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Vorrede. 

Del' Herausgabe del' ersten Auflage des Ha,ndbuches del' pharma
ceutischen Praxis durch HAGER lag die Erwagung zu Grunde, dass das 
Material, welches dem Apothekel' bei Ausiibung seines Bel'ufes taglich durch 
die Hande geht, nur zum kleineren Theile in den jeweilig geltenden 
Phal'makopoen eine wissenschafLliehe Dul'ehal'beitung erfahl'en hat, dass viel
mehr del' weitaus gl'ossel'e Theil des Gesammtmatel'iales von den Phal'ma
kopoen nicht beriicksichtigt ist und del' ganzen Sachlage naeh aueh nicht 
beriicksichtigt werden kann. - Eine Zusammenfassung dieses vielgestaltigen 
Stofl'es in seinen mannigfaltigen Beziehungen zu Wissenscha,ft und Pl'axis, 
in seinen Beziehungen zur Arzneibereitung sowie zum gewerbllchen und 
praktischen Leben, das war das Ziel, welches HAGER bei del' Abfassung 
seines Handbuches s. Zt. vorgeschwebt hatte. - Und dass er dieses 
Ziel erreicht hat, davon legt die ausserordentliche Verbreitung dieses 
Werkes beredtes Zeugniss abo In vielen Tausend Exelllplaren ist es seit 
seinelll erst en Erscheinen von dem Biicherlllarkte aufgenollllllen und iiber 
den ganzen Erdball verbreitet worden. Abel' aueh dieses Werk entging 
nicht delll Schicksale aUer Biicher: es begann, obgleich es auch heute 
noch stark begehrt ist, alllllahlich zu veraIten, ein Vol'gang, den aueh die 
illl Jahre 1882 erfolgte Herausgabe eines Erganzungsbandes auf die Dauer 
nicht aufzuhalten vel'mochte. 

Del' Erkenntniss diesel' Thatsache hat auch HAGER in delll letzten 
Jahrzehnt seines Lebens sich nieht verschlossen, vieimehr wiederholt ernst
liche Anstalten zur Verjiingung dieses seines Lieblingswerkes getroffen. -
Indessen stellten sich dieselll Unternehmen zunachst ernstliche Schwierig
keiten entgegen. Die urspriingliche Idee HAGER'S, einen weiteren Er
ganzungsband herauszugeben, lllusste bald als unausfiihl'bar fallen gelassen 
werden, da es nicht moglieh el'schien, die zeitlich mehrel'e Jahrzehnte aus
einander liegenden Bande durch einen neuen Erganzungsband zu einem 
hal'monisehen Ganzen zu verbinden. So blieb denn eine vollig neue Be
arbeitung als einzig mogliehes Auskunftsmittel. - Abel' auch an dieses 
weitausschauende Unternehmen ging HAGER zu Anfang del' 90er Jahre naeh 
langen Erwagungen mit frohelll Arbeitsmuthe heran; allerdings um allmah
lieh zu del' Ueberzeugung zu kOlllmen, dass seine Kraft aUein zu einer 
raschen Beendigung dieses Werkes wohl nicht ausreichen wiirde. 

Auf Wunsch del' Firma Julius Springer trat HAGER daher gelegent
lich del' Arbeiten zur IIerausgabe des Kommentars fiir das deutsche Arznei-
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buch mit dem ersten Unterzeichneten auch wegen einer gemeinsamen Neu
bearbeitung des Handbuches del' pharmaceutischen Praxis in nUhere Be
ziehungen. - Leider war es ihm nicht mehr vergonnt, das Erscheinen del' 
neuen Bearbeitung zu erleben. 

Das Dahinscheiden HAGER'S fiihrte nochmals einen Aufschub des 
Unternehlllens herbei. 

Da in des sen aIle Betheiligten in dem Wunsche sich begegneten, das schon 
ziellllich vorgeschrittene Unternehmen zur definitiven Ausfiihrung zu bringen, 
so wurde es moglich, die entgegenstehenden Schwierigkeiten so weit zu 
iiberwinden, dass Ende December 1898 mit der Drucklegung begonnen, 
und die erste Lieferung der neuen Bearbeitung im Januar 1899 aus' 
gegeben werden konnte, umsomehr als es gelungenwar, die Zusage be
bewuhrter Fachgenossen fiir die gemeinsame Arbeit Zll erhalten. 

Nach dem Ableben HAGER'S hatten sich die unterzeichneten Heraus
geber dahin verstUndigt, dass unbeschadet des gemeinsamen Zusammen
wirkens die verantwortliche Redaktion des pharlllaceutisch,-chemischen und 
galenisch-technischen Theiles von Dr. B. FISCHER, diejenige des pharmako
gnostisch-botanischen Theiles aber von Prof. Dr. O. HARTWICH iibernommen 
werden solle. 

Das Ziel, dessen Erreichung sie sich gesteckt hatten, war in Kiirze 
folgendes: 

Vor aHem sollte delll Werke sein urspriinglicher Oharakter gewahrt 
bleiben: Ein praktisches Nachschlagewerk der Pharmacie zu sein, 
in welchem die Apotheker und Angehorige verwandter Berufsarten auf 
moglichst viele Fragen sich Raths erholen konnten. War damit auch grund
sutzlich eine lediglich theoretische Bearbeitung des Stoff'es ausgeschlossen, 
so erschien es doch unabweislich, das praktische Material im streng wissen
schaftlichen System Zll behandeln und rein wissenschaftliche, ja unter Um
stUn den sogar theoretische Erorterungen da einzuflechten, wo sie dem 
Verstandniss fUr die Praxis forderlich zu sein versprachen. - Fur die Be
arbeitung des Textes war als Grundsatz aufgestellt worden, das gesammte 
Material in moglichst einfacher, prunkloser Weise darzustellen, einmal 
damit das Werk nicht zu sehr anschweIle, dann aber auch, dmnit die Dar
steHung moglichst verstandlich werde. 

Es wurde ferner in Allssicht genomlllen, die Betrachtungen nicbt auf 
das Arzneibuch fiir das Deutsche Reich zu beschranken, sondern aus
serdem nocb das Ergiinzungsbuch des Deutschen Apotheker- Ver
eins, ferner die lokalen deutschen Vorschriftensammlungen und von frem
den Pharnulkopoen die Austriaca, Britannica, Gallica, Helvetica und 
United - States-Pharmacop0'iea zu beriicksichtigen. - Man mag fiber 
die Zulanglichkeit der Pharmakopoen den ken wie man will,· so steht doch 
fest, dass in denselben eine ungeheure Menge Detail-Material niedergelegt 
ist, welches dem, der zu lesen versteht, reiche Anregung gewahrt. Da
von abgesehen wurde natiirlich die gesammte Litteratur des In- und Aus
landes, soweit sie Beziehungen zur Pharmacie hat, in Beriicksichtigung 
gezogen. 

In ihren Einzelheiten gestaltete sich die Bearbeitung etwa in folgen
der Weise: 
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Bei den chemischen Bearbeitungen wurde fiir jede Substanz zunachst 
eine sorgfaltige Aufzahlung ihrer Synonyma gegeben. Bei den im Gross
betrieb hergestellten Praparaten wurde von Darstellungsvorschriften 
im allgemeinen abgesehen. Dagegen wurden fUr diejenigen Praparate, 
welche voraussichtlich oder moglicherweise einmal im pharmaceutischen 
Laboratorium dargestellt werden konnten, um so genauere Vorschriften 
gegeben, die, wo es nothig erschien, durch praktische Versuche er
probt worden sind. Es ist hierbei grundsatzlich von allen allgemeinen 
Angaben abgesehen, vielmehr jede Vorschrift thunlichst in festen Gewichts
odeI' Maassverhaltnissen angegeben worden; auch wurde versucht, die Be
schreibung del' Darstellungsverfahrcn in moglichst anschaulicher Form 
zu geben. Der Litteratur- Kundige wird unschwer zu bcurtheilen 
vermogen, wo aus eigener Erfahrung geschildert, wo lediglich referirt 
worden ist. 

Praparate, welche in mehreren Handelssorten vorkollllnen, sind so 
genau beschrieben worden, dass es nicht schwer sein kann, die einzelnen 
Sort en in den Preisverzeichnissen wiederzufinden. 

Die Abschnitte: Eigenschaften, Priifung, Aufbewahrung, An
wendung enthalten alIes fiir die Praxis Wissenswerthe in moglichst knapper 
und unzweideutiger Form. Unter Anwendung ist nicht nul' die thera
peutische, sondern auch diejenige in den Gewerben und im Haushalt be
handelt worden. 

Die auf die analytischcn Arbeiten sich beziehenden Kapitel sind 
so bearbeitet worden, dass in jedem FaIle nur durch eigene Erfahrung 
bewahrte Methoden aufgefiihrt wurden. Es war nicht beabsichtigt, etwa 
eine Sammlung aller bekallutcn Methoden zu geben, es wurde viehnehr 
besonderer Werth darauf gelegt, dass die ltlitgetheilten Methoden auf ihre 
Zuverlassigkeit durch eigene Erfahrung gepraft und mit einfachen Hilfs
mitteln ausfiihrbar sind. 

Bei del' Bearbeitung del' Drogen wurde gesucht, die Beschreibungen 
moglichst kurz und pracis zu ge ben, so dass meist nul' das wirklich Cha
rakteristische aufgefiihrt wurde, das zur Erkennung del' Droge nothwendig 
ist. Ganz besonders sollen diejenigen Elemente hervorgehoben werden, die 
bei Erkennung del' Drogen auch im fein zerkleinerten Zustande am wich
tigsten sind. Woes irgend nothwelldig erschien, wurde das Verstandniss 
clurch Abbildungen zu unterstittzen gesucht. Die Angabell libel' "Bestand
theile" geben, so wenig Platz ihnen auch meist eingera.umt werden konntc, 
hoffentlich doch eine Vorstellung von den neuen und bedeutenden Ergeb
nissen del' Forschung auf diesem Gebiete. Besondere Sorgfalt wurde den 
Gehaltsbestimmungen del' Drogen zugewendet und fast nul' selbst erprobte 
Methoden aufgenommen; die au zahlreichen Stellen mitgetheilten Grenz
zahlen durften nicht fehlen, konnen abel' hier und da nur bedingten Werth 
beanspruchen, da die Untersuchungen, aus denen sie abgeleitet wurden, noch 
zu wenig zahlreich sind. Denjenigen Drogen, die auch technisch, als Ge
nussmittel u. s. w. verweudet werden, musste eine eingehendere, iiber das 
pharmaceutische Interesse hinausgehende Bearbeitung zu Theil werden, da 
del' Apotheker erfahrungsgemass oft genothigt ist, ihnen auch nach andel'll 
als den rein pharmaceutischen Hichtungen seine AuflllerkRamkeit zuzuwenden. 



VIII Vorrede. 

Zweifelhafte Angahen wurden im Texte nach l\Toglichkeit vermieden. 
Wo irgend eine Angabe zu Zweifeln Veranlassung geben konnte, wurden 
diese dur(lh Beifiigung der chemischen Formel, oder des specifischen Ge
wichtes oder des Procentgehaltes zu beseitigen versucht. Dadurch ge
winnen die gemachten Angaben ausserordentlich an Brauchbarkeit und 
Zuverlassigkeit. 

Bei der Auswahl des Stoffes war besonders der Gesichtspunkt maass
gebend, alles das aufzunehmen, was der Apotheker in del' ihm gewohnlich 
zur Verfiigung stehenden Litteratur nur schwer oder mangelhaft odeI' gar 
nicht auffinden wird, so dass in gewisser Beziehung die neue Bearbeitung 
dieses Handbuches eine kleine Bibliothek ersetzen diirfte. 

Besondere Sorgfalt ist auch den modernen Arzneimitteln, den 
g alenisc h en Prapara ten, l\Tagistral-Vorschriften, Sp e ciali taten 
und technischen Artikeln, iiberhaupt del' pharmaceutischen 
Nebenindustrie und den Beziehungen del' Pharmacie zur Hygiene 
und zu den Gewerben zugewendet worden. Wo es niitzlich erschien, ist 
versucht worden, das Verstandniss durch zusammenfassende Aufsatze zu 
fordern, welche den gegenwartigen Stand del' betreffenden Fragen darstellen. 

So glauben denn die Herausgeber in del' Neubearbeitung des Hand
buches del' pharmaceutischen Praxis das Beste gegeben zu haben, 
was sie yom Standpunkt del' praktischen Pharmacie aus zu geben ver
mogen: die Erfahrungen ihrer und ihrer Mitarbeiter wissenschaftlicher und 
praktischer Thittigkeit wahrend eines Menschenalters. 

Mochte auch die neue Bearbeitung von HAGER'S Handbuch del' 
pharmaceutischen Praxis dem Apotheker ein treuer und zuverlassiger 
Berather werden in seinem vielgestaltigen und verantwortlichen Berufe. 

Breslau und ZUrich, im Marz 1900. 

B. FISCHER. C. HARTWICH. 



Abelmoschus. 
Abelmoschus moschatus Med. (syn. Hibiscus Abelmoschus L.). l\Ialvaceae

Hibisceae. Heimisch in Ostindien, jetzt in allen Tropengegenden kultivirt. 
Verwendung finden die Samen: 
Semen Abelmoschi. Semen Alceae Aegyptiacae. Grana moschata. Semen Abu

tilontis A vicennae. Semen Althaeae aegyptiacae. Semen Ketmiae americanae. Semen 
Moschi arabici. - Abelmoschuskorner. Bisamkorner. Bisampappelsamen. Dessmer
korner. Moschuskorner. - Grains d'Ambrette. Die Samen sind nierenformig, 4 mm 
lang, 3 mm breit, grlinbraun, mit hellen Langsstreifen und riechen stark nach Moschus. 
Besonders geschatzt sind westindischeSamen (Martinique); ostindische, die seit 20 Jahren 
vorkommen, sind oft stark verunreinigt. Sie verdanken den Geruch einem atherischen 
Oel, von dem sie 0,1-0,25 % enthalten, das in der Parfiimerie, zur Herstellung von 
Likoren etc. verwendet wird. 

Ein aus Amerika in den Handel gebrachtes Ambresetteseed-Oel roch wenig nach 
Moschus und bestand im wesentlichen aus Copaivabalsam-Oel. Den Samen substituirt man 
zuweilen die geruchlosen Samen von Abutilon indicum (L.) G. Don. 

Abrus. 
t Abrus precatorius L. Papiliollllceae·Vicieae. Ursprlinglich wohl in Ostindien 

heimisch, jetzt tiberall in den Tropen. 
Verwendung finden die Samen: 
Semen Abri. Semen Jequirity. - Giftbohnen. Paternostererbsen. Siissstrauch

samen. - Grains ou pois d' Amerique. Red bean. Love pea. Scarlet seed. Preyer 
bean. Sie sind etwa erbsengross, etwas langlich, hartschalig, scharlachroth mit gross em 
8chwarzen Fleck urn den Nabe!. Sie gelten allgemein als giftig, sollen aber in Aegypten 
gegessen werden; in Ostindien benutzt man sie als Aphrodisiacum. 

Neuerding's (seit 1882) haben sie Aufmerksamkeit erregt als Heilmittel bei gewissen 
Augenkrankheiten. Man hat gefunden, dass ein aus dem zerkleinerten Samen kal t be
reiteter Auszug, in die Augen gestrichen, eine hochgradige, eiterige Entziilldung hervor
ruft, nach deren Ablauf mallche Leiden, wie granulose und diphtheritische Bindehaut· 
entztindungen, gebessert erscheillen sollen. Indessen werden die giinstigen Erfolge bei 
Trachom und inveterirtem Pannus neuerdings geleugnet. Man schrieb die Wirkung ur
sprUnglich einem in dem Auszug sich findenden Bacillus zu, weiss aber jetzt, dass sie dem 
stark giftigen Abrin (Jequiritin) zukommt. Das Abrin soIl aus zwei Eiweissstoffen, einem 
Globulin (Paraglobulin) und einem der Albumillose verwandten bestehen. In Amerika 
verwendet man diese Samen auch gegen Lupus und andere Hautkrankheiten. 

Wurzel, Stengel und Blatter der Pfianze schmecken siiss in Folge des Gehaltes an 
Glycyrrhizin, von welchem die BHitter 9-10 % enthalten Bollen. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 
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Aufbewahrung. Unter den vorsiehtig aufzubewahrenden Arzneistoffen. 
Zur Anwendung werden die Samen grob zerstossen, mit 50 Theilen kaltem Wasser 

eine halbe Stunde lang ausgezogen, und der sehw,ach gelbgefarbte Auszug dItrirt. Oder 
es werden 3 gr der Samen mit 5 eem'kaltem Wasser 24 Stunden maeerirt, dann wird eine 
gleiehe Menge heissen Wassers zugesetzt und naeh dem Erkalten filtrirt. 

Acacia. 
Mimosaceae - Acacieae. 
I. Acacia anthelmintica Baill. Heimiseh in Abyssinien. und Kordofan. Die 

Rinde kommt als Musena, Massena, Basena etc. zuweilen naeh Europa und wird als 
Anthelmintieum empfohlen. EnthiHt Musenin, einen dem Saponin verwandten Stoff. Dosis 
30,0 g im Aufguss. 

II. Acacia Giraffae Willd. (Camelthorn). Heimiseh in Siidafrika. Die 1,2 em 
langen, 0,8 em breiten, 0,4 em dicken, griinlich braunen Samen sind als Kaffeesurrogat em
pfohlen. Liefert aueh minderwerthiges Gummi (s. d.). 

III. Acacia Farnesiana Willd. Wahrscheinlich in Westindien heimisch, in den 
Tropen vielfach knltiviert. Die wohlriechenden Bliithen (fiHschlieh als Cassiabliithen be
zeichnet) verwendet man zu krampfstillenden Theeaufgiissen, als insektentOdtendes Mittel 
und als Aphrodisiacum. 

IV. Eine gauze Reihe von Arten liefern in der Rinde ein gesehlitztes, gerbstoff
haltiges Material, das freilich in erster Linie techniseh, aber auch medicinisch als adstrin
girendes Mittel verwandt wird. Es kommen hauptsaehlich in Betracht: A. arabica Willd. 
in Asien und Afrika, A. dealbata Lt., A. decurreus Willd., A. homalophylla A. Cunn. 
alle drei in Australien. Die Rinde der erstgenannten Art enthalt 22-32 0/0 Gerbstoff. 

V. A. arabica Willd., A. Bambolah Roxb., A. cineraria Willd., A. nilo
tica Desf. liefern in ihren Hiilsen das Gerbematerial Bablah mit etwa 20% Gerbstoff 
und 40f0 Gallussaure. 

VI. Acacia Catechu Willd., A. Suma Kurz liefern Catechu (s. d.). 

VII. Ueber die Gummi liefernden Arten vergl. Gummi. 
VIII. Flores Acaciae sind die Bliithen von Prunus spinosa (s. d.). 

Acetalum. 
I. Acetalum. Acetal. Diiithylacetal. AethyUdendiiithylather. CHa - CH(OC2H5)~ 

= 118. Ein Kondensationsprodukt des Acetaldehyds mit Aethylalkohol; in dem durch 
Kohle filtrirten Rohspiritus enthalten. 

DOII'stellung. Man destillirt 2 Th. Weingeist (95 Vol. Proe.) mit 3 Th. Braun
stein, 3 Th. cone. Sehwefelsaure und 2 Th. Wasser, bis 3 Th. Fliissigkeit Ubergegangen 
sind. Das Destillat wird rektificirt, alsdann das Acetal dureh Zusatz von krystallisirtem 
Calciumchlorid, event. einer konc: wasserigen Calciumchloridlosung ausgesalzen. Man er
hitzt die Acetal-Schicht, um Aldehyd und Aethylacetat zu zerstliren, im geschlossenen Ge
fasse mit Natronlauge auf 100°, sehUttelt mit konc. Calciumehloridlosung aus, entwassert 
dureh geschmolzenes Calcinmehlorid und destillirt fraktionirt. Die bei 104 bis 1060 Uber
gehenden Antheile werden gesammelt. 

Eigenschatten. Farblose, atherisch rieehende, neutrale FIUssigkeit, spec. Gewicht 
= 0,821 bei 220 C., Siedepunkt 104-106°. Loslieh in 25 Theilen Wasser von 15°; aus 
dieser Losung wird es dureh Caleiumehlorid ausgesalzen. llit Alkohol und Aether in 
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jedem Verhaltniss mischbar. Durch wasserige Sauren wird es leicht in Alkohol und Aldchyd 
gespalten, dagegen ist es ziemlich bestandig gegen Alkalien. Es giebt daher mit Jod und 
Natronlauge nicht direkt, wohl aber, wenn es vorher mit etwas verdiinnter Schwefelsaure 
erwarmt worden war, Jodoform. 

Au{bewahrung. Vor Licht geschiitj':t, in nicht zu grossen Gefassen. 
Anwendung. Innerlich genommen erzeugt es Schlaf und Anasthesie. Man giebt 

es in Dosen von 8-15 g in starker Verdiinnung, meist mit Arabischem Gummi emulgirt, 
als Schlafmittel. Der Geschmack ist schwach bitter, wenig brennend, mit pfefferminzahn
lichem Nachgeschmack. 

II. Methylalum. Methylal. Methylendimethyllither CHg (OCHs)g = 76. Ein dem 
obigen analoges Praparat: Kondensationsprodukt aus Formaldehyd mit Methylalkohol. 

Darstellung. Man erwarmt in einer Retorte ein Gemisch von 1 Th. Methyl
alkohol, 1 Th. Braunstein und 1,5 Th. konc. Schwefelsaure, die mit 1,5 Th. Wasser ver
diinnt wurde. Unter Eintritt einer lebhaften Reaktion destillirt eine Fliissigkeit iiber, 
welehe neben Methylal noeh Methylalkohol, Ameisensaure und Wasser enthalt. Man rek
tificirt das Destillat und fangt die zwischen 40 und 50 0 C. ubergehenden Antheile auf. 
Alsdann entwiissert man diese Fraktion zunaehst mit gesehmolzenem Calciumchlorid, sodann 
mit gegliihter Potasche und fraktionirt so lange, bis man ein bei 42 0 C. vollstandig uber
gehendes Produkt erMlt. 

Eigenschaften. Farblose, spec. leiehte, bewegliehe, neutrale, nach Chloroform und 
Essigather aromatisch rieehende Fltissigkeit, spec. Gewicht 0,855 bei 15 0, Siedepunkt 42°. 
Loslich in 3 Th. Wasser, mischbar mit Alkohol, Aether, fetten und atherischen Oelen, nicht 
leicht entzundlich. Von Alkalien nicht verandert, von Sauren wird es in Formaldehyd und 
in Methylalkohol zerlegt. 

Prufung. 1) Es sei neutral. 2) Das spec. Gewieht gehe nieht iiber 0,860 hinaus. 
3) Lost man 5 Tropfen Methylal in 10 ccm Wasser und fiigt 1 Tropfen Kaliumperman
ganatlosung hinzu, so darf innerhalb 5 Minuten Entfarbung nieht eintreten (Alkohol, 
A.ldehyd). 4) Auf Chloroform wtirde durch die Isonitril- Reaktiori zu priifen sein; 
8. Chloroform. 

Aufbewahl·ung. Vor Licht geschiitzt in nicht zu grossen Gefassen. 
An-wendung. Aeusserlich als schmerzstillende Einreibung. Innerlich in Gaben 

von 1-5 gals Hypnoticum. Eingeathmet (30-50 g) alS Inhalations-Anastheticum. Die 
hypnotische Wirkung tritt auch nach subkutaner Injektion ein. Antidot des Stryehnins! 

Rp. Methylali 10,0 
Olei Olivarum 30,0 

S. Zur Einreibung. 

Methylali 15,0 
Sirupi Sacchari 100,0 

S. Abend. 1 TheelOlfe!. 

Methylali 2,0 
Aquae destillatae 8,0 

S. Zur subkutanen Injektion. 

Als "Acetal" wird bisweilen auch folgende Mischung bezeichnet: Aetheris ace
~ici 15,0, Olei Aurantii, Thymi, Serpylli, Caryophyllorum, Lavandulae, aa gtt. 3. Olei 
Oitri gtt. 6. Olei Rosmarini gtt. 7. Olei Bergamottae gtt. 10. Mentholi 5,0, Alcohol 
absoluti 150,0 g. 

Melange de Gregory. Formethylal-Dumas. Unter diesem Namen wurde friiher 
ein rohes Methylal, aus Methylal, Methylalkohol und Ameisensaure bestehend, verwendet. 

Acetanilidum. 
t Acetanilidum (Brit., Germ., Helv., U-St.). Antifebrinum (Austr.). Acetanilide 

(Gall.). Phenylaeetamid C6Ho NH(CH3 CO) = 135. 
Darstellung. 2 Th. Anilin werden mit 3 Th. Eisessig in einem Rundkolben a 

mit anfgesetztem Luftkiihlrohr b so lange zum Sieden erhitzt, bis eine herausgenommene 
Probe beim Erkalten rasch und vollstandig erstarrt, was in etwa 5 Stunden der Fall ist. 
Alsdann giesst man die noch heisse Flussigkeit unter Umrithren in etwa 6-8 Th. kaites 
Wasser, sondert die Krystallmasse nach volligem Erkalten von den fiiissigen Antheilen 
und krystallisirt die Krystallmasse aus der 20fachen Menge siedenden Wassers um, bis 

1* 
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der Schmelzpunkt 112-1130 ist. 1st es nothwendig, die Krystalle zu entfarben, so kann 
dies durch Digeriren mit etwas Thierkohle geschehen. 

CeHbN~ + CHa COOH = H~O + CeH5 - NH(CHa CO). 
Es iat nicht erforderlich, chemisch reines Anilin anzuwen

den, es geniigt das technische "Anilin fiir Blau". Dagegen 
ist es zweckmiissig, dieses kurz vor der Verwendung zu rek
tificiren. 

Eigenschaften. Farblose, gliinzende, geruchlose Bliitt
chen von schwach brennendem Geschmack, bei 295 0 siedend. Der 
Schmelzpunkt liegt nach Austr. etwa bei 112 0, Helv. bei 112 bis 
1130, Germ. und U - St. bei 1130, Brit. bei 113,50, Gall. bei 1140• 

Liislich in 200 Th. kaltem oder 18 Th. siedendem Wasser, in 
3,5 Th. Weingeist, in 18 Th. Aether, leichtlOslich in Chloroform. 

Durch Erhitzen mit iitzenden Alkalien wird es in freies 
Anilin und essigsaures Alkali gespalten. Durch Erhitzen mit konc. 
Salzsiiure entstehen Anilinchlorhydrat und Essigsiiure CSH5NH 
(CHaCO) + H20 + HCI=CHaCOOH+CsH5NH2 ·HCI. 

Pritfung. 1) Es sei neutral, farblos, geruchlos und zeige 
den geforderten Schmelzpunkt. 2) In konc. Schwefelsiiure lOse es 
sich in der Kiilte ohnc Fiirbung. (Fiirbung durch verschiedene 

Fig. I. organische Verunreinigungen, starke Verkohlung durch Zucker.) 
3) In Salpetersiiure (von 1,153 spec. Gew.) lOse es sich ohne 

Fiirbung (Phenacetin = Gelbfiirbung). 4) Die kalt gesiittigte wiisserige Losung werde 
durch Eisenchlorid nicht violett gefarbt (Anilin-Salze). 5) 0,5 g Acetanilid verbrennen, 
ohne einen Riickstand zu hinterlassen (unorganische Beimengungen). 

AUfbewahrung. Nach Germ. und Helv.: Vorsichtig. 

Anwendung. Innerlich bewirkt es beim fiebernden Menschen Temperatur
Erniedrigung. Ma~ giebt es als Antipyreticum und Antineuralgicum meist in Pulverform. 
Nebenwirkungen: Schweisse, cyanotische Verfiirbung. Vorsicht ist geboten, da grosse 
Gaben Methiimoglobin erzeugen kiinnen. Grosste Einzelgabe: 0,5 g (Germ., Helv.). 
Griisste Tagesgabe: 3 g (Helv.), 4 g (Germ.). Aeusserlich nur selten als die Eite
rung beschrii.nkendes Antisepticum. 

Technisch als Verdiinnungs(fiilschungs)mittel fiir riechende Substanzen, z. B. Pipe
ronal, Moschus, Vanillin etc. 

Analyse. Man erkennt das Acetanilid an den physikalischen Eigenschaften, ferner 
an folgenden Reaktionen: 1) Kocht man 0,1 g Acetanilid mit 5 ccm Kalilauge, so treten 
eigenthiimlich riechende Anililldampfe auf; fiigt man zu der erkalteten Fliissigkeit einige 
Tropfen Chloroform, so entwickelt sich beim nochmaligen Erwiirmen der widerliche 
Isonitril- (Carbylamin-, Isocyanphenyl-) Geruch. Das Reagensglas ist nach der Beobachtullg 
aofort zu beseitigen. 2) Man kocht 0,1 g Acetanilid mit 2 ccm Salzsiiure (25 Proc.) eine 
Minute lang, fiigt 3 ccm Karbolwasser (1: 20) Bowie 20 Tropfen filtrirte Chlorkalklosung 
hinzu: Es entsteht zwiebelrothe, triibe Fliissigkeit, welche durch Ammoniak in illdigoblall 
veriindel't wird. (Indophenol-Reaktion.) 

Hat man in Gemischen eine Bestimmung des Acetanilids auszufithrell, so kann 
diese, falls andere stickstoffhaltige Substanzen nicht zugegen sind, dadurch erfolgen, dass 
man den Stickstoffgehalt, z. B. nach KJELDAHL, ermittelt. Durch Multiplikation des gefun
denen Stickstoffes mit 9,64 erhalt man die Menge des vorhandenen Acetanilids. 

1m Harn findet sich das Acetanilid z. Th. als Acetyl-Paraamidophenol-Aetherschwe
felsaure, z. Th. als Paraamidophenol-Glnkuronsaure oder Acetyl-Paraamidophenol-Glukuron
sanre. Diese spalten beim Erhitzen mit Salzsanre Paraamidophenol ab, welches die 
lndophenol-Reaktion giebt. Der Harn reducirt alkalische Knpferlosung und dreht link, 
wegen des Gehaltes an gepaarter Gluknronsii,ure. 

Man kocht 10 ccm Harn mit 2 ccm Salzsaure. Nach dem Erkalten giebt mUll 
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2 ccm 3procentiges Karbolwasser sowie etwas filtrirte Chlorkalklosung hinzu: Zwiebelrothe 
Farbung, die durch Ammoniak in Blau iibergeht (Indophenol-Reaktion). 

Acetanilid ist Bestandtheil einer gross en Anzahl von Geheimmitteln und Specialitaten: 
Antlkamnia. Gemisch von 80 Acetanilid mit 20 N atriumbikarbonat, zuweilen auch 

etwas Koffeln. 
Antinervin·RADLAuER. (Salbromalid.) Gemisch aUB Ammoniumbromid, Salicyl-

saure je 25, Acetanilid 50 (RrTSERT). 
Exodyne. Acetanilid 90, Natriumbikarbonat, Natriumsalicylat je 5. 
Headine. Acetanilid 70, Natriumbikarbonat 30,0. 
Phenatol. Mischung aus Acetanilid, Natriumbikarbonat, Koffeln, Natriumsulfat, 

N atriumchlorid. 
Phenolid. Acetanilid, N atriumbikarbonat aii.. 
Pyratine. Acetanilid 60, Koffeln 7, N atriumbikarbonat 20, Calciumkarbonat 13 

(WELTER). 

Rp. Acetanilidi 2,0-5,0 
Sacchari S,O 

fiat pulvi., divide in partes X. 
Drei biB viermal tlIglich ein Pulver. 

Rp. Acetanilidi 2,0 
Sacchari albi 
Gumm! arabici iii 1,0 

fiant cum Aqua pilulae 20. 
2-4 Mal tltglich 3-4 Pillen. 

Tlnetura dentifriela eum .!cetanllldo. 
Rp. Acetanilidi 5, 

Glycerini 20, 
Spiritus 75, 
Tinct. Coccionel!ae 5, 
OIei Menthae pip. 

• Gcranii jiji gtt. V 
1 Theelllffel vol! in 'I. GIas Wasser ala anti· 

aeptisches Mundwasser. 

Acetanilidi Derivata. 
Von den naheren Derivaten des Acetanilids kommen pharmaceutisch folgende 

in Betracht: 
Ammonol (am erik. Ursprungs) Boll angeblich Ammoniumphenylacetamid (Forme!?) 

sein. Zweifelhaftos Praparat: Analgeticum und Antipyreticum. 
t Antisepsin. Asepsin. p. Bromacetanilid. COH!Br(l)NH. CHaCO(4). Man lOst 

135 Th. Acetanilid in Eisessig, tragt 160 Th. Brom ein und krystallisirt den entstehenden 
weissen Niederschlag aus heissem Alkohol um. 

Farblose, monokline Prismon, Schm. P. 165-166°, in Wasser fast unlOslich, in Al· 
kohol massig IOslich. Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Aeusserlich 
als Antisepticum auf nicht blutende Wunden. Innerlich 0,02 - 0,05 - 0,1 gals Antipyre· 
ticum und Antineuralgicum. (Vorsicht wegen Kollaps.)! 

[Antisepsin- VIQUERAT ist eine Art Lymphe, welche in der Weise erhalten wird, 
dass man 1-2 ccm einer 0,5procentigen Lllsung von Jodtrichlorid in Abscesse spritzt und 
das sich ausscheidende Sorum als Heilmittel benutzt. Nicht mit dem V origen zu ver
wechseln.] 

Jodantifebrin. Para-J odacetanilid. C6H4J(1)NHCHsCO(4). Darstellung: 
a) Durch Einwirkung von Chlorjod auf eine eisessigsaure Lllsung von Acetanilid; b) durch Er
hitzen von p-Jodanilin mit Eisessig: C6H4JNH2 + CHaC02H = H20 + CaH!J . NH. CHaCO. 
Aus Wasser krystallisirt farblose, rhombische Tafeln, geruchlos, geschmacklos. Wenig los· 
lich in kaltem, ziemlich IOslich in siedendem Wasser, sehr leicht lOslich in Alkohol und in 
Eisessig (Schm. P. 181,50). Scheint don Organismus unverandert zu verlassen. 

t Diacetanllid. C6HbN(CHaCO)2' Durch Erhitzen von Monoacetanilid mit Eisessig auf 
200-250° C. zu erhalten. Das Reaktiollsprodukt wird mit heissem Petrolather ausgezogen, 
welcher das Monoacetanilid ungelost lasst. Aus del' heissen Petrolather-LOsung scheidet 
sich Diacetanilid in Blattchen aus. Schm. P. 111 0 C. Wirkt wie Monoacetanilid, 
aber starker. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

t Formanilid. Formanilidum, Phenylformamid C6HbNH(HCO). Darstellung: 
a) Durch raschesDestilliren von 93Th. Anilin mit 126Th. krystallisirter oder 90Th. entwasserter 
Oxalsaure: C20 !H2 + C6H5N~ = H20...\... CO2 + C6H~NH(HCO). b) Durch Erhitzen von 
Ameisensaure-Ester mit Anilin: HCOOC;Hb + CeHbNH2 = C9HhOH + CeHc;NH(HCO). 

Farblose, lange prismatische Krystalle, Schm. P. 46°. In Wasser ziemlich, in AI· 
kohol leicht lOslich. LOslich auch in Glycerin und in Oelen. Zerfallt mit verdiinnten 
Siluren in Anilin und Ameisensaure. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Aeussorlich: Blutstillend, auf Schleimhauten anasthesirend. Zu Einblasungen in 
den Kehlkopf mit gleichen Theilen Amylum oder Lycopodium. Zu Pinselungen auf 
Schleimhiiuten die 10-20proc. Lllsung, zu Einspritzungen in die Urethra und Blase die 
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2-3proc. Losung. Innerlich: 0,15-0,25 g dreimal taglich als Antipyreticum und An
algeticum, bei Rheumatismus, Malaria, Typhus. Vorsicht wegen Cyanose! 

tBenzanilid. Benzoylanilid. Benzoylanilin. C6H6NH(C6~CO). Durch Einwir
kung von Benzoylchlorid oder Benzoesaureanbydrid auf Anilin in gleicher Weise wie 
Acetanilid. CeH6NH2 + C6H6COCl = HCI + C6HoNH(C6H6CO). 

Farblose, perlmutterglanzende Blii.ttchen, in Wasser fast unloslich, losli ch in 58 Th. 
kaltem oder 7 Th. siedendem Alkohol. Schm. P. 163°. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Als Antipyreticum in der Kinderpraxis. Kinder von 1-3 Jahren = 0,1-0,2 g, 
von 4-8 Jahren 0,2-0,4 g, von 8 Jahren ab 0,4-0,6 g, Erwacbsene 1-3 g. 

t Salicylanilid. C6~NH(CeH40H. CO) = 213. Durch Erwarmen einer Mischung von 
50 Th. Salicylsaure und 34 Th. Anilin mit 20 Th. Phosphortrichlorid darzustellen. Man 
wascht das Reaktionsprodukt mit Wasser, lost es in verdiinnter, kalter N atronlauge und 
fant es aus dieser Losung durch Salzsii.ure, worauf man den Niederschlag aus verdiinutem 
Alkohol umkrystallisirt. Farblose Prismen octer Blattchen, Schm. P. 134-135°. Leicht 
loslich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, schwer lOslich in Schwefelkohlenstoff und 
heissem Wasser. Die alkoholische Losung wird durch Ferrichlorid violett gefarbt. Wenig 
wirksam. A ufb ew ahrung: Vorsichtig. 

Salifebrin-RADLAUER. Falschlich "Salicylanilid" genannt. Angeblich ein Kon
densationsprodulj;t aus Acetanilid und Salicylsaure, ist in der That aber eine mechanische 
(event. durch Schmelzen bereitete) Mischung von Acetanilid und Salicylsaure. 

t Gallussiiureanilid. Gallanilid. Gallanolum (Gallinol). C6H5NH. CO. C6H2 (OH)a + 2 ~O. Man erhitzt Gallussaure oder Tannin mit einem Deberschuss von Anilin 1 Stnnde 
lang auf 150°, entfernt durch Ausziehen mit salzsaurehaltigem Wasser das iiberschiissige 
Anilin und krystallisirt den Riickstand wiederholt aus siedendem Wasser um. 

Farblose, bei 100° wasserfrei werdende Krystalle. Wenig loslich in kaltem, leicht 
loslich in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Durch Alkalien wird es unter 
Braunfarbung gelost. Die wasserige Losung farbt sich mit Eisenchlorid blau. Die wasser
freie Verbindung schmilzt bei 205°. Aufbewahrung: Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Wirkt reducirend und antiseptisch. An Stelle des Pyrogallols bei Hautkrankheiten 
(Ekzem, Psoriasis) in Substanz, in Mischungen mit Talcum, in Salben 1: 30 bis 1: 4. An
geblich ungiftig, nicht reizend. 

t Methylacetanilid. Exalgine (Gall.). C6H5N(CHa)(CHsCO). Man lasst zu 215 Th. 
Monomethylanilin (unter Riickfiusskiihlung) allmahlich und unter Umschwenken80 Th. Acetyl
chlorid zutropfen. Unter freiwilliger Erhitzung vollzieht sich die Reaktion 2CuH6NHCHa + CHaCOCI = CeH5N(CBa)CHaCO + C6H5NHCHa . HCl. Man tragt den noch warmen 
Kolbeninhalt in siedendes Wasser ein und sammelt die nach dem Erkalten sich ausschei
denden Krystallnadeln, welche aus siedendem Wasser oder verdiinntem Alkohol llmkry
stallisirt werden. 

Da nul' die Halfte des MonomethyJanilins umgewandelt wird, der Rest als salzsaures 
Salz in der Mutterlauge gelost ist, so dampft man diese nach Zusatz von wenig Salzsallre 
etwas ein und gewinnt das Monomethylanilin wieder durch Destillation der mit Natronlaugo 
stark alkalisch gemachten Fliissigkeit im Wasserdampfstrome. 

Farblose, lange prismatisehe Krystallnadeln, in 60 Th. kaltem, oder in 2 Th. sieden
dem Wasser, Behr leicht in Alkohol loslich. Schm. P. 102°, Siedep. gegen 245°. Schmilzt 
llnter siedendem Wasser. Dureh Erhitzen mit Natronlauge oder kone. Salzsaure wird es 
in Essigsaure und Monomethylanilin gespalten. Die im letzteren Falle erhaltene salzsaure 
Lasung darf, nach dem Uebersatti~en mit Ammoniak, auf Zusatz von Chlorkalklosung nicht 
violett gefarbt werden (Anilin). lial!. Aufbewahrung: Vorsiehtig. 

Anwendunu. Als Antineuralgicum in Gaben von 0,2-0,4-0,8 g bis zu 1,5 g taglich. 
Jatrol angeblich Oxyjodomethylanilid. Als Jodoformersatz (Trockenantisepticum, 

geruchloses, farbloses Pulver) empfohlen. Formel? Zweifelhaftes Priiparat. 

Acetonum. 
I. Acetonum. (Erganzb.) Dimethylketon. Aceton. Propanon. Spiritus pyro· 

Ilceticus. Mesitalkohol. CBa: CO : CBa = 58. Spurenweise im normalen Ham und im 
Blut enthalten, bei hohem Fieber und bei Diabetes in grosserer Menge im Harn auftretend. 
Entsteht bei der trockenen Destillation des Bolzes, beim Erhitzen von Zucker odeI' Gummi 
mit Kalk. 

BeJ'eitung. Baryumacetat wird del' trockenen Destillation unterworfen. Das 
Destillat wird mit Natriumkarbonat entsauert und fiber gcschmolzenem Calciumchlorid 
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rektificirt. - Ganz reine Praparate werden auf dem Umwege tiber das Aceton-Natrium
bisulfit dargestellt. Man lasst das Aceton mit Natriumbisulfit krystallisiren, destillirt die 
Bisulfit-Verbindung mit Sauren oder Alkalien und rektificirt das Destillat tiber Calcium
chlorid. - Die Handelswaare wird bei der trockenen Destillation des HoIzes gewonnen 
(s. Alcohol methylicus). 

Eigenscha/ten. Klare, farblose, leicht bewegliche, neutrale Fliissigkeit, leicht ent
ziindlich und mit leuchtenuer Flamme verbrennend, atherisch und pfefferminzartig riechend 
und schmeckend. Mit Wasser, Alkohol und Aether in jedem VerhaItniss mischbar. Spec. 
Gew. 0,808 bei 15 0 C. Siedep. 56 0 C. Ausgezeichnetes Lilsungsmittel fiir Fette, Harze, 
Kautschuk, Kampfer, Celluloid etc. Das Acetonum purum der Preislisten enthalt stet8 
etwas Methylalkohol. Es siedet bei 56-58° C. Das spec. Gew. ist 0,80-0,81 (Ergil.nzb.), 
doch geniigt dieses Praparat fiir alie pharmaceutische Zwecke. Vllllig rein ist nur das aUB 
der Bisulfitverbindung dargestellte Aceton. 

BeakUonen. 1) Beim Versetzen mit Kalilauge und Jod entsteht Jodoform. 1st 
auf Gegenwart von Alkohol Riicksicht zu nehmen, so fiigt man eine Lilsung von Jod in 
Ammoniumjodid und an Stelle von Kalilauge Ammoniak hinzu (Gumffim). 2) Fiigt man 
zu einer Acetonlilsung einige Tropfen frischbereiteter Natriumnitroprussidillsung und etwas 
Kalilauge, so tritt rothbraune Farbung auf. Nach dem Ansauern mit EssigsaUl'e geht sie 
in Purpur- oder Violettfarbung (LEGAL) iiber. 

Priiftmg. 1) In Betracht kommen: Reaktion, spec. Gew. und Siedepunkt. 
2) Trockenes Kaliumkarbonat oder Calciumchlorid, in das Aceton gebracht, darf nicht zer
:ftiessen (Wasser). 3) Mit Wasser sei es klar mischbar (Triibung = Empyreuma, auch Koh
lenwasserstoffe). 4) Schiittelt man 10 cem Aceton mit 10 ccm Liquor KaIii acetici, so darf 
die wasserige Schicht nicht mehr als 11 ccm betragen, Wasser, Methylalkohol, Aethylal
kohol). Ueber die Bestimmung s. unter Alcohol methylicus. 

Anwendung. Friiher innerlich gegen Tuberkulose, Gicht, Rheumatismus, auch 
als Wurmmittel. Einzeigabe 0,3-0,6; Tagesgabe 3,0 g. Aeusserlich zu reizenden Ein
reibungen. Lilst Schiessbaumwolle zu Aceton-Kollodium auf. Technisch zu Lacken, 
zur Darstellung von J odoform und Sulfonal. 

II. Hypnonum. Acetophenon. Phenyl-Methylaceton. Phenyl-llethylketon. 
CoHo: CO : CHao Durch trockene Destillation gleicher Molekulargewichte Calciumbenzoat 
und Calciumacetat oder durch Kochen von Benzol mit Acetylchlorid und Alumilliumchlorid. 
Die zwischen 190-2050 siedellden Antheile werden rektificirt, die bei 195-200° tiber
gehende Fraktion wird abgek'iihlt. Die durch Absaugen gereinigten Krystalle sind erstarrtes 
Acetophenon. 

Farblose oder gelbliche, olartige Fltissigkeit nach Bittermandelill und Jasmin 
riechend. Siedep.2100. Erstarrt bei + 40 zu Krystallblattern, die bei 200 schmelzen. Spec. 
Gew. = 1,035. Fast unlllslich in Wasser, sehr leicht loslich in Alkohol, Aether, Chloro
form, Benzol und fetten Oelen, auch in 60 Th. Glycerin. 

Zu 0,05-0,15 g pro dosi in fettem Oel geillst als Schlafmittel, meist in Kapseln. 
III. Salacetolum. Acetolsalicylsiiure.Ester. CoHiOH)C02CH.COCH3• Vom Aceton 

leitet sich ein "Acetol" genannter Alkohol CH3 COCH2 OH ab, dessen Salicylsaure -Ester 
das Salacetol ist. Nicht zu verwechseln mit "Salactol"; S. Hydrogenium peroxydatum. 

Darstellung. Monochloraceton wird mit Natriumsalicylat erhitzt. 

CoH,lOH)C02:~~~+.~~;C~COCH3 = NaCl + CoHiOH)C02C~COCHa. 
Bigenscha/ten. Farblose, schwach bittersehmeckende Nadeln oder Schuppen, llls

lich in 2200 Th. Wasser oder 15 Th. Alkohol, 25 Th. RicinusllI, 30 Th. Mandelol. 
Schmelzp. 71 0. Wird es mit Wasser geschiittelt, so giebt das Filtrat mit Eisenchlorid die 
Reaktion der Salicylsaure (Violettfarbullg). Durch 1procentige Natronlauge wird es beim 
Schiitteln (unter Verseifung) gelOst. Beim Ansauern dieser Losung fallt Salicylsaure aus. 

Anwendung. In Tagesgaben von 2-4 g an Stelle des Natriumsalicylats bei Ge
lenkrheumatismus; in Ricinusol gelost bei SommerdiarrhOen. 



8 Acidum aceticum. 

Acidum aceticum. 
Essigsaure wird in der Pharmacie in folgenden Formen angewendet: I. Ais kone. 

Essigsaure, II. verdiinnte Essigsaure, III. Essig, IV. Holzessig, V. Weinsteingeist. 

I. Kone. Essigsaure. Acidnm aceticnm (Helv., Germ.). Acidnm aceticnm con
centratum (Austr.). Acidum aceticum glaciale (Brit., U-St.). Acide acetiqne crystallisable 
(Gall.). Acetum glaciale. Essigsl\ure. Essigsiiurehydrat. Eisessig CHS C02 H = 60. 
Die 100procentige Saure ist eine klare, farblosc, stcchend sauer riechende und atzend sauer 
schmeckende Fliissigkeit, unter 16°C. zu farblosen rhombischen Tafeln erstarrend, welche 
bci 16,70 wieder schmelzen. Sicdep. 118°. Die Dampfe sind leicht entziindlich und brennen 
mit blaulicher Flamme. Spec. Gewicht 1.0553 bei 15°0. Mit Wasser, Alkohol, Aether, Gly
cerin in jedem Verhiiltniss mischbar. Bcirn Verdiinnen der Saure mit Wasser steigt das 
spec. Gewicht zunachst in Folge Bildung von Hydraten, dann f!ilit es wieder. Das spec. 
Gcwicht von 1,066 entspricht z. B. einer Saure von 95, aber auch einer solchen von 56 Proc. 
Daher giebt das spec. Gewicht keinen sicheren Anhalt iiber den SauregehaIt. Die Essigsaure 
der Pharmakopoen und des Handels enthalt 96-99 Proc. C2H,02 und 4-1 Proc. Wasser. 

Austr. 
Spec. Gew. 1,060 
Essigslluregehalt 0/. >96 
Siedepunkt 116-117° 

Brit. 
1,058 

ca. 99 

Gall. Germ. 
1,063 1,064> 

99 96 
120 0 ca. 117 0 

Helvet. 
1,064> 

96 
ca. 117° 

U-St. 
1,058> 

99 
117-118° 

Gutes Losungsmittel fiir Harze, ather. Ocle, Hom u. dgl., besonders in der Witrme. 
Da'l'stellung. Fabrikmassig durch Dcstillation von 100 Th. v!lllig (!) entwassertem 

Natriumacetat mit 80 Th. englischcr und 30 Th. rauchender Schwefelsaure. Das Destillat 
wird zur Oxydation der schwefligen Saure und Zerstorung der organischen Substanz sowie 
Bindung etwaiger Chlorwasserstofi'saure mit 1 Th. gepulvertem Kaliumdichroma.t, 4 Th. 
entwassertem Natriumacetat 48 Stunden macerirt, dann deca.nthirt und rektificirt. Die 
zuerst iibergehenden wasserhaItigen Portionen (5 Th.) werden gesondert aufgefangen. Aus
beute etwa 70 Th. CH.C02 Na+H2 804 =NaHS04 +CHaCO.H. 

Auj'bewah1·ung. Nur dic Austr. schrcibt die Aufbewahrung unter den Separan
den vor. 

Abgabe. Da Eisessig nur zu wenigen technischen Zwecken (Photographic, Chemie) 
vCl'wendet wird, so iiberzeuge ma.n sich, dass der Kaufer auch wirklich »Eisessig" haben 
will. Wenn irn Handverkauf schlechthin »Essigsaure" als Arzneimittel verlangt wird, so 
gebe man Acidum aceticum dilutum. 

P'I'ufung. 1) V!lllige Fliichtigkeit beirn Erhitzen yon 3-5 cem der Saure irn Platin
schalchen. Man beachte hierbei, daBS die Dampfe entziindlieh sind und die Schleimhaute 
stark reizen. 2) Die mie dem 10fachen Volumen Wasser verdiinnte Saure werde weder 
durch Silbemitrat (Chlor) noch durch Baryumnitrat (Schwefelsaure) getriibt. 3) Mit Kalium
pcrmanganat bis zur deutlichen Rothfarbung vcrsetzt, entfarbe sie dicses innerhaIb 5 Mi
nuten nicht (Empyreuma und Aldehyde z. B. Furfurol). 4) Sie sei indifferent gegcn 
Schwefelwasserstoff (Metalle, besonders Blei, Kupfcr, Zink). 5) Mit Baryumchlorid entstehe 
weder direkt (Schwefelsaure) noch nach Zusatz von Chlorwasser (schweflige Saure) ein 
Nlederschlag. 6) Die lnit gleichem Vol. konc. Schwefelsaure gemischte Essigsaure entf!irbe 
Indigol1lsung nicht (SaIpetersaure). GehaItsbestimmung durch Titriren gewogenerMengcn 

von Saure mit NormaInatronIauge oder KaliJauge und Fhenolphtal1iin. 
Essigsaure CHaC02H. 

NaOH 
1 ccm-- = 0,06g 

n 

Beaktionen. 1) Beim Erwarmen von Essigsaure mit Alkohol und konc. Schwefel
sanre tritt der Geruch des Essigathers auf. 2} Beirn starken Gliihen der innigen Mischung 
eines essigsauren AlkaIisaIzes (Na) mit gepulverter arsemger Saure tritt der widerliche 
Kakodylgeruch auf. 

Anwendung. Wirkt im konc. Zustande auf Schleimhaut unll Haut atzend, in ver
diinntem reizend. Innerlich wird die concentrirte Saure kaum angewendet, die innere 
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Anwendung der Essigsaure erfolgt lediglich in Form von Acetum oder Acidurn aceticurn 
diluturn. Aeusserlich selten als Aetzmittel bei Warzen und Hiihncraugen, gegen Wunden, 
die mit Leichengift inficirt sind. Bisweilen als blasenziehendes :lIIittel und als Riechmittel. 
Technisch: In der Photographie und Chemie. 

Vesicatoire de Beauvoisin: Fliesspapier, Leinen oder Charpie wird, mit Elsessig ge~ 
trankt, auf die Haut gelegt. Ein starkes Hautreizmittel. 

Flacons de poche, Flacons de sel anglais (franz. Specialitat) sind Riechflaschchen 
mit kleinen Kaliumsuliatkrystallen gefiillt und mit Vinaigre anglais (Acetum britannicum), 
s. S. 10, aromatisirt. 

II. Verdiinnte Essigs8.ure, Fabrikmassig dargestellt durch Destillation von 
krystallisirtem Natriumacetat mit Engl. Schwefelsaure, auch durch Verdiinnung des 
Vorlaufes von der Desililation des Eisessigs. In den einzelnen Pharmakopoen von ver
schiedener Starke. 

Acidum aceticum dilutum (Austr., Germ. IlL, Helv.). Acidum aceticum (Brit., 
U-St.). Acide acetique du commerce it 1,060 (Gall.). Acetum concentraturn. Acide 
pyroligneux purifie. 

Austr. Brit. Gall. Relv. Germ. U-St. 
Gehalt an C.R.O. 20,4 33 48 30 30 36 
Specifischcs Gewicht 1,029 1,044 1,060 1,041 1,041 1,048 

Man beachte, dass Brit. und U-St. unter »Acidum aceticum" eine verdiinnte 
Essigsaure verstehen. 

Die verdiinnte Essigsaure verMlt sich in allen Punkten wie eine wasserige Losung 
der konc. Essigsaure. Sie ist also in der namlichen Weise zu priifen wie die conc. Essig
saure. Auch die Bestimmung des Essigsaure-Gehaltes erfolgt durch Titriren gewogener 
IIIengen mit Normalnatronlauge und Phenolphtalein. 

Volumgewicht der Essigsiiure 
bei + 15 0 (OUDEMANS). 

VOl.-Gew.1 proc., VOl.-Gew.1 proc.\ VOl.-Gew.1 Proc.\ VOl.-Gew.1 proc.\ VOl.-Gew.\ Proc. 

0'9992 0 1'0298 21 1'0543 42 1'0702 63 1'0741 84 
1'0007 1 1'0311 22 1'0552 43 1'0707 64 1'0739 85 
1'0022 2 1'0324 23 1'0562 44 1'0712 65 1'0736 86 
1'0037 3 1'0337 24 1'0571 45 1'0717 66 1'0731 87 
1'0052 4 1'0350 25 1'0580 46 1'0721 67 1'0726 88 
1'0067 5 1'0363 26 1"0589 47 1'0725 68 1'0720 89 
1'0083 6 1'0375 27 1'0598 48 1'0729 69 1'0713 90 
1'0098 7 1'0388 28 1'0607 49 1'0733 70 1'0705 91 
1'0113 8 1'0400 29 1'0615 50 1'0737 71 1'0696 92 
1'0127 9 1'0412 30 1'0623 51 1'0740 72 1'0686 93 
1'0142 10 1'0424 31 1'0631 52 1'0742 73 1'0674 94 
1'0157 11 1'0436 32 1'0638 53 1'0744 74 1'0660 95 
1'0171 12 1"0447 33 1'0646 54 1"0746 75 1'0644 96 
1'0185 13 1'0459 34 1'0653 55 1'0747 76 1'0625 97 
1'0200 14 1'0470 35 1'0660 56 1-0748 77 1'0604 98 
1'0214 15 1'0481 36 1'0666 57 1'0748 78 1'0580 99 
1'0228 16 1'0492 37 1'0673 58 1'0748 79 1'0553 100 
1'0242 17 1'0502 38 1'0679 59 1'0748 80 
1'0256 18 1'0513 39 1'0684 60 1'0747 81 
1'0270 19 1'0523 40 1'0691 61 1'0746 82 
1.0284 20 1'0533 41 1'0697 62 1'0744 83 

Anmerkung. Die Volum-Gewichte iiber 1'0553 entsprechen zwei Losungen von 
sehr verschiedenem Gehalt. Urn zu wissen, ob man eine Saure vor sich hat, deren Gehalt 
an C2 H4 O2 das Dichtigkeitsmaximum (78 Proc.) ubertrifft, braucht man nur etwas Wasser 
zuzusetzen. Nimmt das Volum-Gewicht zu, so war die Saure starker als 78procentig, im 
entgsgengesetzten FaIle war sie schwiicher. 
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...4.nwendung. In kleinen Gaben innerlich zu 0,5-1,Og stark verdiinnt, regt sie 
Appetit und Verdauung an, in grosseren Gaben und hiiufiger genommen, erzeugt sie Ver
daunngsstorungen, Abmagerung, Blutarmuth. Aeusserlich: Zu reizenden Einreibungen, 
Waschungen, als Riechmittel. Technisch und pharmaceutisch vielfach verwendet. 
1st im Handverkauf abzngeben, wenn zu Arzneizwecken "Essigsl£nre" verlangt wird. 

Vlnaigre de toilette (MALLARD). 

Tincturae Benzo~s 
~ Balsami tolutani aa 2,0 

Aquae Coloniensis moschatae 80,0 
Mixturae oleoso-balsamicae 20,0 

Vinaigre phenlque (Gall.). 

Acidi carbolici 10,0 
Acidi acetici diluti (48'1.) 200,0 
Aquae destUlatae 790,0 

Acidi acetici diluti (SOo/.) 30,0 
Radicis Ratanhiae 0,25 

.I..eldum acetleum carbollsatum (Diet. M.). 

Kosmetischer Zusatz zum Waschwasser. 

Pasta contra comedones (UNNA). 

Acidi acetici dUuti (80%) 2,0 
Glycerin! 3,0 
Boli albi ",0 

Fiat pasta. Gegen ,Mitesser". Abends 
aufzulegen. 

Acidi carbolici 10,0 
Acidi acetici diiuti (80"/0) 85,0 
Olei Eucalypti 5,0 

Zum Rauchern in Krankenzimmern. 

Acldum Bceticum eamphoratum. 

Campborae 1,0 
Spiritus 2,0 
Acid! acetici dUuti (30"/0) 7,0 

Vinaigre radical, Esprit de Venus (Acetum radicale) der friiheren Ph. Gall. war 
ein Destillat aus Kupferacetat. Es war im wesentlichen Eisessig mit einem kleinen Gehalt 
a.n Aceton, welches den Geruch modificirte. 

Vinaigre ang}al •• 
A.cetum britannlcum (Gall.) •. 

Acidi acetic. glac. 100,0 
Camphorae 10,0 
Olei Cinnam. Ceyl. 

, Caryophyllor. iiii 0,2 
~ Lavandulae 0,1 

Zur Filllung der Flacons d. poche. 

Vlnalgre de Bully. 
Tincturae Benzoes 1,0 
Acidi acetici 5,0 
Aquae Colonienois 100,0 

.hid. acetlc. aromatlcum (ph. Gelm. I.). 
Acidi acetici glac. 100,0 
Olei Cinnam. Cassiae 4,0 

~ Thymi 
" Bergamottae ail 12,0 
• Caryophyllor. 36,0 
• Citri 
• Lavandulae iii 24,0 

Zur Flillung von Riechfll1schchen (StUcke von 
Kaliumsulfat), zu reizenden Einreibungen. 

Acetine. Hiihneraugenmittel. Verdunnte Essigsaure (30-50 Proc.) mit Fuchsin 
roth oder (HOOHSTATTERS Acetine) mit Indigocarmin blau gefarbt. 

Acetidux (Dr. OELFERS) gegen Hiihneraugen, Warzen etc. Nach SOHAEDLER: Lilsung 
von 5 g Chromsaure in 15 g Wasser, nach Anderen geiarbte verdiinnte Essigsaure. 

Essigessenzen, zur Herstellung von Speise-Essig im HaushaIt durch Verdiinnen mit 
Wasser bestehen aus etwa 80procentiger Essigsaure. Diese Essenzen kommen auch gewiirzt, 
z. B. zur Herstellung von Esdragon-Essig, Krauter-Essig etc. vor. 

III. Essig. Acetum. Vinaigre. Vinegar. Nach den einzelnen Pharmakopoen 
entweder durch Verdiinnen von Essigsanre oder durch Gahrung darzustellen. 

A) Reiner, gemischter Essig. Acetum purum, Acetum destiUatum. Helv.: Acetum 
purmn mit 50/ 0 Essigsaure. U-St.: Acidnm acetieum dilntllm mit 6%, Brit. desgl. mit 
4,27 Ofo Essigsaure. Alle farblos, auf Reinheit wie die konc. Essigsaure zu priifen. 

B) Sehnellessig, Branntweinessig. Essig. Anstr. nnd Germ. III: A.cetum mit 
6% Essigsaure. Spec. Gew. etwa 1,008. Ais officinell sind die fast farblosen, durch das 
Bog. Schnellessigverfahren aus verdiinntem Weingeiste erzeugten Sorten aufznfassen. Der 
von den Fabriken ge1ieferle Essigsprit enthaIt etwa 10% Essigsaure. Er ist also mit 
der nothigen Menge Wasser zu verdiinnen. Nicht zu grosse Vorritthe bereiten! 

Priifung. Verdampfungsriickstand etwa 1 Proc. Derselbe rieche nicht nach Gc
wUrzen und schmecke nicht scharf (Gewiirze, Pfeffer). Die Asche reagire alkalisch. Freie 
Salzsaure: Man destillirt den Essig ab und fiillt das Destillat mit Silbernitrat. Spuren 
von Chlor sind zulassig, weil Magnesiumchlorid enthaltendes Wasser beim Destilliren Salz
saure a.bgiebt. Freie Schwefelsaure: Verdampfen von 5 ecm Essig im Wasserbade mit 
einigen Kornchen Zucker, wobei Verkohlnng nicht erfolgen darf. Metalle: Durch Ein-
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leiten von Schwefelwasserstoff. Arsen: 5 ccm Essig, 2 cem verdiinnte Schwefelsaure und 
1 Stiick reines Zink. Das entwickelte Gas darf Silbernitratlosung (1 + 1) nicht gelb far
ben. - Der Essig darf keine Essigalchen enthalten. 

Gehaltsbestimmung. 10 g Essig bediirfen zur Neutralisation bei Anwendung 
von PhenolphthaleIn als Indikator nach Austr., Germ., U-St. = 10 ccm Normal- KaJilauge. 
Helvet. = 8,33 ccm. Brit. = 7,1 ccm Normal-Kalilauge. 

Getreide.Essig. Durch Essigsaure-Gahrung aus einer Mischung von gemalztem und 
ungemalztem Getreide zu erhalten, war friiher von Brit. als Acetum (Vinegar) aufgenommen. 
Braunliche Fliissigkeit, spec. Gew. 1,017-1,019. Essigsauregehalt = 5,41 Proc. 

Weinessig. Acetum Vini. Durch Essigsaure-Gahrung von Wein oder Most erhalten. 
Gall.: Vinaigre blanc mit 7-8 Proe. Essigsaure. In Norddeutsehland wird der gewohnliche 
SchnelJessig haufig falschlich als "Weinessig" bezeichnet. 

Weinessig hat das spec. Gew. 1,0116-1,0147, angenehm weinigen Geruch und Ge
schmack, enthiilt nur Spuren von Alkohol uud Glycerin, 0,35-1,5 Proc. weinig riechendes 
Extrakt, 0,15-0,25 Proe. Asche, in welcher Phosphorsaure enthalten ist. Der Gehalt an 
Essigsaure ist 6-8 Proc. Wesentlich ist das Vorhandensein von Weinstein, zu -dessen 
Nachweis 1 Liter abzudampfen ist, s. unter Vinum. Weinessig soil unter Benutzung von 
mindestens 20 Proe. Wein hergestellt werden. Er soIl mindestens 0,4 Proc. Extrakt und 
0,003 Proc. Phosphol'saure enthalten. 

Anwendung. Innerlich in Verdiinnung zu kiihlenden Getranken (Oxycrata), 
Limonaden, Saturationen. Ais Antidot bei Vergiftungen mit kaustischen Alkalien, Aetzkalk. 
Aeusserlieh wirkt er adstringirend und (durch Koagulation) blntstillend. Verdiinnt mit 
5 Th. Wasser zu Waschungen, Umsehlagen, mit 3-6 Th. zu Klystieren mit 3-8 Th. zu 
Mund- und Gnrgelwassern. Desinficirende Raucherungen nicht als zweckmassig zu bezeichnen. 

Essigsprit des Bandels enthiilt 8-10 Proc. Essigsaure, hiilt sieh deshalb frei von 
Essig-Aalen. Anfbewahrung in Lagerfiissern in trockenem kiihlen Keller! Zu Kiichenzwecken 
giebt man zweckmiissig 6procentigen Essig ab, welcher event. schwach aromatisirt wer
den kann. 

Essig-Aroma. 
Weinbeeral 3,0 
Essigather 50,0 
Birnenather 50,0 
Spiritus (90·1.) 397,0. 

Acetum Dracuncull. 
Esdragon-Essig (Diet. M.). 

Herbae Dracunculi recentis 100,0 
Aceti 1000,0 
Acidi salicylici 1,0 

8 Tage maceriren, pressen. Colatur auf fast 100· 
erhitzen, in geschlossener Flasche mehrere Tage 
abselzen lassen, filtriren und auf Flaschen ab
fUllen. 

Kriillter-Essig. 
Herbae Dracunculi recentis 200,0 
Fructuum Anethi recentium 200,0 
Herbae Achilleae moschatae 25,0 
Foliorum Lauri ~5,O 

Mit Spiritus dilutus durchfeuchtet, 24 Stunden 
stehen lassen, sodann mit 50 Liter Essigspri' 
maceriren. 

Sirop de Vinaigre (GaIl.). 
Aceti Vini (7-8·1.) 100,0 
Sacchari 175,0 

Durch massiges Erwarmen im geschlossenen Ge
fltsse einen Sirup zu bereiten. Es ist hier in der 
That Weinessig anzuwenden. 

Acetogen. Nahrsalz-Mischung fiir die Fabrikation des Essigs nach PASTEUR. Caleii 
phosphorici 15,0, Natrii phosphorici 45,0, Ammonii phosphorici 40,0. 

Sterilisator. Ein aromatiseher Essig mit freier Salzsaure, Weinsaure und Citronensaure. 

IV. Holzessig. Acetum (Acidum) pyrolignosnm. Acetum lignicnm. Acide 
pyroligneux. Vinaigre de bois. Pyroligneous acid. Vinegar from wood. 

A) Roher Bolzessig. Acetum pyrolignosum (Helv.). Acetum pyrolignosum crudum 
(Germ. ilL). Braune Fliissigkeit, 5-70f0 (Helv. 5%, Germ. III 60f0) Essigsame, etwas 
Methylalkohol und Aceton, sowie 6-10% Holztheer gelOst enthaltend, welcher sich im Ver· 
lauf der Aufbewahrung zum Theil absetzt. 

B) Acetum pyrolignosum recti(icatum, Gereinigter Holzessig (Germ. III). Man 
destillirt den rohen Holzessig so lange, als das Destillat noch schwach gelblich gefarbt ist 
(etwa 80 010). Klare, gelbliche, spater braunliche Fliissigkeit von 5% Essigsauregehalt. 
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Eine Mischung aus 1 cem gereinigtem Holzessig, 9 cem Wasser und 30 cem verdiinnter 
Schwefelsaure muss eine Losung von 0,02 g Kaliumpermanganat in 20 ccm Wasser inner
halb 5 Minuten vlllIig enWtrben. (Richtiger Gehalt an Theerstoffen.) 

Anwendung. Beide Praparate werden wegen ihres Gehaltes an Essigsaure und 
an Theerbestandtheilen (Phenolen) a usserlich als adstringirendes und desinlicirendes Mittel 
verwendet. Zu Waschungen und Umschlagen, als Mund- und Gurgelwasser, zu Ein
spritzungen in die Scheide 1-5,0: 100,0 Wasser, zum Verbinden jauchiger Wunden 10-20,0 
: 100,0 Wasser. Das ungereinigte Praparat ist das wirksamere, auch in der Veterinar-Praxis 
bei Klauenseuche, Maulfaule, Raude allein gebrauchte. Technisch der rohe Holzessig 
besonders zum Riiuchern des Fleisches. 

Innerlich nur der gereinigte Holzessig zu 0,5-1,0 g in starker Verdiinnung bei 
Wangenbrand (Noma). Vorsicht wegen Intoxikationen. 

Au/bewahrung des gereinigten Holzessigs: An kiihlem Ort, in gut geschlossenen, 
mllglichst gefiillten Gefassen vor Sonnenlicht geschiitzt. Nach langer Aufbewahrung wird 
er besonders bei Einwirkung von Licht und Luft dunkelbraun nnd ist dann zu verwerfen. 

Acetum volnerarlum in Ulum veterinarlum. 
Aluminis pulverati 5,0 
Aquae communis 100,0 
Aceti pyrolignosi (crd.) 150,0 
Spiritus diluti 20,0 

Zum Verbande eiternder Wooden und zu Ein
spritzoogen. 

LinlmentDm Wilkiuson. 
Aceti pyrolignosi (crudi) 50,0 

Ammonii carbonici q. s. ad neutralisationem. 
D. ad vitrum nigrum. 

Zum Bepinseln und Waschen syphilitischer Wu
cherungen. 

V. Weinsteingeist. Liquor pyro-tartaricus. Spiritus Tartari (empyreumaticus). 
Darstellung. Eine eiserne Retorte wird zu 2/3 mit grobgepulvertem, rohem Wein

stein angef'lillt und liber freiem Feuer allmli.hlich bis zum Gliihen erhitzt. Das Destillat 
sammelt man in einer geraumigen, gut abgekiihlten Vorlage (man gebe den reichlich auf
tretenden Gasen Gelegenheit zu entweichen) und befreie es durch wiederholte Filtration 
von dem nicht gelosten brenzlichen Oel. 

Eigenschatten. Gelbbraunliche, klare Fliissigkeit von brenzlich-sauerlichem Ge
ruch und Geschmack, welche beim Abdunsten in Wasser leicht llisliche Krystalle von Brenz
weinsaure abscheidet. Spec. Gew. 0,995-1,005. Enthli.lt viele Bestandtheile des Holzessigs, 
ausserdem noch Brenzweinsaure. 

Anwendung. Friiher als anregendes, schweiss- und harntreibendes Mittel viel 
benutzt, jetzt obsolet. Dosis 1-2-3 g in Verdiinnung. Bestandtheil der in manchen 
Gegenden als schweisstreibendes Mittel beliebten Mixtura pyro-tartarica. 

Illxtora pyro·tartarica. Mixtura simplex. Mix
tura bezoardica. Mixtura de tribul s. diatrion. 
Simplextropfen in loco: Mixturae pyro·tarta
ricae camphoratae. 

Spiritus Angelicae compositi 120,0 
Liquoris pyro-tartarici SO,O 
Acidi sulforici concentrati 5,0 

AIle 2-3 S tunden einen TheelOffel voll in heissem 
Fliederthee. 

FJrkennung ftnd Bestimmung. Nicht zu stark verdiinnte Essigsaure erkennt 
man am Geruche. Ist die Losung sehr verdiinnt, so neutralisirt man sie mit Natriumkar
bonat, dampft zur Trockne und stellt mit dem Riickstand folgende Reaktion an: 1) FUgt 
man das Acetat zu einer Mischung aus 2 Th. konc. Schwefelsaure und 1 Th. Alkohol, . so 
tritt beim Erwarmen Geruch nach Essigather auf. 2) Versetzt man die klare Li:lsung eines 
neutralen Acetats mit Ferrichloridlosung, so entsteht eine blutrothe Llisung von Ferriacetat. 
Beim Aufkochen scheidet sich ein Niederschlag von basischem Ferriacetat abo 3) Mischt 
man eine kleine Menge eines Acetates innig mit ArsenigsiLure-Anhydrid und erhitzt die 
Mischung stark in einem Gliihrohre, so erfolgt die Bildung widerlich riechenden Kakadyl
oxydes (Alkarsin, CADET'sche Fliissigkeit) A~O(CHa),. 

Die Bestimmung der Essigsiiure erfolgt, falls diese in freiem Zustande vor
handen ist und andere freie Sauren abwesend sind, durch Titration einer gewogenen 
Menge m~t Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator. 1 ccm Normal-Kali-
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lauge ist = 0,06 g Essigsaure C2H40~. 

Ammoniak mit .Lackmus an.) 
(In der Praxis welldet man auch NOl'mal-

Liegen essigsaure Salze zur Bestimmung vor, so destillirt man diese zunachst mit 
verdiinnter Schwefelsaure oder mit Phosphorsaure am besten im Wasserdampfstrome so 
lange, bis das Destillat neutral iibergeht und titrirt alsdann das Gesammt-
destillat oder einen aliquoten Theil wie angegeben mit Normal -Kalilauge 
und Phenophthaleln. 

OTTO's Acetometer. Ein in den Essigfabriken gebrauchter Apparat 
zur Feststellung der Starke des Essigs besteht aus einem 36 cm langen und 
2 em weitem Glaseylinder mit zwei verschiedenen Theilungen. Bis zur Marke a 
fasst der Cylinder = 1 ccm. Der Raum zwischen a und b ist = 10 ccm. In 
dem dariiber befindlichen Theile entspricht der Raum zwischen zwei ganzen 
Zahlen = 2,08 ccm (diese 2,08 ccm entsprechen = 2,07 g (!) Ammoniak£liissig
keit von 1,369% NHa)' - Zum Gebrauche wird der Cylinder bis zur Marke a 
mit Lackmustinktur gefiiUt. Danil fiigt man bis zur Marke b von dem zu 
untersuchenden Essig hinzu, mischt durch sanftes Schwenken und lasst alsdann 
von der ammoniakalischen Probe£liissigkeit unter sanftem Bewegen so lange zu
Biessen , bis eben deutliche Blaufarbung auftritt. Der Gehalt des Essigs an 
Essigsaure (C2H~02) kann alsdann direkt an der Graduirung abgelesen werden. 
Schneidet Z. B. die blaue Fliissigkeit bei dem Theilstrich 6,5 ab, so enthalt der 
Essig in 100 ecm = 6,5 g Essigsaure. 

Die ammoniakalische Probe£liissigkeit zu diesem Acetometer wird ge
mischt aus 

136 g Ammoninkflfissigkeit von 0,959 spec. Gew. bei 17,50 C. und 864 g Wasser oder 
140 g " 0,960 • " 860 g 

l~ 

n 
10 

S 

7 

G 

5 

II 

t Essigsiiure-Anhydrid (CHaCO)2 ' O. Acidum aceticum anhydricum. Nicht b 
zu verwechscln mit wasserfreier Essigsaure! S. S. 8. Wird u. a. durch Eim'v'ir-
kung yon Phosphoroxychlorid oder von Chlorkohlenoxyd (Phosgen) auf wasser
freies Natriumacetat dargestellt: 4CHaC02Na+POCIa = 2 [(CHaCO)20] + 
NaPOa + 3NaCl. Farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit von sehr steehendem 
Geruch. (Vorsicht.) Spec. Gew. 1,080; Siedep. 137°, Geht beim Kochen mit 
Wasser in Essigsaure iiber. Ais Reagens zum Nachweis des Cholesterins, in der (J 

organiscben Cbemie zum "Acetyliren". Arzlleilich nicht verwendet. Aufbewah
rung in Flaschen mit Glasstopfen. (Vorsichtig!) 

t Acetylchlorid. Essigsa ureehlorid. Acetylum chloratum CHaCOCl. 
Darstellung durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid auf wasserfreie Essig- Fig. 2. OTTO'. 
saure: CHaC02H + PCI; = HCI + POCla + CHaCOCl. Farblose, an der Luft Acetometer. 
rauchende, stechend riechende Fliissigkeit. Siedepunkt 53{1 C. Giebt mit Was-
ser = Essigsaure + Cblorwasserstoff, mit Alkobol = Essigsaureatbylather + Chlorwasser
stoff. Anwendung in der organischen Synthese. Aufbewahrung in Flaschen mit Glas
stopfen. (Vorsichtig!) 

t Monochloressigsiiure, Acidum monochloro-aceticum. Acide monochloracetique. Mono
chloracetic acid. CH2CIC02li. 

Dal'stellung. In wasserfreie Essigsaure, welche bis nahe zum Sieden erhitzt ist, wird 
- unter dem Ein£luss des Sonnenlichtes oder bei Gegenwart von Jod - trockenes Chlor 
eingeleitet (10-20 Stunden), bis das Gewicht der Essigsaure um mehr als die HaUte zu
genommen bat: CH3CO~H + Cl2 = HCl + C~ClC02H. Das Reaktionsprodukt wird erhitzt 
und wiederholt fraktionirt. Die bei 180-188° iibergehenden Antheile erstarren beim Ab
kiihlen zu Krystallen, welche aus siedendem Benzol umkrystallisirt werden konnen. 

Eiaenschaften. Farblose Nadeln oder rhombische Tafeln. In der Kalte geruehlos, 
in der Warme erstickend rieehend. Schm. P. 62-630 C. Siedep. 185-1870 C. Hygroskopiseh. 
In Wasser, Alkohol oder Aether leieht loslich. - Die 5proc. mit Salpetersaure angesauet:te 
wasserige Losung wird durch Silbel'nitratlosung nieht sofort getriibt. (Vorsichtig auf
bewahren!) 

.A.nwendu.ng. In Substanz oder kone. Losung als Aetzmittel bei Warzcn, Haut
verdickungen. 

t Dichlore!lsigsiiure. Acidum dichI01·aceticU'nt. CHCI2 . C02H. Durch weitergehcnde 
Chlorirung der Essigsaure (s. Monochloressigsaure) zu erhalten. CHaC02H + 2CI2 = 2HCl + CHClz . C02H. Bei 0° C. noch £liissig, bei starker Abkiihlung erstarrend. Farblose 
Fliissigkeit, spec. Gew. 1,52 bei 15°C. Siedcpunkt 190°. (Vorsiehtig aufzubewahren!) 
Nur selten als Aetzmittcl gebraucht. 

t Tricilloressigsaure. Acidum trichloraceticum (Germ.) . Acide trichloracetique. Tri-
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chloracetic acid. CClaC02H. Am vortheilhaftesten durch Oxydation von Chlora.lhydrat 
mittels rother ra.uchender Salpetersaure da.rzustellen CCIaCHO + 0 = CClaC02H. 

Fa.rblose, rhomboedrische Krysta.lle von schwachstechendem Geruche, an der Luft 
zcriliesslich, in Wa.sser, Alkohol und Aether laslich. Schmelzp. 55 0, bei etwa 195 0 sie
dend. Die wasserige LOsung scheidet beim Erhitzen mit iiberschiissigem N atriumka.rbona.t 
Chloroform abo Die wasserige, mit Salpetersaure angesauerte LOsung werde durch Silber
nitra.t sogleich nur opalisirend getriibt. Aufbewahrung: In Gefassen mit Glasstopfen, 
vorsichtig . 

.A.nwtmdung. Aeusserlieh. In Substa.nz oder kone. Lfisung als Aetzmittel zur 
Entfernung derber, widersta.ndsfahiger Wucherungen (Condylom, Pa.pillom, Leichdornen), 
die Sproe. Losung a.uf Tampons bei Nasenbluten. Wegen der Eigenschaft, Eiweiss zu 
fli.llen als Rea.gens a.uf Eiweiss, S. Urina. 

t Acidum trichloraceticum liquefactum. 10 Th. Acidum trichloraceticum und 1 Th. 
Wasser geben ein fliissig bleibendes Liquidum. Reeeptur-Erleiehterung. 

t Acetocaustln wird eine 50procentige Auflosung der Trichloressigsiiure genannt. 
Thioessigsiiure, Acidum thioaceticum CHaCOSH: Thia.eetsaure. Aethanthiol

-sa u r e. Durch Einwirknng von Phosphorpentasulfid auf wasserfreie Essigsaure zu erhalten 
5CHgCOOH + P2S~ = P20~ + 5CHgCOSH. 

Schwaeh gelbliche Fliissigkeit, zugleich nach Essigsaure und nach Schwefelwasserstofi' 
riechend. Siedepunkt 93 0• Spec. Gew. bei 100 = 1,074. In 16 Th. Wasser, leicht in 
Alkohol IOslich. Zerflillt beim Erhitzen mit verdiinnten Sauren in Essigsaure und Schwe
felwasserstofl' CHaCOSH + HaO = CHaC02H + HaS. 

Die 6procentige wasserige Losung dient a.ls Ersatz des Sehwefelwasserstofl'es in der 
Analyse (SCHIFF). 

Ammonium thioaceticum CHgCOS(NH4). Thioessigsaures Ammonium. Man 
iibersattigt 30 cm der reinen Saure mit Ammoniaktliissigkeit und fiillt die Misehung auf 
100 ecm auf. Diese Lfisung dient als Ersatz des Sehwefelwasserstoffes in der Ana.lyse 
(SCHIFF). Auf 1-2 g Substanz in salzsa.urer Fliissigkeit wendet ma.n 2-3 eem der 30pro
eentigen LOsung an. Ma.n bereite die LOsung des .A:mmomumthioa.ceta.tes nicht fiir zu 
.lange Zeit hinaus, da. sie sieh unter Triibung zersetzt. 

Amidoessigsiiure. CHa(NHa)C02H. Glycocollum. Glyein. Leimsiiss, Leimzucker . 
.A.minoathansaure Tritt als Zersetzungsprodukt vieler thierischer Stofl'e beirn Behan
-deln derselben mit MineraIsiiuren oder iitzenden Alkalien anf, entsteht in dieser Weise aUB 
-dem Knochenleim. Ala Benzoylglykokoll (Hippursiiure) kommt sie im Ha.rn der Pflanzen-
fresser vor. 

DWI"stellung. Man koeht 1 Th. Hippursiiure 10-12 Stunden lang am Riickflusskiihlor 
'lDit 4Th. kone. Salzsaure, wodurch die Hippursaure in Benzoesaure und salzsa.ures Glykokoll 
_gespaIten wird CH2NH2(C6HbCO)C02H + HaO + HCI = C6H6C02H + CHg(NH2)C02H . HCl. 
Man koncentrirt die Lasung, seheidet die Benzoesaure mecha.nisch ab und da.mpft die Losung 
zur Trockne. Den Riickstand nimmt man mit Wa.sser auf, kocht die Lfisung mit einem 
Ueberschuss BleigIiitte und fant das Filtrat mit Schwefelwasserstofl'. Die vom Schwefel
'bIei a.bfiltrirte Fliissigkeit hinterlasst beirn Verda.mpfen das Glykokoll. - Synthetiseh a.ua 
Monochloressigsaure und Ammoniak. 

Grosse, fa.rblose, siissschmeckende Prismen. In Wasser leicht loslich, in Alkohol 
-und Aether unlaslich. Schmilzt bei 236 0 unter Braunung. Die wasserige Lasung giebt 
-mit Ferriehlorid blutrothe, mit Kupfersulfat tiefblaue Farbung. - Glykokoll vereinigt sieh 
Bowohl mit Sauren als a.uch mit Basen zu SaIzen, z. B. CHa(NHa)C02H. HOI, ferner 
(CH2NH2C02)9Cu+ HaO. 

tt Hydrargyrt,m glycocolljcutn, Glykokoll-Quecksilber (CHsNHaC09)2Hg. Man 
lilst 2 g Glykokoll in 20 ccm Wasser, fiigt 1 g gefaIltes Quecksilberoxyd hinzu, schiittelt 
obis zur Auflosung und fiillt mit Wasser bis zu 100 cem auf. 1 cem der Lasung ist 
= 0,01 g HgO. Zu subkuta.nen Injektionen. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Acidum anisicum. 
I. Anissaure. Acidum anisicum. C6HiOCHa)C02H. Methylparaoxybenzoesiiure. 

-Oxybenzoiimethyillthersilure (identisch mit der Dr a go n S a ur e von LAURENT und der 
1l Umbellsanre" nnd Badiansanre von PERSOZ). 

DarsteZlung. Man giesst 1 Th. Anisol in eine anf 50 0 erwarmte Losung von 
5 Th. Kaliumdichromat, 20 Th. Wasser und 10 Th. kone. Schwefelsaure. Wenn die Re
.aktion naeh einigen Minuten beendet ist, lii.sst man erkalten. filtrirt die Anissaure ab uuil. 
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reinigt sie durch Auflosen in Ammoniak und FiUlen mit Salzsaure. Schliesslich krystalli
sirt man sie aus siedendem Wasser um. 

Eigenschaften. Farblose, in reinem Zustande geruchlose, monokline Nadeln oder 
Prismen. Schmelzp. 1840 (corr.), Siedep.275-2800. Llislich in 2500 Th. Wasser von 18°, 
leicht llislich in siedendem Wasser, auch in Alkohol und in Aether. Die wasserige Llisung 
reagirt sauer und giebt mit Ferrichlorid keine Violettfarbung. Sie entrlirbt Kaliumper
manganat nicht. - 1 g Anissaure wird neutralisirt (Phenolphthalein als Indikator) durch 
0,368 g Kalihydrat = 65,7 ccm l/lo-Normal-Kalilauge. Mol.-Gew. = 152. Aufbewahrung 
unter den indifferenten Arzneimitteln, nicht lichtempfindlich. 

Priitung. Anissaure sei farblos und rieche nur schwach nach Anislil. 0,5 g 
verbrennen ohne einen Riickstand zu hinterlassen. Die wasserige Llisung reagire sauer, 
werde durch Eisenchlorid nicht violett gefarbt (Salicylsaure) und entfarbe nur massige 
Mengen von Kaliumpermanganat. - Sie schmelze nicht unter 180°. 

Anwen.dung. Sie wirkt antiseptisch, antithermisch und antirheumatisch wie 
Salicylsaure, aber ohne zu atzen. Innerlich (meist als Na-Salz oder Phenylester) 0,3-1,0 g 
als Antipyreticum (beein1lusst die Herzthittigkeit nicht!). Aeusserlich in der Wund
behandlung in der namlichen Weise und den gleichen Dosen wie Salicylsaure, also in Salben, 
spirituliser ~lisung etc., 1: 100 bis 1: 10. 

II. Natriumanisat. Natrium anisicum. CnHiOCHs)COiNa + 1/2H20. .!.nis
saures Natrium. Mol.-Gew. = 183. 

DarsteUung. Man stlisst 10 Th. Anissaure und 5,5 Th. Natriumbikarbonat mit 
Wasser zu einer Pasta an und krystallisirt das Salz, dessen wasserige Llisung noch 
schwach sauer reagiren muss, aus 90proc. Alkohol unter Erwiirmen um. ' 

Eigenscha{ten. Farblose Blitttchen mit 1/2 Mol. Krystallwasser, oder ein farbloses 
kleinkrystallinisches Pulver, welches fast wasserfrei ist. Leicht llislich in Wasser. Die 
wasserige Llisung reagirt schwach sauer; sie giebt mit Ferrichlorid eigelben Niederschlag 
von Ferrianisat, durch Mineralsauren wird Anissaure in Krystallen abgeschieden. Aus der 
wasserigen Llisung krystallisirt ein Salz CeRiOCRs)' C02Na + 5R_ ° in derben Saulen. 
Aufbewahrung wie Anissaure. 

Anwendung. An Stelle des Natriumsalicylates zu 0,3-1,0 g mehrmals tiiglich bei 
Ischias und Rheumatismus. Stlirt die Rerzthittigkeit nicht. 

III. Anissaure-Phenylester. C6HiOCHs)C02C6H5' Phenylum ani8atum. Mol.
Gew. = 228. (Faischlich auch Acidum anisophenylic'"m, s. MINDES.) Die dem Salol ent
sprechende Verbindung der Anissaure. Wird dargestellt durch Einwirkung von Phosphor
pentachiorid auf eine Mischung von Anissaure und Phenol, s. Salolum. 

Farblose, bei 75-76° schmeizende Krystalle, unllislich in Wasser, leicht Ioslich in 
Alkohol und in Chloroform. Durch Natronlauge wird es schon in der Kalte gelOst unter 
Spaltung in Anissiiure und in Phenol. Aufbewahrung wie Anissaure. 

Anwendung. Zu 0,5-1,0 g mehrmals bei Rheumatismus und Neuralgien wie 
das Salol. 

Acidum benzoicum. 
Von den Pharmakoplien schreiben Austr., (tall., Germ., Relv. die durch Sublimation 

von Benzoeharz gewonnene Benzoesaure vor. Gall. hat ausserdem noch die auf nassem 
Wege aus Rarz bereitete aufgenommen. U-St. und Brit. lassen die aus Harz sublimirte 
und die aus Toluol gewonnene Benzoesaure zu. 

I. Reine oder kunstliche Benzoesaure. AcidmD bellzoicum (Brit., U-St.). 
Acidum benzoicum artificiale (e Toluolo, seu crystallisatum) CUH;;C02 H. Mol.-Gc\\". 
= 122. 
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Darstellung. Toluol C6Hb • CHs wird durch Chloriren zunachst in Benzotrichlorid 
C6H5 CCla verwandelt und dieses durch Erhitzen mit Wasser auf 150° in Benzoesaure iiber
gefiihrt: CeH5CCls + 2HgO =3 HCl+ CeH5COgH. 

Eigenschoj'ten. Farblose, glanzendo Nadeln oder Blatter, in reinem Zustande ge
ruchlos. Schmelzp. 120-121°, Siedep_ 249-250°. Sublimirt schon bei 150°. Mit Wasser
dampfen fiiichtig. Die Dampfe der Benzoesaure roizen die Schleimhii.l1te heftig. Loslich 
in 15 Th. siedendem oder 380 Th. kaltem Wasser, femer in 2 Th. Alkohol oder 3 Th. 
Aether. Leicht loslich in Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fetten und atherischen Oelen. 

Dieses Prii.parat kann als reine Benzoesaure angesehen werden. Es ist in dor Regel 
nur durch Spuren von Benzaldehyd und durch kleine Mengen gechlorter Benzoesauren ver
unreinigt. Die U-St. und Brit. lassen es als officlnelles Praparat zu, ausserdem wird es in 
ausgedehntem Umfange in der organischen Technik, z. B. zur Herstellung von Anilinblal1, 
verwendet. 

II. Harn-Benzoesaure. Acidum benzoicum ex orina. Der Ham der Pflanzen
fresser enthii.lt Hippursaure (Benzoyl-Glycocoll) CHgNH(CeHoCO)C01H, welche durch Ein
wirkung von Siiuren oder Basen in Glycocoll und Benzoesaure gespalten wird. 

Man illsst Ham von Pferden oder Rindern durch mehrtagiges Stehen in Gruben 
fauIen (Bildung von NHa I), klart ihn dann in Bottichen mit Kalkmilch, dampft die klare 
Fliissigkeit auf ein kleines Volumen ein und scheidet die Benzoesii.ure durch Ansliuern der 
fiItrirten Fliissigkeit mit Salzsaure abo 

CHg. NH(C8H5CO)COgH+HIIO = Cllg(NHII)COgH+C6H5COgH. 

Die so hergestellte Benzoesaure enthalt stets geringe Mengen von Mineralstoffen 
(Asche), meist Kalksalze, und besitzt in der Regel schwach urinosem Geruch. Sie wird 
kaum noch angewendet. Sie ist in keiner Pharmakopoe mehr officinell. 

III. Benzoesaure aus Harz. a) Auf nassem Wege. Acide benzoique par 
vole humlde (Gall.). Man mischt 1000 g gepulvertes (zimmtsaurefreies) Benzoeharz mit 
300 g Aetzkalk, die vorher durch Besprengen mit Wasser in staubiges Calciumhydrat ver
wandelt sind, vertheilt das Gemisch in 6 Liter Wasser, digerirt zunlichst einige Zeit und 
kocht alsdann unter Umriihren und Ersatz des verdampften Wassers eine Stunde. Die 
Fliissigkeit wird kolirt, der Riickstand noch 1-2 Mal mit je 4 Liter Wasser ausgekocht. 

Die vereinigten, Calciumbenzoat enthaltenden Fliissigkeiten werden filtrirt, auf etwa 
3 Liter eingedampft und mit reiner Salzsiiure bis zur stark sauren Reaktion versetzt. Nach 
dem Erkalten sammeIt man die Krystalle und krystallisirt sie unter Zusatz von etwas 
ThierkohIe aus 20 Th. siedendem Wasser um. 

Man kann auf diese Weise die gesammte Benzoesaure aus dem Harz gewinnen, aber 
diese ist nahezu frei von riechenden Stoffen, dafiir aber enthiilt sie in der Regel noch etwas 
Mineralstoffe (Kalksalze). 

b) Dureh Sublimation. Acidum benzoicwn (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). 
Acide benzoique par sublimation (Gall.). Benzoic aeide. Flores Benzoes. Fleurs 
de Benjoln. 

Zur Darstellung eignen sich nur zimmtsaurefreie Benzoesorten (PaIembang-Benzoe, 
nicht aber die zimmtsaurehaltige Penang·-Benzoe). 

Ehe man zur Sublimation scbeitet, muss man sich also vergewissern, dass das zu 
verarbeitende Benzoeharz auch wirklich zimmtsaurefrei ist. Zu diesem Zwecke digerirt 
man 5 g eines guten Durchschnittsmusters des gepulverten Benzoeharzes mit einer 
heissen Losung von 1,3 g kryst. Natriumkarbonat in 15 g Wasser eine Stunde lang, filtrirt 
nach dem Erkalten und fallt aus dem Filtrat die Benzoesaure durch Zusatz von verdil.nnter 
Schwefelsaure. Die ausgewaschenen Krystalle werden alsdann in einem Probirrohre mit 
konc. Kaliumpermanganatlosung iibergossen und das lose verschlossene Rohr in ein 
erwiirmtes Wasserbad eingesetzt. Es darf der Geruch nach BittermandelOl nicht auftreten. 

Das Harz wird gepulvert und zwar entwedel' unvermischt oder - wie Gall. vor-
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schreibt - narh dem Vermischen mit dem gleichen Gewicht Sand der Sublimation unter

worfen. 
Da,·stelZung. Um kleinere Mengen der offieinelien Benzoesaure darzustelien, bringt 

man in einen 4-5 em hohen und etwa 20 em weiten Tiegel (a) aus Gusseisen oder 
Sehwarzbleeh cretroeknetes, grobgepulvertes Benzoeharz in etwa 2-3 em hoher Sehieht, 
bedeekt den Ti~ael mit einer Scheibe (0) loekeren Filtrirpapieres, welehe mit vielen N adel-

b stiehen durehbohrt und an den Rand des Tiegels mit 

e 

Starkekleister festgeklebt ist. Ueber die Papierseheibe 
setzt man einen aus starkem Papier geklebten Hut (c) 
in Diitenform, welcher (bei d) durch Bindfaden be
festigt ist. Diese Vorriehtung setzt man auf ein ge
heiztes Sandbad, z. B. auf eine mit nieht zu dicker 
Sehieht Sand bedeckte heisse Heerdplatte. Um den 
Tiegel herum sehiehtet man den Sand etwas in die 
Hohe, anch kann man zweekmassig in die Sandsehicht 
einen Thermometer einsetzen. Man leitet die Erwar
mung der Sandsehieht so, dass ihre Temperatur zwi
schen 160-180 0 bleibt. Steigt die Temperatur erheb
lieh iiber 1800 hinaus, so falit die Benzoesaure sehr 
stark gefarbt und brenzlieh rieehend aus. N aeh 5 bis 
6 Stunden ist die Sublimation beendet; man nimmt 
alsdann den Apparat vorsiehtig auseinander und sam
melt die in dem Papierhute befindliehen Benzoesaure-

Fig. S. Kleinec Allpanlt z. ~nzoc lime- krystalle. Die iiber den Tiegel angebraehte Scheibe 
IIblimalion. von durehloehertem Papier (das sog. Diaphragma) 

hat den Zweek, das Zuriiekfalien von Benzoesaure
krystallell in den Tiegel zu verhindern; andererseits aber zeigt sie den N aehtheil, dass 
erhebliehe Mengen Benzoesaure in Dampfform oder in gesehmolzenem Zustande in diese 
Scheibe eindringen, wodureh die Ausbeute natlirlieh verringert wird. 

Gleichfalls fiir Darsteliung im kleineren Massstabe empfiehlt STARTING (Arch. Pharm. 
1889, S. 410) naehstehende Anordnung: Ein Kasten von 86 em Lange, 31 em Breite und 
31 em Tiefe wird, wenn die Innenflaehen nieht glatt gehobelt sind, mit weissem Glanz
papier ausgeklebt, Deekel und Fugen werden von aussen zugeklebt. In die Langsseite des 
Kastens sehneidet man ein dem Sublimirgefass genau entspreehendes, run des Loch ein. 
Als Sublimirgefass dient ein halbkugelformiges Gefass aus getriebenem Sehwarzbleeh, 
Messing oder Kupfer von 8 em Durehmesser und 5 em Hohe (eine alte Waagesehale). Man 
besehiekt dasselbe !!lit etwa 40 g gepulvertem und vorher getroeknetem Benzoeharz und 
dreht es nun etwa 1,5 em tief in den Kasten ein. 5-8 em iiber dem Sublimirgefass ist 
ein auf Leisten rnhender Rahmen mit durehloehertem Filtrirpapier angebraeht, um das 
Zuriiekfallen der Benzoesaure zu verhindern. Das Sublimirgefass wird nun mittelst einer 
kleinen Spiritusflamme erwiirmt. N aeh 4-5 Stun den lasst man erkalten, entfernt das 
Sublimirgefass vorsiehtig, kratzt den Harzriickstand heraus und besehickt das Gefass mit 
einer neuen Menge Benzoeharz. Der Kasten wird zur Entnahme der ,Benzoesaure naeh 
einer Reihe (12-15) hinter einander ausgefiihrter Sublimationen geoffnet. Die Ausbeute 
Boll bis zu 25 Proe. betragen. Wesentlieh fiir die Erzielung guter Ausbeute ist, dass das 
Aufnahmegefass im Verhaltniss zum Sublimirgefass entspreehend geraumig ist. 

Die von versehiedenen Operationen stammende Benzoesaure ist stets sorgfaltig zu 
misehen, weil die einzelnen Parthieen in der Regel etwas versehieden ausfallen. 

Flir die Herstellung grosserer Mengen von Benzoesaure sind besondere Apparate 
konstruirt worden (Komment. HAGER-FISCHER-HARTWICH. II. Aufi. Bd. I, S. 49); indessen 
benutzen auch Fabriken einfache Vorrichtungen, Z. B. Holztonnen von 1 Meter Hohe, welche 
mit Papier ausgeklebt und im librigen in ahnlicher Weise hergeriehtet sind, wie dies von 
STARTING oben angeg'eben ist. 

Die Rilckstande von der Sublimation kann man entweder zur Gewinnung von 
Benzoesaure auf nassem Wege oder zur Herstellung von Raucheressenzen etc. verwerthen. 

Eige1tschaj'ten. Die sublimirte Benzoesaure ist reine Benzoesaure, welche 
mit riechendcn Stoffen beladen ist. Von diesen sind nachgewiesen worden: Benzoesaure
Methylester C6 H5 . CO~CH3' Benzoesaure-Benzylester C6 H5 C02 • C,H" Vanillin CS HS 03' 
Guajacol C6 H4 (OH) OCHa, Brenzcatechin C6H4(OH)~, Aeetylguajacol CSH4(OH)0 . C2 H3 0, 
Benzoylguajacol C6 H4 (OH) OC, H5 0 und Benzophenon (C6 H5)2 CO. Sie bildet farblose bis 
gelblich oder braunlich-gelb gefarbte Nadeln oder Blattchen von angenehmem, nicht bran-

Handb. d. I'harm. Praxis I. 2 
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digem Geruch und aromatischem, stark kratzendem Geschmack. Wegen des Gehaltes an 
atherischem Oel schmilzt das Praparat schon unter siedendem Wasser. 

P'I'ilfung. 1) Sie schmilzt auf dem Platinbleche unter Ausstossung stechend 
riechender Dampfe und verbrennt, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. (Ein solcher 
wiirde bestehen aus unorganischer Verunreinigllng, z. B. Borsaure.) Starke Verkohlung 
beim Erhitzen weist auf Zucker oder Weinsaure hin. - 2) In 10 Th. Chloroform sei sie 
loslich. Ein Riickstand konnte aus Oxalsaure, Weinsaure, Zucker, Borsaure be
stehen. - S) Man erwarmt 0,25 g Benzoesaure mit 2,5 ccm Wasser und 0,25 g Kalium
permanganat durch Einstellen in heisses Wasser 10-15 Minuten lang. Es darf der Ge
ruch nach BittermandelOl nicht auftreten, andernfalls ist Zimmtsaure zugegen. - 4:) Die 
kalt geslittigte wasserige Losung werde durch Eisenchlorid nicht violett gefarbt (Salicyl
saure). - 5) Ob die Benzoesaure lediglich aus Harz dargestellt wurde, lasst sich nicht 
zweifellos feststellen. Kennzeichen ffir ein solches gutes Praparat sind: a) In Ammoniak 
lost sie sich unter Triibung und gelblicher bis braunlicher Farbung auf. b) Schiittelt man 
0,1 g Benzoesaure mit 2 ccm verdiinnter Schwefelsa~re an und fiigt 5 cem Kalium
permanganatlosung (1 : 1000) hinzu, so muss die Fliissigkeit nach 8 Stunden entfarbt sein. 
c) Man iibergiesst 1 g Benzoesaure mit 50 cem Wasser und 1 ccm Normalkalilauge und 
lasst unter ofterem Umschiitteln 15 Minuten stehen. Im Filtrat entsteht auf Zusatz eines 
Tropfens Ferrichloridlosung ein rosafarbiger Niederschlag, auch die iiber diesem stehende 
Fliissigkeit ist in der Regel roth gefarbt. 

Au!bewah'l'ung. Beziiglich der reinen Sorten (I-IDa) ist nichts zu bemerken; 
die aus Harz sublimirte Benzoesaure lIIb werde vor Licht und ammoniakalischer 
Luft geschiitzt in gut geschlossenen Gefassen aufbewahrt. 

AnaZyse. Man erkennt die Benzoesaure an ihren physikalischen Eigenschaften llnd 
an folgenden Reaktionen: 1) Beirn Gliihen mit Aetzkalk liefert sie Benzol CeHe, welches 
durch Uberfiihren in Nitrobenzol gekennzeichnet werden kann. 2) Die wasserige Losung 
giebt mit neutralem Ferrichlorid einen braunlichen Niederschlag von Ferribenzoat. Durch 
Salzsaure wird dieser unter Abscheidung freier Benzoesaure gespalten. 

Aus der wasserigen Losung kann man die freie Benzoesaure durch Chloroform aus
schiitteln. Nach dem Verdunsten des L6sungsmittels kann die Menge der Benzoesaure 
durch Titriren mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator bestimmt werden. 
1 cern Normal-Kalilauge = 0,122 g Benzoesaure. 

Anwendung. Wirkt gahrungs- und faulnisswidrig (bakterientOdtend), auch tem
peraturherabsetzend. Aeusserlich wird meist Toluol-Benzoesaure verwendet und zwar in 
der Wundbehandlung wie Karbolsaure und Salicylsaure in Iproc. alkoholisch-wasseriger 
Losung, ferner in Salben 1: 10 - 20, in Form von Verbandstoffen. Innerlich. Als 
erregendes oder expektorirendes Mittel zu 0,1-0,5 g in Pulvern oder subkutanen Injek
tionen. Die Ausscheidung der Benzoesaure erfolgt durch den Urin als Hippursaure. 

Die Toluol-Benzoesaure wird li.hnlich wie die Salicylsaure wegen des schwierigeren 
Nachweises zur Konservirung von Nahrungsmitteln etc. (Bier 0,05-0,1 : 1000, siisse Friichte 
0,5: 1000,0) verwendet, doch ist die Verwendung z. B. in Frankreich untersagt. 

Liquor IDjeetoriuI exeltaus - ROHDII. 
Acidi benzoici 
Camphorae iii 1,0 
Spiritus 10,0 

Zur Bubkutanen Injektion. 

Llnimentum aDtlpsorlcum. 

Acidi benzoici 3,0 
Benzoli 57,0 
Spiritus absoluti 35,0 
Glycerini 5,0 

Zweimal tilglich auf die Kriltze - Pnsteln anfzn
pinseln. C a v e: Fenersgefahr! 

Mistura llthontriptlca - UUB. 

Acidi benzoici 2,0 
Natrii Dicarbonici 5,0 
Natrii phosphorici 10,0 
Aquae Cinnamomi 200,0 
Tincturae Hyoscyami 10,0 

Dreimal tiglich einen EsslOffel bei Lithiasis, 
HarngrieB. 



Pulvis pectoralis - WEDEL. 
WEDEL'sches BruBtpulver. 
Radicis Liquiritiae 10,0 
Rhizomatis Iridis 2,0 
Sulfuris depurati 5,0 
Acidi benzoici 0,5 
Sacchari pnlverati 20,0 
Olei Foeniculi 
Olei Anisi aa gtt. 4 

Acidum boricum. 

Troehisci eum Acido benzoico. 

Acidi benzoici 5,0 
Fructus Anisi vulgaris 10,0 
Succi Liquiritiae pulv. 20,0 
Tragacanthae pulv. 5,0 
Glycerini 
Aquae Rosae as 10,0 
Vanillae saccharatae 0,5 
Radicis Liquiritiae q. s. 

Taglich drei- bis viermal einen TheelOffel. In FUr 100 Pastillen, die mit Lignum santalinum 
1ilteren Vorschriften steht an Stelle der Benzo;;- rubrum zu bestrenen sind. Bei Heiserkeit (fUr 

silure: Resinae Benzoes 2,0-3,0. Redner und Sanger) mehrmals tliglich 1-2 StUck 
zn nehmen. 

Tillctura deutifricia - MILLER. 
Thymoli 0,25 
Acid. benzoici 3,0 Unguentum antiherpeticnm acre_ 

Tiucturae Eucalypti 15,0 Balsami Peruviani 5,0 
Spiritus 100,0 Acidi carbolici 2,0 
Olei Gaul theriae gtt. 25 Acidi benzoici 1,0 

(vel Olei Menthae pip. gtt. 20) Unguenti cerei 20,0 
Auf ein Glas Wasser = ein EsslOIfel voll. Gcgen Kinn- und Bartflechte, Gesichtsfinnen. 

Ungue1ltuIll antiherpeticum lenie1l8. 
Balsami Peruviani 5,0 
Acidi benzoici 2,5 
Unguenti cerei 25,0 

Wie die vorige Salbe zu gebrauchen. 
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t Jodosobenzoesiiure C6 H 4 (C02 H)JO. Acidum jodoso-benzoict!m. Zur Darstellung 
wird o-Jodbenzoesaure C6 H4 JCO.H in rauchender Salpetersaure gelost, die Losung zum 
Sieden erhitzt und nach dem Abkiihlen mit Wasser versetzt. Die ausgeschiedene Saure 
wird aus Wasser umkrystallisirt. D.R.P. 68574. 

Schwach gelbliche Blattchen, bei 209 0 unter Zersetzung schmelzend. Durch ange
sauerte Kaliumjodidlosung wird unter Riickbildung von Jodbenzoesaure freies Jod abge
schieden. C6 H4 (C02 H)JO + 2HJ =H20 + 2 J + C6 H,(J)C02 H. 

Voriibergehend als Jodoform-Ersatz empfohlen. Vorsichtig aufzubewahren. 
Benzoiisaure-Verbandstoffe. a) Benzoesaure-Gaze nach BRUNS 5 Proc. 1 kg 

entfetteter Gaze wird getrankt mit 2500 ccm einer Losung aus Acidi benzorci 50,0 g, Olei 
Ricini 20,0 g (oder Olei Ricini und Colophonii aa 10,0 g) und 2430 ccm Spiritus von 
90 Proc. b) Benzoesaure-Watte nach BRUNS 5 Proc. Man bereitet eine Losung aus 
Acidi benzolci 50,0 g, Olei Ricini, Colophonii aa 10,0 g, Spiritus q. s., dass die Losung 
4 1 betragt und trankt damit 1 kg entfettete Watte. 

Bestimmung der Benzoesaure in Verbandstoffen. Man extrahirt in einem 
kleinen aus einer Glasrohre hergestellten Perkolator 5 g einer Durchschnittsprobe des Ver
bandstoffes mit Alkohol bis zur Erschopfung. Alsdann fiigt man zu den vereinigten Aus
ziigen eillige Tropfen Phenolphthalelnlosung und titrirt mit l/lO-Normal-Kalilauge bis zur 
Rothfarbung. 1 ccm l/lO-Normal-Kalilauge entspricht = 0,0122 g Benzoesaure. 

Acidum boricum. 
Acidulll boriculll (Austr. Brit. Germ. Helv. U -St.). Acide borique. (Gall.) Bor· 

saure. Acidum boracicum. Sal sedativum (seu narcoticum) Hombergi. Acor bora· 
ciilus. Boric (Boracic) acid. Flellrs de borax. B(OH)3' Mol. Gew. = 62. Das offici
nelle Praparat wird aus dem Borax abgeschieden; die Darstellung dnrch Reinigung der rohen 
Borsaure des Handels kann nicht empfohlen werden. 

Darstellung. Eine fiItrirte Liisung von 10 Th. Borax in 30 Th. siedendem Wasser 
vermischt man mit 11 Th. 30proc. reiner Salpetersaure (spec. Gew. 1.185). Nach l1ingerem 
Stehen der Mischung an einem kiihlen Orte sammelt man die ausgeschiedenen Krystalle, 
waseht sie mit eiskaltem Wasser und krystallisirt sie aus der 4fachen Menge siedelldem 
Wasser urn. - Die Mutterlauge kann nach dem Neutralisiren mit Natriumcarbonat auf 
rohes N atriumnitrat verarbeitet werden. 

Eigenschaften. Farblose, geruchlose, glanzende, schuppenartige, sechsseitige Kry
stalle von schwach saurem Geschmack, welche fettig anzufUhlen sind. Spec. Gew. = 1.48. 

2* 
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Sie losen sich in 25-30 Th. kaltem oder 3-4 Th. siedendem Wasser, auch in 20 Th. 
Alkohol (von 90 Vol. Proc.) oder 5 Th. Glycerin, wenig in Aether. Mit Wasserdampfen 
sind sie fl.iichtig. Beim starken Erhitzen blahen sie sich stark auf, geben 43.65 Proc. 
Wasser ab und schmelzen zu einem Glasfl.uss = Borsaureanhydrid B20a, welcher in der 
Ritze nicht mehr fl.iichtig ist. Die wasserige Losung rothet den Lackmusfarbstoff nur un
deutlich. Der saure Charakter der Borsaure tritt namentlich nach Zusatz von grosseren 
Mengen Glycerin in die Erscheinung, s. w. u.; Mischungen von Borsaure mit Salicylsaure 
schmecken stark bitter. 

Pffij'ung. 1) 2 g Borsaure lOsen sich kIar in 60 ecm Wasser. 2) Diese Losung 
werde durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Metalle, z. B. BIei, Kupfer), durch 
Ammoniak nicht blau gefarbt (K up fer). Nach dem Ansauern mit Salzsaure werde sie 
durch Ferricyankalium nicht blau und durch Rhodankalium nicht roth gefarbt (Eisen). 
3) Nach dem Ansauern mit Salpetersaure werde sie weder durch Silbernitrat (Chlor) noch 
durch Barynmchlorid (Schwefelsaure) getriibt. 4) Man lose 0,05 g Diphenylamin in 5 ccm 
konc. Schwefelsaure und schichte die obige Borsaurelosung darauf. In kurzer Zeit ein
tretende Blaufarbung zeigt Salpetersaure an. 

Erkennung, Bestimmung. Die wasserige Losung der freien Borsaure farbt 
Lackmus weinroth. Bringt man sie auf Curcumapapier, so entsteht auf diesem - selbst 
wenn die Losung mit Salzsaure angesauert war - beim Abdunsten odeI' Eintrocknen ein 
braunrother Fleck, der beim Betupfen mit Ammoniak in Sc4warzblau iibergeht (Charakte
ristisch!). Freie Borsaure farbt die nicht leuchtende Flamme griin; Borate miissen zur 
Erzielung dieser Flammenfarbung mit Schwefelsaure (nicht Salzsaure) befeuchtet werden. 
Die Losungen der freien Borsaure in .Alkohol oder Glycerin (bei Boraten ist ausserdem Zu
satz von Schwefelsanre erforderlich!) brennen mit griingesaumter Flamme. 

Die Bestimmung der Borsaure, wenn sie in freiem Zustande vorhanden ist, 
kann gewichtsanalytisch oder maassanalytisch erfolgen. 

a) Gewichtsanalytisch. Hat man in einer Losung nur freie Borsaure, so ver
setzt man diese mit einer gena u gewogenen geniigenden Menge gegliihten Natriumcarbonats 
NRsiCOs, dampft zur Trockne und gliiht den Riickstand. Das Gewicht desselben ist gleich 
der Menge des zngesetzten Natriumcarbonats plus dem vorhandenen Borsaureanhydrid minus 
der durch die Borsaure ausgetriebenen Kohlensaure. Man bestimmt alsdann die Menge der 
in dem Riickstande noch vorhandenen Kohlensaure, berechnet, wie vie! Natriumoxyd in dem 
angewendeten Natriumcarbonat enthalten ist. Man addirt Gesammt-Natriumoxyd + im 
Riiekstand gefundene Kohlensaure und zieht die Summe von der zugesetzten Menge Natrium
carbonat abo Die Differenz entspricht dem im Riickstand vorhandenen Borsaureanhydrid, 
B20" welches anf Borsaure B(OH)a umzurechnen ist. Vergl. FRESENIUS, Quant. Analyse 
I und IT. 

b) Maassanalytisch. Man lost etwa 0,2-0,3 g Borsaure in Wasser, fiigt 40 bis 
60 cem Glycerin hinzu und titrirt nach Zusatz einiger Tropfen Phenophthalein mit lflo
Normal-Natronlauge (frei von CO2), besser noch mit l/lO-Barytlauge, bis roth. Durch weiteren 
Zusatz von Glycerin darf die Fliissigkeit nicht entfarbt werden s. w. u. 1 ccm l/lo-Normal
Lauge entsprieht = 0,0062 g Borsaure BOalIa. 

Bestimmung in Verbandstoffen. 5g Borsaure-Watte oder -Gaze werden zer
schnitten und in einem 500 ccm-Kolben durch haufiges Umschiitteln mit einer Mischnng 
'von 1 Th. Glycerin und 19 Th. Wasser ansgezogen und spater mit der gleichen Mischung 
bis zur Marke aufgefiillt. 100 ccm der klar abgehobenen Losung werden mit 40 ccm 
Glycerin gemischt und unter Zusatz von Phenolphthalein mit moglichst kohlensaurefreier (I) 
1/1o-Normal-Natronlauge titrirt. Die Anzahl der verbrauehten Kubikcentimeter 1ho-Normal
Natronlauge, mit 0,0062 multiplicirt, ergiebt die Menge der in 1 g Borwatte etc. ent
haltenen Borsaure B(OH)a. Nach Beendigung der Titration muss auf erneuten Znsatz 
von Glycerin die rothe Farbung der Losung bestehen bleiben. Verschwindet sie, so 
ist dies ein Anzeichen dafiir, dass es bei der Titration an Glycerin fehlte. Es muss 
alsdann ein neuer Versuch mit grosserem Glycerin-Zusatz ausgefiihrt werden. 
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...4.nwendung. Borsaure wirkt stark faulnisswidrig, antiseptisch, verhindert aber 
die Schi=elbildung nicht. Aeusserlich: als Antisepticum und Desinficiens in der Wund
behandlung und Behandlung von Schleimhauten in wasseriger Losung 2,0 - 4,0: 100,0 in 
Salben 1,0 - 2,0: 10,0, zu Einblasungen unverdiinnt als Pulver. In Form von Verbandstoffen. 
Innerlich zu 0,3-1,0 g bei falschen Gahrungen im Magen und einigen Infektionskrank
heiten versucht. Intoxikationen Mnnen nach starken innerlichen Gaben, aber auch bei 
ausserlicher Anwendung durch Resorption eintreten. 

Technisch: Zur Konservirung von Nahrungsmitteln, Bier, Milch, Fleisch, Fische, 
(auf 1 kg. = 0,5-1,0 g), nicht ganz unbedenklich (s. 0.). Zur Herstellung von Glasuren, 
EmaiIlefl.iissen.beider Flintglasbereitung, zum Farben des Goldes, in der Galvanoplastik 
und Photographie, zum Tranken der Dochte der Stearinkerzen. 

AESCHLIMANNS Schnupfpulver gegen Nasenkatarrh: Acidi borici, Naphthalini 
iii. 25,0, Camphorae 1,0, parfiimirt mit Rosen- oder Patschuli-Oe1. 

Antibacterin, ein Einathmungs-Antiseptikum. Nach AUFRECHT: Acidi borici 6,25, 
Liquoris Ferri sesquichlorati 1,5, Spiritus Aetheris chlorati q. s. ad 100,0. 

Antifungin (OPPERMANN), Specificum bei Diphtherie: Magnesiae ustae 1,0, Acidi 
borici 15,5, Aquae destillatae 75,0. [F. SCHOLZ.] 

Boroglycerinnm, Boroglycerid, BARFF'S preserving compound. Ca:a.,BOa. 
62 Th. Borsaure werden unter Erwarmen in 92 Th. Glycerin gelost. Durchsichtige, hygros
kopische, feste Masse. Die 5procentige Losung in der W undbehandlung. 

Vorschrift des Erganzb.: Borsaure-Pulver 62 Th., Glycerin 104 Th. werden 
verrieben und im Sandbade unter Umriihren so lange auf 1500 erhitzt, bis das Gewicht 
= 100 Th. betragt. Die heisse Masse wird auf Glasplatten gegossen und nach dem Er. 
kalten abgestossen. 

Glyceritnm Boroglycerini [U-St.], 310 g Borsaure mit 460 g Glycerin in tarirter 
Porzellanschale nicht iiber 1500 erhitzen, bis die Mischung 500 g wiegt, dann 500 g Glycerin 
zumischen. Die 10proc. Losung zur Wundbehandlung. 

Borol, Konservirungsmittel und Antisepticum. Geschmolzenes Gemisch von Bor
saure und Namumbisulfat. (WAURICK.) 

Borsalyl, Antisepticum. Gemenge von 25 g Borsaure und 32 g Natriumsalicylat. 
(WAURICK.) 

Crinol. Ein Haarspiritus j nach AUFRECHT: Spiritus 35,0, Glycerin 5,0, Borsaure 0,5, 
Wasser 60,0, Parmm ad libitum. 

Glacialin, Conservirungsmittel fiir Fleisch und Milch. Losung von 9 Th. Borax, 
18 Th. Borsaure, 6 Th. Zucker, 9 Th. Glycerin und 400 Th. Wasser. 

Listerine (amerik.-eng1. Desinf.-Mittel). 01. Eucalypti, 01. Wintergreen, Menthol, 
Thymol iii. 0,5 g, Acidi borici 15,0, Spiritus 135,0 Aquae q. s ad 1 Liter Tscheppe, Pharm. 
Ztg. 1894, 118). 

Listerine·LAMBERT. Acidi borici 20 (solve in aqua), Acidi benzoici 15,0, Thymoli 
5,0, Eucalyptoli gtt. 5, O1ei Gaultheriae gtt. 5, O1ei Menthae gtt. 3, 01. Thymi gtt. 1, Alko
hoi 100, Aquae q. s. ad 500 g. (Pharm. Ztg. 1895, 621). 

WICKEBSHEIMEBS Konservirungs:lliissigkeit fiir NahruDgsmittel, Borsaure 50 g, 
Kochsalz 20 g, Salicylsaure 7,5 g, Glycerin 250 g, Wasser q. s. ad 1 Liter. 

Glybolid. Eine Pasta aus 2 Th. Glycerin, 1 Th. Borsaure, 1 Th. Acetanilid her
gestellt. Bei Pusteln, Abscessen etc. 

Boralid. Mischung aus gleichen Theilen Borsaure und Acetanilid. Bei Eczemen. 
KODserve.Salz. Kochsalz 5 Th., Kalisalpeter 3 Th., Borsaure 2 Th. Auf 1 kg 

Fleisch = 1 g der Mischung. 

Borsiture ·Watte 50/0 100/0 200/0 

Rp. Acidi borici 75,0 150,0 300,0 
Aquae fervidae 2850,0 2850,0 2700,0 
Gossypii depumti 1000,0 1000,0 1000,0 
Fuchsini 0,2 

Man presst bei jeder Vorschrift bis auf 3000 gab, 
s. Ligamenta. 

Borsaure·Lint 50/0 

Rp. Acidi borici 50,0 
Aquae fervidae 1000,0 
Spiritus (900/0) 500,0 
Lint 1000,0 

Ohne abzupressen trocknen. 

Unguentum Acidi borlel LISTER. 

(Original-Vorschrift.) 

Rp. Acidi borici 
Cerae albae iii 1i,0 
Olei Amygdalarum 
Paraffini solidi iii 10,0 

Unguentum Acidi boriel LISTER. 

(Badische Taxe.) 

Rp. Acidi borici plv. 
Olei Amygdalarum 
Cerae albae iii 10,0 
Lanolini 20,0 
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LanoUnnm borlenm in baclIUs. 
Rp. Sebi benzoinati 30,0 

Lanolini 60,0 
Acidi borici ply. 10,0 

In Slangen giessen und in Melallblichsen mit ver· 
schiebbarem Boden abgeben. 

Lanolimentnm Boroglycerini. 
(Badische Taxe.) 

Rp. Olei OlivRmm 5,0 
Lanolini 20,0 
Ungt. Paraffini 65,0 
Boroglycerini 5,0 
Glycerini 5,0. 

Zu 50 g der schaumig gerlihrten Salbe 1 Tropfen 
Roseno!. 

Lanollmentnm Boroglycerini. 
Wollfett-Boroglycerin (Ergb.) 

Rp. (1) Acidi borici 20,0 
(2) Glycerini 100,0 
(3) Aquae destillalae 50,0 
(4) Adipis lanae anhydr. 350,0 
(5) Olei Olivarum 130,0 

Es werden 1, 2 u. 3 bis zur Losung erwl!.rmt und 
mit 4 u. 5 zur weichen Salbe verarbeitet. 

Borsinre·Gaze 10·, •• 
Rp. Acidi bonci 120,0 

Aquae fervidae 1380,0 
Gaze hydrophile (22-25 m) 1000,0 

TrlI.nken und auf 2250,0 abpressen. 

Gaze boriqne 10·'. (Gal!.). 
Rp. Acidi borici plv. 1000,0 

Terebinth. venetae 100,0 
Spiritus 90·,. 18,9 kg 

1 kg Gaze soll von dieser Losung 2,2 kg auf
nehmen, also nach dem Abpressen 3,2 kg wiegen. 

Pasta aseptlea (Form. Bero!.) 
Rp. Acidi salicylici 0,5 

Acidi borici 5,0 
Zinci oxydati 10,0 
Vaseline american 34,5. 

Vaseline borique (Gall.). 
Rp. Acidi borici 1,0 

Vaseline 9,0 

Ungt. acidi borici (Germ., U-St.). 
Unguentum boricum (Helv.) 

Germ. u. Hlv. U-St. 
Acidi borici 1. 1. 
U ngt. Paraffini 9. 6. 

Ungnentnm aeidi boriei extensum. 
Bor- Sal benm ull (Diet. M.). 

Rp. Sebi benzoinnti 70,0 
Adipis benzoinati 20,0 
Acidi borici subt. ply. 10,0 

Ungneutum contra combustiones. 
Prof. Dr. SCHWIMMERS Brandsal be. 

Rp. Acidi borici 5,0 
Zinci oxydati 10,0 
Adipis 35,0 

Acidum camphoricum. 
Acidum camphoricum. Kamphersiture (Germ.). Rechts-Kamphersiture. Ge

wohnliche Kamphersiture. Kamphylsiture. Acide camphorique. Camphoric acid. 
C10H160, Mol. Gew. = 200. Zweibasische Saure = C8Ru(C02R)~. 

Darstellung. Man wahit Stehkolben oder Rundkolben mit engem RaIse von etwa 
4 Liter Fassungsraum aus und bringt in jeden derselben 150 g Kampher sowie 2 Liter SaI
petersaure von 1,27 spec. Gewicht. In den Rals eines jeden Kolbens kittet man mit Hilfe 
von Gips bei 0 ein Glasrohr ein von 1,6 bis 2 m Lange und etwa 0,75 bis 1 em lichter 
Weite.1) Das obere Ende des Rohres wird rechtwinklig umg-ebogen, um es bei D direkt 
in einen Abzug, bez. ins Freie einmiinden zu lassen. 

Den so vorbereiteten Koiben B bringt man auf ein Wasserbad A und erhalt dieses 
in Iebhaftem Sieden. Die Einwirkung der Salpetersaure auf den geschmolzenen Kampher 
zeigt sich in reichlicher Entwickelung von braunen Dampfen (Untersalpetersaul'e, Stickstoff
dioxyd NOs), welche durch den Rauchfang bez. ins Freie entweichen, wahrend die gleich. 
zeitig verdampfende Salpetersaure in dem als Luftkiihler bez. Riickflusskiihler wirkenden 
Glasrohr verdichtet wird und wieder in den Kolben zurUckfliesst. - Sobald die Dampfe 
in dem KUhIrohr nur noch wenig gefarbt sind, kann man das Erhitzen einstellen. Fiir 
die oben ang-egebenen Gewichtsmengen ist etwa 50stUndiges Erhitzen erforderlich. 

Nach volligem Erkalten sammelt man die in der Salpetersaure ausgeschiedenen 
Krystalle von Kamphersaure, indem man die FlUssigkeit durch einen Trichter giesst, in 
dessen Grund ein Bausch'chen Asbest oder Glaswolle gedriickt ist. [Das Filtrat destillirt 
man bis auf etwa 1/5 abo Scheiden sich aus demselben nach dem Erkalten noch Krystalle 
ab, so vereinigt man diese mit der ersten Ausscheidung. Die Uberdestillirte Salpetersaure 
kann zu technischen Zwecken verwendet werden.] 

1) Noch zweckmassiger ist es, entsprechende KiihIrohren an Kolben anschieifen.zu 
lassen (s. Fig. 4). 
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Die gewonnenen Krystalle iibergiesst man mit der 5faehen Menge Wasser, erhitzt 
und mgt soviel Natriumcarbonat hinzu, dass Auflosnng erfolgt, und die Fliissigkeit schwaeh 
alkaliseh reagirt. Man filtrirt und lasst krystallisiren. Die erhaltenen Krystalle von Kam
phersaurem Natrium lost man in der 10fachen Menge Wasser auf, zersetzt dureh einen 
Ueberschuss von Salzsaure, lasst krystallisiren und reinigt die erhaltenen Krystalle durch 
Umkrystallisiren, wenn nothig unter Zusatz von Thierkohle. 

Eigenschaften. Farb- und geruchlose Krystallblattehen oder ein krystallinisehes 
Pulver, beim Kauen zwischen den Zahnen knirschend, von sauerlichem, hintennach bitter
lichem Gesehmack Die reine Saure schmilzt bei 186-187°, Germ. giebt als Schm.-P. 
178-180° au. Verfliichtigt sich beim weiteren Erhitzen nnter Spaltung in Kamphersaure
Anhydrid und Wasser. L5slich in 140 Th. Wasser von 
150 oder in 8 Th. siedendem Wasser, ferner in 1,3 Th. D 
Weingeist, in 1,8 Th. Aether oder in 1000 Th. Chloro-
form. Die wasserige L5sung r5thet Laekmusfarbstoff. 
Von kohlensauren und atzenden Basen wird die iibri-
g'ens zweibasische Kamphersaure reichlich aufgenommen 
unter Bildung der entsprechenden Salze, welche "Kam
phorate" heissen. 1 cem Normal-Kalilauge sattigt = 
0,1 g Kamphersaure. An charakteristischen Reaktionen 
ist die Kamphersaure arm. Die mit Natriumkarbonat 
bis zur schwachsauren Reaktion abgestumpfte wasse
rige L5sung giebt 1) mit Calciumchlorid, Baryum
chlorid oder Quecksilberchlorid keine Fallung. 2) Mit 
Silbernitrat in hinreichend koncentrirter FHtssigkeit 
einen weissen, k5rnigen Niederschlag, in viel Wasser, 
auch in Ammoniak .l5slich. 3) Mit Ferrichlorid einen 
lehmfarbigen Niederschlag. 4) Mit Kupfersulfat auch 
in starker Verdiinnung hellblauen, gallertartigen Nie
del'Schlag. 

Prufung. 1) Sie sei geruchlos, rieche also 
nicht nach Kampher. 2) Der SchmeJzpunkt, welcher 
bei Gegenwart von Kamphoronsaure herabgedrllckt 
wird, liege nicht unter 180°. 3) Die kaltgesattigte 
L5sung werde weder durch Baryumnitrat noch durch 
Silbernitrat getriibt (Schwefelsaure, Salzsaure). 4) Mischt 
man 2 ccm der kaltgesattigten L5sung mit 2 ccm kone. 

c 

.A 

Fig. 4. 

reiner Schwefelsaure und schichtet darauf 1 ccm Ferrosulfatlosung, so darf eine braune Zone 
nicht auftreten (Salpetersaure). 5) 1 g Kamphersaure soil 10 ccm Normal-Kalilauge sattigen. 

AUfbewahrung. In gut geschlossenen Gefassen . 
.A.nwendung. Aeusserlich als mildes, leicht excitirendes und desinficirendes 

Adstringens bei Entziindungen des Pharynx, Larynx und der Nase, bei Geschwiiren, Pusteln 
und chronischer Urethritis, bei pathologischen Schweissen. Man wendet bei akuten Affek
tionen Losungen von 0,5-2 Proc., bei chronischen von 3-6 Proc. an. Wenn es nijthig 
ist, bereitet man die Losungen unter Zusatz von Weingeist. Fiir je 1 Proc. Kamphersaure 
lasst man 11 Proc. Weingeist (90 Vol. Proc.) zusetzen. Innerlich zu 1-3-5 g in Ob
latenpulvern gegen die nachtlichen Schweisse der Phthisiker. Man giebt das Mittel etwa 
2 Stunden, bevor der Schweiss gewohnlich zum Ausbruch kommt. 

Acidum camphoricum anhydricum. Kamphersaure-Anhydrid, CsHa < gg >0 

= 182, wird erhalten, wenn man Kamphersaure der Sublimation unterwirft. FarbloseKrystall
nadeln, SchmeJzpunkt 216-217°, Siedepunkt oberhalb 270°. Wird von siedendem Wasser 
langsam wieder in Kamphersaure verwandelt. 

Kalium camphoricum. Kaliumcamphorat. Kamphersaures Kalium CloH140~K2 
= 276. Wird dur~h Neutralisiren einer alkoholischen Lasung von 20 Th. Camphorsaure 

A 

B 
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mit einer alkoholischen Losung von 11,2 Th. Kaliumhydroxyd und Eindampfen bis zur 
Trockne erhalten. In trocknem Zustande eine farblose, krystallinische Masse, gewohnlich 
in Folge Anziehung von Wasser ein dicker Syrup. In Wasser leicht liislich, aus diesem 
Grunde bisweilen an Stelle der schwer loslichen Kamphersaure verwendet. 

tAnilinum camphoricum. Kamphersaures Anilin. C10H1604 (C6H5NIl,)2=386. 
Zur Darstellung tragt man in 46,5 Th. Anilin (filr Blau), welche im Wasserbade erhitzt 
sind, 50 Th. Camphorsaure ein. Sobald Auflosung del' letzteren erfolgt ist, giesst man 
die Mischung in Hache Gefasse und setzt sie in diinner Schicht niedriger Temperatur aus, 
worauf Krystallisation erfolgt. 

Krystallinische Massen, in 30 Th. Wasser loslich, leicht loslich in Alkohol und in 
Aether, loslich auch in 10 Th. Glycerin; diese Losung kann mit dem gleichen Volumen 
Wasser verdiinnt werden, ohne dass Ausscheidung oder Zersetzung erfolgt. Chloroform 
und Schwefelkohlenstoff los en nur das Anilin beraus, wahrend krystallisirte Kamphersaure 
zuriickbleibt. - Vor Licht gesch ii tzt vorsich tig aufzubewahren. 

In Gaben von 0,1-0,2 gals Antispasmodicum. Als dosis maxima pro die wiirden 
1,0 g anzunehmen sein. 

Acidum carbolicum. 
I. t Acidum carbolicum (Austr. Brit. Germ. U-St.) Phenol (Gall.), Phenolum (Helv.). 

Phenylsaure. Phenylalkohol. Steinkohlen-Kreosot. Acide phenique. Phenic acid. 
Carbolic acid. Salicon. Salicol. C6 H50H. Mol. Gew. = 94:. 

Die Preislisten der Drogisten flihren folgende wichtigeren Sorten auf: 1. Acidum 
carbolic. cryst. Schm.-P. 35-37. 2) Acidum carbolic. cryst. Schm.-P. 40-41°; dieses 
Praparat heisst Phenolum absolutum, falls es in lose Krystalle gebracht ist. 3) Acidum 
carbolic. cryst. Ph. G. III. Schm.-P. 40-42°. 4) Acidum cm·bolic. synthd. Schm.-P. 40 
bis 42°. Ausserdem noch rohe Karbolsaure. 

Darstellung. Die Karbolsanre oder das "Phenol pal' excellence" bildet neben 
hOheren Phenolen (Kresolen, Xylenolen etc.) den Hauptbestandtheil der zwischen 140 und 
2200 siedenden Fraktion des Steinkohlentheers. Znr Abscheidung der Karbolsaure wird 
diese Fraktion mit Natronlauge behandelt, wodurch die Phenole in Losung iibergefUhrt 
werden, wahrend die Kohlenwasserstoffe unge16st bleiben. Aus der alkalischen Losung 
werden die Phenole durch Ansauern mit Salzsaure abgeschieden.1) Von den homologen 
Phenolen trennt man sie dadurch, dass das Phenolgemisch mit znr vollig-en Auflosung un
zureichenden ]\'[engen von Natronlauge behandelt wird. Unter diesen Umstanden verbindet 
sich zuerst das Phenol (als starkere Saure) mit dem Natronhydrat, die Kresole und Xylenole 
bleiben ungelOst. Die weitere Reinignng des aus der alkalischen Losung durch Sauren 
abgeschiedenen Phenolgemisches erfolgt durch wiederholte fraktionirte Destillation, durch 
Krystallisation mit nachfolgendem Abschleudern oder Abpressen der Krystalle. 

Die syn thetische Kar boIs a ure wird in der Weise dargestellt, dass Benzol durch 
Einwirkung von Schwefelsaure zunachst in Benzolsulfosaure, und diese durch Schmelzen 
mit Kalihydrat in Phenolkalium 

C6H6 +H2SO! H20 + C6H5S03H 
C6H5S0aH + 3 KOH 3 H20 + CaHnOK + SOSK2 

libergefi.\hrt wird; aus der Losnng des letzteren wird auf Zusatz von Sauren Karbolsaure 
ausgefallt. 

Eigenschaften. Die reinste Karbolsaure ist die synthetisch g·ewonnene. Sie stellt 
farblose, eigenartig riechende Krystalle dar, schmilzt, vollig iiber Schwefelsaure ge
trocknet, bei 420 C. und siedet bei 182-183°; die Dampfe sind leicht entziindlich. Das 
spec. Gew. ist bei 15° C = 1.066. Sie lost sich bei 150 C. in 15 Th. Wasser; sie lost sich 
ferner leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Glycerin, fetten und 
atherischen Oelen. In Petrolather ist sie in der Kalte fast unloslich, in del' Warme leichter 

1) Die in diesem oder in einem spateren Stadium gewonnene Saure wurde fra her 
als "Rohe Karbolsaure" bezeichnet .. 



A.cidum carbolicum. 25 

lOslich. In Substanz oder konc. Losung atzt sie Haut und Schleimhaute. Unter dem Ein
fluss von Luft und Licht nimmt sie leicht rothliche Farbung an. 

Einige Pharmakopoen schreiben nicht vollig reine Karbolsaure vor, sondern lassen 
mehr oder weniger kresolhaltige Praparate zu. Je mehr Kresole eine 
Karbolsaure enthalt, desto mehr wird ihr Schmelzpunkt erniedrigt, der 
Siedepunkt aber erhOht, und desto mehr sinkt die Loslichkeit in Wasser. 
Dies VerhaIten giebt A.ufschluss dariiber, welche Praparate die einzelnen 
Pharmakopoen verlangen. Es Bchreiben vor: Brit. Schm.-P. nicht unter 
38,8°. U-St. Schm.-P. nicht unter 35°, loslich in etwa 15 Th. Wasser. 
Austr. Schm.-P. 37-40°, lOslich in etwa 15 Th. Wasser. Germ. Schm.

CH 

/\ 
H-C C-OH 

I I 
H-C C-H 

\/ 
C 
H 

P. 40-420. Gall. u. Helv. Schm.-P. 420. Die Karbolsaure hat die For- Karbolsliure (Phenol). 

mel CeHfiOH. Mol.-Gew. = 94. 
DurchAetzalkalien (KOH, NaOH), auch durch Ammoniak, wird Karbolsaure unter Bildung 

von "Phenolaten" gelost. Metallen gegeniiber spielt die Karbolsaure die Rolle einer schwachen 
ein basischen Saure. Die von ihr sich ableitenden SaIze heissen "Phenolate" und haben die 

I 

Formel CeHsOl\L - Roth gewordene Karbolsaure tauscht man entweder beim Drogisten um 
oder reinigt sie durch Destillation aus Glasgefassen. Lost man roth gewordene Karbol
saure in Wasser, so lasst sich durch Filtration, welche den in Wasser unloslichen Farb
stoff zuriickhalt, eine farblose Losung erzielen. 

Prufuny. Diese kann sich beschranken auf die Priifung des ausseren Aussehens 
(Farblosigkeit), Abwesenheit unangenehmen Geruches, die Feststellung des Schmelzpunktes, 
wobei die Substanz vorher iiber Schwefelsaure zu trocknen ist, des Siedepunktes und der 
Loslichkeit in Wasser unter genauer Einhaltung der vorgeschriebenen Teruperatur. Allen
falls ware noch die vollige Fliichtigkeit beim Verbrennen nachzuweisen. 

Erkennung und Bestimmung. Die wiisserige Losung zeigt folgende Reak
tionen: 1) Mit wenig (I) Eisenchloridlosung versetzt nimmt sie blauviolette Farbung an, die 
durch SaIzsaure in Gelb iibergeht (in der alkoholischen Losung tritt die Violettfarbung 
erst nach dem Verdiinnen mit Wasser auf). 2) Lasst man zu der ammoniakalischen Losung 
unter Umschiitteln Bromdampf zufliessen, so nimmt sie lasurblaue Farbung an (LIEBERMANN). 
3) Auf Zusatz von MILLON'S Reagens entsteht (in verdiinnten Losungen beim Erwarmen) 
kirschrothe Fiirbung. 4) Durch Zusatz von BromwasRer im Ueberschuss entsteht krystal
linischer Niederschlag von Tribromphenol CeH2Br30H. 

Die Bestimmung· kann a) gewichtsanalytisch, b) maassanalytisch ausgefiihrt werden: 
A.) Gewichts-analytisch. Man versetzt die 0,1-0,2 Phenol enthaltende wiisserige 

Losung unter Umriihren mit frisch bereitetem Bromwasser bis zur deutlichen Gelbfarbung 
und lasst 4-5 Stunden zum A.bsetzen an einem kiihlen Orte stehen. Dann filtrirt man 
durch ein gewogenes Filter, wascht bis zur N eutralitat mit Wasser und trocknet bei 800 C. 
Das erhaltene Gewicht giebt mit 0,2839 multiplicirt die vorhandene Karbolsaure an. Das 
Resultat fallt ein wenig zu hoch aus, weil mit dem Tribromphenol stets etwas Tribrom
phenolbrom C6~Br30Br ausfallt. Diesel' Fehler kann jedoch in den meisten Fallen ver
nachlassigt werden. 

B. Maass-analytisch. Man bedarf folgender Losungen: a) 6,0 g reines getrock
netes Kaliumbromid (KBr) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. (1) 1,67 g reines getrock
netes Kaliumbromat (KBrOa) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Mischt man von 
beiden Losungen je 50 ccm und sauert mit 5 ccm konc. Schwefelsaure an, 80 werden 
nach der Gleichung 5KBr + KBr03 + 3Rl S04 = 3R20 + 3~S04 + 3Br2 = 0,240 g Brom 
in Freiheit gesetzt, welche nach der Gleichung C6RsOR + 3Br2 = 3RBr + CUH2Br30H die 
Menge von 0,047 g Phenol zu binden vermogen. 

Man stellt zunachst den Wirkungswerth der Titrirlosungen fest, indem man 50 ccm 
Kaliumbromidlosung, 50 cem Kaliumbromatlosung und 2 g reines Kaliumjodid vermischt, 
die Losung mit 5 ccm konc. Schwefelsaure ansauert und das ausgeschiedene Jod unter 
Zueatz von Starkelosung mit 1/10 Natriumthiosulfatlosung titrirt. 1 ccm 1/10 Natriumthio
sulfatlosung entspricht = 0,0127 g Jod oder 0,008 g Brom. Man wird daher fiir obige 
Mengen (50 ccm KBr-Losung und 50 ccm KBrOs-Losung) = 30 ccm 1/10-Natriumthiosulfat
lasung verbrauchen. 

Zur A.usfiihrung der Bestimmung stent man sich eine Losung dar, welche im Liter 
etwa 1 g des zu untersuchenden Phenols enthalt. Hiervon bringt man 30-50 ccm in cine 
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etwa 250 eem fassende Flasehe mit Glasstopfen, lii.sBt 50 eem KaliumbromidloBung, 50 eem 
Kaliumbromatlosung zuHiessen, miseht, giebt 5 eem kone. SehwefelBaure zu und miseht 
wiederum naeh Aufsetzen deB GlaBstopfens. Naeh 15 Minuten mgt man 2 g Kaliumjodid 
hinzu und titrirt das ausgesehiedene Jod unter Zusatz yon Stii.rkeloBung mit '/,o-Norm&!
NatriumthiosulfatlbBung. DieBer Methode haftet die FehlerqueUe in Folge Bildung yon 
Tribromphenolbrom nieht an. [BECKURTS.] 

Beispiel. Die Natriumthiosulfatlosung ist '/,o-normal. 1 eem derselben, entsprieht 
daher 0,008 g Brom oder - da 6 Mol. Brom(480) yon 1 Mol. Phenol (94) beansprueht werden -
= 0,00156 g Phenol. 50 eem Kaliumbromidlosung + 50 eem Kaliumbromatlosung + 2 g 
Kaliumjodid + 5 eem kone. Sehwefelsaure brauehen zur Bindung des ausgesehiedenen J odB 

= 30 eem ~O -N atriumthioBulfatlosung , d. h. 30 eem ~O -N atriumthiosulfatloBung binden 

0,240 g Brom, welehe mit 0,047 g Phenol in Reaktion zu treten vermogen. 
Angenommen, man hatte 50 eem der vorbereiteten Phenollosung 1: 1000 (B. oben) 

mit 50 eem Kaliumbromidlosung, 50 eem Kaliumbromatlosung gemiseht und 2 g Kalium
jodid hinzugefiigt und mit 5 eem kone. Sehwefelsaure angesauert. Naeh Zusatz von etwas 

Starkelosung Bollen 7,5 eem ~ - N atriumthiosulfat bis zur ein~etenden Farblosigkeit ver-

braueht werden. Es ist also eine der 7,5 eem 1~ -Natriumthiosulfat entspreehende Menge 

Brom nieht an Phenol gebunden worden. Ware genau aUes Brom verbraueht worden, so 

wiirde dies eine absolute Menge von 0,047 g Phenol anzeigen. Den 7,5 eem ~O -Natrium

thiosulfatlosung entspreehen aber 0,06 g Brom oder (7,5>< 0,00156 g) = 0,0117 g Phenol. 
Die znr Bestimmung benutzten 50 eem Phenollosung enthalten daher 0,047 g minus 0,0117 g 
= 0,0353 g Phenol. In dem ganzen Liter Phenollosung wiirden daher 20 >< 0,0353 = 0,706 g 
Phenol enthalten sein, und da 1 g des Phenolpraparats zu 1000 eem aufgelost worden war, 
80 enthalt das urspriingliehe Phenolpraparat 70,6 Proe. Phenol. 

Karbolsii.ure-Bestimmung in Verbandstoffen. Man bringt 10 g einer Dureh
Behnittsprobe in einen 1/2-Liter-Kolben, iibergiesst mit 400 eem heissem destillirtem Wasser, 
extrahirt dureh hii.ufiges Umsehiitteln und fiillt naeh dem Erkalten auf 500 eem auf. Von 
dieser Losung bringt man bei 5 proe. Verbandstoff = 50 eem, bei 10 proe. = 25 eem in eill 
Glasstopfen-Gefii.ss von 1/401, mgt je 50 eem Kaliumbromid- und Kaliumbromatlosung, sowie 
5 eem kone. Sehwefelsii.ure hinzu und lii.sst die Misehung nach dem Umsehwenken 15 Mi
nuten versehlossen stehen. Rierauf setzt man 10 eem Kaliumjodidlosung 1: 10 hinzu und 
titrirt das ausgesehiedene Jod mit '/lo-Natriumthiosulfatlosung. - Zieht man fiir jeden 
verbrauehten ccm l/lo-Natriumthiosulfatlosung 0,00156 g von 0,047 gab, so bedeutet der 
verbleibende Rest die Menge Phenol, welehe in den angewendeten cem PhenoUosung vor 
handen ist. 

Zum Nachweis des Phenol in Leiehentheilen, Ram etc. destillirt man diese nach 
dem Ansii.uern mit Weinsii.ure im Wasserdampfstl'om abo Das Destillat wird mit Aether ausge
schiittelt, das nach dem freiwilligen Verdunsten des letzteren hinterbleibende Phenol wird 
fiber Sehwefelsiiure getrocknet und gewogen. Oder man bestimmt; falls Fii.ulnissbasen aus
geschlossen sind, das Phenol im Destillate maassanalytiseh nach B. Findet man in Leichen
theilen Karbolsii.ure in gering en Mengen, so darf man nieht ausser Aeht lassen, dass 
Phenole sieh stets bei der Fii.ulniss von Eiweiss (Fleiseh) bilden, dass also diese geringen 
Mengen ebensogut lediglieh durch Fii.ulniss entstanden sein konnen. 

Aufbewahrung. Vor Licht gesehiitzt, vorsichtig. (Austr. Germ. Rely,). 
Anwendung. JiI'J'bolsii.ure wirkt fii.ulnisswidrig, giihrungshemmend. In Substanz 

oder kone. Losung iitzt sie Haut und Schleimhiiute stark. Die betroffenen Parthieen werden 
weiss, unempfindlieh und stossen sieh spii.ter wie Brandsehorfe abo Innerlieh bei abnormen 
Giihrungserseheinungen im Magen und Darm, bei Diabetes in Losung oder Pillen. Grosste 
Einzelgabe 0,1 g, grosste Tagesgabe 0,5 g (Austr. Germ. Relv.). Aeusserlieh in den 
mannigfaehsten Formen bei der Wundbehandlung. Als Verbandwasser die 3procentlge, zur 
Desinfektion der Rande und Instrumente 5 proeentige wii..."8erige Losung. Lllsungen in Oel 
aind wenig wirksam. - 1st zufii.llig konc. Karbolsii.ure auf die Raut gelangt, so wischt 
man sie zunii.ehst mit einem Stuck Filtrirpapier oder dergl. troeken weg, und wii.scht als
dann die Stelle mit Alkohol nacho 
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Karbolsiiure ist innerlich genommen ein heftiges Gift, wirkt auf das Centralnerven
system und todtet durch Respirationslahmung. Intoxikationen konnen anch dnrch Resorp
tion von WundfHichen oder Schleimhauten aus erfolgen. Die Ansscheidung erfolgt zumeist 
als Phenylschwefelsaure C6H,S04H. Der Harn nimmt tintenartige Farbung an. Gegen
mittel bei Karbolsanrevergiftung sind: Zuckerkalk oder Natriumsulfat. 

Technisch. Bei der Fabrikation der Darmsaiten, des Leimes, der Salicylsaure, 
vieler Farbstoffe und anderer organischen Praparate (Pikrinsanre) benutzt. 

II. t Acidum carbolicum liquefactum (Austr. Brit. Germ.). Phenolum liquefactum 
(Helv.). Verflussigte oder zerflossene Karbolsaure. Eine Recepturerleichterung, 
welche durch Vermischen von geschmolzener Karbolsaure mit etwa 10 Proe. Wasser dar
gestellt wird. Es schreiben vor: 1 Th. Wasser auf 10 Th. Karbolsaure Austr. Germ. 
Bri t. 1 Th. Wasser auf 9 Th. Karbolsaure Hel v. Farblose oder gelblich-rothliehe Flussig
keit: Spec. Gew. 1,064-1,067 (Brit.) bez. 1,068-1,069 (Germ.). Feststellung des Gehaltes an 
Phenol kann gewichts- oder maassanalytiseh erfolgen s. oben. Empirisch in folgender Weise: 
10 ecm durfen, nach Zusatz von 2,3 eem Wasser, nieht bleibend getrubt werden, solI en 
aber nach weiterem Zusatz von 8-10 Tropfen Wassel', eine triibe Mischung geben, welehe 
mit nicht weniger als 135 und mit nieht mehr als 140 eem Wasser eine klare Fliissigkeit 
geben muss. Die zu verwendenden Flussigkeiten miissen durehweg eine Temperatur von 
150 C. haben. (Zeigt an, dass der Phenolgehalt des Praparates riehtig und dass das zur 
Herstellung benutzte Phenol nieht kresolhaltig ist). 

Die Verfliissigung bez. das Flussigbleiben beruht auf der Bildung eines Hydrates 
C6H50H + 1/2H20. Vorsieh tig a ufzu bewahren (Austr. Germ. Helv.). Unter 100 kann 
theilweises Erstarren der Flussigkeit erfolgen. 

III. t Acidum carbolicum crudum. Rohe Karbolsiiure. Da die unter diesem Namen 
im Handel befindlichen Rohprodukte zur Zeit nieht Phenol, sondern Kresol als wirksamen 
Bestandtheil enthalten, so vergl. man hierliber unter Kresol um. 

IV. Karbolwasser. Zum Desinfieiren der Instrumente etc. benutzt man 5 proeentige, 
zur Desinfektion von Wunden bez. als Verbandwasser 3 proeentige Losungen. Das Karbol
wasser der Pharmakopoen ist von versehiedener Starke. Austr. u. Germ.: Aqua carbo
lisata = 3 Proe. He 1 v.: Aqua phenolata = 5 Proe. Gall.: Solute d' acide phenique a) zum 
innerliehen Gebrauch 0,1 Proe., b) zum ausserliehen Gebraueh = 2 Proe. 

A.ntiepidemicum universale, MULLER'S. Karbolsaure 3 Tropfen, Essigather 10 Tropfen, 
Wasser 180,0. (HAGER.) 

Carbolised resin-FLETSCHER (zahnarztl. Specialitat), 100Kopallack mit 30 Karbolsaure. 
Karbolsiiure-Pastillen, RADEMANN'S. D. R. P. 44528. Kryst. Karbolsaure 9 Th., 

Borsaure 1 Th. werden zu Pastillen verarbeitet. N aeh einem neueren Patent sollen Carbol
sauredampfe uber erwarmte Borsaure geleitet werden. Die verdiehteten Dampfe werden 
zu Pastillen verarbeitet. 

Karbolsaure-Pastillen, SALZMANN'S. Man schmilzt 95 Th. Karbolsaure, mischt 5 Th. 
gepulverte Stearinseife darunter, riihrt bis ,zum Erkalten und formt ~e Masse in Pastillen. 

Phenolsalyl-Christmas. Karbolsii.ure 9,0, Salicylsaure 1,0, Milchsaure 2,0, Menthol 
o 1. Die zusammengescbmolzene Masse lost sicb in 25 Th. Wasser, leichter in Glycerin. 
, Vulneral-GRuNDMANN. (V orschrift des Fabrikanten!) Tinct. Benzoes compo Tinct. 

Myrrhae aa 75,0, Ungt. Paraffini, Ungt. Vaselini compo aa 300,0, Cerati Cetacei, Lano
Jini aa 100,0, Acidi borici, Zinci oxydati aa 40,0, Acidi carbolici 12,5, Liq. Aluminii ace
tici, Camphorae aa 7,5, Adipis 360,0. 

Acetum carbollsatum. 
Karbol-Ril ucheressig. 

Rp. Acidi carbolici 5,0 
Aquae Coloniensis 5,0 
Aceti 6 % 90,0 

20-30 g werden auf Tellern durch schwaches Er
wilrmen verdunstet. 

Acetum carbollsatum (Ergl\nzb.). 
Rp. Acidi carbolici 4,0 

Aceti 96,0 

Acetum hygieuicum. 
Antiseptischer Gesundheitsessig von 

Apotheker Dr. Kopp-Strassburg. 
Rp. Acidi carbolici puri 10,0 

Acidi salicylici 2,0 
Acidi acetici glacialis 6,0 
Vinaigre de Bully 100,0 
Menthol 1,0 

Nach Karlsruher Ortsgesundheitsrath einen 2pro
centige L~sung von Thymol in Alkohol und ver
verdtlnnter Essigsaure. 
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.lcidllm carbolioum camphoratum 
Rp. Acidi carbolici 10,0 

Camphorae 30,0 
Unter schwachem Erwl1rmen zusammenzureiben. 

Durchsichtige, farblose, spater rUthliche Masse. 
sp. G. 0,99. Gegen Wundrose [SCHEwIilLowl. 

.lcidum acetIcum carbolisatum. 
Karbol-Essigs aure. 

Rp. Acidi carbolici 10,0 
Acidi acetici diluti (30"/0) 85,0 
Olei Eucalypti &,0 

Zurn RAuchem in Krankenzimmem. 

.lather carbolisatus. 
Rp. Acidi carbolici 0,& 

Aetheris 50,0. 
Zum Einblasen bei Katarrh der Tuba Eustachii. 

.lqua dentifricia carbollsata. 
Rp. Acidi carbolici 2,0 

Tincturae Quillajae 20,0 
Olei Menthae pip. gtt. vm 
Aquae destillatae 180,0. 

Karbol-Mundwasser, gegen Caries. 

BacillI .laidl oarbolici (Nasenbougies). 
Rp. Acidi carbolici 2,0 

Glycerini SO, 
Massae Gelatinae albas 55,0 
Aquae 5,0 

fiant bacilli No. 15. 

Bauamum otalgioum. 
Ohren-Balsam. 

Rp. Acidi carbolici liquefacti gtt. X 
Olei Succini l'ectificati • gtt. V 
Olei Hyoscyami 5,0 
Olei Olivarum 80,0. 

Rei Ohrenzwang, Ohrengeschwllr tAglich 1-2 mal 
lI-4. Tropfen in den GeMrgang zu trlufeln. 

Candelae oarboUsatae. 
Karbol-Kerzchen. 

Rp. Carbonia Tiliae 830,0 
Solutionis Kalii nitrici 00,0: 1000,0 
Tragacanthse pulveratae 20,0 
Acidi carbolici 100,0 
Olei Wintergreen 1,0 

Die mit der Salpeter\(lsung getrllnkte Kohle wird 
getrocknet, darauf mit den iibrigen Substanzen 
gemischt und die Mischung mit Traganthschleim, 
der a Proc. Kalisalpeter enthaIt, zur Masse an
gestossen. [Diet. M.l 

Collemplastrnm carholisatum (Diet. 111.) 
Rp. Massae Collemplastri 800,0 

Rhizom. Irldis plv. M./50 80,0 
Sandarac. plv. 20,0 
Acidi carbolici 36,0 
Olel resinae 15,0 
Aether 150,0 

Bereitung s. Collemplastrum. 

Collodium .lcidl carbolici. 
Rp. Acidi carbolici cryst. 

Collodii iiii &,0. 
Sehr itzende Masse; auf Baumwolle in den schmer

zenden cariosen Zahn zu bringen. 

Emplastrum carbolisatum. 
[PINTSCHOVlUB·l 

Rp. Cerae albae 4,0 
Colophonii 
Olei Olivarum iiii 2,0 
Acidi carbolici 5,0. 

Auf Leinwand gestrichen bei Lupus. 

GelatIna carbollsata. [Diet. M.l 
Rp. Gelatinae albae 30,0 

Aquae 64,0 
Qucllen lassen, im Dampfbade el'hitzen, zusetzen: 

Glycerini 5,0 
Acidi carbolici 1,0 

GI,ceritnm .lcidl carbollcl (U-St.). 
Rp. Acidi carbolici 20,0 

Glycerini 80,0. 

Glycerinnm .lcldl carbolic! (Brit.) 
besteht aus 1 Gew. Th. Carbolsiiure u. 4 Vol. Gircerin • 

Linimentllm carbollsatuln. 
Rp. Acidi carbolici 1,-2,0 

Olei Olivarum 
Aquae calcia iiii 50,0 . 

Gegen Wundsein der Kinder. 

Liquor antlpityrlsmaticus LEMAIRE. 
Rp. Acidi carbolici 3,0 

Acidi acetici diluti 300,0. 
Damit getrllnkte Kompressen auf die Kopfgrind

stellen aufzulegen. 

Liqnor injectorius LISTER. 
Rp. Acidi carbolici 5,0 

Aquae destillatae 195,0. 
Zum Ausspritzen von Wunden. 

Liquor antiseptlcns MERLETTA. 
Rp. Acidi carbolici puri 5,0 

Acidi acetici diluti 60,0 
Camphorae 40,0 
Spiritus Vini 500,0. 

Liquor antisepticus PENNEB. 
Rp. Acidi carbolici purl 10,0 

Aquae destillatae 300,0 
Bromi 5,0. 

Wird iiusserllch angewendet gegen Biss und Stich 
giftiger Thiere, gegen Leichengift. Innerlich 
giebt man die Fliissigkeit mit Catechusirup 
gegen Cholera: 
Rp. Liquoris antiseptici Pennesii 25,0 

Tincturae Catechu 15,0 
Sirupi simplicis 150,0. 

1/. stiindlich einen ha!ben EssUlffel. 

Liquor Inhalatorius earbolisatns ROTHE. 
Rp. Acidi carbolici 

Spiritus diluti aa 1,0 
Tincturae Jodi 0,5 
Glycerini 
Aquae destillatae aii 2,5. 

85-30 Tropfen auf 1-2 Essioffe! voll "Tasser zum 
Zerstiluben bez. Inhaliren. 

Lotio earbolica [HUTCHINSON]. 
Rp. Acidi carbolici 2,0 

Glycerini 
Spiritus iiii 15,0 
Aquae 170,0 

Jllxtura .lcldl carbollci. 
Rp. Acidi' carbolici puri 1,0 (I) 

Aquae destillafae 200,0 
Muciiaginis Gummi Arabici 50,0. 

Zweistiindlich einen EssUlffe! bei lusaerlicher An
wendung von Aqua phenylata (bei den Pocken 
Tom Eruptionsstadium an). 
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Midura antidiabetica - EBSTEIN. 
Rp. Acidi carbolici 5,0 

Aquae destillatae 150,0 
Aquae Menthae pip. 50,0. 

Bei Diabetes 2-4 mal tiiglich 1 TheelOffel. 

Oleum erinale (LASSAB). 
LASSAR'S Karbol-Haarol, 

Rp. Acidi carbolici 1,5 
Olei Olivarum 100,0 
Olei Bergamottae gtt. XXX. 

Bei Pityriasis capitis und Kopfekzem. 

Olfactorinm anticatarrhoicnm HAGER. 
Rp. Acidi carbolici purl 

Spilitus Vini aa 10,0 
Liquoris Ammonii caustici 12,0 
Aquae destillatae 20,0. 

50-Gramm - Flaschen mit weiter Oeffnung werden 
zu 'I. mit vorstehcnder Mischung beschickt und 
dann mit einem solchen Bausche Baumwolle ge
fiiUt, dass diesel' die Flllssigkeit gel'ade anfsaugt. 
Bei beginnendem Schnupfen, Stockschnupfen, 
chronischem Katarrh und snderen katarrhalischen 
Leiden haufig zu l'iechen. 

Pasta carbolic.a LISTER. 
Acidi carbolici 5,0 
Olei Olivarum 50,0 
Cretae praeparatae q. s. 

fiat pasta mollis. Zwischen Calico anf Wunden 
zu legen. 

Pilulae Acldl carbolicl. 
Rp. Acidi carbolici purl 5,0 

Unguenti Glycerini 10,0 
Rbizomatis Calami 5,0 
Radicis Althaeae q. s. 

M. f. pUulae 200. 
S. Tiiglich viermal eine (spliter zwei bis drei [Ill 

Pill en (bei verscbiedenen Rautkrankheiten, Pru
ritus universalis und pudendi). Jede Pille ent
halt 0,025 g Karbolsaure. 

PHulae contra pruritnm HERTEL. 
Rp. Acidi carbolici 6,0 

Unguenti Glycelini 
Pulveris Radicis Althaeae ai q. s. 

f. pilulae 100. 
S. Dreimal t!lglich anfangs zwei, spliter drei Pillen. 

Vorsicht! Jede Pille enthlUt 0,06 g Kal'bolsiiure. 

Puilis dentlfrlclns carbolisatns. 
Karbol-Zahnpulver. 

Rp. Acidi carbolici 2,0 
Ossis Sepiae pulv. 
Rhiz. Iridis FIOl'Cntinae aa 7,26 
Olei Caryophyllorum gtt. III. 
enlcii carbonic! 85,0. 

Pulvls desinfectorlus MAC DOUGALL. 
Rp. Acidi carbolici 10,0, 

Calcariae hydratae pulvereae 
Maguesiae sulfurosae aa 150,0. 

Zum Verbinden nnd Einstreuen schlecht ~iternder 
Wunden, zur Desinfektion del' Nachtstiihle. 

Pulvis divinus purus MAGNANT PERE. 
Rp. Gypsi usti 

Calcaliae hydratae iii 50,0 
Aluminis pulverati 25,0 
Acidi carbolici 2,5 

Zum Verbande und Einstreuen in brandige, pro
fuse eiternde, cancrOse Wunden; mit Wasser go
mischt zum Bestreichen del' Hautausschlilge, 
}<'roststellen etc. 

Pulvis Talci cum Acido carbolico (LASSAR). 
Talci veneti 50,0 
Acidi carbolici 2,0 

Sapo carbolis8tus (Karbol-Seife). 
Rp. a) Saponis stearinici plv. 75,0 

Acidi carbolici 25,0 
Mischen und in Formen pressen (Diet. M.). Zum 

Wa8chen del' Hande fiir Arzte. 25procentig I 

Rp. b) Saponis medicati 100,0 
Acidi carbolici 5,0-10,0 

Wschen und in Formen pressen. 5-10procentig I 

Sapo carbolis8tus mollis 5 Proc. 
Karbol-Kaliseife. 

Rp. Saponis kalini 285,0 
Acidi carbolici 15,0 
Olei Bergamottae 8,0 
Olei Citronellae 0,5. 

Sebum carbollRatum 2 Proc. 
Karbol-Talg 2 Proc. 

Rp. Sebi benzoinati 98,0 
Acidi carbolici 2,0. 

Spiritus carbolisatns desinfeetorlus. 
Rp. Acidi carbolici 20,0 

Olei Citronellae 
Olei Sassafras aa 1,0 
Spilitus dUuti 980,0. 

Spiritus phenylatus contra tinea •• 
Mottenspiri tus. 

Rp. Acidi carbolici 10,0 
Olei Caryophyllorum 
Olei Citri 
Camphorae iii 5,0 
Spiritus (90 Proc.) 500,0. 

Supposltoria Acldi earboliei (Brit.). 
Rp. Acidi carbolici 0,8 

Cerae albae 1,6 
Olei Cacao 10,0. 

fiant suppositoria No 12. 

llnguentnm Acidl carbollcl. 
Rp. Acidi carbolici 1,0 

Unguenti cerei 25,0. 

llngnentum carbollsatnm (Erginzb.) 
Karbol-Salbe. 

Rp. Acidi carbolici 5,0 
Adi pis suilli 95,0. 

Unter Erw!lrmen aufzulOsen. 

11ll8'uentnm contra perniones (LASSAR). 
Acidi carbolici 0,5 
Vaselini 
Unguenti Plumbi aa 10,0 
Olei Amygdalarum 5,0. 

Anf offeue Fros tbeulen anfzulegen. 

llngnentnm contra perniones - ROTHlI. 
Rp. Acidi carbolici 1,0 

Tincturae Jodi 
Acidi tannici aa 2,0 
Unguenti cerei 80,0. 

llngnentnm diachylon carbolisatnm - LABSAB 
Rp. Emplastri Lithargyri simp!. 

Vaselini flavi iii 50,0 
Acidi carbolici 2,0. 

Bei juckender brennender Raut; Pruritus vaginae. 
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Vinalgre phenlque (Gall.). PockeRliniment 
Acidi carbolici 10,0 
Acidi acetici dil (300/0) 333,0 
Aquae 657,0. 

Linlmentum contra scablem bestiarnm. 

Vet. I. 
Rp. Acidi carbolici 10,0 

Olei Raparum 150,0 
Petrolei 50,0 
Tinctura Aloes 20,0. 

Taglich werden die riludigen Hautstellen einmal 
sanft eingerieben. Bei Schafen und Jagdhunden 
wendet man eine wassrige Flilssigkeit an. 

Vet. II. 

Rp. Boracis 50,0 
Saponis domestici 100,0 
Aquae 5000,0 
Acidi carbolici 100,0 
Olei Terebinthinae 50,0 
Spiritus Vini 200,0. 

Mit del' gut durchgeschtittelten Fliissigkeit werden 
die rliudigen Stellen taglich einmal mit llilfe 
einer Btirste berieben odeI' benetzt. 

Liquor antiparonyehieus. 

Vet. Mankewasser. 
Rp. Aquae vulnerariae vinosae 

Tincturae Benzoes 
Tincturae Aloes 
Tincturae Arnicae aa 50,0 
Acidi carbolici 5,0. 

Von diesel' Flilssigkeit wird den Leinmehlum
schl1!gen bei bOsartiger Mauke beigemischt. Bei 
gntartiger Mauke macht man aus Mehl einen 
dUllnfltissigen Brei, versetzt diesen mit 1/. Volum 
des Maukewassers und wendet das Gemisch als 
Pinselung an. 

Vet. Olenm carboU.atum. 
Rp. Acidi carbolici 5,0 

Olei Lini 100,0. 
Zum Bestreichen offener Stellen und eiter~er 

Wunden. 

Pockenlecke 
Vet. flir Schweine. 

Rp. Natri nitrici crudi 
N atri sulfurici aii 100,0 
Fructus Anisi 
Radicis Liquiritiae iiii 25,0 
Farinae secalinae 100,0 
Acidi carbolici 3,0 
Spiritus Vini 15,0. 

S. Tiiglich dreimal einen EsslMfel vol! zu geben. 
Bosnl'tige Pocken sind mit folgendem Liniment 
zu bepinseln: 

Vet. fur Schweine. 
Rp. Olei Lini 60,0 

Vitellum ovorum duorum 
Acidi carbolici 2,0. 

Fiat emulsio. 

Vet. Unguentum coutra .cabiem bestiarum. 
Rp. Sebi taurini 

Adipis suilli 
Colophonii 
Acidi carbolici 
Petrolei Italici 

ail 50,0 
5,0 

25,0. 

W.uz'sche concentrlrte Lauge gegen RaDde 
Vet. del' Schafe. 

Rp. Natrii carboniCl crudi 500,0 
Aquae calidae 1000,0 
Acidi carbolici 200,0 
Olei animalis aetherei 50,0 
Glycerini 250,0 
Ammonii chlorati 100,0 
Aquae q. s. ad 3 Liter. 

Zum Gebrauch wird diese Mischung mit 30 Litem 
warmem Wasser verdunnt nnd auf die r1!udigen 
Stellen aile STage eingebiirstet. Sollen Bader 
angewendet werden, so werden 3 Liter der kon
centrirten WALz'schen Lauge mit 100-120 Liter 
Wasser verdtinnt und <fie Schafe darin jeden 
flintten Tag gebadet. Man hUte sich, dass von 
der Fliissigkeit den Thieren in die Augen komme. 

Wa.chung bei Klanensenche 
der Wiederk~uer. 

Vet. I. 
Rp. Aluminis crudi 50,0 

Aquae calidae 1000,0 
Acidi carbolici 10,0 
Aceti pyrolignosi crudi 500,0. 

Anfangs wird diese FInssigkeit mit eIDem gleichen 
Volum Wasser verdlinnt, sp~ter unverdUnnt au
gewendet. 

Vet. II. 
R. Cupri sulfurici crudi 25,0 

Ferri sulfurici crudi 20,0 
Gallarum subtile pUlveratarum 15,0 
Aquae 1000,0 
Acidi carbolici 10,0. 

Vet. III. 

Vet. 

Rp. Acidi nitrici crudi 
Acidi pyrolignosi crudi 
Acidi carbolici 
Aquae communis 

Hnfschmiere. 
Rp. Lanolini 

Olei Rapae 

20,0 
500,0 

15,0 
1500,0. 

Sebi aa 50,0 
Acidi carbolici 5,0. 

V. Karbolsaure-Verbandstofte. Die Vorschriften zur Herstellung von KarboIsaure
Verbandstoffen sind ausserordentlich zahlreich. 1m Nachstehenden geben wir Iediglich die 
wichtigeren wieder. 

Gossypium carbolisatum. Karbol-Watte. a) Erganzb.: Verfliissigte Karbol
saure (von 90 Proc.) 60 Th., Weingeist (90 Proc.) 1300 Th. .Mit dieser Losung trankt 
man 1000 Th. entfettete Baumwolle. Nachdem man durch Druck die gleichmassige Ver
theilung der Fliissigkeit in der Baumwolle bewirkt hat, lasst man diese 24 Stunden in 
einem bedeckten Gefasse stehen und trocknet endlich bei Zimmertemperatur. Enthalt 
etwa 5 Proc. Karbolsaure. 

b) Gall. Man bereitet eine Losung aus: Karbolsaure 1 kg, Weingeist 13,5 kg, 
Larchenterpentin 500 g. Mit dieser Losung trankt man entfettete Watte und pre sst diese 
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soweit ab, dass 1 kg Watte = 1,65 kg Fliissigkeit zuriiekhalt, also im Ganzen 2,65 kg wiegt. 
Enthiilt etwa 10 Proe. Karbolsaure. 

Tela carbolisata. Karbol-Mull. Karbol-Gaze. a) Erganzb. Mit einer 
Losung von 120 Th. verfliissigter Karbolsaure (90 Proc.) in 1000 Th. Weingeist trankt man 
1000 Th. entfetteten Mull oder entfettete Gaze. - Nachdem durch Druck die gleich
massige Vertheilung der Fliissigkeit in dem Gewebe bewirkt ist, wird dieses bei Zimmer
temperatur getrocknet. Enthalt etwa 10 Proc. Karbolsaure. 

b) Gall. Wird in genau der namlichen Weise bereitet wie die vorstehend behan
delte Karbolsaure-Watte der Gall. 

c) Nach LISTER. 1 Th. Karbolsaure wird mit 5 Th. Harz und 7 Th. Paraffin 
zusammengeschmolzen; in die heisse Mischung wird Gaze getaucht, welche darauf zwischen 
zwei erwiirmten Metallplatten hindurchgepresst wird. EntMlt etwa 6-7 Proc. Karbolsaure. 

d) Nach BRUNS. In 2500 ccm einer Losung von 100,0 g Karbolsaure, 400,0 g Kolo
phonium, 40,0 g Ricinusol in 2000 ccm Weingeist wird 1 kg (ca. 25 m) Mull oder Gaze 
eingetaucht, mit den Handen gleichmassig durchgearbeitet und schlie8slich horizontal zum 
Trocknen ausgespannt. 

Karbol·Jute. a) Unfixirt. (10proc.): Karbolsaure 150,0, Weingeist 1000,0, destil
lirtes Wasser 350,0, gebleichte Jute 1 kg. b) Fixirt. (10proc.): Karbolsaure 100,0, Kolo
phonium 200, Weingeist 1100,0, Glycerin 500. c) Nasse Jute. Durch Einlegen von Jute 
in eine 3proe. olige Karbolsaurelosung und darauffolgendes Abpressen. 

Catgut nach LISTER. In cine Mischung von 1 Th. Chromsaure, 4000 Th. Wasser 
und 200 Th. Karbolsaure wird unmittelbar nach der Bereitung so viel Catgut gelegt, als 
Karbolsaure in der Mischung vorhanden ist, nach 48 Stun den wird es herausgenommen. 
N ach dem Trocknen wird es entweder auf eine Spule straff aufgewickelt, oder in einer 
20 proc. oligen Karbolsaurelosung aufbewahrt. 

Antiseptische Seide zum Nahen wird durch einstiindiges Kochen in einer 5proc. 
wasserigen Losung von Karbolsaure dargestellt. 

tKaliumphenylat, Kalium phenylicum seu carbolicum CaH.OK = 132. In trock
nem Zustande zu erhalten durch Eintragen von 39 Th. metall. Kalium in 94 Th. Phenol 
in einer Wasserstoffatmosphare unter Erwarmen.· Farblose krystallinische (faserige) Stiicke, 
welche bald oberflachlich roth werden. Hygroskopisch. Vorsichtig. vor Licht ge-
8chiitzt, aufbewahren. Eine wasserige Losung, welche rund 50% C6HDOK enthalt, wird 
erhalten durch Auflosen 100 Th. Phenol in 175 Th. Kalilauge von 1,33-1,334 spec. Gew. 

tNatriumphenylat. Natrium phenylicum seu carbolicum. CaH50Na= 116. Wie 
das vorige durch Einwirkung von 23 Th. metall. Natrium auf 94 Th. Karbolsaure. Eine 
Auflosung von 100 Th. Phenol in 130 Th. Natronlauge von 1,33-1,334 spec. Gew. + 14Th. 
Wasser enthalt rnnd 50 Proc. C6H50Na. 

tPhenol sode dissous (GALL). Acidi carboliei 70,0 g, Liq. Natrii eaustici (1,332 
spec. Gew.) 100,0 g, Aquae q. s. ad 1 Liter. Enthiilt rund 10 Proc. Natriumphenylat. 

t Ammonium phenylst. CaH50NH,. Durch Einleiten von trocknem Ammoniak in 
Phenol zu erhalten. Weisses, sublimirbares Pulver. Eine Losung von 100 Th. Phenol in 
180 Th. Ammoniakfliissigkeit (0,960) enthii.lt rund 40 Proc. C6H50NH4• 

Acidum carbonicum. 
I. Acidum carbonicum. Kohlensiiure(anhydrid). Kohlendioxyd. Acide carbo

nique. Carbonic acid. CO2 = 44. Farbloses, nicht brennbares, Verbrennung und Athmung 
nieht unterhaltendes Gas von sauerlieh-stechendem Geruch und Gesehmack. Rothet in 
feuchtem Zustande voriibergehend Laekmus. Es ist 1,52mal sehwerer als Luft. Bei 0° C. 
und 760 rom B wiegen 1000 ccm = 1.9781 g oder 1 g ist = 505.52 ccm. In Wasser ist 
es ziemlich loslieh. 1 Vol Wasser lOst unter gewohnlichem Druck bei 0° = 1.796 Vol., 
bei 5° = 1,45 Vol., hei 10°= 1,18 Vol., bei 15° = 1.002 Vol., bei 20°=0.901 Vol. Kohlen
Saure. Durch Kochen kann die gesammte Kohlensaure aus der wasserigen Losung ver
trieben werden. In Alkohol, ferner in Benzin und anderen Kohlenwasserstoffen ist die 
Kohlensaure wesentlich leichter IOsHch aIs in Wasser. 

Bei 0° kann sie durch einen Druck von 30 Atmospharen zu fiiissiger Kohlensaure 
kondensirt werden. Diese siedet bei -78° und erzeugt beim freiwilligen Verdunsten so in
tensive KaIte, dass ein Theil zu fester Kohlensaure, schneeartigen Massen erstarrt. 

DfIII'Btellung a) der gasformigen Kohlensaure. Die fiir analytische und andere 
ahnlichen Zwecke erforderlichen kleineren Mengen Kohlensaure erzeugt man durch Ein-
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wirkung von verdiinnten Sauren aufKarbonate in einem Ku>p'schen oder diesem ahnlichen 
Apparate (s. Acidum sulfhydricum). Am zweckmassigsten verwendet man weissen Marmor 
(100 Th.) und 15procentige Salzsaure (500 Th.). Das entwickelte Gas wird zu seiner 
Reinigung durch Wasser oder dunne Sodalosung geleitet; soIl es getrocknet werden, so 
kann dies durch Calciumchlorid, konc. Schwefelsaure oder glasige Phosphorsaure geschehen. 
Grauer und schwarzer Marmor, sowie Kreide, liefern beim Zersetzen mit Sauren ein ubel
riechendes Kohlensauregas. Benutzt man Kombinationen von Kreide oder Magnesit oder 
Dolomit mit verdiinnter Schwefelsaure, so ist die Zersetzung der Karbonate durch haufigcs 
Umschiitteln der Mischung zu befordern. Ueber Reinigung der Kohlensaure s. bei Aquae 
minerales. 

b) Von fliissiger Kohlensaure. Die gegenwartig in Deutschland von rund 
80 Fabrlken geiibte Fabrikation bezweckt die Verwerthung der dem Erdboden freiwillig 
entstromenden, ferner derjenigen Kohlensaure, welche in Heizgasen, in den Glisen der Kalk
Men etc. enthalten ist. -

Da, wo dem Erdboden reine Kohlensaure freiwillig entstromt (Mofetten), fangt 
man sie in Gasometern auf und fiihrt sie durch Komprimiren in den flussigen Zustand 
uber. Aus Heizgasen u. dergl. gewinnt man sie wie folgt: 

Die kohlensaurehaltigen Gase werden zunachst durch Wasser gewaschen, alsdann in 
den unteren Theil eines Thurmes eingeleitet, wo ihnen von oben - durch Cascaden-Ein
richtung vertheilt - Natriumkarbonatlosung entgegenrieselt. Diese bindet die Kohlensaure 
zu Natriumbikarbonat. Hat die Lauge genugend Kohlensaure aufgenommen, so scheidet 
man entweder das N atriumbikarbonat in festem Zustande ab und treibt die Halfte der 
Kohlensaure durch Gliihen aus, 2 N aRC03 = ~O + N ~C03 + COg, oder - neuerdings -
man erhitzt die Bikarbonat-Laugen, wobei gleichfalls Ruckbildung von Natriumkarbonat 
und Abspaltung von Kohlensaure erfolgt. Das regenerierte Natriumkarbonat geht in den 
Betrieb zuriick, die entwickeIte Kohlensaure aber wird durch Filter von Kohle und Watte 
filtrirt, durch Calciumchlorid entwassert und schliesslich in Cylinder aus Eisen bezw. Stahl 
gepumpt, in denen durch einen Druck von 30 Atmosphiiren bei 00 die Verflussigung 
erfolgt. 

c) Von fester Kohlensaure. Um aus fliissiger Kohlensaure feste darzustellen, 
legt man eine vollig gefullte Kohlensaure-Flasche horizontal auf einen Bock; eine nicht 
vollig gefullte Flasche bringt man - die Oeffnung nach unten - in so stark geneigte Lage, 
dass die Flussigkeit im Innern der Flasche uber dem Ausflussventil steht. AIs
dann bindet man einen Beutel von lockerem W ollgewebe vor das Ausflussventil und offnet 
dieses fur kurze Zeit. Es wird nun aus der Flasche ein diinner Strahl fliissiger 
Kohlensaure in den Beutel getrieben; ein Theil derselben vergast und verwandeIt den ubrigen 
Theil in feste Kohlensaure. 

Wiirde man die Flasche aufrecht stehen lassen, so Wiirde beim Oeffnen des Hahnes 
die Kohlensaure lediglich in Gasform austreten. Es wiirde - da unter diesen Umstanden 
flitssige Kohlensaure nicht die Flasche verlasst - auch feste Kohlensaure nicht entstehen. 
Ratte man richtig operirt, so findet sich in dem Beutel ein lockerer Schnee von fester 
Kohlensaure, welcher an der Luft, ohne zu schmelz en, allmahlich vergast. Bringt man 
diesen Schnee durch Pressen in kompakte Stucke, so kann man diese, besonders wenn sie 
in wollene Tiicher eingeschlagen werden, mehrere Stunden konserviren. 

Fliissige Kohlensaure ist eine fast farblose Fliissigkeit, welche bei -780 siedet, 
bei -580 aber fest wird. Der kritische Punkt fiir die Verfliissigung ist + 310, d. h. ober
halb dieser Temperatur ist selbst bei noch so grosser Steigerung des Druckes eine Ver
fliissigung nicht moglich. - Der Druck, welchen die fliissige Kohlensaure ausiibt, ist bis 
310 (d. h. bis zum kritischen Punkte) lediglich abhangig von der Temperatur. Er 
betragt bei + 50 = 40,5, bei + 200 = 58,5, bei + 300 = 73 Atmospharen. Ueber 310 
hinaus ist der Druck sowohl von der Temperatur, wie von dem Grade der Fiillung ab
hangig. Bei einer bestimmten, gleichbleibenden Fiillung betrug er z. B. bei 1050 = 775, 
bei 143,50 = 985 und bei 1610 = 1100 Atmosphitren. Aus dem Vorstehenden ergiebt 
sieh, dass es gefahrlich ist, Flaschen mit fliissiger Kohlensaure iiber + 310 hinaus zu er
warmen, dass man vielmehr daflir- Sorge zu tragen hat, dass die Temperatur der Flaschen 
die mittlere Warme von 15-200 nicht iiberschreitet. 

Die Versendung der flUssigen Kohlensaure erfolgt in Flaschen aus Eisen (Stahl), 
welche amtlich auf einen Druck von 250 Atmospharen gepriift worden sind; diese Priifung 
ist aIle 3 Jahre zu wiederholen. Fur die Lagerung etc. solcher Flaschen existiren beson
dere Verordnungen, mit denen man sich genau vertraut zu machen hat. Vergl. Pharm. 
Kalender, 1896. Jahrbuch S. LXXXVI. 
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III den letzten Jahren sind wiederholt Explosionen solcher Flaschen erfolgt. In 
einigen Fallen wurde festgestellt, daBs die Flaschen in Folge mangelhaften Ausgllihens 
nicht z1th genug waren, in anderen Fallen scheint die Ursache darin bestanden zu haben, 
dass die Wandungen der Flaschen durch die Kohlensaure (bei Gegenwart von Wasser und 
Glycerin) angegriffen wurdell. 8ehr bequem fiir den Gebrauch der fiiissigen Kohlensaure 
ist die Einrichtung der Reducirventile, welche es ermoglichen, daBs man die Kohlen
saure mit einem verminderten, beliebig abzustufenden Drucke ausstromen lassen kann. 
Vergl. auch unter Aquae minerales. 

Feste Kohlensaure in 8chneeform hat ein geringeres spec. Gewicht als Wassel', 
durch Komprimiren kann das spec. Gewicht bis auf 1,5 erhOht werden. - Will man die 
feste Kohlensaure zur Kalteerzeugung benutzen, so bringt man sie im schneeformigen Zu
stande in eine Porzellanschale, feuchtet sie mit Aether an, bringt in diese Mischung die 
abzuklihlenden Gefasse und deckt das Ganze mit wollenen Tlichern zu. Die Temperatur 
sinkt bis auf -80°. 

Analyse. )Ian erkennt die Kohlensaure in freiem Zustande daran, dass sie beim 
Einleiten in klares Kalkwasser oder Barytwasser weisse Niederschlage von Calciumkarbonat 
bez. Baryumkarbonat erzeugt, welche sich in verdiinnten 8aureu (HCl) unter Aufbrausen 
losen. Die 8alze der Kohlensaure brausen beim Uebergiessen mit verdlinnten Mineralsauren 
(HCl) auf; das entweichende Gas wird auf sein Verhalten gegen Kalk- und Barytwasser 
gepriift. 

Die Bestimmung der Kohlensaure erfolgt je nach den naheren Bedingungen 1) ge
wichts-analytisch, 2) gas-analytisch, 3) maass-analytisch. 

1. Gewichts-analytisch. Diese 

c 

F ig. 6. 

Bestimmung kann naeh zwei Verfahren 
ausgeflihrt werden: a) durch indirekte 
Wagung. Man kann sieh des beistehen
den einfaehen Apparates von FRESENIUS 
bedienen. A und B sind zwei leiehte Kol
ben von etwa 100 eem Fassungsraum. Die 
zu analysirende Substanz wird in B ein
gewogen und mit etwas Wasser iibergossen. 
A wird zu etwa l/a mit kone. Schwefel
saure beschickt. Bei 0 ist del' Apparat mit 
einem Glasstabchen luftdicht verschlossen. 
Del' so vorbereitete Apparat wird gewogen. 
Alsdann saugt man bei D vorsichtig an, 
verschliesst den Schlauch bei D durch Zu
mmmendriicken und liiftet hierauf den 
Schlauch vorsichtig. Durch das Saugen war 
in A sowie in B ein luftverdiinnter Rallm 
entstanden. Beim Liiften des Schlauches 
wird durch den Druck del' ausseren Luft 
etwas Schwefelsaure von A nach B ge
presst. Hierdureh erfolgt in B Entwick
lun-g del' Kohlensaure, welehe nach A ent
weicht und an die dort vorgeschlagene 
Sehwefelsaure den beigemengten Wasser
dampf abgiebt. 1st die Zersetzung beendet, so saugt man schwach an D, liiftet alsdann 
den Versehluss C und saugt noeh so lange (5 Min.) Luft dureh den Apparat, bis man 
sichel' ist, dass aIle Kohlensaure aus dem Apparat entfernt ist. Alsdann setzt man den 
Versehluss bei C wieder auf und wagt den Apparat naeh dem Erkalten. Die Differenz 
zwischen beiden Wagllngen ergiebt die vorher vorhanden gewesene Kohlensaure. 

Man benutzt diese Methode zur Bestimmung del' Kohlensaure in solchen Salzen, 
welehe dureh Sehwefelsaure ohne Bildung von Niederschlagen leieht zersetzt werden, also 
z. B. den Karbonaten bezw. Bikarbonaten von K, Na, NH4, Mg, nicht abel' von Ca, Ba, Sr. 
An Stelle des beschriebenen Apparates sind andere, noeh handlichere im Gebraueh, z. B. 
die. von. BUNSEN, GEISSLER, MOHR u. a. Von del' zu analysirenden Substanz wagt man 
sOVIel em (0,5-1,0-2,0 g), dass etwa 0,2-0,3 g Kohlensaure Zll erwarten sind. 

fJ) Durch direkte Wagung. In beistehender Figur 6 ist A eine mit Kalilauge be
schickte Vorlage, welehe auch durch eine Waschfiasche ersetzt werden kann. a ein Kugel-

Handb_ d_ pharm_ Praxis r. 3 
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trichter, B del' Zersetzllllgslwlben, C ist ein mit wenig Calciumchlorid gefiilltes Rohr. D ist 
mit Caleiumehlorid vOllig gefiillt, E enthillt mit Kupfcl'sulfat gctriinktc und wieder getrock
nete BimssteinsWcke, Fist wiederum mit Calciumchlorid vOllig gef(illt. Gist ein mit 
33proc. Kalilauge beschickter Kali-.Apparat, gist cin mit Natronkalk, h ein mit Calcium
chlorid gef(\lltes gerades Rohr, H ist eine mit Schwefelsaure bcschiektc \Vaschflaschc. 
Man priift zunachst den Apparat auf seine Dichtigkeit, indem man den Schlauch vor A 
aLklemmt, den Hahn des Kugeltrichters Offnet und nun bei H massig ansaugt. Es muss 
nun, wenn man mit dem Saugen aufMrt, die Kalilauge in G deutlich zuriicksteigen und 
ihren Stand mindestens 5 Minuten lang behalten. 

Ist der Apparat dieht, so wagt man G + 9 genau und schaltet sie wieder ein. In 
den Zersetzungskolben B wagt oder misst man die zu untersuchende Substanz genau ein, 
setzt den Hahntrichter auf, schliesst den Hahn und fullt den Trichter ganz oder zum Theil 
mit 10proe. Salzsaure (nieht koncentrirter!). Jetzt klemmt man den Schlauch zwischen 
A und a ab, und lasst durch den Tropftrichter langsam die Saure zufliessen l event. unter 
Ansaugen bei H). Del' Zufluss wird so geregelt, dass ein ruhiges Passiren del' Gasblasen 
bei G zu beobachten ist. Wenn aIle Saure zugeflossen ist und der Durchtritt von Gas-

Fig. s. 

blasen bei G aufhort, so erwiirmt man den Kolben B langsam bis gerade zum beginnenden 
Sieden. Hierauf schliesst man bei Heinen Aspirator an, setzt diesen in Thatigkeit, offnet 
alsdann den Versehluss zwischen A und a und leitet einen ruhigen Luftstrom durch den 
Apparat, bis alIe Kohlensaure aus demselben entfernt ist. Die Dauer richtet sich nach 
dem Volumen des Apparates und betragt 1/2-2 Stunden. Nach 1/2stiindigem Erkalten 
werden G + 9 gewogen. Das Mehrgewicht ist die bei del' .Bestimmung erhaltene Kohlen
saure. Bedingung ist, dass die Caleiumchlorid-ROhren neutrales Calciumchlorid enthalten. 
Die mit gewOhnlichem Calciumchlorid gefiillten Rohren sind daher VOl' del' Ingebrauchnahme 
mit Salzsaure oder Kohlensaure zu sattigen und von dem Ueberschuss diesel' Gase durch 
Ueberleiten trockner Luft zu befreien. An Stelle des Calciumchlorids kann zweekmassig 
aueh glasige Phosphorsaure treten. - Die Einwage von Substanz betragt so viel, dass 
schliesslich 0,3-0,4 g Kohlensaure zur Wagung gelangen. 

Mit Hilfe dieses Verfahrens lasst sich die Kohlensaure bestimmen in allen kohlen
sauren Salzen, welehe mit Salzsaure keine in del' Warme unliislichen Verbindungen geben, 
also in allen Karbonaten und Bikarbonaten mit Ausnahme derjenigen von Silber und 

Fig. 7. KaIJ-AppnraL 
uaeb LII<SIQ. 

Quecksilber. Natiirlich kann man an Stelle der 
festen Salze auch Liisungen untersuchen. Das 
gleiche Verfahren wiirde unter Hinweglassung 
der Saure aueh geeignet sein, um die in Was
ser geliiste Kohlensaure zu bestimmen, ferner 
unter Hinweglassung des Zersetzungskolbens zur 
Bestimmung del' Kohlensaure in Luft und an
deren Gasen. An Stelle des in der Figur ge
zeichneten Kaliapparates naeh LIEBIG kann na

Flg.8. K.li-Appara~ tiirlich auch ein anderer, z. B. der nach GEISS-
uacb GIUSSLBR. LER treten. 

Ueber die gasanalytisehe Bestimmung vergl. BUNSEN: Gasometrisehe Methoden, 
und HEMPEL, Gasanalyse. Die maassanalytisehe Bestimmung wird bei Luft und Wasser 
behandelt werden s. Aer und Aqua. 
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Anwenclung. Reine gasflirmige Kohlensaure findet gelegentlich Verwendung zu 
Rektal-Injektionen bei Phthisikem. Der Arzt benutzt alsdann eine kleine Flasche fliissiger 
Kohlensaure mit Reducir-Ventil und fiihrt dem Patienten in einer Sitzung unter etwa 
1/2-1 Atmosphare Druck 2-4 Liter Gas ein. Technisch findet die fliissige Kohlensaure 
beim Bierausschank, zur Fabrikation von Mineralwassern, fiir Feuerlosch-Zwecke (Gas
spl"itze), zum Heben von Schiffen, als Kraftquelle etc. ausgedehnte Anwendung. 

Die Anwendung kohlensaurehaltiger Wasser zum inneren und ausseren Gebrauch 
beruht darauf, dass die Kohlensaure die Haut und die Schleimhiiute reizt und daher die 
Cirkulation und die Verdauung anregt. 

Vergij'tung. Kohlensaure unterhalt weder die Verbrennung noch die Athmung. In 
reiner Kohlensaure erloschen Licht und Feuer, Thiere ersticken. Daher kOnnen Menschen 
zu Schaden kommen, wenn sie Riiume betreten (Gahrraume, Brnnnen, Gruben etc.), in denen 
Ansammlungen von Kohlensii.ure vorhanden sind. Man priift die Luft in solchen Ral1men 
durch Hineinbringen eines brennenden Lichtes. Brennt dieses hell weiter, so nimmt man 
an, dass auch ein Mensch in dieser Luft leben kann. Verliischt das Licht jedoch, oder 
brennt es triibe, so ist die Luft als verdachtig anzusehen. 

Menschen, die durch Einathmen von Kohlensaure bewusstlos geworden sind, bl"ingt 
man sofort in frische Luft. Nach dem Oefl'nen der Kleider leitet man kiinstliche Athmung 
ein und sucht zugleich durch Hautreize (Auflegen von Senfteig) Athmung und Herzthatig
keit wieder in Gang zu setzen. 

Limonaden-Bonbons. Zl1cker800,0, N atriumbikarbonat 100,0, Weinsaure 100,0 werden 
feingepulvert, gemischt und mit einer Mischung von Citronenol 5 Tropfen und Spiritus 
200,0 angestossen, worauf die noch feu chte Masse in Formen von Weissblech eingedriickt 
wird, die vorher mit Cacaool auspolirt sind. Verpackung in Stanniol. 

Limonaden-Pastillen. Citronensaure 50,0, Arabisches Gummi 100,0, Zucker 850,0 
feingepulvert, mit 5 Tropfen CitronenOi mischen, mit Spiritus von 70 % anstossen und 
Pastillen von 1 g Schwere formen. Beide V orschriften lassen sich in Bezug auf Farbe und 
Aroma modificiren. 

Stollwercks Brause-Limonaden-Bonbons bestehen aus viereckigen Kastchen von 
leicht loslicher aromatisirter Zuckermasse, die mit Kiigelchen aus Natriumbicarbonat und 
Weinsaure gefiillt sind. 

Pastilli aerophorl. 

Pastilli (Trochiscl) Selters, Drag~es 
mlnerales de Mege. 

Rp. Natrll bicarboniei ply. 100,0 
Acidi tartarlcl plv. 90,0 

Dorch Komprlmiren mit Hilfe von Spirltus 100 
Pastillen zu formen. 

Potlo e1l'ernseens. (Gall. Hclv.) 

Potion gazeuse. Potion antivomitive 
de Ri viere. 

No. I. patlan al caline. 

RI'. Kalii bicarbonicl 
Natrii carbonicl 
Aquae 
Sirupl Saccha1;i 

Gall. Helv. 
2,0 

9,0 
50,0 81,0 
15,0 10,0 

No. n. Potion acide. 

Acidi cltricl 
Aquae 
Sirupi Citrl 

2,0 4,0 
50,0 86,0 
15,0 10,0 

Zum Gebrauche mischt man in einem Wasserglase 
gleiche Raumthclle beider L6sungen. Auch kann 
man den Kranken je einen EsslOffel von beiden 
LlIsungen einnehmen lassen, und owar ist alsdann 
No. I ouerst zu nehmen. 

Potio Rived. (ph. Germ. ill) 
Mixtura salina Riverii. Patio Citri. Sa

turatio citrica. RlVER'scher Trank. 
Rp. Acidi citricl 4,0 

Aquae 190,0 
Natrli carbonici cryst. 9,0 

Das Natrlumkarbonat wird der Citronensiiurel6sung 
in kleinen Krystallen zugefUgt, diese dorch 
mllssiges Umschwenken langsam ge1!lst und die 
Flasche verschlossen. Nur zum Gebrauche 
zu bereiten. 

Pnlvls aerophorus (Germ. ill). 
Pulvls elferveseens (Helv.). 

Germ. Helv. 
Rp. Natrii bicarbonici 10,0 30,0 

Acidi tartarici 9,0 27,0 
Saccharl 19,0 43,0 

Filr den Handverkauf empfiehlt es sich, diesem 
Pulver etwa 1 g Magnesium carbonicum ouzu
setzen. 

Pnlvis aiirophor11s anglicu8 (Germ. IIIl. 
PnlvIs aerophoru8 anglien. (Austr.). 

PulYls elfervescens angllcuR (Helv.). Pondre 
gazogime alcaline (Gall.) 

Poudre gazogene 
neutre (Gall.) 

Rp. Acldi tartarici ply. 1,D 2,0 

Natrli bicarbonici 2,0 2,0 

Die Weinsiure ist in eine weisse, das Natrlum
bikarbonat in elne blaue oder rothe Kapsel eln
omilllen. 

3* 
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Pulvis aerophorus Carolineu!!Iis. 
Karlsbader Brausepulver. 

1. Natrii sulfl1rici sicci plv. 1,75 
Natrii chlorati ply. 0,72 
Acidi tartarici 0,72 

In eine weisse Kapsel. 
II. Natrii birarbonici 2,4 

Kalii sulfurici 0,08 
In eine blaue oder rote Kapse\. 

Pulvis aerophorus Hufelaudi (Ph. paup.). 
Ply. aerophorus c. Cremare Tartari 

Rp. Magnesii carboniei 10,0 
Tartari depurati 20,0 

Pubis aerophorus granulatus. 

Granulirtes Brausepulver. 
Rp. Natrli bicarbonici ply. 85,0 

Acidi tartarici ply. 40,0 
Acidi citrici ply. 30,0 

Milll erwarmt die lIfischung in einer Porzellan
schale gelinde im Wasserbade und arbeitet sie 
mit 30,0 Spiritus durch. Die noch feuchte Masse 
reibt man durch ein passendes Haarsieb odeI' 
ein Sieb von verzinntem Eisenblech und trocknet 
sogleich im T1:ockenschrank. Gleiehheit del' 
Korner wird durch Absieben erzielt. Eiserne 
Gerathe sind zu vermeiden! 

Pubis aerophorus SIMON. 
Up. Acidi tartarlci ply. 4,0 

Saechari ply. 4,0 
Natrii bicarbonici ply. 4,0 
~Iagnesii carbonici 1,0 

Pulvis ajjropllOrus citratus. 
Rp. Pulveri. aerophori 50,0 

Olei Citrl gtt. 5. 

Pulvis aerophorus cum Magnesia. 
Magnesiabrausepulver (Erganzb). 

Rp. Acidi tartal'iei 1,0 
Elaeosaccharl Citrl 2,0 
Sacchari pulv. 3,0 
Magnesii carbonici 4,0 

Pulvis aerophorus menthatus. 
Rp. Pulveris aerophori 50,0 

Olei Menthae pip. gtt. 5. 

Pnlvis aerophorus zingiberatus. 
Rp. Pulveris aerophorl 100, 

Olei Zingiberis gtt. 1. 

Pubis pistorius. 
Backpulver. Hefepulver (amerikanisches 

Tartari depurati ply. 11,0 
Calcii carbonici praec. 4,0 

Auf 500 g Mehl = 15-20 g. 

Dentsches Backpulver. 
Acidi tartarici 15,0 
Natrii bicarbonici 20,0 
Amyli Oryzae S5,0 

,'\'lIf 500 g l\Iehl = 30-40 g. 

Saturatio simplex (Form. Berol). 
Liquoris Kalii carbon. 15,0 
Aceti 80,0 
Sirupi Saccharis 15,0 
Aquae ad 200,0 

II. Phosgen. Kohlensaurechlorid. Kohlenoxychlorid. Carbonylchlorid. COCl~ 
(Mol.-Gew. = 99). Entsteht durch direkte Vereinigung von Kohlenoxyd mit Chlor CO + 
CI2 = COCI2• Ferner durch Zersetzung des Chloroforms durch Lnft und Licht. Technisch 
dargestellt nach PATERNO, indem man ein Gemisch von Kohlenoxyd und Chlor iiber gliihende 
Knochenkohle leitet. Farbloses, erstickend riechendes Gas, durch Druck und Kalte zu einer 
Fliissigkeit kondensirbar, welche bei + 80 siedet. Von erstic.kendem Geruche, eingeathmet 
giftig. 

1m Handel ist es erhaltlich in Toluol-Losung (mit 20% COCI2) und als fliissiges 
Phosgen in GIasrohren eingeschlossen. Verwendet wird es in der chemischen Synthese 
z. B. zur DarstelJung der Salole und von Theerfarbstoffen. 

Acidum chinicum. 
I. Acidum chinicum. Chinasaure C.H1206 ist in den echten Chillarinden zu 5-8 

Proc. an Kalk und an die Alkaloide gebunden vorhanden. Ausserdem in den Blattern 
von Vaccinium Myrtillus, im Kraut von Galium MoUugo, in den Kaffeebohnen, im 
Wiesenheu. 

Darstellung. Man behandelt gepulverte Chinarinde 2-3 Tage mit kaltem Wasser, 
versetzt den Auszug mit wenig KalkmiIch, urn Chinagerbsaure und kleine Mengen VOll 

Alkaloiden zu fallen, und dampft das Filtrat zum Sirup ein. Nach mehrwochentlichem 
Stehen am klihlen Orte krystallisirt Calciumchinat (chinasaurer Kalk) aus. Man reinigt 
es durch Umkrystallisir~n und zerlegt es durch Schwefelsaure oder Oxalsanre. 

Eigensclutften. Chinasame bildet wasserhelle l'hombische Prismen von rein und 
starksanrem (nicht bittel'em) Geschmnck, lOslich in 2 Th. Wasser, weniger lOslich in 
Alkohol, fast. unlOslich in Acther. Schm.-P. 1620• Die w1lsserige Losung ist linksdrehend 
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II. Calcium chinicum. Chinasaurer Kalk. Calciumchinat. (C7Hu06)2Ca+10H20, 
durch Neutralisiren der wasserigen Losung der Chinasaure mit Caleiumkarbonat zu er
halten. Seidenglanzende, rhombisehe Blattehen, in 5-6 Th. Wasser lOslieh, in absolutem 
Alkohol unloslich. 

III. Aether chinicus. a) das reine Aethylchinat, der Chinasiiure-AethyHither 
CSH7(OH)4C02 . C2H5 wird durch Einwirkung von Aethyljodid auf das Silberehinat erhalten 
C6H,(OH),C02Ag + JC2H; = AgJ + CSH,(OH)4C02 . C2H;. HAGER giebt folgende Vorschrift: 
Man mischt 100 Th. Weingeist (95 Proc.) mit 100 Th. kone. Schwefelsaure und lasst die 
Misehung in gut verschlossener Flasehe zur mogliehsten Bildung von Aethylsehwefelsaure 
mehrere Tage an einem lauwarmen Orte stehen. Dann bringt man unter Umschiitteln in 
kleinen Portionen 400 Th. gepnlvertes und entwassertes Caleiumchinat hinzu und lasst 
unter ofterem Umschiitteln nochmals eine Woche in wohlyerschlossener Flasche stehen. 
Dann fiigt man 100 Th. absoluten Weingeist hinzu, mischt, liisst einen Tag absetzen und 
filtrirt. Das Filtrat wird mit 10 Th. Natriumbicarbonat und etwas Thierkohle digerirt 
und nach 24 Stunden nochmals filtrirt. Das Filtrat wird nun aus dem Wasserbade der 
Destillation unterworfen. Alkohol destillirt iiber, der Chinasaure-Aether verbleibt im Riickstande. 

Eigenschaften. Eine dickfliissige klare, farblose oder blassgelbliche, brennend 
und bitter schmeckende, in Wasser und Weingeist leicht, in Aether weniger losliche 
Fliissigkeit. Der Siedepunkt liegt iiber 200°, doch findet schon bei gewohnlicher Tempe
ratur geringe Verdunstung statt. In wasseriger Losung zersetzt sich der Aether leicht 
unter Spaltung in Aethylalkohol und freie Chinasaure. 

Aufbewahrung und Anwendung. Aufbewahrung in kleinen, moglichst ge
fiillten Glaseru, vor Licht geschiitzt. - Anwendung innerlich zu 1,0-2,0 g in wasseriger 
Losung, besonders aber in Inhalationen gegen Intermittens: 2-3,0 g des Aethers werden 
auf eine Kompresse gegossen und eingeathmet. 

b) Chinaiither von GROH & WUZUN. Diese beschrieben ein Praparat, welches sie 
durch Destillation von chinasaurem Kalk mit Alkohol und Schwefelsaure dargestellt hatten 
und zwar verwendeten sie das Destillat. Dieses Praparat ist keine einheitliehe ehemisehe 
Verbindung, sondern eine Mischung verschiedenartiger Substanzen, im wesentliehen Alkohol, 
Aethylather und wenig Chinaather enthaltend. 

Acidum chromicum. 
t Acidum chromicum (Austr. Brit. Germ. HelY. U-St.). Acide chromique cry

stallise (Gall.). Chromsiiure (Anhydrid). Chromtrioxyd. Chromic acid. Chromic 
Anhydride. eros = 100. Das in Frage stehende Praparat ist wissenschaftlich nieht als 
"Chromsaure", sondern aIs "Chromsaure-Anhydrid oder Chromtrioxyd" zu bezeichnen. 

Darstellung. 300 Th. Kaliumdichromat, 500 Th. Wasser und 775 Th. kone. 
Sehwefelsaure werden bis zur vollstandigen Losung erhitzt und 12 Stunden stehen gelassen, 
um das Kaliumbisulfat auskrystallisiren zu lassen. Die Mutterlauge wird auf 80-90° 
erhitzt und zunaehst mit 275 Th. kone. Sehwefelsaure (unter Umriihren in kleinen Portionen) 
nnd so viel Wasser versetzt, dass die zunachst ausgeschiedene Chromsaure sich gerade wieder 
lost. - Nach 12 Stunden des Stehens an einem kiihlen Orte giesst man die Fliissigkeit 
von den Krystallen ab und erhalt dureh Eindampfen der Lauge weitere Krystalle. Man 
llisst die Krystalle in einem bedeckten Trichter abtropfen, trocknet sie auf einer porosen 
Thonplatte, waseht sie nach und nach mit wenig Salpetersaure, trocknet sie wieder auf einer 
neuen Thonplatte und entfernt die Salpetersaure durch Erhitzen auf 60-80° (Ph. HelY.). 
Die Darstellung ist materiell nicht gewinnbringend. ~Cr207 + 2 H2S04 = 2 KHSO, + 2 Cros 
+ ~O. Die Schwierigkeit bei der Darstellung liegt namentlich inder Gewinnung eines 
Bchwefelsaurefreien Praparates. 
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Eigenschaften. Die reine (schwefelsiiurefreie) Chromsaure bildet duilkelbraun
rothe, massig hygroskopische Nadein bez. rhombische Prisman, welche in weniger als dem 
gJeichen Gewichte Wasser Ioslich sind. Schwefelsaurehaltige Chromsaure stellt scharlach
rothe Krystalle dar und ist stark hygroskopisch. In der Ritze (bei etwa 2000) schmelzen 
die Krystalle zu einer fast schwarzen Fliissigkeit, die bei etwa 3000 in griines Chromoxyd 
und Sauerstoff zerflillt 2 CrOa = 3 ° + CrgOs. Beim Erwarmen der Chromsaure mit Schwefel
Saure wird Sauerstoff, beim Erwarmen mit Salzsaure Chlor in Freiheit gesetzt. Zahlreiche 
leicht oxydirbare unorganische und organische Substanzen (SOg, HgS, CO, Alkohol, Glycerin, 
Oxalsaure, Weinsaure) reduciren die Chromsiiure zu Chromoxyd. Die Reaktion ist oft sehr 
heftig, so dass z. B. beim Zusammenbringen krystallisirter Chromsli.ure mit Alkohol, Glycerin, 
Zucker, Gerbsaure, Kork u. dergl. unter Umstanden Entziindung eintTeten kann. Werden 
Chromsaure oder ein chromsaures Salz der Destillation mit Kochsalz und Schwefelsaure 
unterwonen, so destillirt Chromoxychlorid (Chromacichlorid) CrOIlClg iiber, welches durch 
Wasser in Chromsiiure und Salzsaure zerlegt wird. (Nachweis von Chlorwasserstoff neben 
Bromwasserstoff). 

Von Salzen der Chromsaure sind besonders zwei Reihen bekannt. Die "Chromate" 
oder neutralen Chromate leiten sich von dem Chromsaurehydrat Cro,:Hg ab; sie sind 
meist gelb oder roth gefiirbt, viele von ihnen sind unllislich. Die friiher "saure Chro
mate" genannten (doppelt chromsauren) Salze werden gegenwartig als Saize einer Pyro
oder Dichromsaure Crll 0 7 :Hg aufgefasst und dementsprechend "Pyrochromate" oder "Di
chromate" genannt. 

AnaZyse. Man erkennt die freie Chromsaure an ihrem Aussehen. Fiigt man zu 
ihrer wiisserigen L!!sung etwas Wasserstoffsuperoxyd und schiittelt sofort mit Aether aus, 
80 flirbt sich die atherische Schicht prachtvoll blau. - Die mit einem Alkali neutralisirte 
L!!sung der Chromsaure giebt folgende Reaktionen: 

1) Baryumchlorid erzeugt citronengelben Niederschlag von Baryumchromat BaCrO" 
der in Salzsaure und Salpetersaure Mslich, in Essigsaure unloslich ist. 2) Bleiacetat oder 
Bleinitrat flillen gelbes Bleichromat PbCrO" unloslich in Salpetersil.ure und Essigsaure, los
lich in Natronlauge. S) Silbernitrat erzeugt braunrothes Silberchromat AgIICrO", welches 
in Salpetersil.ure, sowie in Ammoniak lilslich ist. 

Fiir die Bestimmung ist von Wichtigkeit, dass aile Verbindungen der Chrom
saure durch Reduktionsmittel zu Verbindungen des Chromoxyds reducirt werden, wiihrend 
aIle Derivate des Chroms (also auch das Chromoxyd) durch Schmelzen mit Soda (oder 
Potasche) und Salpeter oder Kaliumchlorat in Salze der Chromsil.ure iibergefiihrt werden. 

Bestimmung ala Chromoxyd. Man versetzt die Lllsung der Chromsil.ure oder 
eines lilslichen Chromates mit einem kleinen Ueberschuss von Salzsil.ure, fiigt Alkohol 
hinzu und lil.sst sie 12 Stunden an einem warmen Orte stehen. Die Chromsaure wird 
zu griinem Chromoxydsalz reducirt unter Entwickelung von Aldehyd. Man verjagt den 
Alkohol und den Aldehyd durch Erwiirmen und faUt heiss mit Ammoniak. Das mit 
heissem Wassel' ausgewaschene Chromhydroxyd wird getrocknet und durch Gliihen in 
Chromoxyd verwandelt. 

Multiplicirt man die Menge des gefundenen Chromoxyds mit 1,3158, so erhiilt man 
die dem Chromoxyd entsprechende Menge Chromsaure (152 crllOS = 200 (CrOs)\I. Bei 
dieser Bestimmung miissen organische Substanzen, welche auf Chromoxydhydrat lilsend 
einwirken (z. B. Oxalsil.ure, Weinsiiure, Citronensaure, Glycerin etc.) abwesend sein. Liegen 
unlilsliche Chromate vor (z. B. BaCrO,), so muss durch Schmelzen derselben mit Kalium
natriumkarbonat die Chromsaure zun!l.chst in eine lilsliche Form gebracht werden. Ueber 
Bestimmung durch Maassanalyse s. spater. 

Bestimmung als Bleichromat. Man versetzt die zu bestimmende Lilsung, falls 
sie neutral oder alkalisch reagiren soUte, mit Essigsaure bis zur deutlich sauren Reaktion, 
fiigt alsdann geniigend Natriumacetat hinzu und faUt mit einem Ueberschu~s von BIei
acetat. Man liisst absetzen, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wiischt mit schwach 
essigsaurem, schliesslich mit destillirtem Wasser aus, trocknet bei 1000 und wagt. Das 
Gewicht des Bleichromates PbCr04 mit 0,3096 multiplicirt giebt das Gewicht der Chrom
saure CrOs. 

In analoger Weise kann man die Chromsaure mittelst Baryumacetates auch als 
Baryumchromat BaCrO~ fallen. Das Baryumchromat mit 0,3952 multiplicirt, giebt die 
l\Ienge der Chromsaure Cr 0 3 an. 
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Priij'ung. Nur die Germ. verlangt ein schwefeIsaurefreies Priiparat. Die iibrigen 
Ph. lassen grllssere oder kleinere Mengen SchwefeIsaure zu. 1) Die 1 proc. wasserige 
Losung sei klar (Cr20s,BaCrO"BaS04 wiirden ungelllst bleiben) und werde nach Zusatz 
von 10 Tropfen Salzsiiure durch Baryumnitrat nicht getriibt (Schwefelsaure). 2) Wird 0,1 g 
der Chromsaure in einem Porzellantiegel massig erhitzt, so entweicht Sauerstoff, und es 
hinterbleibt griines Chromoxyd. Dieses Chromoxyd darf an Wasser nichts Losliches (Kalium
chromat) abgeben, d. h. der wasserige Auszug muss farblos sein und ohne Riickstand verdampfen. 

Die geringeren Handelssorten der Chromsaure enthalten hanfig freie Schwefelsaure, 
Kaliumsnlfat und Kaliumdichromat. 

Aufbewahrung. Vorsich tig, vor Staub geschiitzt, in Gefassen mit gut schliessenden 
Glasstopfen. HaIs und Stopfen sind stets sauber ansgewischt zu halten, da die Chromsanre 
zum Verkitten der Gefasse neigt. Das Abwagen erfolgt in Wageschalen aus PorzelIan, 
bei grosseren Mengen in Porzellanschalen. 

Anwendung. Chromsaure findet ausschliesslich ortliche Anwendung als Aetzmittel. 
Innerlich wirkt sie giftig. Die Aetzwirkung beruht auf den Eiweiss koagulirenden und 
oxydirenden Eigenschaften der Chromsaure. In 1-2 Th. Wasser gelllst, dient sie als Aetz
mittel bei Leichdomen, Condylomen, Warzen und schwammigen Excrescenzen, neuerdings 
besonders bei Leucoplacia oris; in 4-6 Th. Wasser gelost, wirkt sie mehr austrocknend 
und adstringirend, indem sie nur eine Schrumpfung der thierischen Faser veranlasst. Die 
mit der koncentrirten SaurelBsung betupften Stellen farben sich dunkelbraun, spater bildet 
sich ein blauschwarzer trockener Schorf, der nach Verlauf von 2-3 Tagen abfaIIt und 
eine in zwei Tagen in Granulation iibergehende Wundflache hinterlasst. In circa 10-15 Th. 
Wasser gelllst, fBrdert die Chromsaure besonders die V ernarbung. Die llrtliche Anwendullg 
der Chromsaure kann, wenn Resorption eingetreten ist, Vergiftungssymptome verursachen 
uni Erbrechen, Diarrhoe und KoIIaps herbeifiihren. AIs G egengift der innerlich in die 
Verdauungswege eingefiihrtenChromsaure geltenKalkwasser, Eiweisslosung, Milch undZucker. 

Da die Chromsaure Albumin koagulirt und verhartet, so dient die 5-10procentige 
Losung zum Konserviren anatomischer Praparate bez. als Hartungsmittel. 

Rosshandler benutzen die Chromsaure zum Farben der Haare der Pferde. Auch wird 
sie zum Farben und Beizen des Holzes, der Gewebe und Gespinnste benutzt. Letztere 
sind leicht entziindlich, so wie die mit Pikrinsaure tingirten. Ein auffallender Funken 
geniigt, sie schnell unter Verglimmen zu vernichten. 

Dispensation. Die Abgabe wasseriger Chromsaure-Losungen erfolgt in Glasern 
mit Glasstopfen. Zu Pinselungen verwendet man Pinsel aus Glaswolle oder Pfropfcn 
aus Asbest. 

Antisudorin. Von Dresden aus vertriebenes Mittel gegen Fussschweiss ist eine 
wasserige 9procentige Lllsung von Chromsaure. 

Chromsliore gegen Fussschweiss. Man pinselt die 5procentige wasserige Losung 
auf die vorher gewaschenen und abgetrockneten Fusssohlen auf. Vorsicht bei Wunden. 
Das Aufpinseln ist in 8-14tagigen IntervaIIen zu wiederholen. 

Solutio aoldl chromlel (Germ. n.) Solute d'aelde chromique (Gall.) 
Aeidi chromiei 
Aquae iili 

Receptor- Erleichterungj in Flaschen mit Glasstopfen aufzubewahren. 

Acidum chrysophanicum. 
Chrysophansaure. Rhein. Rhei'nsiiure. Rhabarbergelb. Parietinsliore. Ro

mlcln. Dioxymethylanthrachinon. C1,H100, oder C6l1s(CH3)(OH)<~g>C8l1s.0H. Mol. 
Gew.254. 

Chrysophansaure ist nicht in der Wandflechte (Parmelia parietina), wohl aber im 
echten Rhabarber, in Rumex obtusifoliu8 sowie in den Sennesblii.ttern enthalten. Friihcr 
hiclt man die Chrysophansaure fiir identisch mit Chrysarobin. 



40 Acidum citricum. 

DarsteZZung. a) Man extrahirt zerkleinerte, durch Ausziehen mit Wasser von den 
Extraktivstoffen mllglichst befreite Rhabarberwurzel (Riickstande von Extr. Rhei) mit 
verdiinnter Kalilauge, sauert die filtrirte Fliissigkeit mit Essigsaure an, wiischt den Nieder
schlag mit Wasser und krystallisirt ihn nach dem Trocknen aus heissem Ligroin oder 
Benzol um. 

b) Man iibergiesst in einem weiten Kolben Chrysarobin mit ziemlich viel verdiinntel 
Kalilauge und schiittelt die Fliissigkeit unter Einleiten eines Luftstromes so lange, bis 
alIes Chrysarobin gelOst ist, und die Lllsung einen gleichmiissii rathen Farbenton ange
nommen hat. Hierauf wird die filtrirte Losung mit verdiinnter Salzsiiure angesauert und 
der erhaltene Niederschlag wie unter a angegeben gereinigt. 

CSoH2607 + 40 - 2 CU.H100, + 3 ~O 
Chrysarobin Chrysophansaure. 

Eigenschatten. Goldgelbe, klinorhombische Prismen, ohne Geschmack. Unloslich 
in Wasser, Wslich in 224 Th. siedendem Alkohol von 81 Proc. - Essigsiiure, Chloroform, 
Benzol und Benzin 11lsen sie gleichfalls auf. Loslich in atzenden Alkalien (wenig in kohlen
sauren) mit rother Fii.rbung, in konc. Schwefelsaure mit tiefrother Fii.rbung. (Chrysarobin 
wird durch Schwefelsaure mit gelber Fiirbung gelost.) Mit Kalihydrat giebt Chrysopban
same eine blaue (Chrysarobin eine braune) Schmelze. Schm.-P. 1620 C. 

Prufung. Das Priiparat zeige die vorerwiihnten Eigenschaften, schmelze nicht 
unter 1600 C. und hinterlasse beim Verbrennen keinen Riickstand. 

Anwendung. Nur in beschranktem Umfange ausserlich in Salbenform (0,4 bis 
1,0: 10,0) bei Hauterkrankungen. Gegenwiirtig wird an Stelle von Chrysopbansiiure ge
wllhnIich das Chrysarobin angewendet. s. dieses. 

Rohe Chrysophansilnre. AciduDl chrysophanicum crudum. Mit diesem unzu
treft'enden Namen wird der zur Trockne verdampfte Benzol-Auszug des Goa-Pulvers 
(Chrysarobins) bezeichnet. 

Bismuthum chrysophanicum. Dermol. Das von TRoJESCU beschriebene chrysophan
saure Wismuth soUte angehlich der Formel Bi(C1I Hg O')8' BigOs entsprechen. Nach 
E. MERCK ist es ein Gemenge von ziemlich unreinem Chrysarobin und Wismuthhydroxyd. 

Acidum citricum. 
I. Acidum citricum (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Acide citrique (Gall.). Ci· 

tronensllure. Oxytricarballylsllure. Citric acid. Calls07 + H20. Mol. Gew. 210. 
Citronensiiure ist im Pflanzenreiche Behr verbreitet und kommt theils frei, theils an 

Basen (KgO, CaO, MgO) gebunden, meist mit Aepfelsiiure, Weinsaure u. a. Sauren zusammen 
vor. In grosster Menge ist sie in fast allen sauren Friichten, z. B. Citronen, Pomeranzen, 
den Friichten von Prunus Padus, Vaccinium Vitis Idaea, Tamarinden etc. enthalten. Nach
gewiesen wurde sie ferner in den Kaffeebohnen, Eicheln, Runkelriiben, Topinambur, Zwiebeln, 
Wallnussschalen, in vielen Kriiutern (Tabak, Convallaria), einigen PiIzen, sogar in der Milch. 

DarstelZung. Der ans unreifen bez. unverkii.uflichen Citronen durch Pressen er
haltene Saft enthii.lt 6-8 Proc. Citronensiiure, ausserdem Zucker, Gummi, Schleim. Er geht 
beim Stehen in freiwillige Gahrung iiber, wodurch 5-6 Proc. Alkohol entstehen. Hierdurch 
wird die Hauptmenge der triibenden Bestandtheile (Schleim) niedergeschlagen. Der so ge
klitrte Saft wird noch aufgekocht, wodurch die Eiweissst.offe abgeschieden und durch Uoliren 
bez. Filtriren beseitigt werden. 

1000 Theile des so gelauterten Saftes werden in Holzbottichen, die mit Blei aus
gekleidet sind, durch Einleiten von Wasserdampf bis fast' zum Sieden erhitzt, und unter 
Umriihren allmiihlich mit 63 Th. Schliimmkreide, welche mit Wasser zu einem Brei ange
rioben ist, versetzt, bis Entwickelung von Kohlensaure auf einen weiteren Zusatz nicht 
mehr stattfindet, nllthigenfalls fiihrt man die Neutralisation durch Zugeben kleiner Mengen 
Kalkmilch zu Ende. Man liisst das gebildete Calciumcitrat in der Warme absetzen, 
zieht die iiberstehende Fliissigkeit ab und wascht das Calciumcitrat mit heissem Wasser 
aus. Man verthcilt das Calciumcitrat in 250 Th. Wasser und versetzt es unter Umriihren 
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und Erwarmen mit einer 1 + 5 verdiinnten Schwefelsaure (etwa 63 Th. konc. Schwefel
saure sind erforderlich), bis diese in sohr geringem Ueberschuss vorhanden iat. Das aus
fallende Calciumsulfat (Gips) wird mit kaltem Wasser ausgesiisst, die Citronensaurelosung 
aber dampft man bis zur Krystallisation ein; gefarbte Losungen konnen durch Thierkohle 
entfarbt werden. 

1m Grossbetriebe werden die geschilderten Operationen in Holzbottichen ausgefiihrt, 
welche mit BIei ausgeschlagen sind. Das Krystallisiren der medicinalen "bleifreien" Citronen
saure muss aber unbedingt in Porzellangefassen erfolgen. 

Die Gewinnung der Citronensaure aus Johannisbeeren odeI' Preisselbeeren, welche 
1-1,3 Proc. ausgeben, ist nul' unter besonderen ortlichen Verhiiltnissen lohnend. Auch 
hier unterwirft man den frischgepressten Saft zur KHirung zuniichst del' weingeistigen 
Gahrnng, verfahrt im Uebrigen wie oben. 

Nach WEHMER kann man Citronensanre auch auf physiologischem Wege herstellen: 
Gewisse Pilze (Citromyces glaber und C. Pfefferianus) spalten Traubenzucker in Citronen-
3aure, welche mit der natiirlichen vollig identisch ist. Die Ausbeute betragt etwa 55 Proc. 
des Traubenzuckers. Das Verfahren soll bereits technisch ausgefiihrt werden. 

Nlgenschaften. Koncentrirt man die wasserige Losung del' Citronensaure durch 
CH2-C02H Erhitzen, bis die Temperatur del' Uisung 1300 ist, so krystallisirt t. aus del' heissen Lijsung die Citronensaure wasserfrei. Aus er-
I (OH)C02H kalteten Losungen dagegen krystallisirt sie stets mit Krystall-
C~C02H wasser als C6Hs07 + H20, Mol.-Gew. 210. Diese Krystallwasser 
Citronensaure. enthaltende Citronensaure ist das Praparat des Handels und del' 

Officinen. 
Sie bildet farb- und geruchlose, sehr sauer schmeckende, an warmer Luft oberflach

lich etwas verwitternde, rhombische Prism en mit trapezoidischen Endflachen, welche sich 

Fig. 9. KryU"Ue der Citronenslluro. Fig. 10. Kry.tBUe der Weloslure. 

wie beistehende Figur zeigt, von den Krystallen der Weinsaure gut unterscheiden. Beim 
Erhitzen schrumpfen sie unter Abgabe von Wasser bei 70-750 etwas zusammen und 
schmelz en dann je nach del' Schnelligkeit des weiteren Erhitzens bei 135-1520 unter 
Uebergehen in wasserfreie Citronensaure, welche bei 1530 schmilzt. 

Bei weiterem Erhitzen (1750) tritt tiefgreifende Zersetzung ein unter Abspaltung 
von Wasser, Kohlenoxyd, Kohlensaure, Aceton und Bildung von Akonitsaure und Itakon
saure. Geruch nach Caramel tritt hierbei nicht auf. Durch Oxydation mit Kaliumperman
ganat entsteht Oxalsaure. 

Citronensaure lijst sich in 0,75 Th. Wasser, in 0,5 Th. siedendem Wasser, ferner in 
1 Theile Alkohol von 90 Proc., auch in 50 Th. Aether. Sie ist optisch inaktiv. In der 
wli.sserigen Losung entsteht durch Thiitigkeit von Mikroorganismen Essigsli.ure. 

Die Citronensaure ist eine drei basische Saure; sie bildet drei Reihen von Sal zen 
(CitrR te), hat das Vermijgen, zahlreiche Doppelsaize, ferner mit Alkoholen Ester zu bilden. 

Analyse. Die Citronensaure ist arm an charakteristischen Reaktionen. Die Citrate 
der Alkalien wie der Schwermetalle sind in Wasser relativ leicht lijslich. Nachfolgende 
Reaktionen sind hervorzuheben: 

1) Die wass!'rige Lijsung der Citronensaure ist optisch inaktiv, diejenige der Wein
sllure des Handels ist rechtsdrehend. 

2) Fiigt man zu einer Lllsung von Citronensaure Kalkwasser im Ueberschuss 
(letzteres ist nothwendig urn Alkalicitrate zu zersetzen!), so entsteht in der Kalte kein 
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Niederschlag. Erhitzt man aber die Losung mit einem Ucberschuss heiss bereiteten Kalk
wassers, so entsteht ein weisser Niederschlag von Calciumcitrat, welcher beim Erkalten 
zum grossten Theil wieder in Losung geht. Der Niederschlag wird auch von Alkali
citraten gelost. (Weinsaure giebt mit Kalkwasser in del' Kalte einen Niederschlag, der 
beirn Erwarmen in Losung geht.) 

3) Versetzt man eine Citronensaurelosung mit iiberschiissigem Barytwasser oder fiigt 
man zu einer Losung von Alkalicitrat Baryumacetat irn Ueberschuss, so entsteht zunachsi 
ein weisser Niederschlng von amorphem Baryumcitrat Baa(C6H:;O,)2 + 7 H20. Erhitzt man 
die Fliissigkeit mit diesem Niederschlage zwei Stun den hindurch auf dem Wasserbade, so 
geht der amorphe Niederschl~g i~ sehr chara~teristische k~nor~o~bisc~e Saulen 
Ba6(CoH:;O,), + 7 ~O iiber, dIe bel 50facher Vergrosserung gut zu Identificrren smd. Sehr 
verdiinnte Losungen sind durch Eindampfen zu koncentriren. 

4) Erhitzt man Citronensaure oder eines ihrer Salze im Wasserbade mit konc. 
Schwefelsaure, so entweichen Kohlenoxyd, Kohlensaure (Aceton), ohne dass die Fliissig
keit geschwarzt wird. Erst bei langerem und starkerem Erhitzen erfolgt Dunkelfarbung 
unter Entweichen von schwefeliger Saure. (Weinsaure farbt die Schwefelsaure sehr schnell 
kaffeebraun. ) 

5) Schliesst man 0,01 g Citronensaure mit iiberschiissiger (3 ccm) Ammoniakfliissig
keit in ein Glasrohr so ein, dass iiber dar Fliissigkeit nur ein kleiner freier Raum bleibt, 
erhitzt 6 Stun den auf 110-120 0 und lasst die Fliissigkeit in einem Porzellanschalchen an 
:ler Luft stehen, so erhiilt man ein intensiv blaues oder griines Produkt. (Unterschied von 
Oxalsaure, Weinsaure, Apfelsaure). 

B .c. 

Fig. 11 

Be s ti m mUll g. Liegt lediglich Citronensaure 
vor, nicht eine Mischung mit anderen nicht :flUch
tigen Sanrcn (fliichtige Sauren, z. B. Essigsaure, 
waren durch Destillation im Wasserdampfstrom zu
nachst zu entfernen), so kann man die Bestim
mung durch Titration (s. n.) mit Normal-Kalilauge 
und Phenolphthalein als Indikator ausftihren. Oder 
man neutralisirt die Losung mit Alkali, fant mit 
einem Ueberschuss von Baryumacetat, nnter Zusatz 
des doppelten Volnmens Alkohol von 95 Proc. Naeh 
24stiindigem Stehen filtrirt man das ausgesehiedene 
Baryumeitrat ab, waseht es mit Alkohol von 65 Proc. 
aus, zersetzt es mit Schwefelsaure und wagt ala 
BaSO,. Das erhaltene Baryumsulfat, mit 0,601 
multiplicirt, giebt die Menge der Citronensaure 
C6 HsO, + H2 0 an: 

1st eine Trennung von Weinsaure erforderKrystaUe von Baryumcitrat aUB heisser 
Losung gefilUt. 

lieh, so versetzt man mit Kaliumaeetat und dann 
mit dem doppelten Volumen Alkohol von 95 Proe. Naeh 2stiindigem Stehen filtrirt 
man das ausgesehiedene Kaliumbitartrat ab und wascht mit Alkohol von 65 Proc. 
nacho Das Filtrat fallt man mit Bleiaeetat. Der entstandene Niedersehlag wird mit Wein
gcist von 50 Proe. gewaschen, dann in Wasser vertheilt. 1\lan zerlegt ihn durch Einleiten 
von Schwefelwasserstoff und titrirt die in Freiheit gesetzte Citronensaure mit Normal
Kalilauge. - 1 ccm Normal-Kalilauge entspricht = 0,07 g Citronensanre C6 HsO, + fft0. 

Prlifung. 1) 1 g Citronensaure, in 2 cem Wasser gelost, darf auf Zusatz von 
10 Tropfen Kaliumaeetatlosung und 5 ccm Weingeist nieht getriibt werden, aueh diirfen 
nach einigen Stunden sieh krystallinische Abscheidungen nicht zeigen (Weinsaure, Oxal
saure). 2) 1 g Citronensaure mit 10 ccm kone. Schwefelsanre angerieben, darf, im Wasser
bade erwarmt, sieh innerhalb einer Stunde nur gelb, nieht dunkelbraun farben (Weinsaure). 
3) Die 10proeentige wli.sserige Losung darf weder durch Baryumchlorid (SehwefeJsaure) 
noch durch Ammoniumoxalat (Kalksalze) getriibt werden. 4) 1,0 g Citronensaure muss 
obne wagbaren Riickstand zu hinterlassen, verbrennen. Kalksalze, Uberhaupt feuerbestan
dige Verunreinigungen. 5) Stumpft man eine Losung von 5 g Citronensaure in 50 cem 
Wasser mit soviel (11,5 cem 10proeentigen Ammoniaks) eisenfreier Ammoniakfliissigkeit 
abo dass sie gerade noch sehwaeh saller reagirt, so darf auf Zusatz von 20 cem gesattigtep 
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Schwefelstoffwassers Dunkelfarbung nicht eintreten. (Blei). 6) 1 g Citronensaure erfordert 
zur Neutralisation nicht weniger als 14,2 ccm (theoret.: 14,3) Normal-Kalilauge. 

Au{bewah'1'ung. In nicht zu trockener aber ammoniakfreier Luft an einem kiihlen 
Orte (in der Officin nicht in den obersten Fachern!) und in gut geschlossenen Gefassen. 

Wi'1'kung una Anwenaung. Citronensaure wirkt innerlich in verdiinnter 
Losung durstloschend, kiihlend, die Herzthatigkeit herabsetzend. Daher in Form von Limo
naden (5 : 1000) bei Fieber, Diphtherie, Skorbut und rheumatischen Affektionen. 4 g kryst. 
Citronensaure entsprechen etwa dem Safte einer grossen Citrone. Als Ersatz des Essigs 
wird sie von Anhii.ngern der Naturheilkunde benutzt. Uebermii.ssiger und allzulang fort
gesetzter Gebrauch erzeugt Anamie. Grlisster Verbrauch auf Schiffen gegen den Skorbut. 
1m Organismus wird die Citronensaure zu Kohlensaure verbrannt; die Alkalicitrate werden im 
Organismus zu Alkalikarbonaten verbrannt, machen daher das Blut alkalisch. Aeusserlich 
wirkt sie schwach antiseptisch. In wasseriger Llisung (2,0: 250,0) zu Gurgelungen bei 
Ziegenkrebs, (1,0: 5,0-10,0) zu Pinselungen bei Diphtherie, (1,0: 100,0) zu Injektionen 
gegen Gonorrhoe, (0,5-0,8: 100,0) zu Ausspiilungen der Blase. Technisch besonders in 
der Kattundruckerei, theils als Reservage, theils zur Belebung der Farben. 

Essentla ad Limonlldam. 
Limonlldenessenz. 

Rp. 1. Sacchari albi 600,0 
2. Aquae destillatae 400,0 
S. Acidi citrici 40,0 
4. Aquae florum Aurantii 100,0 
5. Spiritus Vini 100,0 
6. Essentiae corticis Citri 10,0 

Man bereite aus 1 u. 2 einen Sirup, fIlge die 
Ltlsung von S u. 4 hinzu, filtrire u. vermische 
mit 5 u. 6 

100,0 dieser Essenz geben mit 1 Liter Wasser oder 
kohlensaurem Wasser eine Limonade. 

Limonade cltrlque (Gall.). 
Potus ci tricus. 

Rp. Sirupi Acidi citrici (~all.) 100,0 
Aquae 900,0 
Tincturae corticis Citri recentis 2,0 

Pastllll Addl cltrlci. 
Pastilles pour la soif. 

Rp. 1. Acidi citrici 25,0 
2. Sacehari albi 1000,0 
3. Spiritus 10,0 
4. Olei Citli 1,5 
5. Tragacanthae 0,5 

Man bereite aus 5 mit etwa 75 cem Wasser einen 
Schleim. 1 u. 2 werden gemischt, damuf mit 
der Ltlsung von S u. 4 aromatisirt, wornuf man 
mit Hilfe des Trnganthschleimes eine derbe 
Masse bereitet, aus welcher Pastillen von 1 g 
Schwere bereitet werden. 

Potio antiscorbutica dtratll. 
Rp. 1. Corticis Chinae 50,0 

2. Acidi citrici 15,0 
3. Aquae q. s. 
4. TincturJ.e Chinae compositae 
5. Tincturae Cinnamomi iiii 15,0 
6. Sirupi Sacchari 50,0 

Man bereite aus 1-3 ein Decoct von 500,0 Colatur 
und fUge dieser 4-6 hinzu. (Bei blutendem 
Zahnfieisch, Skorbut.) 

Pulvls refrlgeralls. 
Pulvis ad Limonadam (Germ. I.) 

Rp. Sacchari albi 120,0 
Acidi citrici 10,0 
Olei Citri gtt. 1. 

Non nisi ad dispensationem paretur. 

Strop d'adde citrlque (Gall.). 
Sirup us acidi citrici s. Citri. 
Rp. Acidi citrici 

Aquae destillatae iii 10,0 
Sirupi Saoohari 980,0 

Zum Aromatisiren kann man auf 1 kg = 20 g 
Tinct. Citri corticis recentis zufllgen. Die. ist 
alsdann der Sirop de Limon der Ph. Gall. 

Succus eltrl factitiu8. 
a) in usum recepturae. 

Acidi citrici 7,2 
Aquae destillatae 93,0 

b) in usum mercatorium. 
Rp. Acidi citrici 70,0 

Tincturae Citri corticia recentis 1,0 
Aquae destillatae 860,0 
Spiritus 80,0 

Nach 8tagiger Maceration filtriren. 

Sllerr), 80da water slrop. 
Rp. Succi Cerasorum fermentati et filtrati 

Aquae communis aii 1200,0 
Sacchari 3000,0 
Acidi citrici 35,0 

Werden zu einem Sirup gekocht. 

II. Kalium citricum. Kaliumcitrat. Citronensaures Kali. Potassii Citras. 
Citrate of Potassiulll (Brit., U-St.). Man neutraljsirt eine koncentrirte Llisung von 21 Th. 
kryst. Citronensiture durch eine Llisung von 30 Th. Kaliumbikarbonat und dampft die 
FIUssigkeit zur Trockne, oder man krystallisirt den Trockenriickstand aus 60 proc. Alkohol um. 

Entweder prismatische Krystalle C6H~07K3 + H20 (U -St.) oder ein grobkorniges 
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Salzpulver C6H507Ka (Brit.). In Wasser leicht loslich, neutral oder sehr schwach sauer, 
hygroskopisch, in Weingeist schwer loslich. 

Die 10proc. wasserige Losung werde weder durch Schwefelwasserstoff (Blei), noch 
durch BaryumnitratlOsung (Schwefelsaure), noch durch Calciumchlorid in der Kalte (s. S. 
42) verandert (Weinsaure, Oxalsaure), und nach dem .A.nsauern durch Salpetersaure durch 
Silbernitrat nur schwach getrtibt (Chlor). 

Anwendung. .A.Is schweisstreibendes und temperaturherabsetzendes Mittel bei 
Rheumatismus, Gicht, Malaria etc. mehrmals taglich 1,0-2,0. 

Natrio-Kalium citricum. Natrium-Kaliumcitrat. Citronensaures Natrium
Kalium (oder Natron-Kali). Von PUSCH als Ersasz des Tartaru8 natronatu8 in dem SEID

LITz'schen Brausepulver empfohlen. Zur Darstellung sattigt man in wasseriger Losung 
100 Th. Citronensaure mit 108 Th. Kaliumkarbonat und 221 Th. kryst. Natriumkarbonat, 
filtrirt und bringt die Losung durch Eindampfen zur Krystallisation. 

Acidum cinnamylicum. 
I. Acidum cinnamylicum. Zimmtsaure. ,B-Phenylacrylsaure. Acide cinnamique. 

Cinnamic acid. COH5' CH = CH . C02H. Mol, Gew. = 148. 
1m Handel unterscheidet man 1. Acidum cinnamylict,m medicinale und 2. Acidum 

cinnamylioom artificiale. Erstere wird aus natiirlich vorkommenden Zimmtsaure-Derivaten 
abgeschieden, letztere synthetisch gewonnell. 

Darstellung. 1) Man unterwirft Styrax der Destillation mit iiberschiissiger Natron
lauge. Hierbei gehen Styrol CsHs und Zimmtalkohol CgHo . OH tiber, wahrend zimmtsaures 
Natrium im Destillationsriickstande verbleibt. Man verdtinnt den letzteren mit Wasser, 
:filtrirt die Losung und scheidet aus ihr die Zimmtsaure durch Zusatz von Salzsaure abo 
Die Krystalle werden mit Wasser gewaschen, in .A.mmoniumkarbonatlosung gelOst, die 
Losung nochmals durch Salzsaure zersetzt und die Krystalle aus heissem Wasser, event. 
unter Zusatz von Thiel'kohle, umkrystallisirt. - In ahnlicher Weise lasst sie sich gewinnen 
aus dem Perubalsam und Tolubalsam, ferner dUl'ch Oxydation des Zimmtaldehydes (Zimmt
oIs) mit Salpetersaure. 2) Synthetisch: Benzaldehyd wil'd mit .A.cetylchlorid im ge
schlossenen Rohr el'hitzt: C6H5CHO + CHaCOCl = HCI + C6H5CR = CR - C02H. 

Eigenschaften. Zum Receptul'gebl'auch wil'd die medicinale Zimmtsaure vor
gezogen, zur Hel'stellung von Pl'aparaten, Verbandstoffen u. del'gl. wil'd die kiinstlich her
gestellte vel'wendet. 

Fal'blose Krystallblattchen, ohne Geruch, zwischen den Zahnen knirschend, zunachst 
fast geschmacklos, dann von kratzendem Geschmack. In kaltem Wasser schwer lOslicb 
(1: 3500), leicht loslich in .A.lkohol und in fetten Oelen. Schm.-P. 1330, S.-P. 300-304°. 
Theilweise Ullzersetzt sublimirbar, mit Wasser fliichtig. Geht bei der Oxydation (z. B. mit 
Kaliumpermanganat) in Benzaldehyd tiber, dmch Reduktion (mit Natrium-.A.malgam oder 
Kaliumsufit) entsteht Hydrozimmtsaure = ,B-Phenylpropionsaure C6H5C~ - CR2 - C02H. 
In der wasserigen Losung der Salze der Zimmtsaure erzeugt Manganchloriir sofort 
Fallung des Mangansalzes. Zimmtsaure ist eine einbasische Saure, die Salze heissen "Cin
namate". 

Die synthetische Saure des Handels riecht gewohnlich schwach nach Benzaldehyd; 
sie schmiIzt gegen 1300 und siedet gegen 300°. 

Priifung. Sie sei farblos (gefarbte Praparate sind zu verwerfen!), geruchlos, 
hinterlasse beim Verbrennen keinen Rtickstand. - Die mit Salpetersaure angesauerte 
wasserige Losung werde durch Silbernitrat nicht getriibt (ChIor). - 1 g Zimmtsaure er
fordere zur Neutralisation 6,7 ccm Normalkalilauge (theol'etisch=6,75 ccm), 

AUfbewahrung: 'Vor Licht geschtitzt. 
Anwendung. Neuerdings in Form intravenoser oder intramuskularer Injektionen, 

auch zu Pinselungen gegen Tuberkulose empfohlen. Bei Kehlkopftuberkulose werdell 
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ausserdem Pinselungen der 5proe. alkoholischen Losung oder Verreibungen von 5-10 
Zimmtsaure mit 95-100 Glycerin angewendet. In der Technik dient die Zimmtsaure als 
Ausgangsmaterial znr kUnstlichen Darstellung von Indigo. 

Rp. Acidi cinnamylici 0,0 
Olei Amygdalarum dulcium 10,0 
Vitellum ovi No.1 
Solutionis Natrii chlorati (0,7% ) q. s. 

fiat emulsio. Vor dem Gebrauch ist die Emulsion 
mit Kalilauge schwach alkalisch zu Machen. 
Dosis 0,1-1,00 cem wllchentlich 2mal. LEEDIIRER. 

Rp. Acidi cinnamylici 
Cocaini hydrochlorici iiil 1,0 
Spiritus 18,0 

Zur Injektion in Lupuskn6tchen. Dosis 1-2 
Tropfen. 

Innerlich eingenommen, geht die Zimmtsanre in den Harn aIs Hippursaure iiber. 

II. Acidum phenylo-propionicum. p-Phenyl-Propionsaure. Hydro-Zimmt
saure. Acidum hydrocinnamylicum. CeH5 - CHg - CHg - COgH. Entsteht. durch 
Reduktion der Zimmtsanre mittelst Natriumamalgam oder Jodwasserstoffsaure. 

Farblose Krystallnadeln von eigenthiimlichem Bockg·eruch. Schm:-P.47,5°, Siedep.2800. 
Mit Wasserdampfen fl.iichtig. Loslich in 180 Th. kaltem Wasser, leichter loslich in 
siedendem Wasser, leicht llislich in Alkohol. 

Innerlich bei Phthisis, dreimal tltglich 10 Tropfen einer alkoholischen L6sung 1 + 5. 

Acidum cresotinicum. 
Nachdem KOLBE und LAUTEMANN durch Ueberleiten von Kohlensaure iiber auf 1800 

erhitztes Phenolnatrium die Salicylsaure erhalten hatten, stellten sie unter den namlichen 
Bedingungen (Ueberleiteu von Kohlensaure_ iiber Kresolnatrium) aus Kresol die homologe 
Kresotinsaure dar. Vergl. unter Acidum salicylicum. Wegen ihrer Aehnliehkeit 
mit der Salieylsaure wurde die neue Saure auch "Homosalicylsal1re" genannt. Cs Hs Os. 
Mol. Gew. = 152. 

Phenol Salicylsllure Kresol 

OO.R 
OsHs<E: OHa 

OH 
Kresotins!Lure 

Als man dann erkannte, dass das Kresol des Steinkohlentheers aus d l' e i isomeren 
Kresolen (0. m. p.) bestehe, gelang es, auch aUB dem fiir einheitlieh gehaltenen Reaktions
produkt der oben skizzirten Darstellung drei verschiedene Kresotinsauren zu isoliren. 
In reinem Zustande konnen diese isomeren Kresotinsauren erhalten werden, wenn man die 
entsprechenden reinen Kresole der oben angegebenen Reaktion unterwirft. 

I. Acidum cresotinicum (ortho) CeHa. (C02H). (OH)(CHa) 1.2.3. Orthohomo
-CO.R salieylsliore. p-Kresotinsiiure. v·Orthooxymetatoloylsliure. Entsteht durch 

0,-OR Ueberleiten von Kohlensaure uber erhitztes o-Kresolnatrinm. 
V-CRa Krystallisirt aus siedendem Wasser in farblosen, langen, fl.achen Nadeln. 

Schm.-P. 163-1640. 1st mit Wasserdampfen fl.iiehtig, in Wasser schwer loslich, 
in Alkohol leieht loslich. Die wiisserlge Losung wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. 
Die Orthokresotinsaure wird wegen ihrer schon nach klein en Gaben eintretenden lahmen
den Wirkllng auf den Herzmuskel therapeutisch nicht verwendet. 

II. Acidum cresotinicum (meta) CeHa(C02H)(OH)(CHs) 1.2.4. Metahomosali-

(
\"C02 R eylsliore. r-Kresot~nsiiol'e. Orthooxyparatoluylsiiore. Entsteht durch Ueber
I-OR leiten von Kohlensaure fiber erhitztes m-Kresolnatrium. 

V Krystallisirt aus Wasser in farblosen Nadelll, aus Alkohol in monoklinen 
-CH. Prismen. Schm.-P. 177°. Mit Wasserdampfen lliichtig. In Wasser schwer los

lich, in Alkoholleichtloslieh. Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid violett gefal'bt. 
Die Metakresotinsanre envies sich thel'apeutisch als unwirksam. 
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III. Acidum cresotinicum (para) CaHa(C02H)(OH)(CHa) 1.2. 5. Parahomosali
cylsiinre. a-Kresotinsaure. a·Orthooxymetatoluylsiinre. Entsteht durch Ueberleiten 

-co H von Kohlensaure iiber erhitztes p-Kresolnatrium. 
I\-o~ Krystallisirt aus siedendem Wasser in sehr langen Nadeln oder rhom-

CH)V'I bischen Prismen. Mit Wasserdampfen fiiichtig. Schm.-P. 1510 • Schwer los-
lich in Wasser, leicht loslich in Alkohol. Die wasserige Losung wird durch 

Eisenchlorid violett gefarbt. Falls "Kresotinsaure" schlechthin verordnet wird, ist diese 
Parakresotinsaure abzugeben. 

Priifung. Die Kresotinsauren sind vollstandige Analoga der Salicylsaure, ihre 
Priifung schliesst sich daher derjenigen der Salicylsaure eng an: 1) Sie seien in Aether 
klar loslich. 2) Die iiber Schwefelsaure getrockneten Sauren miissen im Capillarrohre die 
oben angegebenen Schmelzpunkte zeigen (Salicylsaure driickt die Schmelzpunkte herab). 
3) Je 1 g der iiber Schwefelsaure getrockneten Sauren erfordert zur Sattigung 0,368 g 
Kalihydrat oder 65,7- ccm 1/10 Normal-Kalilauge. Ueber die Aufbewahrung ist nichts Be
sonderes zu bemerken. 

Anwendung. Die Parakresotinsaure bildet ein volliges Analogon der Salicylsaure. 
Sie wird wie diese als Antisepticum, Antirhenmaticum und Antipyreticum, und auch in 
den gleichen Dosen wie diese gegeben. Vor der Salicylsaure soIl sie den Vorzug geringerer 
Nebenwirkungen haben. Die Ausscheidung erfolgt durch den Harn aIs Glucuronverbindung, 
zum geringeren Theil als Kresotinsaure. 

IV. Acidum cresotinicum crudum. Rohe Kresotinsa ure. Zum grossten Theile aus 
der Paraverbindung bestehend, daneben kleine Mengen 0- und m-Kresotinsaure enthaltend. 
Die wasserige Losung 2: 1000 wird aIs Desinfektionsfiiissigkeit znm Waschell der Thiere 
verwendet. 

V. Natrium (para) cresotinicum. Parakresotinsaures Natrium. ~Ha(CH3) 
OH. (C02 Na). Farbloses, geruchloses, fein krystallinisches Pulver von deutlich bitterem, 
aber nicht widerlichem Geschmack. Loslich in 24 Th. erwarmtem Wasser, ohne sich spater 
wieder abzuscheiden. Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid violett gefarbt. 

Dieses Salz ist die Form, in welcher die p-Kresotinsaure am haufigsten innerlich 
verwendet wird. Man giebt es unter den gleichen Indikationen und in den gleichen Gaben 
wie Natriumsalicylat. Die Nebenwirkungen sollen erheblich geringer sein wie bei Natrium
salicylat. 

Acidum aseptinicum. Aseptinsanre. Borkresolwasserstoffsuperoxd. Eine L5-
sung von 3 g Salicylsaure (neuerdings Kresotinsaure) und 5 g Borsaure in 1000 g Wasser
stofisuperoxyd von circa 1,5 Proc. ~02-Gehalt. Farblose Flussigkeit als Antisepticum und 
Blutstillungsmittel angewendet. 

Kresin ist eine Auflosung von Phenolen in kresoxylessigsaurem Natrium mit einem 
Gahalt von 25 Proc. Kresolen. Dient als Desinficiens. 

Calcium cresotinicum. Unter diesem unzutreffenden Namen wird der von FODOR 
zur Desinfektion empfohlene Kresolkalk beschrieben. Vergl. Calcium cresylicum unter 
Kresol. 

Acidum cubebicum. 
Acidum cubebicum. Cubebensiiure. Acide cubebique. Cubebic acid. 
Resina Cubebarum acida. C1sH1407 (1) Mol. Gew. = 282. 
Darstellung. Grob gepulverte Cubeben werden mit Wasser iibergossen und durch 

Destillation mit Wasserdampf vom atherischen Oele so viel als moglich befreit. Danll 
bringt man den Destillationsriickstand zur Extraktdicke und extrahirt ihn wiederholt mit 
Alkohol. Man destillirt von den alkoholischen Ausziigen den Alkohol abo Bei Behandlung 
des Riickstandes mit kaltem Wasser hinterbleibt eine braungriine klebrige Masse, welche 
durch Destillation mit Wasserdampf vom fiiichtigen Oel befreit wird. Man lOst sie aIsdann 
in 60proc. Alkohol auf, worauf sich beigemengtes fettes Oel abscheidet. Die filtrirte 
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weingeistige Losung hinterlasst beill1 Venlullstcn eine harzige Masse, welche aus Cubebin, 
Cubebensaure und indifferentell1 Harz besteht. l\Ian digel'irt sie mehnuals bei 500 mit 
starker Kalilauge und sauert die filtl'iI'ten Ausziigc mit Salzsaure an. Der jetzt entstehende 
Niederschlag bestcht aus Cubebensaure und indifferelltem Harz. :Man lost ihn in dem doppeIten 
Gewicht Weillgeist auf, fiigt Calcinmchlorid nncl soviel Ammoniak hinzn, dass die Losung 
eben trube wird. Innerhalb einiger Tage scheidet sich cnbebensaurer Kalk abo Man waseht 
diesen mit Wasser, reibt ihn mit Wasser an, und zerlegt ihn durch Zusatz von Salzsaure. 
Die ausgesehieclenen Floeken werden gesammelt, gewasehen und im Vacuum uber Schwefel
saure getroeknet. 

Eigenschaften. Eine weisse, harz- oder wachsartige Masse, unter den Fingern 
erweiehend, farbt sich an der Luft allmahlieh braun. Sehm.-P. 560• Fast geschmaeklos, 
reagirt nur schwach sauer. In Wasser unHislich, leieht loslich in Alkohol, Aether, Chloro
form, sowie beim Erwarmen in kone. wasserigem Ammoniak und in atzenden Alkalien. 
Von konc. Schwefelsiiure wird die Saure mit purpurvioletter bez. carminrother Fib'bung 
gelost, die anf Zusatz von wenig Wasser kirsehroth wird und durch viel Wasser verschwindet. 

Aufbewahl'ung. Vor Licht und Feuchtigkeit gesehiitzt. 

Anwendung. Cubebensiiure galt frUher als der wirksame Bestandtheil der Cubeben; 
sie wird in Gaben von 0,2-1,0 g mehrmals taglich in PilIen oder Bissen bei Gonorrhoe und 
anderen katarrhalischen Leiden' (Cystitis) gegeben. Die Ausscheidung erfolgt als Cubeben
saure durch den Drin. 

Acidum formicicum. 
Acidum formicicum (Germ. Helv.). Acidum formicum. Aeide formique. Formic 

acid. Formylsiiure. Ameisensiiure. Hydrocarbonsiiure H.C02H. Mol. Gew. = 46. 
Handelssorten. Ameisensaure kommt im Handel vor 1) Als reine kone. Ameisen

saure, 99-100% C02~ enthaltend. 2) Als officinelle Ameisensaure mit einem Gehalt 
von rund 25. Proc. C02~; lelztere ist das Praparat der genannten Pharmakopoen. 

Dm'stellung. In eine etwa 3/4 Liter fassende tubulirte Retorte, welche mit einem 
Liebig'schen Kuhler verbunden und in ein Sandbad eingesetzt ist, bringe man 150 g 
Glycerin und 150 g kaufliche krystallisirte Oxalsaure, welche grob gepulvert ist. Das 
Sandbad wird allmiihlich angeheizt. Bei 750 beginnt eine Kohlensaureentwiekelung, welche 
bei 900 und dariiber in vollem Gange ist. In die Vorlage destillirt wasserige Ameisensaure 
Uber, die in der Regel durch etwas Oxalsaure verunreinigt ist, welche durch die entweichende 
Kohlensaure mechanisch mitgerissen wurde. Wenn die Kohlensaureentwickelnng nachlasst, 
massige man das Erhitzen dadurch, dass man einen Theil des Sandes von der Retorte 
entfernt, um der Bildung von AkroleYn und Allylalkohol vorzubeugen. Zu dem Destillations
riiekstand kann man auf's Neue 150 g Oxalsaure zuftlgen und ebenso wie vorher verfahren. 
Diesen Zusatz von Oxalsaure kann man noeh mehrmals wiederholen, ja den DestilIations
riickstand schliesslich aufbewahren, um ihn bei einer spateren Darstellung an Stelle des 
Glycerins wieder zu benutzen. Das Destillat enthalt neben etwas Oxalsaure etwa 50-54 
Proc. Ameisensaure. Man reinigt es durch nochmalige DestilIation und bringt es alsdann 
auf das vorgesehriebene spec. Gewicht. 

Hierbei bildet sich aus Glycerin und Oxalsaure zunachst Ameisensaure-Glycerinather 
(Glycerinmonoformiat) 

C3H5 (OH)3 + (COOH)2 
Glycerin Oxalsaure 

welches bei weiterer Einwirlrnng von Wasser in Glycerin und Ameisensiiure zerfallt 

C3H5(~~J:) + H20 C3H~(OH)3 + HC02H 
Glycerinmonoformiat Glycerin Ameisensallre 
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Um aus einer wasserigen Losung der Ameisensaure die wasserfreie Ameisen
saure zu gewinnen, sattigt man die Losung mit Bleikarbonat, scheidet das gut krystal
lisirende und in kaltem Wasser ziemlich schwer IOsliche Bleiformiat ab, und zersetzt as, 
nachdem es getr!Xlknet ist, durch Ueberleiten von trocknem Schwefelwasserstoffgase im 
Oelbade bei 130°. Schwefelblei bleibt zuriick nnd wasserfreie Ameisensaure geht iiber. 
Um sie von absorbirtem Schwefelwasserstoff zu befreien, wird sie iiber trocknem Bleiformiat 
digerirt und dann nochmals rektificirt 

H. COO j •.••. _ •••.•.•.•.. ; H 
> lPb+S l PbS + 2H.COOH 

H. COO L. ............. .J H 
Bleiformiat Schwefelwasserstoff Schwefelblei Ameisensl1nre 

Eigenschafte'n.. a. der wasserfreien Ameisensaure. Farblose, voIlig fiiichtige, 
schwach rauchende, stechend sauer riechende Fliissigkeit, spec. Gew. bei 15°= 1,2256. Erstarrt 
bei 0° krystallinisch und schmiIzt dann bei + 8,5°. Siedep. 99°. Bei 1070 destillirt konstant 
eine wasserige Saure mit 72 Proc. Ameisensaure, entsprechend der Formel HCOtH+~O. 
b.) der officinellen Ameisensaure. Diese ist eine wii.sserige Auflosung von Ameisen
saure und enthalt rund 25 Proc. HCOtH. Klare, farblose, stechend riechende, vollig fiiich
tige, sehr saure Fliissigkeit, mit Wasser und AIkohol in allen VerhiHtnissen mischbar. 
Das spez. Gewicht ist 1,060-1,063 (Germ. Helv.). 

Tabelle fiber den Gehalt der wllsserigen Ameisensllure von CHt 09 bei 15° C. 

Proc., Spec. Gew. I Proc., Spec. Gew. I proc., Spec. Gew. I Proc., Spec. Gew. 

40 1'1004 32 1'0764 24 1'0592 16 1'0392 
39 1'0968 31 1'0736 23 1'0570 15 1"0366 
38 1'0934 30 1'0710 22 1"0548 14 1'0342 
37 1'0902 29 1'0689 21 1'0524 13 1'0319 
36 1'0871 28 1'0670 20 1"0500 12 1'0297 
35 1'0849 27 1'0650 19 1'0471 11 1'0275 
34 1'0820 26 1'0630 18 1'0445 10 1"0253 
33 1'0792 25 1'0612 17 1'0419 

Die Ameisensaure ist eine einbasische Saure, ihre Salze heissen "Formiate". 
Sie hat die Neigung, in Kohlenoxyd und Wasser zu zerfallen, und wirkt deshalb ale 
HReduktionsmittel" . 

Analyse. a) Qualitativ. 1) Erwarmt man freie Ameisensaure oder ein Alkalisalz der
selben mit Silbernitrat, so erfolgt Ausscheidung von dunklem metaliischen, pulverformigem 
Silber. 2) Erwarmt man freie Ameisensaure mit Quecksilberoxyd, so erfolgt Ausscheidung 
von metallischem Quecksilber. S) Erwarmt man wii.sserige Ameisensaure oder ein Alkali
salz derselben mit Mercurichlorid, so erfolgt Ausscheidung von Mercurochlorid (Calomel). 
4) Versetzt man ein Alkalisalz der Ameisensaure mit Eisenchlorid, so entsteht eine roth
braune Losung, aus welcher sich beim Kochen ein rostfarbiger Niederschlag abscheidet. 
5) Erwii.rmt man Ameisensaure (oder deren SaIze) mit konc. Schwefelsaure, so wird Kohlen
oxyd gebildet, welches mit blaulicher Flamme verbrennt. 

b) Quantitativ. Liegt lediglich freie Ameisensii.ure vor, so kann man diese mit 
NormaI~Natronlauge und Phenolphthalein titriren. 1 ccm Normal-Natronlauge ist = 0,046 g 
Ameisensaure. Aus Mischungen mit nicht fiiichtigen Sauren kann man die Ameisensaure 
durch Destillation mit Wasserdampf abscheiden und dann durch Titriren bestimmen. Liegt 
eine Mischung mehrerer fiiichtiger Sauren vor, so ist die Bestimmung so erschwert, dass 
ihre Beschreibung iiber den Rahmen dieses Buches hinausgeht. 

Priif'ung. 1) Sie verbrenne, entziindet, mit blauer Flamme und ohne Riickstand. 
2) Mit Bleiessig versetzt gebe sie ein Krystallmagma von Bleiformiat (Identitat). S) Mit 
Kalilauge neutralisirt rieche sie weder nach AkroleYn noch nach Allylalkohol (s. Darstellung). 
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4) Die mit 5 Th. Wasser verdiinnte Saure werde durch Silbernitrat nicht sofort getriibt 
(Chlor) und nach dem Neutralisiren mit Ammoniak durch Calciumchlorid nicht getriibt 
(Oxalsaure). 5) 5 g Ameisensaure erfordem zur Neutralisation 27,1 ccm Normal-Kalilauge 
(PhenolphthaleIn als Indikator). Wird die Saure mit Bleioxyd digerirt, filtrirt und das 
Filtrat zur Trockne verdampft, so darf letzteres keinen Riickstand hinterlassen, welcher 
beim Erhitzen Acetongeruch verbreitet (Essigsaure). 

Aufbewa1l1·ung. Es empfiehlt sieh, die Ameisensaure vorsichtig aufzubewahren, 
obgleich die Germ. und Helv. dies nieht vorsehreiben. 

Anwendung. Ameisensiiure besitzt antiseptisehe Eigensehaften (die Bienen kon
serviren den Honig dureh Zufiigung von Ameisensiiure), doeh sind diese arzneilieh noeh 
nicht ausgenutzt. Innerlich wird sie kaum gegeben, erzeugt iibrigens heftige Magen
entziindung, Nierenhyperiimie, Blutharnen. Aeusserlich lediglieh in Form von Spiritus 
Formicamm und Tinctura Formicarum als hautreizendes Mittel bei Neuralgien, Rheu
matismus etc. 

Spiritus Formlcarum (Germ. Ill). 
AmeisenspirituB (sp. G. 0,894-0,898). 

Rp. Acidi formicici (1.060) 2,0 
Spiritus (90 Vol. Proc.) 35,0 
Aquae destillatae 13,0 

Tinctnra Formicarnm composita. 
Loco Tincturae ]'ormicarum. 
Rp. Acieli formicici (1.060) 10,0 

Tlncturae aromaticae 20,0 
01ei Lavandulae 1,0 
Spiritus eliluti (0,892) 70,0 

Formamidum. Formamid. HCON~ ist Ameisensaure, in welcher die OH-Gruppe 
durch den Amid-Rest-NH2 ersetzt ist. Mol.-Gew. = 45. 

Darstellung. Man erhitzt 2 Th. Ammoniumformiat mit 1 Theil Harnstofi' 
2 (HCOONH,) + CO(N~)2 C03(NH4)2 + 2 (HCONH2) 

so lange auf 140°, als noch Ammoniumkarbonat entweicht, und destillirt alsdann 1m 
Vacuum abo 

Eigenschajten. Farblose oder schwach gelbliche, sirupose, geruchlose Fliissigkeit, mit 
",Vasser und Weingeist in jedem Verhaltniss mischbar. Gegen Lackmuspapier von sehr 
schwach saurer Reaktion. Destillirt im Vacuum unzersetzt bei 150°, unter gewohnlichem 
Druck siedet es bei 192-195°, dabei zum Theil in Ammoniak und Kohlensiiure zerfallend. 

Entwiekelt mit konc. Kalilauge schon in der Kalte Ammoniak. Es lost Quecksilber
oxyd auf. Es sei beim Erhitzen vollig fliichtig; mit 10 Th. Wasser verdiinnt rothe es 
blaues Lackmuspapier nur ganz schwach. 

ttHydrargyrum formamidatum solutum. Quecksilberformamidlosung. 
DarsteUung. Man lost 10 g Mercurichlorid in Wasser und fallt aus dieser Losung 

durch Zusatz iiberschiissiger Natronlauge Quecksilberoxyd. Dieses wird unter Vermeidung 
von Verlusten so lange ausgewaschen, bis es vollkommen frei von Chlor ist, dann noch 
im feuchten Zustande in der gerade hinreichenden Menge Formamid unter Erwiirmen auf 
30-40 ° gelost, die Losung verdiinnt, filtrirt und auf 1 Liter aufgefiillt. 

Eigenscha/ten. Farblose, schwach alkalische Fliissigkeit von wenig metallischem 
Geschmack. Wird in der Kalte durch atzende Alkalien nicht verandert, beim Erwiirmen 
dagegen erfolgt Reduktion zu metallischem Quecksilber. Schwefelwasserstofi' und Schwefel
ammonium scheiden schwarzes Mercurisul£d aus. Eiweisslosung wird nicht gefallt. Die 
Losung enthiilt das Salz (HCONH)gHg neben freiem Formamid. 

Pr11fung. Die Losung reagire nicht sauer. Auf vorsichtigen Zusatz von Kalium
jodid entstehe wohl Gelbfarbung, aber kein Niederschlag. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, sehr vorsichtig. 
Anwenllung. Zu subkutanen Injektionen bei Syphilis. 1 ccm der Losung enthalt 

die 0,01 g Mercurichlorid entsprechende Menge Quecksilber. 

Acidum gallicum. 
A.cidum gallicum (Brit. Relv. U -St. Ergiinzb.). A.cide gallique (Gall.). Gallus· 

siiure. Sal essentiale Gallarum. Trioxybenzoesllure. Gallic acid. C?H60 6 + HgO. 
Mol. Gew. = 188. In vielen Pflanzenstofi'en, Z. B. GalIapfeln, Sumach, Dividivi, Baren
traubenbliittern und im chinesischen Thee, meist mit Gerbsaure zusammen, vorkommend. 

Darstellung. 10 Th. Gallusgerbsiiure (Tannin) werden in einem Kasserol aus 
Porzellan mit 10 Th. Wasser und 50 Th. verdiinnter Schwefelsaure (oder mit 30 Th. Wasser 
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und 30 Th. Salzsaure von 1,123 spec. Gew.) lh Stunde lang gekocht und alsdann 1-2 
Tage an einem kiihlen Ort gelassell. Die ausgeschiedenen Krystalle werden in der 6fachen 
Menge destillirtem Wasser unter Erwarmen gelOst, diese Losung mit etwas Thierkohle er
hitzt, heiss filtrirt und zum KrystaIIisiren an einen kiihlen Ort gebracht. NothigenfaIls ist 
das UmkrystalIisiren und die Behandlung mit Thierkohle zu wiederholen. Eisen ist bei 
der DarsteIlung sorgfaltig fern zu halten. 

Eigenschaften. Farbiose oder schwachgelbliche, seidenglanzende, geruchlose Nadeln 
oder trikline Prismen, von zusammenziehendem, sauerlichem Geschmack. Loslich in 125 Th. 
kaltem, 3 Th. siedendem Wasser, in 5 Th. kaltem oder 1 Th. siedendem Alkohol, in 40 Th. 
Aether oder in 12 Th. Glycerin; wenig Wslich in Chloroform, Benzol oder Benzin. Sie ellt
halten rund 9,6 Proc. KrystaIlwasser, welches bei 1000 abgegeben wird. - Die Gallus
saure beginnt bei 2200 C. zu schmelzen, und zerfaIlt bei weiterem Erhitzen in Kohlensaure 
und Pyrogallol. Losungen der Gallussaure in iiberschiissigem Alkali nehmen aus der Luft 
rasch Sauerstoff auf und farben sich roth bis braun, bis schwarz. Tropft man eine Gallus
saurelOsung zu Kalkwasser, so entsteht eine Triibung, welche nach kurzer Zeit grau, griin 
und dunkler wird. Die wasserige Losung reducirt Silbernitrat; dagegen nicht die FEHLING'

sche Losung. Fiigt man sie zu FerrichloridlOsung·, so erfolgt theilweise Reduktion zu 
Ferrochlorid, und es entsteht ein schwarzblauer Niederschlag, der von iiberschiissig·em Ferri
chlorid mit griinlicher Farbe gelOst wird. Eine Losung von oxydfreiem Ferrosulfat wird 
durch GalIussaure nicht verandert, an der Luft wird die Mischung (in Folge Oxydation) 
lasurblau, worauf schwarzblauer Niederschlag entsteht ohne Entfarbung der Fliissigkeit. 

GalIussaure erzeugt in Losungen von Alkaloiden, Eiweiss, Leim, Brechweinstein 
keine Niederschlage (Unterschied von Gerbsaure). 

Ihrer Konstitution nach charakterisirt sie sich als "Trioxybenzoesaure", ihre nahere 
OR 

Formel ist daher C6R2 g~ Sie ist eine einbasische Saure, ihre Saize heissen "Gallate". 

C02R 
Nur die Salze der Alkalien sind in Wasser lOslich. 

P1·f),fttng. 1) 1 g hinterlasse beim Verbrennen keinen Riickstand. 2) Die mit 
heissem Wasser bereitete Losung 1: 20 sei klar und fast farblos; sie werde durch Baryum
chlorid nicht getriibt (Schwefelsaure) und durch LeimlOsung nicht gefalIt (Gerbsaure). 

Auj"bewalwttng. Lichtschutz ist vom Erganzb. vorgeschrieben, aber nicht unue
dingt erforderlich. Man schiitze sie vor a=oniakalischen Dampfen. 

Anwendttng. Gallussaure wirkt ortlieh adstringirend, aber, weil sie Eiweiss nicht 
falIt, weniger energisch als Gerbsaure; sie wird auch aus dem gleichen Grunde besser und 
langer vertragen wie diese. Die entfernte Wirkung ist die gleiche wie die der Gerbsaure, 
weil letztere im Organismus zu Gallussaure umgewandelt wird. Man giebt sie innerlillh 
2-3 mal taglich zu 0,1-0,6 g in Pulvem oder Pillen bei Diabetes, Albuminurie, Lungen
blutungen. Aeusserlich bei aphthOsen Geschwiiren (1: 50), Blutungen. Bei AlkaloYd
vergiftungen kanll sie die Gerbsaure nich t ersetzen. Technisch in der Photographie 
als Entwi~kler und in del' Tintenfabrikation. 

Glycerinnm· Acidi gallici (U-St.). 
Glycerine of Gallic acid. 

Rp. Acidi gallici 1,0 
G1ycerini 5,0 

Mixtura contra albuminuriald. GALLOIS. 

Rp. Acidi gallici 0,5 
Aquae destillatae 70,0 
Sirupi Sacchari 30,0 

Theeloffelweise in 1 Tage zu verbrauchen. 

t GallallOIIlID. C6H2(OH)3CONHC6Hfi + 2H20. Gallanol. (Gallinol kOlTumpirt!) 
Gallussaureanilid. Gallanilid. Mol. Gew. = :lSI. Zur Darstellung erhitzt man 10 Th. 
Gallussaure mit 8-10 Th. Anilin (Anilin fiir Blau!) eine Stunde lang (im Oelbade!) bei 150 0 0. 
Man kocht alsdann die Reaktionsmasse mit stark verdiinnter Salzsaure, um das iiber' 
scl~iissige Anil~ herauszu~()sen, mehrmals aus. (Salzsaures Anilin bleibt in L()sung!) Die 
belm Erkalten slCh abscheldenden Krystalle werden gesammelt und mohrmals aus siedendcm 
Wasser umkrystallisirt. 

Farblose Krystalle, in kaltem 'Vasser fast unl()slich, sehr leicht l()slich in Alkohol 
und Aether sowie in heissem Wasser. Aus Wasser krystallisirt die Verbindung mit 2 Mol. 
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Krystallwasser. Sie schmilzt im wasserfreien Zustande bei 205 0 C. Die wasserige Losung 
farbt sich mit Eisenchlorid blauschwarz. In atzenden Alkalien ist Gallanol leicht loslich 
unter Spaltung in Anilin und gallussaures Alkali. Daher erfolgt bald Braun- und Schwarz
farbung der Losung. Die Losung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig-rothe Farbung an. 

Anwendunu. Als Ersatz des Pyrogallols bei Hautkrankheiten (Psoriasis, Favus, Pru
rigo), da es weniger reizt und auch wenig giftig ist. Auf Wunden reizt es. Die alkoholi
sche Losung zur Desinfektion derHande der Operateure. Vorsichtig aufzubewahren. 

Gallicinum. Gallussauremethylather. C.R2(OH)aC02CHa' Mol. Gew. = 184. 
Zur Darstellung sattigt man eine Losung von 1 Th. Gallussaure (oder Gcrbsaure) in 
3-4 Th. Methylalkohol mit trocknem Salzsauregas. Nach mehrtagigem Stehen verdampft 
man die Losung bis zur Sirupkonsistenz. Den Riickstand mischt man mit kalkfrciem 
Baryumkarbonat und zieht alsdann das Gemisch mit Methylalkohol aus. 

Aus Methylalkohol krystallisirt, farblose, \\ .. tsserfreie Prism en, aus Wasser feine, ver
filzte N adeln. Loslich in heissem Wasser, in Alkohol und in Aether. Wird durch atzende 
Alkalien unter Braunung zerlegt. Schm. P . 202 0• Die Losung in Ammoniak nimmt an 
der Luft feurig-rothe Farbung &n. 

Ais Antiseptikum bei Augenkrankheiten, wie Conjunctivitis. Das specifisch leichte 
Pulver wird mit dem Pinsel direkt aufgestaubt. 

Gallobromolum. Dibromgallu ss aure. C6Br2 (OH)aC02H+~O Mol. Gew.=346. 
Zur Darstellung reibt man 1 Th. Gallussaure mit 2,5 Th. Brom zusammen und krystalli
sirt das Reaktionsprodukt aus siedendem Wasser um. 

Farblose Nadeln oder prismatische Blatter, welche bei 1200 wasserfrei werden und 
bei 150 0 schmelzen. Loslich in etwa 8 Th. Wasscr von 15°, leicht loslich in siedendem 
Wasser, in Alkohol und in Aether. Die wasserige Losung wird durch Ferrichlorid schon 
violett gefarbt. Die Losung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig-rothe Farbung an. 
Innerlich als Ersatz der Alkalibromide in Tagesgaben von 2-3 g in wasseriger Lo
sung mit einem sauerlichen Sirup. A cusserlich die 1-2proc. Losung zu Einspritzungen 
bei Gonorrhoe und Umschlagen bei Eczema madidum. Vor Licht geschiitzt auf
zub e wahren. 

Acidum hydrobromicum. 

I. t Acidum hydrobromicum. Bromwasserstotfsilure (Germ. Brit. Relv. U-St.), 
.icide bromhydrique (Gall.). Bromhydric acid. Hydrobromsiiure. HBr. Mol. Gew. = 81. 
Die wasserfreie Bromwasserstoffsaure ist gasformig (officinell in Gall.) und fiudet als solche 
keine medicinische Verwendung. Ais .Bromwasserstoffsaure" im Sinne der Phanuacie und 
Therapie sind wasserige Losungen des 
Bromwasserstoffgaseszu verstehen. Diese 
sind aufgenommen von Brit. Gall. Germ. 
Relv. U-St., aber in den einzelnen 
Pharmakopoen von verschiedenem Ge
halt an RBr. 

Darstellung. I. Von gasfor
migem Bl'omwasserstoff. 

In ein mit einem Kugeltrichter 
B versehenesKOlbchen A (Fig. 12) bringt 
man 1 Th. amorphen Phosphor sowie 
2 Th. Wasser. Den Kugeltrichter be
schickt man mit 10 Th. Brom und lasst 
dieses nun langsam tropfenweise (!) in 
den Kolben einfliessen. J eder einfallende 
Tropfen BroID verursacht im Anfang F ig. 12. 

eine von Lichterscheinung begleitete 
Verpuffung. Sobald erst eine gewisse l\fenge BroIDwasserstoff gebildet ist, lost sich das weiter 
znfliessende Brom l'Uhig auf und BroIDwasserstoff entweicht. Man leitet diesen, um Brom
diimpfe zurlickzuhalten, durch eine mit feuchten Glasscherben und gelbem Phosphor ge
fiillte U-Rohre C und kann den so gereinigten Bromwasserstoff libel' Quecksilber auffangen, 

4* 
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nattirlich auch in Wasser einleiten. DasTrocknen erfolgt durch Schwefelsaure oder glasige 
Phosphorsaure. 

II. Von wasseriger Bromwasserstoffsaure. 
a) Man lOst 50 Th. krystall. Baryumbromid (Ba Br2 + 2 H20) in 100 Th. Wasser und 

versetzt diese Losung unter kraftigem Umrtihren mit einer .Misehung aus 15 Th. kone. 
Schwefelsaure und 30 Th. Wasser. Der entstandene Niederschlag wird abfiltrirt und mit 
30 Th. Wasser gewaschen. Die gesammelten und gemischten Filtrate destillirt man aus 
einem Kolben oder einer Retorte. Bis 1200 C. destillirt eine sehr dunne, oberhalb 1200 C. 
eine koncentrirtere Saure, 

BaBr2 
Baryumbromid 

+ HiSO! 
Schwefelsaure 

BaSO l 

Baryumsulfat 
+ 2HBr 

Bromwasserstoff 

welche durch Verdunnen mit Wasser oder mit dem ersten Destillat (bis 1200 C.) auf 
das geforderte spec. Gewicht eingestellt wird. 

b) Man tibergiesst 60 Th. grob gepulvertes Kaliumbromid mit einer l\{ischung von 
50 Th. konc. Schwefelsaure und 25 Th. Wasser, ftigt 2 Th. amorphen Phosphor hinzu und 
destillirt abo Das Destillat wird zur Oxydation der mit libergangenen schwefligen Saure 
vorsichtig bis zur eben bleibenden Gelbfarbung mit Bromwasser versetzt, alsdann fallt man 
die Schwefelsaure aus durch Zusatz von wenig BarI.umkarbonat oder Baryumbromid. Die 
nach dem Absetzen klar abgegossene Saure wird rektificirt. 1Iian erhiilt etwa 150 Th. 
25 proc. reiner Saure. 

Die Darstellung im pharmaceutischen Laboratorium ist materiell nicht lohnend. Die 
Technik erhiilt grosse Mengen Bromwasserstoff als Nebenprodukt bei Bromirungen. Sie 
fiihrt diesen in Baryumbromid tiber und gewinnt daraus nach IIa wasserige Bromwasser
stoffsanre. 

Eigenschaften a) der gasformigen Bromwasserstoffsaure. Farbloses, wie 
Chlorwasserstoff riechendes Gas, an der Luft K ebel bildend. Wird bei -730 C. zu einer farb
losen Flussigkeit verdichtet, welche bei -870 C. erstarrt. In Wasser sehr leicht loslich. Das 
spec. Gewicht des Gases ist = 2,79703; 1 Liter wiegt bei 00 C. und 760 mm Barometer
stand = 3,6167 g. Die Gall. beschreibt das Gas als "Acide bromhydrique gazeuse". 

b) Wasserige Bromwasserstoffsaure. Der Gehalt der BromwRsserstoffsaure 
ist nach den verschiedenen Pharmakopoen verschieden. Acidum hydrobromicum (Germ.) 
enthiilt 25 Proc. HBr, spec. Gew. =·1,208. Acidum hydrobromicum dilutum (bromhydric 
acid) (Brit. Helv. U-St.), Acide bromhydrique dissous (Gail.) enthalten 10 Proc. HBr., spec. 
Gewicht 1.077. Von dem spec. Gewicht und dem verschiedenen Gehalt an Bromwasser
stoff abgesehen, haben die genannten Praparate gleiche Eigenschaften. 

Farblose, sehr sauer schmeckende Fllissigkeit, welche blaues Lackmuspapier rothet, 
mit Ammoniakdampfen dichte weisse Nebel bildet. Destillirt man dlinne wasserige Losungen 
von Bromwasserstoff, so geht zunachst eine sehr verdunnte Saure tiber, der Siedepunkt 
steigt ailmahlich, bei 1270 C. geht eine Saure tiber (HBr. 5 ~O), welche konstant 47.5 Proc. 
RBr enthalt. Wird eine sehr koncentrirte Losung von Bromwasserstoff destillirt, so ent
weicht zunachst gasformiger Bromwasserstoff HBr, bis die Sanre nur noch die Koncentra
tion von 47,5 Proc. HBr hat, und dann destillirt dieses Hydrat tiber. Durch Luft und 
Licht wird die Bromwasserstoffsaure unter Gelbfarbung und Auftreten von freiem Brom 
zersetzt. Bromwasserstoffsaure ist eine einbasische Saure; ihre SaIze heissen "Bromide". 
Man beachte, dass die pharmaceutische Nomenklatur der Salze von der chemischen abweicht. 

Es benennen die Salze 
der Chemiker 
der Pharmaceut 

KBr 
Kaliumbromid 
Kalium bromatum 

KBrOa 
Kaliumbromat 
Kalium bromicum. 
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Volumgewicht und Gehalt der BromwRsserstoft'sliure 

bei 15° C. Nach J. BIEL. 
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Proc. j Spec. Gew. I proc.j Spec. Gew. I proc.j Spec. Gew. I proc·1 Spec. Gew. 

1 1'0082 13 1'102 25 1'209 37 1'338 
2 1'0155 14 1'110 26 1'219 38 1-350 
3 1'0230 15 1'119 27 1'229 39 1'362 
4 1-0305 16 1'127 28 1'239 40 1'375 
5 1'038 17 1'136 29 1'249 41 1'388 
6 1'046 18 1'145 30 1'260 42 1"401 
7 1'053 19 1'154 31 1'270 43 1'415 
8 1'061 20 1'163 32 1'281 44 1'429 
9 1'069 21 1'172 33 1'292 45 1"444 

10 1'077 22 1'181 34 1'303 46 1'459 
11 1'085 23 1'190 35 1'314 47 1'474 
12 1'093 24 1'200 36 1'326 48 1"490 

AnaZyse. a) Erkennung. 1IIan erkennt die Bromwasserstoffsaure an folgenden 
Reaktionen: 

1) Erwarmt man die freie Saure mit etwas Braunstein oder Salpetersaure oder fitgt 
man Chlorwasser zu, so wird Brom in Freiheit gesetzt, welches von Chloroform mit roth
brauner Farbe gelOst wird. (Ferrichlorid setzt kein' Brom in Freiheit!) 2) Auf Zusatz von 
Silbernitrat entsteht ein gelblichweisser, kasiger Niederschlag von Silberbromid AgBr, unlos
lich in Salpetersaure, schwerlllslich in Ammoniak, lichtempfindlich. 

b) Bestimmung. 1st die Saure rein und in freiem Zustande vorhanden, so titrirt 
man mit Normal-Kali und Phenolphthalein. 1 ccm Normal-Kalilauge zeigt 0,081 g Brom
wasserstoff an. Man kann auch mit iiberschiissiger Silbernitratlosung unter Erwarmen und 
Zusatz von wenig Salpetersaure fallen und das ausg'ewaschene Silberbromid wagen. (Auch 
fiiI die loslichen Bromide zu verwenden). Das erhaltene AgBr mit 0.4308 multiplicirt 
giebt die Menge der vorhandenen Bromwasserstoffsaure, HBr, an. 

Aufbewahrung. In Gefassen mit Glasstopfen, vor Licht und ammoniakalischer Luft 
geschiitzt. Vorsichtig! In einer ammoniakhaltigen Atmosphare setzt sich an Hals und 
Stopfen Ammoniumbromid an. 

Prilfung. 1) Sie sei ohne Riickstand :tiiichtig. Ein hinterbleibender wagbarer 
Riickstand ware zu priifen, ob er gliihbestandig ist oder nicht. In letzterem FaIle kllnnte 
er aus Ammoniumbromid bestehen, welches in Folge Einwirkung ammoniakalischer Luft 
entstanden war. 2) Die bis auf einen Gehalt von 5 Proc. HBr verdiinnte Saure werde 
durch Schwefelwasserstoff weder sofort (Metalle, Arsen) noch nach Uebersattigung !nit 
Ammoniak (Eisen, Zink) verandert, auch durch Baryumnitrat nicht getriibt (Schwefelsaure). 
3) Schiittelt man 5 ccm der unverdiinnten Saure mit Chloroform, so darf sich dieses niOOt 
violett fii.:rben, auch nicht nach Zusatz von einem Tropfen Ferrichloridlosung (Jod). 4) Ver
diinnt man 6-12 Tropfen der Saure mit 2 ccm Wasser, flillt mit Silbernitrat vollstandig 
aus, giebt 7-10 cem Ammoniumkarbonatlllsung hinzu und schiittelt kraftig, so darf die 
nach 5 Minuten abfiltrirte Fliissigkeit nach dem Uebersattigen mit Salpetersaure nicht bis 
zur Undurchsichtigkeit getriibt werden (Chlorwasserstoff). 

10,0 g der 10procentigen Bromwasserstoffsaure sattigen 12,35 ccm Normal-Kalilauge. 
10,0 g der 25procentigen Bromwasserstoffsaure sattigen 30,86 ccm Normal-Kalilauge. 
Gelbgewordene BromwBsserstoft'sliure. 1st die Gelbfarbung durch freies Brom 

bedingt, so lasst sie sich durch blosse Destillation nicht beseitigen. In diesem FaIle fiigt 
man tropfen weise vorsichtig so viel einer sehr verdiinnten Lllsung von schwefliger Saure 
zu, bis die Saure eben farblos geworden ist. Dann destillirt man ab und verwirft das 
Destillat solange, als es, mit Bromwasser bis zur Gelbfii.rbung versetzt, durch Baryumchlorid 
beirn Aufkochen noch getriibt wird, also noch schweflige Saure enthitlt. 1st dieses nicht 
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mehr der Fall, so fangt man die nunmehr iibergehenden Antheile gesondert auf und ver
dUnnt sie bis zum geforderten spec. Gewicht. Den Vorlauf kann man mit Bromwasser 
versetzen und durch Neutralisiren mit Baryumkarbonat auf Baryumbromid verarbeiten. 

Dispensation. Beim Mischen mit anderen Fliissigkeiten ist die Bromwasserstoff
saure stets als letzter Bestandtheil zuzugeben, weil sonst die nach der Bromwasserstoff
same benutzten Gefasse durch Bromwasserstoff verunreinigt werden. Man beachte, dass nur 
die Germ. eine 25procentige Bromwasserstoffsaure vorschreibt, dass Brit., Gall., Helv., U-St. 
nur die "l'erdiinnte Bromwasserstoffsaure mit 10 Proc. HBr aufgenommen haben. 

Anwendung. Die unverdUnnte (25proc.) Saure wirkt auf Haut uud Schleimhaute 
atzend; man benutzt sie daher bisweilen unverdiinnt als Aetzmittel bei Mercurial-Stoma
titis. Zu Aetzungen bei Diphtherie 1: 10 verdiinnt. Innerlich als Ersatz des Brom
kaliums, wenn man dessen Nebenwirkungen und die Kaliwirkung vermeiden will, 3-6mal 
taglieh 8-12-15 Tropfen der 25proeentigen Saure (oder die 21/ 2faehe Menge der 10pro
centigen) in starker Verdiinnung mit Zuekerwasser etc. bei Epilepsie, Nervositat, Neurasthenie, 
Chorea. Hel v. giebt als hOehste Gaben fUr die 10proeentige Saure 1,5 g pro dosi und 
5,0 g pro die an. 

II. Acidum hydrobromicum Fothergill, eine aus Kaliumbromid und Weinsaure "ex 
tempore" herzustellende Bromwasserstoffsaure, welche noeh Kaliumbitartrat geWst enthalt. 
?Ian vermischt eine Losung von 10 Th. Kaliumbromid in 30 Th. Wasser mit einer Losung 
von 12 Th. Weinsaure in 30 Th. Wasser, lasst das Gemiseh mindestens 24 Stunden an 
einem kiihlen Orte stehen und filtrirt yom ausgesehiedenen Weinstein aus. Das Praparat 
enthalt annahemd 10 Proe. Bromwasserstoff, HBr, ausserdem noeh Kaliumbitartrat. 

Pilulae hydrobromicae. 
Kalii bromati 5,0 
Acim hydrobromici (25"/0) 10,0 
Glycerini 6,0 
Boli albae 6,0 
Pulveris radicis Liquiritiae 
Pulveris succi Liquiritiae au q. 8. 

fiant pi!. 240; dispensentur ad vitrum. 

Acidum hydrochloricum. 
Die Salzsaure des Handels stent Losungen des Chlorwasserstoffgases in Wasser dar. 

Man unterseheidet 1) reine Salzsaure, 2) rolle Salzsaure. Ausserdem werden die einzelnen 
Sorten nach dem Proeentgehalt an Chlorwasserstoff HCI, bez. nach dem spec. Gewiehte 
bezeichnet. 

I. Acidum hydrochloricum gasiforme. Gasformige Salzsiiure. Hel. Mol. Gew. 
= 36,5. Wird in der Regel dureh Erhitzen von Natriumchlorid (Kochsalz) mit einer massig 
verdiinnten Schwefelsaure dargestellt. Als Apparat kann man den zur Bereitullg des Spiritus 
Dzondii abgebildeten, s. Ammonium, benutzen. Geeignete Mischungen sind: 1) Kochsalz 
in groben Krystallen (I) 10 Th., kOllC. Schwefelsaure 18 Th., Wasser 4 Th. 2) 15 Th. 
Koehsalz, 25 Th. kOllC. Schwefelsaure und 8 Th. Wasser. 3) 4 Th. Kochsalz, 5 Th. konc. 
Sehwefelsaure, 4 Th. Wasser. Das entwickelte Gas ist unter allen Umstallden durch Ein
leiten in wenig Wasser zu wasehen. Zum Zweeke des Trocknens leitet man es gew6hn
lieh durch kone. Schwefelsaure, seltener iiber Calciumchlorid. 

Zur Herstellung kleinel' Mengen Salzsauregas kann man sieh folgenden stationaren 
Apparates bedienen. Man flillt den Kolben a etwa zur Halfte mit rauehender Salzsaure 
an. Den Tropftriehter b bcsehickt man mit koneentrirter Schwefelsaure. Lasst man 
letztere tropfenweise zu der rallehenden Salzsiiure zllfiiessen, so erhiilt man einen aus
g-iebigen Strom von Salzsiiureg-as. Der Apparat kann langere Zeit stationar gehalten 
werden. Figur lil. 
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Farbloses, an der Luft Nebel bildendes Gas von stechend saurem Geruch und Ge
schmack; in Wasser sehr leicht. und reichlich lOslich. 1 Liter Wasser lost bei 200 C. = 
460 Liter Chlorwasserstoffgas. 1 Liter Chlorwasserstoff wiegt bei 00 C. und 760 mm B. = 
1.6352 g. Es kann bei _40 C. durch einen Druck von 25 Atmosphiiren oder bei + 100 C. durch 
40 Atmosphiiren zu einer Fliissigkeit kondensirt werden. 1500 g Kochsalz geben 936 g 
oder 572 Liter gasformigeu Chlorwasserstoff. Diese Menge wiirde hinreichen, urn mit 2,808 
Liter Wasser eine 25 procentige Salzsaurc zu liefern. 

II. t Wasserige Salzsaure. Losungen des Chlorwasserstoffs in Wasser. Acidum 
hydrochloriculIl (Brit. Germ. Helv. U-St.). Acidum hydrochloricum concentratum 
(Austr.). Acide chlorhydrique officinal (Gall.). Acidum hydrochloratnm. Acldum 
mnriaticum. Hydrochlorsiiure. Chlorwasserstoifsiiure. Salzsiillrc. 

Die von den einzelnen Pharmakopoen recipirte Saure ist von verschiedener Starke. 
Es schreiben vor: 

Spec. Gewicht 
Procentgehalt Hel 

Aus!r. Brit. 
1,120 1,160 
23,86 31,79 

Gall. Germ. Helv. U-St. 
1,171 1,124 1,124 1,163 
34,4 25,0 25,0 31,9 

Eine klare, farblose, und wenn die Saure mehr als 28 Proc. Chlorwasserstoff enthalt, 
an feuchter Luft rauchende Fltissigkeit von atzend saurem Geschmack und saurem Geruch. 
Unterwirft man wasserige Losungen des Chlor
wasserstoffes von weniger als 20 Proc. Gehalt 
an HCI der Destillation, so destillirt zunachst 
eine sehr diinne Salzsaure tiber. Bei 1100 C. 
destillirt konstant eine Salzsaure mit einem Ge
halt von 20,17 Proc. Chlorwasserstoff (HCl) tiber. 
Unterwirft man umgekehrt Salzsaure von einer 
hOheren Koncentration als 20 Proc. der Destilla
tion, so entweicht zunachst gasformiger Chlor
wasserstoff, bis die rUckstandige Saure nur noch 
20,17 Proc .. HCI enthli,1t, dann destillirt die vorer
wahnte Saure mit einem Gehalte von 20,17 Proc. 
HCl tiber. - Diese bei 1100 C. konstant destillirende 
(d. h. bei 760 mm B) Salzsanre hat das spez. Gew. 
1,104 und entspricht dem Hydrat HCl+ 8 H20 . 

Prafung. Die mit dem 5-10fachen 
Volumen Wasser verdtinnte Saure darf 1) durch 
Zinkjodidstiirkelosung nicht geblaut werden 
( Chi 0 r). 2) Durch Schwefelwasserstoff nicht 

Fig. 18. 

verandert werden (Metalle, z. B. Cn , Pb, As). 3) Durch Baryumnitratlosung auch 
nach Zusatz von Jodlosung bis zur schwach gelben Farbung nicht getrtibt werden (Schwefel
saure, schweflige Saure). 4) Durch Kaliumferrocyanidlosung nicht verandert werden (Eisen). 
5) 10 ccm der Saure dtirfen beim Abdampfen in einer Platinschale eincn wagbaren gliihbestan
digeu Riickstand nicht hinterlasscn (unorganische Verunreinigungen). 6) Priifung auf Arsen. 
a) Wird 1 ccm Salzsaure mit 3 ccm Zinnchloriirlosung· versetzt, so darf innerhalb einer 
Stunde eine Farbung nicht eintreten. b) Handelt es sich um eine einwandsfreie Priifung 
auf Arsen, so bringt man 100-200 ccm mit absolut arsenfreiem Zink in einen ordnungs
massigen MARsH'schen Apparat und priift in diesem. Wenn sich nach 6-10stiindigem Er
hitzen des Gliihrohres ein Arsenspiegel nicht abgeschieden hat, kann die Saure praktisch 
als arsenfrei angesehen werden. S. unter Arsenum. 7) Gehaltsbestimmung. Man 
titrirt mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein als Indikator. 1 cem Normal-Kalilauge 
sattigt 0.0365 g HCI, 5 g Salzsanre verbrauchen demnach 

bei einem Gehalt yon Proc. HCI 25 
ccm Normal-KOH 34.24 

23.86 
32.68 

31.9 
43.7 

31.79 
43.55 

34.4 
47.1. 
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Au!bewahrung. Man bewahrt die Salzsaure an einem kiihlen Orte vorsichtig, 
grossere Vorrathe, namentlich fier mehr als 25 Proc. HOI enthaltenden, auch zweckmassig 
vor Licht geschiitzt auf. Werden grossere Vorrathe im Ballon bezogen, so empfiehlt es 
sich, den Inhalt desselben sogleich nach der Ankunft in mehrere grossere Flaschen zu ver
theilen. Die Aufbewahrungsgefasse miissen Glasstopfen haben und sollten zweckmiissig 
aUB einem widerstandsfahigen (Kali-)Glase bestehen. In der Offtcin bewahrt man die 
Salzsaure in einem besonderen Saureschrankchen auf. Die Schilder der Aufbewahrungs
gefasse sind zweckmassig in radirter Schritt herzustellen. Man beachte, dass Salzsaure
dampfe die Emaille, namentlich auch die rothe Schrift der Emaille-Schilder stark angreifen. 
Man hiite sich auch, Salzsaure und Ammoniak in raumlicher Nahe zusammen aufzustellen. 
In diesem FaIle namlich bildet sich sehr bald an dem Halse des Salzsauregefiisses eine 
Krystaliisation von Salmiak, die fiir g'ewisse Zwecke storend ist. 

Anwendung. Unverdiinnte Salzsanre wirkt auf Haut und Schleimhaut atzend 
und bringt, in den Magen gebracht, heftige Magenentziindung hervor. GegenmitteI: 
Eiweiss, Milch, Seife, Magnesia, weniger zweckmassig Alkalikarbonate. In starker Ver
diinnung wirkt sie kontrahirend auf die Gewebe, gahrungs- und fanlnisswidrig. Man ver
wendet sie: Aeusserlich als Aetzmittel fast nicht mehr, nur noch selten in Pinselsaften 
bei entziindlichen Processen des Zahnfleisches (Stomatitis), als Zusatz zu reizenden Fuss
badem. Innerlich in starker Verdiinnung (0,5 -1,0: 200) ala ein die Verdauung befordemdes 
und den Darm desinficirendes Mittel bei ausserordentlich zahlreichen Krankheiten. 

Dispensation. 1st Salzsaure als Bestandtheil von Mixturen etc. verordnet, so soll 
sie stets der sonst fertigen Mixtnr etc. ala letzter Bestandtheil zngesetzt werden s. S. 54. 

Spec. Gew. Procente 
bei 150 HOI 

1'000 0'16 
1'005 1'15 
1'010 2'14 
1'015 3'12 
1'020 4'13 
1'025 5'15 
1'030 6'15 
1'035 7-15 
1'040 8'16 
1'045 9'16 
1'050 10'17 
1'055 11'18 

Volumgewicht der Salzsiiure bei 15° 
nach LUNGE und MARCHLEWSKI. 

Spec. Gew. Procente Spec. Gew. Procente 
bei 150 HCI bei 150 HOI 

1-060 12-19 1'115 22'86 
1-065 13'19 1'120 23'82 
1'070 14'17 1'125 24'78 
1'075 15'16 1'130 25'75 
1'080 16'15 1'135 26'70 
1'085 17-13 1'140 27'66 
1'090 18'11 1'l425 28'14 
1'095 19'06 1'145 28'61 
1'100 20'01 1'150 29'57 
1'105 20'97 1'152 29'95 
1'110 21'92 1'155 30'55 

I 

Spec. Gew. Procente 
bei 150 HCI 

1'160 31-52 
1'163 32'10 
1'165 32'49 
1'170 33'46 
1'171 33'65 
1'175 34'42 
1'180 35'39 
1'185 36'31 
1'190 37'23 
1'195 38'16 
1'200 39'11 

III. Acidum hydrochloricum dilutum (Anstr., Brit., Helv., Germ., U-St.). Verdiinnte 
Salzsiiure. Eine durch Verdiinnnng der koncentrirten Saure !nit Wasser herzustellende 
klare, farblose Fliissigkeit. Die einzelnen Pharmakopoen schreiben verschiedenen Gehalt 
an Chlorwasserstoff vor. 

Austr. Blit. 
Spec. Gew. bei 15° C 1,062 1,052 
Procentgehalt an H Cl 12,4 10,58 

Germ. Helv. 
1,061 1,049 
12,5 10,0 

U-St. 
1,050 
10,0 

IV. t Acidum hydrochloricum fumans. Reine rauchende Salzsiiure. Mit diesem 
Namen wird im Handel eine Salzsaure vom spec. Gewicht 1,195 mit 38,2 Proc. Gehalt 
an Chlorwasserstoff bezeichnet. Eine farblose, an der Luft stark rauchende Fliissigkeit. 
Sie findet Verwendung in der analytischen sowie synthetischen Chemie (Inversion nach 
CLERGET), femer zur Darstellung gasf15rmiger und absolut arsenfreier Salzsaure. Die Dampfe 
dieser Siiure sind ein schlimmer Feind der Emailleschrift. 
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V. t Absolut arsenfreie Salzsaure. Zur toxikologischen Analyse bedarf man einer 
von Arsen absolut freien Salzsaure. Wir empfehlen, diese wie folgt darzustellen: 

In einen Destillationskolben mit G1asstopfen bringt man 1 Liter reine rauchende 
Salzsaure (1,195 spec. Gew.) sowie 30 g trockenes Ferrochlorid. Man erhitzt die Saure und 
leitet die zunachst entweichenden Dampfe, mit welch en sich alIes vorhandene Arsen als Arsentri
chlorid As Cl3 verfiuchtigt, zur Absorption in eiskaltes Wasser. Die so erhaltene Saure 
kann man zur FiilIung von Schwefelwasserstoff- odeI' Kohlensaure-Apparaten u. dergl. ver
wenden. Wenn kein Gas mehr entweicht, sondeI'll wasserige Salzsaure ubergeht, lasst 
man (urn den Apparat durchzuspiilen) die Destillation kurze Zeit gehen, wechselt alsdann 
die Vorlage und fiingt das Destillat auf, bis im Kolben ein Riickstand von 100-150 ccm 
ubrig bleibt, welchenman verwirft. 

Die so gewonnene SaIzsaure enthiilt etwa 20 Proc. HCI. Sie ist absolut arsenfrei, 
dagegen enthalt sie eine Spur Ferrichlorid, welche aber beim Arsennachweis nicht stort. 

Es empfiehlt sich, diese Saure nicht allzu lange aufzubewahren, da sie schliesslich 
aus den Aufbewahrungsgefiissen doeh wieder Spuren von Arsen anfnimmt. Wir bereiten 
sie etwa alle Monate einmal frisch. Ueber die Prufung auf Arsen s. S. 55 u. unter Arsenum. 

VI. t Acidum hydrochloricum crudum. (Erganzb.) Rohe Salzsiiure. Acide 
chlorhydrique du commerce (Gall.). Crude hydrochloric acid. Spiritus Salis. Die 
rohe Salzsaure des HandeIs, meist ein Nebenprodukt del' chemischen Grossindustrie, z. B. 
des Sodaprocesses nach LEBLANC. 

Eine klare, mehr oder wenig'er gel be, an del' Luft rauchende Fliissigkeit vom spec. 
Gew. 1,16-1,17, entsprechend 30-33 Proc. HCl. Die Verunreinigungen bestehen in: 
Eisen, Thonerde, Schwefelsaure, Schwefligsaure, Chlor, Arsen. Wird 1 ccm del' Saure mit 
3 ccm Zinnchlorurlosung versetzt, so darf nicht sofort Brauufiirbung eintreten, sonst 
ware der Arsengehalt zu hoch. Kleine Mengen von Arsen enthliJt jede SaIzsaure des 
Handels, obgleich es eine Kleinigkeit ware, das Arsen del' Hauptsache nach auch aus diesel' 
Sorte abzuscheiden. 

Dispenslltion. Rohe Salzsaure wird zu vielen technischen und hiiuslichen Ver
richtungen im Handverkaufe gefordert. - Man gebe sie in diesen Fallen niemals in Ge
fassen ab, welche im gewohnlichen Leben bestimmung'sgemass zur Aufnahme von Nahrungs
mitteln etc. dienen, also niemals in Tassenkiipfen, Schnaps- oder Trinkglasern, sondeI'll 
lediglich in Flaschen aus starkem Glase, welche mit del' Aufschrift "SaIzsaure, Gift" 
signirt werden. 

Bl'kennung und Bestimmung. Man erkennt die freie Salzsaure an der sauren 
Reaktion, an ihrer Eigenschaft, bei Annaherung von Ammoniakdampf weisse Nebel zu 
bilden, ferner (in einiger Koncentration) mit Braunstein erwarmt Chlor zu entwickeln. Sie 
ist fliichtig' und kann durch Destillation von anderen, nicht fluchtigen Sauren getrennt 
werden. Die wichtigste Reaktion ist die, dass Salzsaure im freien sowie im gebundenen 
Zustande mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag von Chlorsilber giebt, welcher in 
stark Terdiinnter Salpetersaure unliislich, in Ammoniak aber leicht liislich ist. - Das 
Chlorsilber schmilzt beim Erhitzen, ohne seine Zusammensetzung zu and ern, zu farblosem 
Hornsilber, wahrend Cyansilber dabei in metallisches Silber und Cyan zerfallt. 

Die Bestimmung der freien Salzsaure erfolgt in del' Regel maassanalytisch durch 
Titriren mit Normalkalilauge und Phenolphthalem als Indikator. 1 ccm Normalkalilauge 
neutralisirt = 0,0365 g Chlorwasserstoff, s. S. 55. Die Bestimmung der Salzsaure im 
freien und gebundenen Zustande erfoIgt durch Fallung mit Silbcrnitrat in folgender 
Weise: 

Die klare wasserige Losung, welche nicht mehr als ('twa 0,15 g Cl enthalten soUte, 
wird in del' Kalte (!) mit einer durch Sapetersaure angesauerten Losung von Silbernitrat 
in massigem Ueberschuss versetzt. Man erwarmt alsdann auf dem Wasserbade (nicht uber 
600) und riihrt dahei mit einem diinnen Glasstabe so lange um, bis das Chlorsilber sich 
vollig zusammengebaUt hat, und die dariiber stehende Fliissigkeit ldar ist. Hiel'auf lasst man 
an einem dunklen Orte el'kalten, filtrirt das Chlorsilber ab, wascht es zunachst mit Salpeter
siiure enthaltendem, schliesslich mit reinem Wasser aus, bis das Filtrat durch eine Spur 
Salzsaurc nicht mch!' gctrii.bt wird, und trocknet es. 
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Die Bestimmung der Menge des Ohlorsilbers kann geschehen: Gewic h ts analytisch: 
a) Durch Wagung auf gewogenem Filter oder im GoocH'schen Tiegel. 
b) Durch Wagung des gesphmolzenen Ohlorsilbers im Porzellantiegel. In diesem 

Falle bringt man die Bauptmenge des getrockneten Ohlorsilbers auf ein Ubrglas und ver
brennt das Filter vollstandig (!) in einem gewogenen Porzellantiegel. Nach dem Erkalten 
tropft man a,uf den Riickstand etwas Salpetersaure, bringt nach der erfolgten Auflosung 
des Silbers Salzsaure in einigem Ueberschuss hinzu und dampft zur Trockne. Hierauf 
bringt man die Bauptmenge des Ohlorsilbers von dem Uhrglase in den Tiegel, und erhitzt 
iiber mas siger Flamme bis zum beginnenden (I) Schmelzen. AgOl >< 0,25435 = HOI oder 
AgOl >< 0,24738 = 01. 

- c) Man kann auch das vom Ohlorsilber moglichst befreite Filter in einem ROsE'schen 
Tiegel vollig (!) verbrennen, alsdann das Ohlorsilber dazu bringen und nun das gesammte 
Ohlorsilber im Wasserstoffstrome zu metallischem Silber reduciren. Ag >< 0,337963 = HOI 
oder Ag >< 0,328703 = 01. 

Maassanalytisch konnen Ohlorwasserstoffsaure und Ohloride nach MOHR und 
nach VOLHARD bestimmt werden. 

a) N ach MOHR. Voraussetzung ist hierbei, dass die zu bestimmende Losung vollig 
neutral ist und ausser Ohlor keinen anderen Bestandtheil enthalt, welcher mit Silbernitrat 
eine unlosliche Verbindung eingeht. Ebenso miissen Substanzen abwesend sein, welche 
etwa Ohlorsilber in Losung iiberfiihren. Dies vorausgesetzt ist wie folgt zu verfabren: 
Man bringt eine gemessene oder gewogene Menge der zu priifenden Losung in ein 
(ERLENMEYER-)Kolbchen, fiigt 3-4 Tropfen Kaliumchromatlosung hinzu und Hisst unter 
Umschwenken so lange von einer l/lO-Normal-Silbernitratlosung zufiiessen, bis die urspriing
lich immer wieder verschwindende rothe Farbung des entstehenden Silbercbromates eben 
gerade bestehen bleibt. 1 ccm l/lo-Normal-Silbernitratlosung zeigt 0,00365 g HOI oder 
0,00585 g NaOI oder 0,00355 g 01 an. 

b) Nach VOLHARD. Diese Bestimmungsart des Ohlors hat vor der vorigen den 
V ortheil, dass sie in salpetersaurer Losung ausgefiihrt wird. Man bedarf dazu: 

1. SilbernitratIosung l/lO-N ormal, 17 g Silbernitrat in 1 Liter enthaltend. 
2. Ammoniumrhodanatlosung l/lO-Normal. Man lost 7,5-8,0 g Ammoniumrhodanat 

zu 1 Liter auf und steIIt die Losung so ein, dass, wenn man 10 ccm der 1/1O-Nor
mal-Silbernitratlosung mit einigen Tropfen Eisenalaunlosung versetzt, genau 10 ccm 
der AmmoniumrhodanatIosung erforderlich sind, um Rothfarbung hervorzubringen. 

3. Eisenalaunlosung, d. i. eine bei gewohnlicher Temperatur gesattigte Losung von 
Ferriammoniumsulfat, welches chlorfrei sein muss. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung lasst man zu der zu untersuchenden Losung, 
welche mit einer chlorfreien Salpetersaure angesauert ist, eine gemessene und zwar iiber
schiissige Menge der Silberlosung zufiiessen, schwenkt um, fiigt 1-2 ccm der Eisenalaun
losung hinzu und lasst nun solange von der Rhodamammoniumlosung unter Umschwenken 
zulaufen, bis eine schwache Rothfarbung der Losung bestehen bleibt. Die Differenz zwi
schen der zugesetzten Silbernitratlosung und der verbrauchten Ammoniumrhodanatlosung 
ist auf Ohlor zu berechnen. 1 ccm l/lO-Silbernitratlosung oder 1/lO-Ammoniumrhodanat
losung ist = 0,00365 HOI oder 0,00355 01. 

Be i s pie 1. Es wurden 40 ccm Silbernitratlosung zufiiessen gelassen, alsdann wurden 
zum Zuriicktitriren 13,7 ccm Ammoniumrhodanatlosung verbraucht. Mithin sind von dem 
vorhandenen Ohlor (40 minus 13,7) 26,3 ccm Silberlosung verbraucht worden. Der Gehalt 
der Lo~ung an OI betragt 26,3>< 0,00355 g = 0,093365 g 01; an HOI demnach 26,3 >< 
0,00365 = 0,095995 g HOI. 

Toxikologisches. Todtliche Vergiftungen durch Salzsaure in Folge Verwechselung 
oder Selbstmord werden haufig beobachtet. In der Regel ist der Verlauf nicht so rasch, 
dass nicht Gegenmittel angewendet werden konnten. 1st dieses geschehen, also z. B. der 
Magen ausgepumpt worden, oder hat man zur Abstumpfung der Saure Alkalien (MgO) 
gereicht, so ist der Versuch, in den Leichentheilen freie Salzsaure nachzuweisen, einfach 
aussichtslos. In diesem FaIle wird man sich darauf beschranken miissen, wenn es ver
langt werden soIIte, den Gesammtgehalt an Ohloriden nach S. 57 u. 58 festzustellen. 

In Erbrochenem, Speiseresten, Magenfiiissigkeit dagegen wird man mit dem N ach
weis der Salzsaure Erfolg haben konnen. Man kann a) direkt mit Normalkalilauge und 
Methylorange als Indikator titriren oder b) eillen Theil der Organtheile mit IVasser destillircn 
und in dem Dcstillat die freie Salzsaure mit Kalilauge und Methylorange oder mit Silber
nitrat nach VOLHARD titrircn, oder c) die Objekte mit Alkohol in der Kalte ausziehen 
oder mit Wasser dialysiren und in aliquoten Theilen des Auszuges oder Dialysates die vor
handene freie Saure acidimetrisch bestimmen. 

Indessen sei man in den Schlussfolgerungen, welche man aus den erhaltenen Resul
taten zieht, sehr vorsichtig. 
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Gargarisma hydrochloricnm. RICORD. 
Rp. Acidi hydrochlorici (25% ) 2,0 

Mellis rosati 50,0 
Aquae destillatae 200,0 

Bei Stomatitis aphthosa und mercurialis. 

Limonade chlorhydrlqne (Gall.). 
Rp. Acidi hydrochlorici (25°/.) 3,0 

Aquae destillatae 895,0 
Sirupi Sacchari 125,0 

llixtura Acldl hydrochlorici (Form. Berol.). 
Rp. Acidi hydrochlorici (25 0/.) 1,0 

Tincturae Am'antii 5,0 
Sirupi Sacchari 20,0 
Aquae destilla!ae q. 8. ad 200,0 

Pedllllvinm hydroehloricnm. 
Rp. Acidi hydrochlorici crudi 50,0 

Aquae tepidae 5 Liter 

Unguentnm contra perniones. 
Rp. Olei Amygdalarum 

Cerae flavae 
eetace; 

KAPELElt. 

30,0 
2,0 
4,0 

Balsami Peru viani 2,0 
Acidi bydrochlorici (25% ) 3,0 

S. Frostsalbe. 

Vet. Liquor ad potUID antlseptlcum. 
Rp. Acidi hydrochlorici (25 0/.) 500,0 

Limaturae ferri 5,0 
Aquae 1000,0 
Salis culinaris 25,0 

Bel Maulfllule oder Maulseuche des Rindviehcs: 
Tassenkopf zu 8 Liter Wasser zumischen, 

oder sovieI, dass dies nur schwach sAuerlich 
schmeckt. 

In Gefiisscn aus Holz oder Steingut anzuwenden. Vet. Lotio muriatica. 
Das FUBsbad darf nicht libor die Knochel reichen. Rp. Ammonii chlOlati 20,0 

Tinctnra amara acida (Form. Berol.). Acid! hydrochlorici 10,0 
Rp. Acidi hydrochlorici 5,0 Aquae 600,0 

Tinctnrae amarae 25,0 Zn WaBchungen auf Steingallen del' Pierde. 
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Liquor antihydrorrhoicus Braudau. Gegen Fussschweiss. Angeblich aus go
chlorten Aethern bestehend, enthii1t Salzsaure (von 25,0 Proe.) 75 Th., Alkohol 25 Th., 
Glycerin 1 Th., Chloralhydrat 1 Th. Mit Lackmus tingirt. 

Acidum hydrocyanicum. 
t t Acidum hydrocyanicum (Erganzb.). Blausiiure. Cyanwasserstoft'(s!iure). 

Acidum hydrocyanicum dilutum (Brit. U -St.). Acide cyanhydrique au 100e (Gall.). 
Hydrocyanic acid. Acidum Borussicum. Acidum zooticum. Preussische S!iure. HCN 
(HCy) Mol. Gew. = 27. 

Wasserige Losungen der Blausaure waren friiher auch in den verschiedenen deutschen 
Landern officinell, jetzt werden sie in Deutschland kaum noeh angewendet. Das Erganzb., 
die Brit. und U-St. fiihren unter obigem Namen eine 2procentige, die Gall. eine 1 procen
tige Blausaure auf. 

Darstellung. In ein Destillationskolbehen von etwa 200 eem Fassungsraum, welches 
eillerseits gasdicht an einen LIEBIG'schen KUhleI' angeschlossen, und in welches ausserdem 

B 

Fi~. 1'. 

noch ein Tropftrichter eingesetzt ist, bringt man 20 g grob zerriebelles Kaliumferrocyanid 
sowie 40 g Wasser. Dann legt man eine 60 g destillirtes Wasser enthaltende Vorlage so 
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vor, dass der Schnabel des Abzugsrohres in das vorgelegte Wasser eben eintaucht, schliesst 
den Kiihler dicht an das Destillationsk1llbchen an, schliesst den Hahn des Tropftrichtel's 
und giesst in den letzteren eine Mischung von 10 g konc. reiner Schwefelsaure und ebenso 
viel Wasser. Nachdem man siOO nochmals iiberzeugt hat, dass der ganze Apparat ordnungs
massig zusammengesetzt ist und die Kiihlung gut funktionirt, lasst man die Sauremischllng 
durch den Tropftrichter zufiiessen und schliesst den Hahn sofort wieder. 

Man sorgt dann durch vorsichtiges Bewegen des Destillationskolbens fiir gute Ver
theilung des Inhaltes und setzt alsdann die Destillation durch Erhitzen in Gang. Man 
destillirt so lange, bis der Riickstand in dem Kolben noch feucht ist. 

Nach beendigter Destillation wird das Destillat sorgfaItig gemischt, dann bestimmt 
man in einem kleinen Theile desselben den Blausauregehalt in der unter Aqua Amygda
larum amararum angegebenen Weise und stellt das Destillat auf den beabsichtigten Blau
sauregehalt (von 10f0 oder 2% s. oben) ein. Nachdem dies geschehen, fiillt man das 
Praparat sofort in mehrere kleine braunc Glaser ein, die im Keller wohlverschlossen bez. 
in einem Giftschranke aufbewahrt werden. 

3 ~ S04 + Fe(CN)o Kg Fe + 6 HCN. 

Die ganze Operation muss unter einem gut wirkenden Abzuge (oder im Freien) aus
gefiihrt werden. Man hiite sich, Blausauredampfe, etwa durch Hineinrlechen in den Kolben, 
einzuathmen. 

Darstellung 2proeentiger Blausaure ex tempore. a) Man 15se 1,5 (ein und 
ein halbes) Gramm reines Kaliumeyanid in. 31,0 (einunddreissig) Gramm verdiinntem 
Weingeist und fiige der LOsung 3,l') g gepulverte Weinsaure hinzu. Naeh gutem Um
BehiitteIn stelle man 2 Stunden zum Absetzen an einen kalten Ort und filtrire. Das 
Filtrat enthiilt 2 Froe. HCN und bedarf einer Blausaurebestimmung nieht. b) Man 
misehe 7,4 g Salzsaure (25 Proe.) mit 52,6 g destillirtem ,Wasser, setze 6 g Silbereyanid 
hinzu, schiittele etwa 10 Minuten gut durch \lnd filtrire. Auch dieses Praparat bedarf 
einer Feststellung des Blausauregehaltes nieht. 

Eigenschaften. Die reine wasserfreie· Blausaure ist eine farblose, bewegliche 
Fliissigkeit von betaubendem, bittermandeloIartigem Geruch, welche schon in Spuren eiD.
geathmet ein eigenthiimliehes Kratzen im Schlunde erzeugt. Spec. Gew. 0,6969 bei 18°, 
Siedep. = 26,50 C. Erstarrt bei -150 C. zu farblosen, federformigen Krystallen. Diese 
Saure ist nieht Gegenstand des pharmaceutischen Verkehrs. Sie ist eins der 
furchtbarsten Gifte. 

Die medicinische Blausaure der Pharmakopoen ist eine klare, farblose, in der Wiirme 
vollig fiiichtige, Lackmus schwach und voriibergehend rothende Fliissigkeit von eigenthiim
lich bittermandelolartigem, etwas kratzendem Geruch. Ihr Gehalt an Cyanwasserstoft 
schwankt je nach den einzelnen Pharmakopoen zwischen 1 und 2 Procent. - Das spec. 
Gewicht der 2procentigen Saure ist = 0,997. 

Anwendung. In Deutschland wird Blav.saure nur selten medicinisch verwendet. 
Gelegentlich wird sie einmal zur Vergiftung von Warmbliitem gefordert, hier aber zweck
massig dureh Kaliumcyanid ersetzt. Ihr therapeutischer Werth beruht auf der beruhigen
den Wirknng auf das Nervensystem. Man giebt die 2procentige Saure innerlich zu 
1/40-1 Tropfen - aber stets in gehOriger Verdiinnung! - bei Erkrankung des Darmkanals, 
der Athmungswerkzeuge, des Herzens, bei Nervenleiden, Krebsschmerzen. Aeusserlich 
in wasseriger Losung 1: 20 als Waschwasser bei Krebsgeschwiiren, bei juckenden Haut
krankheiten, a1s Augenwasser. Als hOchste Gaben nehme man von der 2proc. Blausaure 
0,05 g pro dosi und 0,20 g pro die an. 

Gegengift. Blausaure wirkt als heftiges Gift. Die Wirkung erfolgt niOOt bIos 
nach Aufnahme durch den Magen, sondern auch nach dem Einathmen der Blausiiure und 
von der Blutbahn aus. Man hiite sich also Blausaure in offene Wunden gerathen zu lassen. 
Auch von Schleimhauten aus erfolgt Resorption. Der Tod erfolgt gewohnlich so schnell, 
dass Gegenmittel zu spat kommen. Als Gegenmittel werden angefiihrt: 1) Chlorwasser. 
2) Chlorkalkl6sung 4,0: 200,0 mit einigen Tropfen Salzsaure versetzt. 3) Wasserstoff
superoxyd. 4) Begiessung des Korpers mit kaltem Wasser; innerlich Excitantien wie 
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starker Kaffee, ferner Opium, Morphium, ausserlich Senfpfiaster. Der 'rod kann blitzartig 
schnell, abel" auch erst nach '/2-1 Stunde und langerer Zeit eintreten. 

Aufbewahrung. Blansaure zersetzt sich insbesondere unter dem Einfiuss von 
Luft und Licht - urn so leichter, je koncentrirter sie ist - unter Bildung von Ammo· 
niumformiat, Cyansaure, Kohlensaure. Sie triibt sich dabei, und es entstehen braune Ab
scheidungen. Man bewahrt sie daher in kleinen Flaschen (von 5-10 ccm Fassungsraum) 
vor Licht geschiitzt und ausserdem unter den direkten Giften auf. Bei der Dispen
sation befieissige man sich, genau zu wag-en, wenn nothig stelle man Verdiinnungen her, 
auf der anderen Seite verwende man fUr jede Verordnung ein frisches GIaschen des Vor
rathes. Die Recepte sind als Giftschein zuriickzuhalten. Eine ReIteration darf ohne neue 
Verordllung des Arztes nicht stattfindell. 1m Handverkaufe darf die Saure nicht abgegebell 
werden, bez. nur fiir technische Zwecke an zuveriassige Personen gegen ordnung'smassigen 
Giftschein. 

Analyse. a) Erkennung. Man erkennt die Blausaure an folgenden Reaktiollen: 
1) Silbernitrat erzeugt in den Losungen der freien Blatisaure (und ihrer Alkalisalze) 

weisse kasige Niederschlag~ von Silbercyanid AgCN, die in kalter verdiinnter Sal peter
saure unloslich sind, von Ammoniakfiiissigkeit schwierig, von 
Kaliumcyanid leicht gelost werden. Das Silbercyanid farbt 
sich am Lichte nicht und zerfallt beim Gltihen in Cyan 
[(CN)2J und metallisches Silber (Unterschied vom Silber
chlorid). Kocht man Silbercyanid mit 25 proc. Salpetersaure, 
so lost es sich und krystallisirt aus del' erkaltenden Losung 
in Prismen. Fig. 15. 2) Fiigt man zu einer Losung von freier 
Blausaure etwas Ferrosulfatlosung, welcher ein Tropfen Ferri
chloridlosung zugesetzt ist, so entsteht keine Veranderung. 
Setzt man hierzu Natronlauge, so entsteht ein missfarbiger 
Niederschlag. Giebt man naeh einigen Minuten Salzsaure 
bis zur stark sauren Reaktion zu, so losen sieh die Eisenhy
drooxyde auf und es scheidet sich entW'eder sogleich odeI' 
nach einiger Zeit Berlinerblau abo " 3) Yermiseht man eine 
Blausaure oder eine Cyanalkali enthaltende Losung - bei 
Anwesenheit freier Blansaure nach Zusatz 'eines Tropfens Fig. 15. 

schwacher Kali- odeI' Natronlauge - mit soviel gelb em 
Schwefelammonium, dass die Fliissigkeit gelblich erscheint., erwarmt im Wasserbade und 
dampft zur Troekne, so hat sich nunmehr ein Rhodan(Schwefclcyan)-Salz gebildet. Lost 
man den Riickstand in wenig Wasser, sauert mit Salzsaure schwach an, filtrirt und fiigt 
etwas Ferrichlorid hinzl1, so farbt· sich dijl Losung blutroth (durch Ferrirhodanid). 

b) Quantitativ. Man fallt die Blausaure durch einen Ueberschuss von Silbernitrat 
nnter Zusatz von etwas Salpetersaure als Silbercyanid, wascht dieses aus und wagt es nach 
dem 'l'rockneu bei 1000 anf gewogenem Filter oder im GoocH'schen Tiegel (Ag CN x 0.2015 
= HCN) oder man fiihrt es durch GIiihen im Porzellantiegel in metallisches Silber iiber 
(Ag x 0,25 = HCN). 

Ueber die maa~sanalytische Bestimmung der Blausaure S. bei Aqua Amyg
cIalarum amararum. 

Behufs Trennung der Cyanwasserstoffsaure von Chlorwasserstoff, fallt man beide zu
nachst gemeinschaftlich mit Silbernitrat, trocknet den Silberniederschlag bei 1000 uud wagt. 
Alsdann erhitzt man einen aliquotcn Theil des Silberniederschlages im Perzellantiegel zum 
Schmelzen, fiigt nach dem Erkalten verdiinnte Schwefelsaure und Zink ZU, filtrirt die 
Fliissigkeit ab und bestimmt im Filtrat das Chlor durch Fallung mit Silbernitrat als Silber
chlorid. Die Differenz der beiden Silberniederschlii?"e ist = dem vorhandenen Silbercyanid. 

Toxilw[ogisches. Der Nachweis der Blausaure in Organtheilen oder Objekten 
lasst sich nur eine beschrankte Zeit lang fUhren, daher ist die U ntersuch~ng, wenn sie 
gefordert werden sollte, mit thunlichster Beschleunignng auszufiihren. 

Vorprftfung. (SCHONBEIN'S Probe.) Man' bringt das zerkleinerte Objekt in ein 
Becherglas oder ein weithalsiges Gef"ass, sauert es mit Weinsaure an, hangt in das spater 
zu versehliessende Gefass ein angefeuchtetes Stiick Guajak-Kupfcr-Papier und stellt das 
Ganze an einen warmen Ort. 'Venn naeh mehrstiindigem Stehen das Papier keine Blau
farbung aufweist, so ist weder freie Blausaure noch ein Cyanid (ausgenommen Merkuri· 
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cyallid) anwesend. 1st dagegell Blaufarbung eingetreten, so ist mllglicherweise Blausaure 
zugegen. Indessen kann die Blaufarbung auch durch andere Stoffe, wie: Ozon, Wasser
stoffsuperoxyd, Chlor, salpetrige Saure bedingt worden sein. 

Das Guajak-Kupfer-Papier wird bereitet, indem man Filtrirpapier mit einer 
frisch bereiteten alkoholischen Lllsung von Guajakharz (1 : 100) trii.nkt, bei Lichtabschluss 
trocknet und kurz vor dem Gebrauch mit einer wasserigen Kupfersulfatlllsung 1 : 10000 
befeuchtet. 

Haupt-Nachweis. Bevor man zum Nachweis der Blausaure durch Destillation 
schreitet, hat man sich zu vergewissem, dass ungiftige Cyanverbindungen, welche boim 
Destilliren mit Sauren Cyanwasserstoff liefem, wie gelbes und rothes Blutlaugensalz, nioht 
zugegen sind. Man bereitet also einen wasserigen .A.uszug des Objektes, sauert ihn mit 
Salzsaure an und versetzt einen Theil mit Ferrosulfat-, einen anderen mit Ferrichlorid
III sung. Entsteht duroh keines dieser Reagentien Blaufarbung oder blauer Niedersohlag, so 
sind Blutlaugensalze nicht zugegen. Endlich vergewissert man sich durch Versetzen des 
Auszuges mit etwas gelben Sohwefelammonium, dass Nitroprussidsalz nicht zugegen ist. 
Bei .A.bwesenheit desselben tritt Violettfarbung nicht ein. 

Man sauert alsdann das Objekt mit Weinsaure an und destillirt unter guter Kith
lung im Wasserdampfstrome ab, indem man das Ablaufrohr in einige ccm sehr stark ver
diinnte KaliIauge eintauchen lasst. Da die Hauptmenge der Blausaure in die ersten .A.n
theile des DestilIates iibergeht, so fangt man das Deatillat fraktionirt auf, sammelt und 
priift z. B. die zuerst iibergehenden 3 ccm besonders. - Man steUt zweokmassig die 
Rhodan- und die Berlinerblau-Reaktion an. Tritt die letztere sogleich oder nach einiger 
Zeit ein, so ist die .A.nwesenheit von Blausaure in dem DestilIat erwiesen. 

1st durch die Vorpriifung die .A.nwesenheit von Ferrocyaniden oder 
Ferricyaniden festgesteUt worden und handelt es sich darum, neben diesen noch freie 
Blausaure oder leicht losliche giftige Cyanide nachzuweisen, so verfahrt man zweckmassig 
nach JACQUEMIN: Die zu untersuchenden Massen werden zerkleinert und mit Wasser ange
riihrt. Alsdann mgt man Natriumbili:arbonat in starkem Ueberschuss hinzu und erhitzt in 
einem Rundkolben iiber freiem Feuer bis zur beginnenden Destillation. Findet sich nach 
langerem Erhitzen in der Vorlage Blausaure, so ist erwiesen, dass neben Ferro- und Ferri
cyaniden auch noch Blausaure oder giftige Cyanide zugegen sind. 

Cyanquecksilber giebt bei der Destillation mit stark verdiinnten Sauren keine Blau
saure. 1st also auf dieses Riicksicht zu nehmen, so versagen die bis jetzt angegebenen 
Methoden. Man erhii.lt aber auch aus dem Cyanquecksilber die Blausaure in freiem Zu
stande, wenn man nach JACQUEMIN mit folgender .A.bweichung arbeitet: Man riihrt das 
Objekt mit Wasser und reichlichen Mengen Natriumbikarbonat an, mgt 5-10 ccm ge
sattigtes Schwefelwasserstoffwasser hinzu und destillirt. Die Blausiiure des Cyanqueck
silbers geht in das DestilIat. 

Bestimmung. SoIl die Blausaure bestimmt werden, so scheidet man sie nach 
einer der im Vorstehenden angegebenen Methoden durch DestilIation ab und fangt das 
Destillat in KaliumsuIfidlllsung auf, so dass die Blausiiure in Schwefelcyankalium ver
wandelt wird. Nach beendigter Destillation entfemt man das iiberschiissige Kaliumsulfid 
durch Schiitteln mit Bleiglatte, filtrirt yom Schwefelblei ab, wascht das Filter sorgfaltig 
nach, fiilIt zu einem bestimmten Volumen auf und bestimmt in einem aliquoten Theil der 
Losung die vorhandene Rhodanwasserstoffsaure nach V OLHARD, d. h. man sauert mit Sal
petersaure an, lasst einen Ueberschuss 1/10-Normalsilbemitratlllsung zufiiessen, fiigt Eisen
alaunillsung hinzu und titrirt nun mit l/lO-Rhodanammoniumlosung bis zur eben bleibenden 
Rothfarbung. Die .A.nzahl der Kubikcentimeter der zugesetzten Silbernitratillsung minus 
der .A.nzahl der Kubikcentimeter der verbrauchten Rhodanammoniumlllsung >< 0,0027 g 
giebt die Menge der in dem Versuch gefundenen Blausaure an [MAISEL]. 

Vapor A.cldl hydrocyanlcl 
• (Brit. 1885). 

Inhalation of Hydrocyanic acid. 

Rp. Ac!di hydrocyanic! (2"10) 0,6-0,9 
Aquae destillatae 4,0 

Zur Ffillung des Inhalationsapparates. 

Tinctura Chloroformi et Morphinae eomposita 
(Brit.). 

Compound Tincture of Chloroform Ilnd 
Morphine. 

Rp. Chloroformii 75,0 ccm 
MOl'phini hydrochloric! 10,0 g 
Aridi hydrocyanici diluti (2°/,) 50,0 ccm 
Tincturae Capsici 25,0 ccm 
Tincturae Cannabis indio. 100,0 cern 
Olei Menthae piperitae 1,5 ccrn 
Glycerini 250,0 CCDI 

Spiritus (spec. Gcw. 0,834,) q. s. ad 1 LIter. 
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Acidum hydrofluoricum. 
I. t Acidum hydrofluoricum (seu bydro:O.uoratum). .hide bydro:O.uorique. 

Hydro:O.uoric acid. Flusssaure. Fluorwasserstolf( saure). HFI oder HF. Mol. Gew. = 20. 
Die wasserfreie Fluorwasserstofl'saure HF ist ein farbloses Gas, welches, mit der 

H2.ut in Bel'iihrung gebracht, hOchst schmel'zhafte Wunden verursacht. Das Einathmen 
des Dampfes ist tOdtJich. Dieses Gas wird wohl in der rein en Chemie dargestellt und an
gewendet, ist aber nicht Gegenstand des Handelsverkehres. Unter "Flnorwasserstoffsaure 
oder Flusssaure" schlechthin, wird die wassel'ige Auflosung dieses Gases verstanden. 

1m Handel unterscheidet man: Acidum hydrofluoricum medicinale mit 30 Proe. HF, 
Aeidum hydrofl.uorieum fumans mit 40 Froc. HF und Acidum hydrofl.. concentratissimum 
mit 55 Proe. HF. 

Darstellung. In der bleiernen Retorte a, auf welche ein BIei-Helm bb' aufgekittet 
ist, wird Calciumfluorid (Flussspath) mit einem Uebersehuss VOll kone. Schwefelsaure erhitzt 
CaF2 + 2~ S04= Ca S04 + 2 HF. Die ent
weichenden Dampfe von Fluorwasscrstoff 
gehen in die Vorlage def. Diese ist gleich· 
falls aus Blei hergestellt. In ihr befindet sich 
- etwas seitlieh von der Miindung der Rohre 
aufgestellt, damit die Saure nicht bleihaltig 
wird - eine mit Wasser gefiillte Platin
schale. Das Wasser absorbirt die Fluor
wasserstoffdampfe, die Luft entweieht dureh 
das Rohr g - Zur Reinigung destillirt man 

Fig. 16 

die so gewonnene Saure aus Platin-Retorten. Bei 120 0 geht konstant 
bis 38 Proc. HF iiber; spec. Gewicht derselben 1.15. 

eine Saure mit 36 

Eigenschaften. Eine farblose, an der Luft rauchende Fliissigkeit, welche etwa 
30 Proe. HF enthalt. Die Saure g-reift Glas und Porzellan stark an, indem sie die Kiesel
saure in Silieiumfluorid verwandelt. Sie ist eine einbasische Saure; die Salze heissen 
,,·Fluoride". Das spec. Gewicht dieser 30 procentigen Saure, welche auch als "medieinale" 
Sorte anzusehen ist, betragt 1,115. 

Pt'iifung. 1) Sie sei in 1-2 cm dicker Schieht farblos. 2) 10 cem sollen baim 
Vcrdampfen in einer Platinsehale weniger als 0,001 g Riiekstand hinterlassen. 3) Die mit 
der 25 fachen Menge Wasser verdiinnte und mit Salzsaure versetzte Fluorwasserstoffsaure 
dnrf innerhalb 5 Minuten dureh Baryumehloridlosung nicht getriibt werden (Schwefelsaure). 
4) Die mit der 5 faehen Menge Wasser verdiinnte Saure werde weder dureh Schwefelwasserstoff 
(Arsen, Blei), noeh naeh Neutralisation mittels Ammoniak durch Ammoniumsulfid (Eisen, 
Zillk) oder Natriumphosphat (Magnesium, Aluminium) verandert. Die Gehaltsbestimmung 
kann dureh Titriren mit Normal-Lauge und Phenolphthalein geschehen. Und zwar benutzt 
man als Titrirgefasse Becherglaser, welehe mit festem Paraffin ausgegossen sind, und zum 
Riihren Stabe aus Hartgummi. 1 cem Normal-Kalilauge zeigt 0,02 g Fluorwasserstoff HF au. 

AUfbewahruny. Diese erfolgt (ebenso die Versendung) in Flaschen aus Hart
gummi mit aufsehraubbarem Deckel an einem kiihlen Orte, aber nieht auf werthvollem Glas
oder Porzellanmaterial, wei! die Hartgummiflasehen bisweileu undicht werden. Zweck
massig werden sie in einen grosseren irdenen Topf eingesetzt, welcher mit feuchtem Sand 
gefiillt ist. 

Anwendung. Therapeutiseh ist die Fluorwasserstoffsaure in stark verdiinntem 
Zustande (1 : 5000 bis 6000) in besonderen Raumen zu Inhalationen gegen Diphtherie und 
Tuberkulose empfohlen worden. Technisch. besonders im Dampfzustande zum Aetzen von 
Glas, ferner in der analytisehen Chemie zum Aufschliessen der Silikate. In der Spiritus
brenncrei als Zusatz zur gahrenden Maisehe, um l\filchsaurebildung zu verhindern. 
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Glaslltztinte. I. Ammonii hydroHuoriei 30,0, Aquae 15,0, Acidi sulfuriei cone. 
6,0 werden in einem BleiHasehchen gemischt und auf 40 0 (nicht hOher) erwiirmt. Naeh 
dem Abkiihlen mgt man hinzu Aeidi hydroHuoriei fumantis 6,0 und Mueilaginis Gummi 
arablCi q. s. 

n. Ammonii hydroHuoriei, Baryi sulfuriei aa 10,0 im Porzellanmorser innig ver
reiben, dann in einer Platinsebale (oder Gummisebale oder Bleisehale) mit soviel Acidi 
hydroHuoriei vermisehen, dass zum Sehreiben geeigneter Brei entsteht (Diet. M.). Man sehreibt 
mit jeder dieser Tinten mittelst Game- oder Stahlfeder, lasst 1-2 Minuten einwirken, spiilt 
mit Wasser ab und reibt mit Druekersehwarze ein. 

Analyse. 1) Freie Fluorwasserstoffsaure hat die Eigensebaft, Kieselsaure aufzulosen, 
sowie Silikate zu zersetzen. 2) Baryumehlorid erzeugt in den Losungen der Saure (oder 
der Fluoride) einen voluminosen, weissen Niederschlag von BaryumHuorid BaF2, unloslich 
in Ammoniak, Hislich in viel Salzsaure oder Salpetersaure. 3) Calciumchlorid faUt aus 
den Losungen dcr Saure (oder der Fluoride) gelatinosen Niederschlag von CaleiumHuorid 
CaFg , unloslich in Ammoniak, loslich in viel heisser Salzsaure 4) AHe Fluoride geben 
beim Erwarmen mit kone. Sehwefelsaure gasformigen Fluorwasserstoff, welcher Glas atzt. 
Diese Eigenschaft lasst sieh am elegantesten zeigen, wenn man das Fluorid in einer 
Platinsehale mit kone. Sehwefelsaure iibergiesst, sehwaeh erwarmt und nUll iiber die 
Sehale eine mit Wachs iiberzogene Glasplatte legt, in deren Wachsiiberzug Sehriftziige 
eingeritzt sind. 5) Miseht man ein dureh Sehwefelsaure zerlegbares Fluorid mit viel 
Kieselsaure und erwiirmt die Misehung mit kone. Sehwefelsaure, so entweieht Silicium
Huorwasserstoff SiFaH2 als farbloses, an der Luft Nebel bildendes Gas. Halt man in 
dieses Gas einen an einem Glasstabe hangenden Tropfen Wasser, so erstarrt dieser gallert
artig durch ausgesehiedenes Kieselsaurehydrat. 

Speciflsches Gell'icht und Procentgehalt der ll'iisserigen Flusssiiure an Fluorwasser
stoff (HF) nach ECKELT. 

Spec. Gew.1 Proc. HF.I Spec. Gew.1 Proc. HF·I Spec. Gew·1 Proc. HF.I Spec. Gew.1 Proe. HF. 

1'0069 2'32 1'0983 24'42 1'2080 53'72 1'3421 79'51 
1'0139 4'04 1'1067 27'20 1'2182 55'87 1'3546 81.66 
1'0211 5'76 1'1152 29'98 1'2285 58'02 1'3674 83'81 
1'0283 7'48 1'1239 32'78 1'2390 60'17 1'3804 85'96 
1'0356 9'20 1'1326 35'15 1'2497 62'32 1'3937 88'10 
1'0431 10'92 1'1415 37'53 1'2605 64'47 1'4072 90'24 
1'0506 12'48 1'1506 39'91 1'2716 66'61 1'4211 92'39 
1'0583 14'04 1'1598 42'29 1'2828 68'76 1'4350 94-54 
1'0661 15'59 1.1691 44'67 1'2943 70'91 1'4493 96'69 
1'0740 17'15 1'1786 47'04 1'3059 73'06 
1'0820 18.86 1'1883 49'42 1'3177 75'21 
1'0901 21'64 1'1981 51'57 1'3298 77'36 

II. t Ammonium hydrofluoricum (seu fluoratum). Fluorll'asserstoffsaures Ammon. 
Fluorammonium. NH,F. Mol. Gell'. = 37. Die Darstellung erfoIgt entweder durch Subli
mation eines innigen Gemisches von Natriumlluorid mit Ammoniumehlorid bei etwas iiber 
1000 oder durch Sattigen von Fluorwasserstoffsaure mit Ammoniak. 

Farblose, in Wasser leicht Hisliche KrystaIle, in Folge Gehaltes an saurem Ammo
niumlluorid (NH,F. HF) in der Regel sauer reagirend. Greift in Substanz und Bueh in 
wasseriger Losung Glas an, daher Aufbewahrung in Hartgummillasehen. Es sei beim 
Erhitzen in einer Platinschale lliichtig, 1 g hinterlasse nur unwagbaren gIiihbestandigen 
Riiekstand. Verunreinigung sind meist BIei und Sehwefelsaure. Priifung s. bei Acid um 
hydrofluoricum. 

Anwendung. Bei Hypertrophie der MiIz und gegen Kropf. Dosis 0,3-1,25 cem 
einer O,75proc. Losung. Technisch in der analytischen Chemie an Stelle der Flusssaure 
zum Aufschliessen von Silikaten, ferner zum Glasatzen. 

III. t Natrium hydrofluoricum (seu fluoratum). Fluorll'asserstoffsaures Natriulll. 
Fluornatrium. Fluorol. Man unterscheidet Natrium hydrofluorieum medieinale 
(purum) und Natrium hydrofluoricum teehnieum. NaF. Mol. Gell'.=42. 
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Darstellung. a) Durch Sattigen von Fluorwasserstoffsaure mit Aetznatron ocler 
Natriumkarbonat und Eindampfen der Losung. b) Technisch: Durch Schmelzen von 100 Th. 
Kieselfiuornatrium (SiF6N~) und 112 Th. Natriumkarbonat, Auslaugen und Eindampfen, 
oder durch Kochen von geschlammtem Kryolith mit Natronlauge, wobei sieh Natriumfiuorid 
als Krystallmehl abseheidet. 

Glanzende, wasserfreie Wiirfel, in 25 Th. Wasser Wslich, die Losung reagirt alka
liseh. Die Krystalle verknistern beim Erhitzen. Giebt beim Erhitzen mit kone. Sehwefel
saure Dampfe (HF), welche GIas atzen. Das Salz greift auch in Substanz schon GIas an, 
daher Aufbewahrung in Flasehell aus Hartgummi. Anwendung: Innerlieh in Gaben von 
0,005-0,01 g bei Epilepsie, Malaria, Hautkrankheiten, Tuberkulose. Aeusserlieh in wasse
riger Losung von 0,5-10,0: 1000,0 g zu Wundverbanden. Zu Injektionen bei Vaginitis 
0,5-1,0: 100,0. Techniseh in Spiritusbrennereien, um !Iilch- und Buttersauregahrung der 
~laische zu verhindern. Auf 1 Hektoliter Maische = 10,0-15,0 NaF zuzusetzen. Es 
wirkt namentlieh gegeniiber den Faulnisserregern antiseptiseh. 

IV. Calcium fluoricum (seu tluoratum). Fluorcalcium. Flussspat. Fluorit. Spa
tum tluoricum. CaF2 • Mol. Gew. = 78. 

Kommt natiirlich als Flussspat vor. Die reinen Sorten werden gepulvert und ge
langen als weisses oder gelbliches Pulver in den Handel. Sehr schwer Wslieh in Wasser 
(1: 26000) und in verdiinnten Sauren. Spec. Gew. 3.18. Leuehtet beim Erwarmen (daher 
der Name "Fluoresciren") und sehmilzt bei heller Rothgluth. Dureh kone. Schwefelsaure 
wird es beim Erwarmen in Calciumsulfat verwandelt unter Freiwerden von Fluorwasser
stoff. Technisch zur Darstellung von Fluorwasserstoffsaure und als Flussmittel. Kiinstlich 
kann es erhalten werden clurch Umsetzen der Losungen von Calciumchlorid mit Natrium
fiuorid. 

Acidum hydrojodicum. 
t Acidum hydrojodicum (hydrojodatum). Jodwasserstoffsiiure. Hydrojodsiinre • 

.Acide jodhydriqne. Hydrojodic acid. HJ. Mol. Gew. = 128. Die wasserfreie SaUTe 
wird zu chemischen und analytischen Zwecken benutzt. In der Therapie verwendet man 
unter dem obigen Namen eine 10procentige wasserige Jodwasserstoffsaure. 

Darstellung. Man giebt zu 100 Th. Wasser zunachst 1 Th. fein zerriebenes Jod 
und leitet unter gelegentlichem Umriihren Schwefelwasserstoff ein. Unter Bildung von 
Jodwasserstoff H2S + J 2 = 2 HJ + S seheidet sieh Schwefel abo Sob aId das Jod aufge
braueht ist, fiigt man eine neue Menge Jod hinzu, welches sich in der vorhandenen Jod
wasserstoffsaure leicht auflost, und leitet wiederum Sehwefelwasserstoff ein. Dieses Zusetzen 
von Jod und Einleiten von Schwefelwasserstoff wird wiederholt, bis 12 Th. Jod verbraucht 
sind, und die Fliissigkeit vollig entfarbt ist. - Man filtrirt von dem ausgeschiedenen Schwefel 
ab, vertreibt den Schwefelwasserstoff durch Erhitzen und bringt die filtrirte Fliissigkeit auf 
elas verlangte spec. Gew., oder zweckmassiger, man verjagt den Sehwefelwasserstoff durch 
Erhitzen, destillirt die Saure und bringt das Destillat auf das spec. Gew. 1.091. 

E;x, tempore: Man lost einerseits 17 Th. gut getrocknetes Kaliumjodid in 58 Th. 
clestillirtem Wasser, andererseits 15 Th. Weinsaure in 59 Th. destillirtem Wasser. Beide 
Losungen werden vermischt, die Mischung wird einige Zeit an einen kiihlen Ort (Eis
schrank) gebracht, schliesslich beseitigt man das ausgeschiedene Kaliumbitartrat durch 
Filtration iiber GIaswolle. Diese Losung enthalt 10 Proc. Jodwasserstoff, ausserdem wech
selnde Mengen von Kaliumbitartrat und ist als BUCHANAN'S J odwasserstoffsaure bekannt. 

Eigenschaften. Die 10procentige Jodwasserstoffsaure iet eine farblose, saUTe 
Fliissigkeit, welche sieh unter cler Einwirkung von Luft und Licht in Folge Ausseheidung 
von Jod gelb bis braun farbt. Das spec. Gew. ist = 1.091. DestiIlirt man die Saure, so 
geht zunaehst eine sehr vercliinnte Saure iiber; bei 1270 aber clestillirt konstant eine Same 
mit 57,5 Proe. RT. .T oclwassel'stoffsaure ist eine e i n basische Saure; die Salze heiss8n 
.. J odide". 

ILmdb. d. pharm. Praxis. 1. 5 
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Jodwasserstoffsaure giebt mit Silbernitrat einen gelben Niederschlag von Silberjodid 
AgJ, welches sowohl in Salpetersaure als auch in Ammoniak 80 gut wie unlOslich ist. 

Versetzt man sie mit etwas Ferrichloridlosung, so erfolgt Ausscheidung von J od, welches 
von Chloroform mit violetter Farbe gelOst wird. Die Bestimmung der £reien Saure erfolgt 
acidimetrisch durch Titriren mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein. 1 ccm Normal-Kali
lauge ist = 0,128 g Jodwasserstoffsaure. Gewichtsanalytisch erfolgt die Bestimmung durch 
Fallung aIs Silberjodid in der namJichen Weise wie dies fUr das Silberchlorid beschrieben 
ist. Das erhaltene AgJ >< 0,5447 giebt die Menge des vorhandenen Jodwasserstoffs an. 

P'I'uj'ung. 1) Jodwasserstoffsaure sei beim Erhitzen vollig lliichtig. 2) Die mit 
5 Th. Wasser verdiinnte Saure werde durch Baryumchlorid nicht getriibt (Schwefelsaure). 
3) 10 g der 10procentigen Saure erfordern 7,81 ccm Normal-Lauge zur Neutralisation. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in mehreren kleinen Flaschen mit Glasstopfen, vor 
Licht geschiitzt. Zusatz von etwas Silberblech oder -Draht verhindert die Jodausscheidung 
fiir einige Zeit. 

Anwendung. Man giebt Jodwasserstoffsaure als mildes Jodpraparat. Sie reizt 
nicht wie das Jod, ihr fehlen theilweise die Nebenwirkungen des Kaliumjodids, doch wirkt 
sie nach der Resorption wie das letztere. Dosis 0,5-2,0 in starker Verdiinnung. Unzweck
miissiges Praparat wegen der leichten Zersetzlichkeit. 

Volumgewicht der Jodw8sserstoffsaure bei 150 C (WRIGHT). 

Vol.-Gew. Proc. HJ Vol.-Gew. Proc. HJ Vol.-Gew. Proc. HJ 

1'000 0 1'187 20 H38 40 
1'045 5 1'239 25 1'533 ' 45 
1'091 10 1'296 30 1'650 50 
1'138 15 1'361 35 1'700 52 

Unter dem Namen Jodwasserstoffsaure versteht der Chemiker das bei 
1270 C. siedende Hydrat JH + 5 ~O, welches das spec. Gew. 1,67 hat und 57,5 Proc. Jod
wasserstoff enthalt. 

Acidum hydro-silicio-f1uoricum. 

Fig. 17. 

Keidum hydro-silicio-lluori. 
cum. .A.cidum silicio-hydro-lluori
cum. Kieselftuorw8sserstoffsllure. 
Kieselllusssaure. SiF6H9 Mol. Gew. 
= 144_ Wird in wasseriger Losung ill 
der chemischell Analyse gebraucht und 
zwar besonders zur Trennung des Stron
tiums yom Baryum , da es mit Ba
ryum eine schwerlosliche Verbindung 
eingeht. 

Darstellung. In einen passen
den Kolben A, welcher mit einem zwei
fach rechtwinkelig gebogenen Gasab
leitungsrohr versehen ist, bringt man 
eine Mischung' von 10 Th. gepulvertem 
Calciumlluorid (Flussspath) und 8 Th. 
Glaspulver oder Quarzsand, sowie 60 Th. 
konc. Schwefclsaure und mischt durch 
U mschwenken. Das Gasabzugsroh r fiihrt 
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man in eine Vorlage (Flasche oder Cylinder B), deren Boden mit einer 1-2 cm hohen Schicht 
Qllecksilber C bedeckt ist, so ein, dass das Rohr unter dem Quecksilber miindet. Dann 
giesst man in die Vorlage (auf das Quecksilber) 40-50 Th. Wasser und erhitzt den Kolben
inhalt. Zunachst entweicht Siliciumfiuorid SiF4 gasformig 2CaF2 + 2H2 S04 + Si02 = 
SiF4 + 2CaS04 + 2H2 0. Wenn dieses mit Wasser in Beriihrung kommt, so zerlegt es 
sich in Kieselfiuorwasserstoffsaure und Kieselsaure: 

Die Kieselfluorwasserstoffsaure lost sich in dem Wasser, die Kieselsaure scheidet sich 
gallertartig ab. Man muss daher, um diese zu zertheilen, von Zeit zu Zeit umriihren. 1st 
die Gasentwickelung beendet, so kolirt man die Fliissigkeit durch Leinwand, presst die 
Kieselsaure ab und filtrirt schliesslich die Losung durch Papier. Die so gewonnene Fluorwaoser
stoffsaure hat das spec. Gewicht von etwa 1,060-1,065 und enthalt rund 6 Proc. SiF6H2 • 

EigenscTtaften. Farblose Fliissigkeit, welche, in Platingefiissen erhitzt, ohne RUck
stand verdampft. Sie greift GIasgefasse zwar nur massig, aber immerhin merklich an, 
verdampft daher in GIas- oder Porzellangefassen nicht ohne Riickstand. 

Proc. SiF.H2 • 0,5 1,0 1,5 2,0 5,0 10,0 
Spec. Gew. 1,0040 1,0080 1,0120 1,0161 1,0407 1,0834 

Sie ist eine zweibasische Saure; die Salze heissen "Siliciofluoride". Durch Baryum
chlorid entsteht in der wasserigen Losung der Saure ein Niederschlag von Kieselfluor
Baryum SiFaBa. Werden die Silicio-Fluoride der Alkalimetalle erhitzt, so entweicht 
Siliciumfiuorid und es hinterbleiben Alkalifluoride. 

AufbewaTtrung. In GIasflaschen mit Gummistopfen, da GIasstopfen eingekittet 
werden. 

Anwendung. Als Reagens in der chemischen Analyse. 
Salufer. Unter dies em Namen wurde von England aus (1890) eine 0,6procentige 

wasserige Auflasung von Natriumsiliciofluorid SiFaNa2 als ungiftiges Antisepticum an
gepriesen. Nach ROBERTS ist es schon in Losungen 0,2: 100,0 wirksam, ohne zu atzen; 
801che Lasungen werden zum Ausspiilen und Ausspritzen von Karperhohlen empfohlen. 

Acidum jodicum. 
I. t Acidum jodicum. Jodsliure. Acide jodique. Jodie acid. J03H = 176. 

Nicht zu verwechseln mit dem gleichfalls zu besprechenden Jodsaureanhydrid J20~. 
Darstelluug. Man ubergiesst in einem geraumigen, langhalsigen GIaskolben oder 

in einer Retorte 10 Th. resublimirtes Jod mit 50 Th. kone. Salpetersaure von 1,5 spec. 
Gew. (unter einem Abzuge oder im Freien!) und erwarmt, bis alles J od in Losung ge
gangen ist, und rothe Dampfe von Stickstoffoxyden nicht mehr entweichen. Man bringt 
das Reaktionsprodukt, welches aus Jodsaure und einer Losung derselben in Salpetersaure 
besteht, in eine Porcellanschale und dampft im Sandbade bei 120-130° zur Trockne. Um 
jede Spur Salpetersaure zu entfernen, erhitzt man den RUckstand alsdann etwa 1/2-1 
Stunde auf 2000, lOst ihn hierauf - um etwa entstanc1enes Jodsaureanhydrid in das Hydrat 
umzuwandeln - in Wasser anf und bringt die Losung- auf dem Wasserbade znr Trockne. 

Eigenschaften. Farblose rhombische KrystaIIe, bez. ein weisses krystallinisches 
Pulver, in Wasser leicht (1 + 1), in Alkohol schwieriger lOsIich. Bei 1700 zerfiiIlt die 
Jodsaure in Wasser und Jodsaureanhydrid; letzteres zerfaUt bei 3000 in Jod und Sauerstoff. 

Die wasserig-e Losung' rothet blanes Lacknmspapier zunachst und bleicht es dann. 
Durch Zusatz von Reduktionsmitteln, Z. B. schwefIig'er Saure, Schwefelwasserstoff, Jodwasser
stoff, ZinnchJoriIr, Morphin u. S. W., wird aus der wasserig-en Losung- Jod abg-eschieden. -
Brillgt man Jodsaure od€r ihr Anhydrid in trockner Form mit brennbaren Substanzen 
(Phosphor, Schwefel, Kohle, organische Stoffe) zusammen,· so erfoJgt Entzlindullg unter 
Verpnffullg. 

5* 
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Sie ist eine e i n basische Saure. Ihre Salze heissen »J 0 d ate" (man achte auf die 
Abweichung von der pharmaceutischen Nomenklatur!). Ausser den neutralen Salzen bildet 
sie durch Anlagerung von freier Saure an diese auch noch saure SaIze, z. B. Kaliumbijodat 
KJOa +HJOa· 

Anwendung. In der chemischen Analyse besonders zum Nachweis des Morphins. 
Haufig durch eine Kombination von Kaliumjodat (KJOa) mit Schwefelsii.ure ersetzt. Thera
peutisch als Ersatz des Kaliumjodids (Jodkaliums) innerlich in Gaben von 0,1-0,3-0,5 g 
mehrmals taglich in starker Verdiinnung, ausserlich in Salben und Linimentenj in Sub
stanz oder 10 proc. Lilsung als Aetzmittel. 

t Kalium jodicum. Jodsaures Kalium. Kaliumjodat KJOa = 214. Man beachte 
die Verschiedenheit der chemischen und pharmaceutischen Nomenklatur! Wird durch 
Neutralisiren von 176 Th. Jodsaure (JOaH) mit 69 Th. Kaliumkarbonat erhalten. Es 
krystallisirt aUB der wasserigen Lilsung in harten, glanzenden, tesseralen Krystallen 
JOaK + I/.H20; Jetzteres entweicht bei 1050• Lilslich in 13 Th. kaltem oder in 3 Th. 
siedendem Wasser. Wird in der namlichen Weise angewendet wie das Kaliumjodid (KJ) 
und wie das Kaliumchlorat, ist auch therapeutisch mit der gleichen Vorsicht wie letzteres 
zu behandeln. Dosis 0,2-0,5 g mehrmals taglich. 

t Kalium bijodicum. KaUumbijodat. Einfachsaures Kaliumjodat KJOa . BJOs 
= 390. Vieses Salz scheidet sich aus, wenn man zu einer heissgesattigten Losung von 
214 Th. Kaliumjodat (KJOa) 176 Th. Jodsaure (JOsH) fiigt. Glanzende, farblose, in Wasser 
schwer losliche, rhombische oder monokline Krystalle. 1st von MEINEOKE in Mischungen 
mit Kaliumjodid (KJ) als Urmaass flir Jodometrie empfohlen worden. Die Reaktion ver
lauft nach der Gleichung: 

KH(JOS)2+ 10KJ + IlHCl 12J + llKCl+ 6 H20. 

t Natrium jodicum. Jodsaures Natrium. Natriumjodat NaJOa = 198. Wird 
wie das vorige durch Neutralisation von 176 Th. Jodsaure mit 53 Th. wasserfreiem Natrillm
karbonat dargestellt. Weisses krystallinisches, in 20 Th. Wasser lilsliches Pulver. Inner
lich als Ersatz des Jodkalis bei Bronchialasthma, Driisenanschwellungen, neuralgischen 
Affektionen und Blutungen des Magens. Dosis 1 g pro die. Aeusserlich an Stelle von 
Jodoform und Kaliumchlorat. 

II. t Acidumjodicum anhydricum. Jods!1ure-A.llhydrid. Jodpentoxyd J20 o=334. 
Erhitzt man das Jodsaurehydrat JOsH auf 200°, so geht es in das Anhydrid J20~ iiber. 
Farbloses krystallinisches Pulver, in Wasser lilslich unter Uebergehen in das Hydrat JOsH, 
unlilslich in absolutem Alkohol, Aether, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Spec. Gew. 4,47. Zer
faUt bei 3000 in Jod und Sauerstoff. Giebt seinen Sauerstoff an brennbare Korper leicht 
ab, verpufft daher mit den unter Jodsaure aufgefiihrten Substanzen. Daher Vorsicht; 
Jodsaure ist in dieser Hinsicht wie ChJorsaure zu behandeln. 

Jodogen. Zur Desinfektion von Wohnrii.umen etc. bestimmte Rii.ucherkerzchen, 
bestehen aus Kaliumjodat (JOaK) und Kohle und sollen beim Verbrennen Joddampfe 
erzeugen. 

Acidum lacticum. 
Acidum lacticum (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.) A.cide lactique (Gall.). 

(Giihrungs-)Milcbsiiure. Lactic acid. A.ethyliden-Milchs!1ure. a-Oxy-Propions!1ure. 
CaBsOa. Mol. Gew. = 90. Die von den genannten Pharmakopilen aufgenommene Milch
saure ist durchweg von der gleichen Beschaffenheit. Sie soIl 75 Proc. reine Milchsiiure und 
25 Proc. Wasser enthalten. 

Darstellung. Man lilst 3 kg Zucker (Saccharum album) und 15 g Weinsaure in 
17 Litem warmen Wassers aM und last diese Lilsung 2 Tage an einem warmen Orte 
stehen, damit der Rohrzucker invertirt, d. h. in ein Gemenge von Dextrose und LiivuJose (In-
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vertzucker) umgewandelt werden kann. .A.Isdann fiigt man 100 g alten Kase sowie 1200 g 
kaufliches Zinkoxyd hinzu, welche in 4 Litem sanrer Milch vertheilt sind, und lasst das 
Ganze untcr lifterem Umriihren 8-10 Tage bei 30-40° C. stehen. Die Gahrung gilt als 
beendet, wenn die urspriinglich diinnfliissige Masse sich ill einen steifen Brei verwandelt. 
Derselbe besteht aus KrystaUen von milchsaurem Zink (Zinklaktat), welchen etwas Mannit 
beigemengt ist. Man bringt die Masse durch Erhitzen bez . .A.ufkochen wieder in Losung, 
filtrirt und dampft das Filtrat zur Krystallisation ein. Die erhaltenen KrystaUe werden 
durch Umkrystallisiren gereinigt, dann in Wasser gelOst, und die wasserige Losung nun 
mit gewaschenem Schwefelwasserstoffgase gesattigt: 

CH CH(OH) COO : .................. : H 
s· >,Zn+S, CH3 CH(OH)COO : ............... : H ZnS + 2CHa . CH(OH)COOH 

Zinklaktat Schwefclwasserstoff Zillksulfid Milchsaure 

Es faUt weisses Zinksnlfid (Schwefelzink) aus, die vorher an Zink gebundene Milch
saure wird in Freiheit gesetzt und ist jetzt in wasseriger .A.uflosung vorhanden. Man 
lasst absetzen, filtrirt yom Zinksulfid ab und dampft die wasserige Milchsaurellisung bis 
zur Konsistenz eines diinnen Sirups ab. Da der letztere in der Regel noch etwas Mannit 
und Zinklaktat enthalt, so lOst man ihn nach deth Erkalten in .A.ether auf, wobei Zink
laktat und Mannit ungelOst zuriickbleiben. Man entfernt darauf den .A.ether durch Destil
lation und bringt die a therfreie Milchsaure durch Eindampfen auf ein spec. Gew. von etwa 
1,24, worauf man sie nach dem Erkalten auf das geforderte spec. Gew. von 1,21 bis 1,22 
einstellt. (LA UTEMANN.) 

Fig. 18. a. Bacillus acidl lactici. b. Bocillu. butyricu •. 
d. Denelbe in Spindel- und Kaulquoppenform. Co poren 
in Kelmung begrlUen. 1000 tMbe IiDearc VergrOs rUDg. 

Fig, 19. Oidillm IlIcti. bei 200fllcUcr linearer V~r'· 
grlS!~erun g. 

Nach GADAMER entsteht bei dieser .A.rt der DarsteUung neben inaktiver Milchsaure 
auch rechtsdrehende. 

Die Bildung der Milchsaure aus Kohlehydraten ist ein physiologischer Vorgang. 
Eine .A.nzahl von Mikroorganismen haben die Fahigkeit, gewisse Kohlehydrate (Milchzucker, 
Traubenzucker, Rohrzucker, Mannit, Sorbit, Inosit) in l'tIilchsaure zu verwandeln. Diese 
Umwandlung der Glukose Z. B. pfiegt man durch die einfache Gleichung: C6H120 6 = 
2CaH60a auszudriicken. Zu den erwahnten Organismen gehiiren sammtliche Eiterpilze, 
besonders die Staphylokokken, ferner Bacillus oxytocus perniciosus, Bacterium coli com
mune, Bact. lactis aerogenes, Bacillus prodigiosus. .A.ls Milchsaureferment xai E~ox1v 
aber gilt der von HUEPPE beschriebene Bacillus acidi lactici HUEPPE. Dieser bildet 
kurze, dicke Zellen, welche mindestens 1/2mal langer als breit sind und meist zu zwei, 
seltener zu vier aneinanderhangen. Sie haben keine Eigenbewcgung, erzeugen aber Sporen 
und sind .A.eroben, d. h. sie bediirfen zu ihrer Entwicklung Sauerstoff. 
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Wesentlich fiir den Eintritt der Milchsauregabrung ist also, dass ein Kohlehydrat 
(Traubenzucker, Invertzucker) vorhanden ist, welches gespalten werden kann, ferner Milch
saureferment, welches die Spaltung bewirkt. Das Ferment bedarf zu seiner Enfwickelung 
Eiweissstofi'e, die ihm in Form von Milch dargeboten werden. Ferner ist seine Thatigkeit 
an eine gewisse Temperatur gebunden. Das Optimum liegt bei 35-42°. Oberhalb 450 hOrt die 
Giihrung auf. Endlich muss die gebildete Milchsaure durch eine Base (ZnO, CaCOa, BaCOa, 
N aHCOa), welche das Ferment nicht tOdtet oder schwacht, von Zeit zu Zeit neutralisirt 
werden, da die Gil.brung sonst stillsteht. Sob aid die Milchsauregahrung abgelaufen ist, 
muss die Fliissigkeit verarbeitet werden, da sonst die gebildete Milchsaure in Buttersaure 
umgewandelt wird. 

Friiher wurde die in saurer Milch stets vorkommende "Sprosshefe oder Milchhefe" 
(Oidium lactis FREsENIUs) als Trager der Milchsauregahrung angesehen, indessen ist diese 
an der Milchsauregahrung nachweislich unbetheiligt. 

Eigenschaften. Die officielle Milchsaure enthiilt neb en rund 75 Proc. Milchsanre 
noch 25 Proc. Wasser. Die in ihr enthaltene Milchsaure ist vorzugsweise die Aethyliden
Milchsaure oder cz-Oxypropionsaure CHa CH(OH) C02H. 

Die officinelle Milchsaure ist eine farblose oder schwach gelbliche, rein sauer 
schmeckende, etwas hygroskopische FlUssigkeit, leicht lllslich in Wasser, Alkohol und 
Aether, nicht lllslich in Benzin, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Sie ist in der Regel 
optisch inaktiv, bisweilen auch rechtsdrehend. Auf dem Platinbleche erhitzt, verbrennt 
sie mit blaulicher Flamme, ohne zu verkohlen. Wird sie iiber die; Koncentration von 750f0 
hinaus eingedampft, so entsteht Milchsaureanhydrid C6 HlO 0D ; bei 1600 geht sie in das 
Anhydrid (Laktid C6 Hs 04) iiber, welches destillirt. Sie wird durch Bleiacetat nicht gefallt 
(Unterschied von AepfeIsaure) auch nicht nach Zusatz von Ammoniak (Unterschied von 
Glykolsaure), durch Kaliumpermanganat wird sie unter Auftreten von Acetaldehyd oxydirt. 
Kalische Kupferlosung reduzirt sie nicht. Sie ist eine einbasische Saure, ibre Salze heissen 
"Laktate". 

Folgende Reaktioll: "Vermischt man 10 cern einer 4 proc. Karbolsaurelosung mit 
20 cern Wasser und einigen Tropfen Ferrichlorid, so entsteht blauviolette Farbung, welche 
durch geringe Mengen von Milchsaure in Gelb iibergeht," wird als charakteristisch fiir 
Milchsaure angegeben, entbehrt aber so ziemlich jeder Eigenart, wie denn die Milchsaure 
iiberhaupt eine reaktionsarme Saure ist. 

Der exakte Nachweis und die Bestimmung der Milchsaure erfolgt am zweckmassigsten 
durch die Darstellung und Analyse des Zinksalzes. Dieses hat die Zusammensetzung 
(CaHGOa)2 Zn + 3 ~O, enthii.lt 27,27 Proc. ZnO und 18,18 Proc. ~O, und ist IllsIich in 
52 Th. Wasser, unlOslich in AlkohoI. 

Priifung. 1) Klare Anflosung in einem Gemisch aus gleichen Volumen Weingeist 
und Aether (Laktate, Mannit, Zucker, Gummi). 2) Mit Zinkoxyd im Ueberschuss versetzt 
und erwarmt, dann mit absolutem Weingeist extrahirt, darf das abgedampfte Filtrat keinen 
siissen Riickstand hinterlassen (Glycerin). S) Nach der Uebersattignng mit Kalkwasser darf 
keine Triibnng entstehen (Weinsaure, Phosphorsaure, Oxalsaure), auch nicht beim Erhitzen 
bis zum Aufkochen (Citronensaure). 4) Vllllige Indifferenz gegen SchwefelwasserstoJiwasser, 
auch nach dem Uebersattigen mit Aetzammon (Metalle). 

2 g Milchsaure (von 75 Proc. Gehalt) bediirfen zur Neutralisation (PhenolphthaleIn 
als Indikator) = 16,66 cem Normal-Kalilauge. 

Aufbewahrung. In Flaschen mit Glasstopfen, vor ammoniakalischer Luft geschiitzt. 
Wirkung und Anwendung. Die Milchsaure zeigt die Wirkung der Sauren im 

ailgemeinen: In koncentrirtem Zustande wirkt sie auf Schleimhiiute atzend. Man benutzt 
sic daher ausserlich als Aetzmittel und in Form von Inhalationen bei verschiedenartigen 
Aff'ektionen der Rachen- und Nasenhilhle (Leukoplakie), auch zum Auflosen diphtherischer 
1I1embranen. Gelegentlich dient sie auch einmal zum Entfernen des Weinsteins von den 
Zahnen. Innerlich in sehr starker Verdiinnung (1: 100 bis 150) gilt sie aIs ein die Ver
dauung unterstiitzendes Mittel, doch wird sie verhiiItnissmassig selten verordnet, sondern 
viel hiiufiger in Form von Molken, saurer Milch oder Buttermilch gebraucht. Uebrigens 
g'ehOrt die Milchsaure zu denjenigen organischen Sauren, welche langere Zeit hindurch anch 
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in grosseren Gaben gut vertragen werden. Milchsaure wird im Organismus zu Kohlen
saure verbrannt, daher haben milchsaure Alkalien die Eigenschaft, das Blut alkalisch zu 
machen. Im allgemeinen tritt die innerliche Anwendung gegeniiber der ausserlichen sehr 
weit zuriick, wenn man den Verbrauch von Milchsaure in den Genuss- nnd Nahrungsmitteln 
(Gurken, Sauerkraut, saure Milch etc.) bei dieser Betrachtung ausser Acht lasst. 

Technisch, mit SalzsiLure gemischt, als Losungsmittel fiir die Eiweissstoffe bei der 
Fettbestimmung der Milch mit dero Laktokrit. In Iprocentiger oder koncentrirterer Losung 
als Entkalkungsmittel beim MikroskopiIen. 

Reohts-Milohsiiure. Para-Milchsaure. Fleisch-Milchsaure. Aktive Milch
saure. Dieses physikalische Isomere der Gahrungsmilchsaure ist in der Fleischfliissigkeit 
(daher auch im Fleischextrakt) enthalten. Die freie Saure ist rechtsdrehend. Das Zink
salz (C3~03)2Zn+ 2H20 krystallisirt nur mit 2 Mol. Wasser, lost sich in 17,5 Th. Wasser 
oder in 1110 Th. Alkohol und ist rechtsdrehend. - Diese Saure kann kiinstlich auch durch 
einen besonderen Mikroorganismus, den "Micrococcus acidi paralactici" auf dem Wege 
der Gahrung erhalten werden. 

Warzenmittel. Salicylsaure 1,0, Milchsaure 1,0, Kollodium 8,0. Tiiglich 2-3 mal 
die Warzen oder Hiihneraugen zu pinseln. 

Laktokrit·Siiure, d. i. Sauremischnng fiir den Laktokrit von LAVAL, besteht aus 
95 Vol. Milchsaure und 5 Vol. Salzsaure von 25 Proc. 

Limonada Acidi lactici. Pastilli Acidi lactici. 
Rp. Acidi lactici 5,0 Rp. Acidi lactici 10,0 

Sirupi Sacchari 50,0 
Aquae 1000,0 

TlIglich mehrmals ein halbes Weinglas voll. 

Sacchari pulverati 88,0 
Vanillae saccharatae 2,0 
Tragacanthae pulveratae 0,1 

Fiant pastilli 50. Vor jeder Mahlzeit 2-3 Pastillen. 

Pubis dentifricius cum Acido lactico. 
Rp. Acidi lactici 3,0 

Talci veneti 30,0 
Olei Menthae pip. gtt. S. 

Zur Reinigung der Zlihne von Weinstein. 

Acidum metatartaricum. 
Acidum metatartadcum. Metaweinsiiure. Metaweinsteinsiiure. C4 H6 0 6 = 150. 

Diese SiLure ist als eine amorphe Modifikation der gewohnlichen oder Rechts-WeinsiLure 
aufzufassen. Sie entsteht aus der letzteren durch Erhitzen bis zum Schmelzen. 

Da'l'stellung. Man bringe eine angemessene Menge grob gepulverter Weinsaure 
in ein Kasserol aus Porcellan und erhitze im Sandbade bis zum Schmelzen, ruhre die ge
schmolzene Masse einige Male mit einem erwiLrmten dicken Glasstabe um und lasse sie in 
Tropfen auf eine kalte Glas- oder PorQellanplatte fallen. Sobald die Tropfen erstarrt sind, 
stosse man sie mit einem scharfen Messer ab und bringe sie in gut zu verschliessende 
Gelasse. 

Eigenschaften. Klare, durchsichtige, schwach gelblich gefarbte Kugelsegmente, 
ans Metaweinsaure bestebend. Sie sind hygroskopisch und schmelzen bei 1200 (krystallisirte 
WeinsiLure schmilzt erst bei 1700). Die wii.sserige Losnng ist rechtsdrehend und verwandelt 
sich bald in eine solche von Rechts-WeinsiLure. Die SaIze der MetaweinsiLure - "Meta
tartrate" - sind leichter loslich als diejenigen der gewohnlichen Rechts-Weinsaure. In 
wasseriger Losung gehen sie allmahlich, rascher beim Erhitzen, in die SaIze der gewohn
lichen Rechts-Weinsaure iiber . 

.A..nwendung. Metaweinsaure ist friiher als Surrogat fiir CitronensiLure empfohlen 
worden, hat sich aber nicht einfiihren konnen, da sie in wiLsseriger Auflosnng eben wieder 
in Weinsaure iibergeht. Ausserdem hat man mit ihrer Hiilfe ein leicht llisliche! Magne
sium-SaIz dargestellt. 

Magnesium metatartarioum. Magnesiummetatartrat C4H40 6Mg= 172. Zur Berei
tung riihrt man 11,0 Magnesiumsubkarbonat mit 30,0 kaltem Wasser an und fiigt allmiihlich 
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eine k a It bereitete Loaung von 17,5 Metaweinsaure in 42,0 destillirtem Wasser hinzu. 
Nach beendigter Neutralisation wird filtrirt und das Filter mit Waliser nachgewaschen, bis 
das Filtrat 100,0 betragt, Die Ll!sung enthiilt 20 Proc. Magnesiummetatartrat. Dosis: 
1-2stiindlich einen Essloffel. Das Salz kann nur in Losung bereitet werden und geht in 
dieser aUmahlich in gewl!hnliches Magnesiumtartrat iiber. 

Acidum molybdaenicum. 
Acidum molybdaenicum. Molybdiinsiiure. Molybdlintrioxyd. Acide moJybdaeni

que. Molybdic acid. MoOa• Mol. Gew. = 14:4. Unter dem Namen "Molybdansaure" ist 
das Molybdansaureanhydrid MoOa zu verstehen. Dasselbe wird in der Regel entweder 
aus dem Molybdanglanz MoSg oder aus dem Gelbbleierz PbMoO, bereitet. 

Darstellung. 1) 1m Kleinen erhitzt man Molybdanglanz in einer Verbrennungs
r1ihre und leitet Luft dariiber, bis alIes oxydirt und das Molybdantrioxyd sublimirt ist. 
2) In griisseren Mengen steUt man es her, indem man den gepulverten Molybdanglanz, 
mit dem gleichen Raumtheil reinem Quarzsand innig gemischt, auf einer fiachen Eisen
sehale r1istet. Das R1istprodukt wird mit verdiinntem Ammoniak ausgezogen, die Losung 
mit Ammoniumsulftd, um Kupfer zu fallen, versetzt, ftltrirt, zur Trockne verdampft und der 
Riickstand wieder in verdiinntem Ammoniak ge!Ost. Durch Verdampfen der filtrirten 
Losung erhiilt man Krystalle von Ammoniummolybdaenat. Man dampft diese mit Salpeter
saure ein und laugt den Riickstand mit Wasser aus, wodurch Ammoniumnitrat gelost wird, 
wahrend das in Wasser fast unlosliche Molybdantrioxyd zuriickbleibt. 3) Aus Gelbbleierz 
erhalt man es, indem man dieses mit gleichen Theilen wasserfreiem Natriumkarbonat 
schmilzt. Die erkaltete Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt, wodurch das entstandene 
Natriummolybdanat in Losung ttbergeht. Man zersetzt die Losung durch Salpetersaure in 
geringem Ueberschuss; das Ganze wird zur Trockne eingedampft und mit Wasser ausge
waschen. Die zuriickbleibende Molybdansaure wird durch verdiinntes Ammoniak in 
Ammoniummolybdanat iibergefiihrt und aus diesem wie sub 2 abgeschieden. 

Eigenschaj'ten. 1m Handel unterscheidet man ein Acidum molybdaenicum pu
rissimum, frei von Natrium, Ammonium und Salpetersaure, und ein Acidum molybdaenicum 
purum, welches erhebliche Mengen von Natriummolybdanat, Ammoniummolybdanat so
wie Salpetersaure und in der, Regel nur etwa 85 Proc. freie Molybdansaure enthalt. 

Die Molybdansaure bildet eine weisse oder sehr schwach gelbliche, lockere pulverige 
Masse von schwach metallischem Geschmack, welche sich in Wasser, ohne damit ein Hydrat 
zu bilden, zu kleinen krystalIinischen seidengli!.nzenden Nadeln oder Blattchen zertheilen 
lasst und sich darin 1 : 800 amlost. Beim Erhitzen wird sie gelb, erkaltet wieder weiss. In 
der Rothgliihhitze schmilzt sie zu einer gelben krystallinischen Masse. In geschlossenem 
Gefass lasst sie sich erhitzen, ohne sich zu verfliichtigen, im Luftstrome sublimirt sie aber 
in krystallinischen Blattchen. Sie ist unl1islich in Weingeist, leicht loslich in Ammoniak
fiiissigkeit. 

Mineralsiiuren !Osen die Molybdiinsiiure, nicht aber die gegliihte, welche jedoch von 
Kaliumbitartrat gel1ist wird. 

Mit den Basen bildet die Molybdansaure neutrale und mehrfach saure SaIze vom 
Typus Mo O,Mg die SaIze heissen "Molybdanate". Die Alkalimolybdanate sind in Wasscr 
!Oslich, die anderen Molybdanate darin un!Oslich. Bei der Reduktion der Molybdiinsaure 
treten verschiedene (meist blaue) Farbungen auf, welche als Reaktionen Verwendung ftnden. 

Schwefelwasserstoff fallt aus der sauren Losung, diese anfangs blau farbend, braunes, 
in erwarmtem Schwefelammonium losliches Molybdiinsulftd, und die Uber dem Niederschlage 
stehende Fliissigkeit erscheint blau. 

Wird eine Fli.tssigkeit, welche ein Phosphat enthalt, mit einem starken Ueberschuss 
Ammoniummolybdanat und einer reichlichen Menge Salpetersaure versetzt und er
warmt oder langere Zeit an einem warm en Orte stehen gelassen, so farbt sieh die FlUssig-
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keit gelb, und es scheidet sich ein gelber Niederschlag ab, welcher die gesammte Phosphor
saure als Molybdanphosphorsaures Ammonium 22 MoOs + 2 (NH4)s P04 + 12 H20 enthiilt. 
Dieser Niederschlag ist unloslich in einer geniigend koncentrirten Losung von Salpetersaure 
oder Molybdan-Salpetersaure, dagegen lOsHch in Ammoniakfliissigkeit. Sein Entstehen gilt 
als Reaktion fiir Phosphorsaure, doch ist zu beachten, dass auch Arsensaure unter den 
gleichen Bedingungen unlosliche gelbe NiederschIage giebt. 

Wird eine mit wenig Salzsaure angesauerte AmmonmolybdanatlOsung zu einer Fliissig
keit, welche Zucker enthiilt, zugesetzt und gekocht, so fiirbt sich die FliiBsigkeit blau 
(Reaktion auf Molybdansaure wie auf Zucker). Wird in vorstehender Probe mit 
vieler Salzsaure sauer gemacht und gekocht, uml dann die gelbe Fliissigkeit mit Rhodan
kalium versetzt, so erfolgt eine karminrothe Farbenreaktion. Die karminrothfarbende Sub
stanz, Molybdan-sesquirhodanid, ist in Aether Hislich. 

Gallusgerbsaure erzeugt in einer Molybdanatlosung eine blutrothe, Ferrosalze, auch 
metallisches Zink, erzeugen in der salzsauren Losung eine blaue Farbung. 

Anwendung. Die Molybdansaure wird nur zur Darstellung mehrerer Molybdanate, 
welche man als Reagentien in der Analyse benutzt, verwendet. Das Ammonmolybdanat 
ist das gebrauchIichste Salz. Vgl. Alkaloidia. 

Acidum nitricum. 
Acidum nitricum. Acidum azoticum. Salpetersiiure. Acide azotique. Nitric 

acid. Als "Salpetersaure" bezeichnet man Losungen des Salpetersaurehydrates in 
Wasser. Je nach der Koncentration und der Reinheit unterscheidet man 1) Rohe Salpeter
saure und zwar a) als doppeltes Scbeidewasser, b) einfaches Scheidewasser, II) reine Salpeter
saure, III) rauchende Salpetersaure. HNOs• Mol. Gew. = 63. 

I. t Acidum nitricum crudum. Rohe SalpetersiiUl'e. a) Doppeltes Scheide
wasser. 1st eine Salpetersaure von 400 B. oder dem spec. Gewicht 1,38-1,39 mit einem 
Gehalt von 60-64 Proc. Salpetersaurehydrat HNOs (oder 52-55 Proc. Salpetersaureanhy
drid N20o). Gall.: Acide azotique du commerce. Spec. Gew. 1,39. Germ.: Acidum 
nitricum crudum. Spec. Gew. 1,38-1,40 mit mindestens 61 Proc. HN03 • Diese Saure 
findet Verwendung in der Technik, ferner im pharmaceutischen Laboratorium zur Dar
stellung chemischer Praparate. 

b) Einfaches Scheidewasser, frUher als Acidum nitricum crudum, Spiritus 
Nitri, Aqua fortis bezeichnet, hat das spec. Gew. von 1,320-1,330 mit einem Gehalte 
von 50-53 Proc. Salpetersiiurehydrat (oder 43-45 Proc. Salpetersaureanhydrid N206). Zur 
Herstellung desselben wird das doppelte Scheidewasser mit Wasser verdiinnt und zwar 
100 Gewichtstheile doppeltes Scheidewasser mit 20 Gewichtstheilen Wasser oder 100 Volume 
doppeltes Scheidewasser mit 28 Volumen Wasser. 

Die rohe Salpetersaure ist eine farblose, oder gelbliche, stark saure, atzende, an der 
Luft schwach rauchende, beim Erhitzen in einer Platinschale bis auf einen sehr geringen 
Riickstand flUchtige Fliissigkeit, welche ausser Salpetersaure als Verunreinigungen enthiilt: 
Stickstoffdioxyd N02 (sog. Untersalpetersliure), OhIor, Jod, Schwefelsliure, Calcium-, Natrium
und Eisensalze. Als Verfalsch ung konnen ihr (zur ErhOhung des spec. Gewichtes) Na
triumsulfat, besonders aber Natriumnitrat zugesetzt sein. 

Aufbewahrung. In Flaschen mit Glasstopfen (Korkstopfen werden rasch zerstort) 
mit iibergestiilpter Glasglocke, an einem kiihlen, dunklen Orte; vorsichtig, Als Signatur 
eignen sich besonders radirte Schilder. Unter dem Einfluss des Lichtes erfahren die kon
centrirteren Sorten Zersetzung unter Gelbfarbung. Das Gleiche geschieht beim Einfallen 
von Holz, Stroh, Papier u. dgl. Beim Umgiessen benutze man stets einen Trichter und 
hiite sich vor dem Einathmen der Dampfe. Grossere Vorrathe lasse man nicht in den 
Bullons, sondern fiIIle sie in Standflaschen von 5-8 Litern urn. Verschiittete Saure wird 
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durch Aufschiitten von Sand (nicht SiigespiiJme!) und Aufnahme mit viel Wasser unschiid
lich gemacht. Vorsicht wegen des Einathmens von Diimpfen! 

Anwendung und Abgabe. Therapeutisch wird das doppelte Scheidewasser bis
weilen als Zusatz zu Fussbadern verordnet, ausserdem dient es (auch in der Thiermedicin) 
zum Aetzen von Warzen und Wunden. 1m pharmaceutischen und chemischen Laboratorium 
gebraucht man es zur Darstellung der Schiessbaumwolle, des Colloxylins, Nitroglycerins, 
Nitrobenzols, Kupfernitrates u. a. Priiparate. In den Gewerben findet es zahlreiche Ver
wendung. 

Es unterliegt keinem Bedenken, das Scheidewasser an zuverlassige, bezw. bekannte 
Personen abzugeben. Dabei befolge man indessen folgende Grundsatze: 1) Man fiille es 
niemals in Flaschen oder Gefasse, welche der iiblichen Meinung nach fiir Getranke be
stimmt sind. 2) Man si~e die Gefasse ordnungsgemass mit den Etiquetten "V orsicht" , 
"Aeusserlich", "Gift". SJ Man verweigere die Abgabe an Unerwachsene. 4) Man stelle 
in allen Fallen fest, wozu das Scheidewasser gebraucht wird. 5) 1m Zweifel gebe man 
das einfache Scheidewasser ab, das doppelte nur dann, weim der beabsichtigte Zweck eine 
so stark koncentrirte Salpetersaure erfordert. 

Werden Quecksilber und Scheidewasser zu gleicher Zeit gefordert, so verweigere 
man die Abgabe, falls diese Ingredienzien zur Herstellung eines Kratzemittels dienen 
sollen. Die unverstandige Anwendung Merkuro- (oder Merkuri)nitrathaltiger Kratzemittel 
kann in hohem Grade gesundheitsgefahrlich werden. 

FUr den Transport des doppelten Scheidewassers beachte man Folgendes: 
die Ballons diirfen niemals zu mehr als °/10 des Fassungsraumes angefiillt werden. Sie 
sind nur mit dem Feuerzuge versendbar und diirfen niemals so verfrachtet werden, dass 
sie den direkten Sonnenstrahlen ausgesetzt sind. Belichtung kann zur theilweisen Zer
setzung der Salpetersaure fiihren. In Folge der Entwickelung von Stickoxyden treten 
Dampfspannungen in den Ballons auf, welche Zertriimmerung der letzteren veranlassen 
konnen. Ergiesst sich aber Salpetersaure von dieser Koncentration auf Holz, Stroh, Papier 
und dergl. andere brennbare Substanzen, so kann der Ausbruch verheerender Schaden
feuer die Folge sein. 

Das Einathmen der aUB Salpetersli.ure entwickelten Dli.mpfe (Salpetrig
siiure, Stickoxyde) vermeide man thunlichst. Sie pflegen zuniichst nicht liistig zu fallen. 
Nach mehreren Stunden anscheinend guten Befindens aber treten schwere Vergiftungser
scheinungen auf, und nicht selten erfolgt plotzlicher Tod durch Herzschlag. 

II t Acidum nitricum purum. Reine Salpetersiiure. 1st in allen hier beriick
sichtigten Pharmakopoen enthalten, aber von sehr verschiedener Koncentration. Ale Aci
dum nitricum fiihrell sie auf: Brit. Germ. Relv. U-St. Als Acidum nitricum concentra
tum: Austr. .A.ls Acide azotique offtcinale: Gall. 

Bezeichnung 
Spec. Gew. bei 15· 
Procente HNO. 

Austr. 
Acid. nitro cone. 

1,800 
47,45 

Brit. Gall. 
Acid. nitro Acide azotique offie. 

1,420 1,390 
70,0 63,60 

Germ. Helv. U-St. 
Acid. nitro Acid. nitro Acid. nitro 

1,153 1,153 1,414 
25,0 25,0 68,0 

DarstelZung. Dieselbe erfolgt durch Rektifikation von roher Salpetersiiure (doppeItem 
Scheidewasser) in nachstehender Weise. 

Eine in ein Sandbad a gesetzte Retorte b fiillt man etwas iiber 2/3 ihres Raum
inhaltes mit doppeltem Scheidewasser an, nachdem man vorher ca. 3 g gepul~erten 
reinen Kalisalpeter auf ein Liter der Saure in die Retorte eingeschiittet hat, legt einen 
Kolben c an, wie in der Abbildung auf S. 75 angegeben ist, und erhitzt bis zum gelinden 
Aufkochen. Da hier eine viel Wasser enthaltende Saure destillirt, so ist die anhaltende 
Abkiihlung der Vorlage unerlasslich. Sobald der Retorteninhalt heiss wird, sammelt sich 
iiber demselben ein braunrother Dampf, aus Chlor und Untersalpetersaure bestehend, wel
cher bei weiterer Erhitzung in die Vorlage mit Salpetersiiuredampfen abfliesst und sich 
hier zum Theil verdichtet. Wenn die Temperatur der kochenden Saure bis auf ca. 1200 

gestiegen ist, ist auch die ganze Menge Chlor und Untersalpetersaure ausgetrieben, der 
Dampf in der Retorte erscheint nach und nach weniger gefarbt und wird zuletzt ganz 
farblos. Wenn dieser Zeitpunkt heranriickt, nimmt man den Kolben ab und ersetzt ihn 
durch einen anderen, indem man zugleich einige Tropfen der iiberdestillirenden Saure in 
einem etwas weiten Reagircylinder auffangt, in welchem sich einige Tropfen Silbernitrat
losung, mit ca. 5 ccm destillirtem Wasser verdiinnt, befinden. 1m FaIle das De~tillat noch 
eine geringe Triibung erzeugt, destillirt man ca. 10 Minuten weiter und priift nochmals. 
Erweist sich das Abtropfende endlich frei von Chlor, so legt man einen anderen reinen 
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Kolben vor und destillirt bei guter .A.bkiihlung desselben so lange, bis der Ruckstand in 
der Retorte noch ca. 1/6 der eingegossenen Saure betra.gt. Auf diese Weise erlangt man 
mehr als 2/a einer reinen Saure von ungefahr 1,38 spec. Gew. und das zuerst uber
destillirende und das zuruckbleibende Sechstellassen sich wieder als rohe Saure verwenden. 

Die uberdestillirte Saure ist in der Regel gelblich gefiirbt durch geloste Stickstoff
oxyde. Will man eine Saure von so hoher Koncentration darstelien, wie Brit. und U-St. 
sie Yorschreiben, so muss man sich darauf beschranken, die Hauptmenge der Stickstoff
oxyde durch Einblasen eines Luftstromes wegzuschaffen. Will man dagegen eine weniger 
koncentrirte Saure bereiten, so verdiinnt man das Destillat mit Wasser bis zu dem ge
forderten spec. Gew. und erhitzt die so verdiinnte Saure im Sandbade (in einem schrag 
gestellten Kolben) so lange auf 110 0, bis die mit dem vierfachen Volumen Wasser ver
diinnte Saure Kaliumpermanganat nieht mehr redueirt. 

Fig. 20. 

Eigenschajlen. Die kone. Sauren sind gelblich gefarbt und rauchen stark an der 
Luft, zersetzen sich auch im Sonnenlicht ziemlich rasch. Die verdiinnteren Sanren sind 
farblos, zersetzen sich weniger leicht. Beim Erhitzen sind sie sammtlich vollig fluchtig. 
Unterwirft man verdiinnte Losungen von Salpetersaure der Destillation, so geht zunachst 
eine sehr diinne Saure iiber; bei 1230 destillirt konstant ein etwa 70 Proc. ENOa ent
haltendes Hydrat: 2 E~Oa + 3 ~O. Wird Salpetersaure von grosserer Koncentration als 
70 Proc. destillirt, so geht zunachst unter theilweiser Zersetzung in Stickoxyd und Sauerstoff 
wasserfreie Salpetersaure iiber, bis der Kolbeninhalt die Koneentration von 70 Proc. ENOs 
hat, worauf dann dieses Eydrat konstant iiberdestillirt. 

Aufbewalwung. In Glasflaschen, vor Sonnenlieht geschiitzt. Vorsichtig. 
Prilfung. 1) Salpetersaure mit einem Gehalt von 25-40 Proc. ENOa sei farblos, 

die ca. 70procentige nur gelblich gefarbt. 2) In Platingefiissen erhitzt sei sie ohne Riick
stand fliichtig. 3) Die mit dem 4-10fachen Volumen Wasser verdiinnte Saure werde weder 
durch Baryumnitrat (Schwefelsaure), noch durch Silbernitrat (Chlor) getriibt, noch durch 
Kaliumferrocyanid geblaut (Eisen). 4) Wird die mit 2 Raumtheilen Wasser verdiinnte 
Saure mit wenig Chloroform geschiittelt, so darf dieses, auch naeh Zusatz eines in die 
Saureschicht hineinragenden Zinkstiickchens, nicht violett gefarbt werden (Jod, Jodsaure). 

Anwendung. .A.uch in starker Verdiinnung (1 Th. der 25proc. Saure: 200 Th.) 
nur selten innerlich bei Leberaffektionen, Gelbsucht, BRIGHT'scher Krankheit . .A.eusser-



76 Aeidum nitrieum. 

Heh in kone. Zustande stark atzend, erzeugt gelbgefarbte Sehorfe. Man benutzt die 25proc, 
Saure als Aetzmittel, mit Wasser verdiinnt (30-50 g auf ein Fussbad) zu Fussbadern, 
zum Bepinseln (1: 10) von Frostbeulen, wenn offene Stellen nieht vorhanden sind. In 
starker Verdiinnung (1,0-2,0: 100,0) als Verbandwasser gegen Hospitalbrand. 

Technisch namentlieh als Reagens in der chemischen Analyse. Antidot: 1st Sal
petersaure verschluekt worden, so reiehe man Milch, Eiweiss, Wasser, gehrannte Magnesia, 
SeifenH5sung. Kohlensaure Alkalien sind wegen der Kohlensaure-Entwiekelung unzweck
massig. 

III. t Acidum nitricum dilutum. Verdiinnte Salpetersiiure. Diluted nitric 
acid. Durch Verdiinnen der koncentrirteren Saure dargestellt und von Austr. Brit. Helv. 
und U-St. aufgenommen, ist in den einzelnen Pharmakopoen von versehiedenem Gehalt. 

Anstr. 
Spec. Gew. 1,129 

Procente HN03 21,42 

Brit. 
1,101 
17,44 

Helv. 
1,056 
10,0 

U-St. 
1,057 
10,0 

Die Hel v. ftihrt als Hochstgaben der verdiinnten Saure an: 1,0 g pro dosi, und 
8,0 g pro die. 

IV. t Acidum nitricum fumans (Germ. Helv.). Acidum nitrico· nitrosum 
(Austr.). Spiritus Nitri fumans. Rothe rauchende Salpetersiiure. 1st fast wasserfreies 
Salpetersaurehydrat HN03, welches mit Stickstoffdioxyd N02 (Untersalpetersaure) gesattigt 
ist. Hat im koncentrhtesten Zustande das spec. Gew. 1,505-1,510. Die genannten Phar
makopoen schreiben iibereinstimmend als spec. Gew. 1,45-1,50vor. Das Praparat wird 
nux ausnahmsweise im pharmaeeutischen Laboratorium dargestellt. Rothbraune Dampfe aus
stossende, sehr saure, stark atzende Fliissigkeit. 

Dm'stellung. In eine in ein Sand bad einzusetzende Retorte mit Tubus a, an welehe 
eine Vorlage b mit dem Tubus c und Glasrohr d angeschlossen ist, giebt man 10 Th. grob-

Fig. 21. 

gepulverten, gut getrockneten Kalisalpeter, tlhergiesst denselben mit einem Gemisch aUB 
6. Th. englischer und 3 Th. rauchender Schwefelsaure und heizt an, indem man zugleich 
dIe Vorlage b gut klihlt. Die durch d entweiehenden Dltmpfe werden in Natronlange oder 
ins Freie geleitet. Sobald die Farbe des Dampfes in der Retorte liber der Fliissigkeit blass-
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gelb geworden iat, wechselt man die Vorlage und fangt "die nunmehr iibergehende (chlor
freie) Salpetersaure gesondert auf. Man setzt die Destillation wie bei der Salpetersfiure 
fort, nm wirft man aIle 1/2 Stunden durch den Tubus der Retorte ein bohnengrosses 
Stuckchen Holzkohle in die Destillationsmasse. Ausbeute an rauchender Salpetersame 5 Th. 
Die mit dem 15fachen Vol. Wasser verdiinnte Saure werde weder durch Silbernitrat (Chlor), 
noeh dnreh Baryumnitrat (Schwefelsaure) getriibt. 

Au!bewahrung. FUr die rothe rauchende Salpetersaure gilt in dieser Hinsicht 
das Namliche, aber in noch verstarktem Maasse, wie es S. 73 fUr das doppelte Scheide
wasser auseinandergesetzt wurde. Man balte die Saure in der Officin gar nicht vonathig, 
da ihre Dampfe die rothe Emailleschrift zerstiiren. 

Anwendung. Rauchende Salpetersaure findet nm selten ausserlich Anwendung 
zum Aetzen von Warzen, syphilitischen Geschwiiren. Man gebe sie aber zu dies em 
Zwecke im Handverkauf nicht abo Der Abgabe zu gewerblichen Zwecken (an Chemiker, 
~letallarbeiter) steht unter Beachtung der nothwendigen Vorsichtsmaassregeln nichts im 
Wege. Wird nrauchende Salpetersaure" zu Heilzwecken gefordert, so gebe man doppeltes 
Scheidewasser (Acidum nitricum crudum) dafiir abo 

V. t Weisse rauchende Salpetersaure. Unter diesem Namen versteht man 
eine Salpetersaure von rund 70 Proc. HNOa-Gehalt mit einem specifischen Gewicht von 
1,400-1,450. Wird bisweilen von Chemikern gefordert. Sie darf, mit 10 Th. Wasser ver
diinnt, weder durch Silbernitrat noch durch Baryumchlorid getriibt werden. 

VI. t Acidum chloro-nitrosum (Erganzb.). AcidUln nitroohydrochloricnm 
(U-St.). Ean regale (Gall.). Salpetersalzsllure. Konigswasser. Die Vorschriften variiren. 

Erganzb. ApV. schreibt vor 1 Th. Salpetersaure (25 Proc.) mit 3 Th. Salzsaure 
(25 Proc.) vor der Abgabe zu misehen. Diese Vorschrift ist in Deutschland zum Arznei
gebrauch einzuhalten. Wenn nicht anderes verordnet, sind die reinen Samen anzuwenden. 
Die Mischung ist in Glasern mit Glasstopfen abzugeben. 

U-St. lasst 180 ccm Salpetersanre von 68 Proc. (Sp. G. = 1,41) mit 820 ccm Salzsaure 
von 31,9 Proc. (Sp.G. = 1,163) mischen. Gall. schreibt vor eine Misehung von 80 Gew.-Th. 
Salpetersaure von 1,39 spec. Gew., 20 Th. Wasser und 300 Th. Salzsaure von 1,17 spec. Gew. 

Das Konigswasser wird in der Arzneikunde gelegentlich einmal zu reizenden Fuss
badern verordnet. Auf ein Fussbad, welches in Gefassen von Holz zu nehmen ist, rechnet 
man 30-50 g Konigswasser. Innerlich hOchst selten bei Gelbsucht 0,1-0,2 in starker 
Verdiinnung mit Wasser. Teehnisch zur Auflosung von Gold und Platin. 

Acidum nitro-hydrochloricum dilutum U -St. Eine Mischung von 40 eem Salpeter
saure (68 Proe., Sp. G. = 1,41) mit 180 ccm Salzsauro von 31,9 Proe. (Sp. G. = 1,163) und 
780 ccm Wasser. AIle diese Mischungen sind erst unmittelbar vor der Abgabe zu beroiten. 

Analyse. Man erkennt die Salpetersaure an folgenden Reaktionen: 
A. N a c h w 0 i s. 1) Setzt man zu einer Auflosung von etwas B rue i n in koncentrirter 

Schwefelsiiure einige Tropfen einer Salpetersaure enthaltenden Losung, so entsteht eine deut
lieh rosenrothe Fiirbung (REICHARDT). Empfindlichkeit 1: 100000. Eine iihnliehe, aber weniger 
empfindliche Reaktion giebt Morphin. 2) Lost man ein Kllrnchen Diphenylamin in kon
eentrirter Schwefelsaure und bsst hierzu eine sehr verdiinnte wasserige Losung von Salpeter
saure fiiessen, so entsteht prachtvoll kornblumenblaue Fiirbung. (Wird auch von anderen oxy
direnden Agentien hervorgebracht.) 3) Vermischt man Indigolosung mit viel koncentrirter 
Schwefelsaure und fUgt etwas von einer Salpetersaure enthaltenden Losung hinzu, so wird 
beim Erhitzen die Indigolosung entf!l.rbt, bez. geht sie in Gelb (in Folge Bildung von 
1satin) iiber. Wird auch von anderen Oxydationsmitteln, Z. B. Chlor, unterehloriger Saure 
und zwar schon in der Kalte bewirkt. 4) 1st die Salpetersaure nicht zu verdiinnt, so kann 
man sie dadurch erkennen, dass sie beim Erhitzen mit blankem Kupfer an der Luft das 
Kupfer zu einer blauen Fliissigkeit lost, wahrend gelbbraune Dampfc von Stickstoffdioxyd 
~Ol entweichen. Bei Abschluss von Luft entsteht zunaehst farbloses Stickoxyd KO, 
welches durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in braunes Stickstoffdioxyd KOII 

(= Untersalpetersaure NeO,) iibergeht: NO -+- 0 = N02• Diese Realdion ist die wich
tigste und allein beweisende fUr Salpetersaure. Wir kennen keine andere Saure (mit 
Ausnahme der salpetrigen Saure), welche beim Erhitzen mit blankem Kupfer ein farbloses 
Gas liefert, das bei Beriihrung mit Luft oder Sauerstoff gelbbraune Dampfe bildet. Kleine 
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Mengen von Salpetersaure lassen sich in dieser Weise noch sehr gut erkennen, wenn man 
die Salpetersaure bei Luftabschluss durch Kochen mit Salzsaure und EisenchlorUr in 
Stickoxyd iiberfiihrt, dieses ii,ber Natronlauge auffangt und nun Luft oder Sauerstoff zu
treten lasst, wobei dann das farblose Gas braune Dampfe geben muss. 5) Mischt man in 
einem Probirrohr etwas von einer Salpetersaure enthaltenden Fliissigkeit mit 2-3 ccm 
FerrosulfatlOsung (s. Reagentien) und liisst mit Hiilfe einer bis an den Boden des 
Probirrohres eingesenkten Pipette etwa ein doppeltes Volumen koncentrirter Schwefelsaure 
so zufliessen, dass sich zwei Schichten bilden, so entsteht an der Beriihrungsstelle der 
beiden Schichten ein brauner Ring. Die Braunfarbung riihrt her von einer Verbindung 
des Ferrosulfats mit Stickoxyd (Fe SO 4 + NO). Das Stickoxyd entstammt der Salpeter
saure und wurde durch die Einwirkung des Ferrosulfates, welcbes dabei zum TheU zu 
Femsulfat oxydirt wurde, auf die Salpetersaure gebildet: 

6FeSO, + 2HNOa + 3H2 SO!. = 3 Fe2 (S04)a + 2ND + 4~O 
FerroBulfat Salpetersilure SchwefeIsliure Ferrisulfat Stickoxyd Wasser 

6) Kaliumpermanganat wird durch Salpetersiiure nicht reducirt. Unterscbied von der 
salpetrigen Saure, welche Kaliumpermanganat schon in der Kalte sofort reducirt. 

B. Bestimmung. Liegt die Salpetersaure in freiem Zustande vor, so kann sic 
nach geMriger Verdiinnung mit Wasser durch Normal-Lauge (Phenolphtbalem als Indikator) 
maassanalytisch bestimmt werden. 1 ccm Normal-Lauge neutralisirt 0,063 g HNOa. 

Ueber die Bestimmung der Salpetersaure in Nitraten vgl. unter Nitrogenium, im 
Wasser unter Aqua etc. 

Spec. Gw'1 Procente 
bei 15 0 HNOa 

1,010 1,90 
1,020 3,70 
1,030 5,50 
1,040 7,26 
1,050 8,99 
1,060 10,68 
1,070 12,33 
1,080 13,95 
1,090 15,53 
1,100 17,11 
1,110 18,67 
1,120 20,23 
1,130 

I 
21,77 

1,140 23,31 
1,150 24,84 

Volumgewicht und Gehalt der Salpetersliure 
bei 150 C. 

Nach LUNGE und REY. 

I Spec. GW'I Procente I Spec. GW'I Procente 
bei 15 0 HNOa bei 150 HNOa I Spec. GW'I Procente 

bei 150 HNOa 

1,160 26,36 1,310 49,07 1,460 79,98 
1,170 27,88 1,320 50,71 1,470 82,90 
1,180 29,38 1,330 52,37 1,480 86,05 
1,190 30,88 1,340 54,07 1,490 89,60 
1,200 32,36 1,350 55,79 1,500 94,09 
1,210 33,82 1,360 57,57 1,502 95,08 
1,220 35,28 1,370 59,39 1,504 96,00 
1,230 36,78 1,380 61,27 1,506 96,76 
1,240 38,29 1,390 63,23 1,508 97,50 
1,250 39,82 1,400 65,30 1,510 98,10 
1,260 41,34 1,410 67,50 1,512 98,53 
1,270 42,87 1,420 69,80 1,514 98,90 
1,280 44,41 1,430 72,17 1,516 99,21 
1,290 45,95 1,440 74,68 1,518 99,46 
1,300 47,49 1,450 77,28 1,520 99,67 

Poxikologisches. Erfolgt der Tod durch Einathmen der Dampfe oder durch Ein
nehmen stark verdiinnter Salpetersaure, so pHegt eine ziemliche Zeit bis znm Eintritt des Exi
tus zu verstreichen, die Salpetersiiure kann alsdann ganz oder zum Theil bereits ausgeschieden 
sein, und die Mllglichkeit des chemischen Nachweises wird Mchst fraglich. 1st der Gennss 
von konc. Salpetersiinre die Todesnrsache gewesen, so wird die Sektion ganz charakte
ristische gelbe Veriitzungen an Raut nnd Schleimhaut ergeben, die von der Umwandlung 
der Eiweissstoffe in Xanthoprotelnsaure herriihren. In solchen Fallen ist die Mllglichkeit 
vorhanden, die Salpetersaure nachzuweisen: 

1) Das Blut ist unter allen Umstanden auf seine Reaktion und auf das Vorhanden
sein von Methamoglobin oder Hamatin zu prllfen, s. Sanguis. 

2) Die Objekte (Erbrochenes, Leichentheile) sind auf die Reaktion zu priifen, dann 
unter Vermeidung von Erwarmen mit absolutem Alkohol zu extrahiren. Von den alkoho
lischen Ausziigen kann man einen Theil auf den Sanregehalt titriren. Den Rest macht 
man mit Kalilauge schwach alkalisch, dampft ein und bestimmt in dem RUrkstande die 
Salpetersaure nach ULseR, s. Nitrogenium. 
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Acide azotique alcoolise (Gall.). Esprit de nitre dulcifie in loco: Spiritus Nitri 
dulcis. Man verdiinnt 78,0 g Salpetersiiure von 1,39 spec. Gew. mit 22 g Wasser und 
fiig·t in kleinen Antheilen 300,0 g Alkohol von 90 Vol. Proc. hinzu. Wahrend der nachsten 
2 -3 Tage liiftet man gelegentlich den Stopfen, urn die entwickelten Gase austreten 
zu lassen. 

Acidllnt contpositnnt. REITZ 

(contra scirrhum). 
Ein ausserliches und innerliches Mittel gegen Krebs. 

Die Bereitung ist folgende: 

Acidi nitrici (25 °10) 250,0 
Acidi hydrochlorici 
Aetheris aa 15,0 
BOl'acis pulverati 11,0 

werden in eine Literflasche gegossen und oach 
dichtem Verschlllss etwa zwei Tage bei Seite 
;o:estellt, bis sieh in der Mischung die chemische 
Einwirkung vollendet hat. Dann giesst man das 
Gemisch in kleiuere Flaschen mit Giasstopfen, 
so dass die Flaschen nur halb gefUllt sind. 

N ach REITZ werden die obm'en und unteren 
Extremitaten aufangs aile 8-14 Tage und der 
Umkreis des Carcinoms taglich mit folgendem 
Liniment eingerieben: 

Linimentnm Bcidmn. REITZ. 

Rp. Acidi compositi Reitz 6,0 
Olei Hyoscyami 
Olei Olivarum ali 50,0 

Misce. S. Zum Einreiben. 

Gnttae acidae. REITZ. 

Rp. Acidi compositi Reitz 2,5 
Spiritus aetherei 10,0 

M. D. S. Jeden Tag einmal 10 Tropfen in Zucker. 
wasser. 

Injectio Bcida. REITZ. 

Rp. Acidi compositi Reitz 2,0 
Aquae destillatae 400,0 
Tincturae Opii simplicis 2,0 

M. D. S. Zu Einspritzungen. 
Bei Carcinoma uteri wochentlich 2mal einzuspritzen. 

!.cidnnt nitricum solidiflcatum. RIVALLIE. 

Solidificirte Salpetersliure. 

Von RIVALLIf; gegen KrebsgeschwUre empfohlen. 
Zu ihrer Bereitung, wolchc stets unmittelbar 
vor der Anwendung geschehen muss, giebt man 
an einem zugigen Ol'te einige Charpiebllusch'chen 
in einen durch heisses Wasser zuvor erwarmten 
Porcellallmorser und betropft die Charpie unter 
Driicken mit dem warmen Pistill mit eiller 
Salpetersaure von ca. 1,35 spec. Gewicht, also 
doppeHem Seheidewasser, bis eine gallertartige 
Masse entstanden ist. Diese Jlfasse wird 15 JlIi
nuten lang auf dem von einem nasseu Tuehe 
€ingefassten Krebsgeschwiir liegen gelassen, nnd 
nach ihrer Beseitigung wird die Wunde mit ge
sattigter AlaunlOsung gewaschen. 

Aqua cosmetica. GREEN. 

Rp. Acidi hydrochlorici diluti 
Acidi nitrici diluti (10"10) aa 2,0 
Aquae Rosae 200,0 

M. D. S. Waschwasser. 
Zum Bestreichen und Waschen des Kleienalls

schlages und del' Leberflccke (besonders bei 
Schwangeren). 

Aqua oxygenata. ALYON. 

Rp. Acidi nitrici puri (25·,.) 2,0 
Aquae communis 1000,0 

M. S. Taglich 3-4mal ein Weinglas voll. Bei 
Syphilis, Flechten, Zuckerharnruhr. 

Aqua contrB perniones. HEBRA. 

HEBRA'sches Frostwasser. 

Rp. Acidi nitrici (25 °1.) 15,0 
Aquae destillatae 100,0 

M. D. S. ZUlU Umschlage auf Frostbeulen. 

Aqua cont ... perniones. RUST. 

RUST'sches Frostwasser. 

Rp. Acidi nitrici dilllti (10"/0) 
Aquae Cinnamomi simplicis Bna 25,0 

M. D. S. Taglich zweimal die Frostbeulen zu be
streichen. 

Limouade nitriqu8 (Gall.). 

Potus nitricus. Potns cantorllll. Limo
nade azotique. 

Rp. Acidi nitrici diluti (6,3"10) 20,0 
Aquae 875,0 
Sirupi Sacchari 125,0 

Massa chartac8a cBustica. 

Rp. Acidi nitrici fumantis 10.0 
Acidi nitrici crudi 5,0 

Bringt man in eine Porcellankruke und arbeitet 
mit Hilfe eines Glasstabes so viel Schnitzel von 

Filtril'papier q. s. 

darnnter, dass eine Paste entsteht. 
S. Zum Cautel'isiren. 

llixtura antiictericB. FRERICHS. 

Rp. Acid; nitrici (25"10) 1,0 
Acidi hydrochlorici 2,0 
Aquae destillatae 150,0 
Sirupi simplicis 25,0 

Jl1. D. S. 3 - 4mal iliglich 1 Essloffel. Bei chro
nischer Gelbsllcht. 

Pediluvium nitricum. SCHOENLEIN 

Rp. Acidi nitrici crudi 
Acidi hydrochlorici crlldi ana 30,0 

11-1. Detur au bgenam epistomio vitreo mUllitnm. 
S. Zll einem FlIssbade. 

Bei chronischer LeberentzUndung, krallkhufter 
lI1enstruation. 

Potus antWysentericllS. HOPE. 

Rp. Acidi nitrici (25"10) 5,0 
Aquae lI1enthae piperitae 300,0 
Tinctllrae Opii simplicis Guttas 50. 

M. D. S. Alle drei Standen soviel wie zwei Ess
IOffel voll zu nehmen. 
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Species fumigatoriae. SMITH. 
Fumigatio nitrica Smithiana. 

1. 
Rp. Acidi sulfurici crudi 100,0 

caute diluta 
Aquae communis 60,0 

den tur ad vitrum. S. Sliure. 
2. 

Rp. Kalii nitrici crudi pulverati 100,0 
D. ad chartam. S. Pulver. 

S. Der in einem irdenen Tiegel erhitzten Sliure 
wird in dem zu desinficirenden Raume nach 
nnd nach ein Theelllffel voU Pulver eingetragen. 

Vor dem Einathmen des Dampfes hlite man sich 
und trage das Kaliumnitratpulver mit einem L6ffel 
ein, dessen Stiel durch einen Stab genligend 
verliingert ist. 

Unguentunl oxygenatum (Germ. I). 

Unguentum nitricum. ALYON's Salbe. 

Rp. Adipis 50,0 
Acidi nitrici (250'0) 3,6 

Man schmilzt das Schweineschmalz in einem Por
cellangeflisse, mischt die Salpetersaure hinzu 
nnd erhitzt bei gelinder Warme unter bestandigem 
Umrlihren so lange, bis die Masse blaues Lack
muspapier nicht mehr rothet. Alsdann in 
Papierkapseln auagiessen nnd die entstandenen 
Tafeln im verschlossenen Gefllas aufbewahren. 

Gelbliches Cerat, von gleichsam ranzigem Geruch. 
Friiher gegen Scabies lmd chronische Exantheme 

gebraucht, jetzt obsolet. 

Acidum ole'inicum. 
Acidum oleinicum (Erganzb.). Acidum oleicum (U-St.). Acidum elainicum. 

Oelsilure. Elainsiiure. Oleic acid. C18H340g. Mol. Gew. = 282. 
In den Lehrbiichem wird eine reine Oeisa ure aufgefiihrt. Diese ist nicht Gegen

stand des Handeis. Die in der Pharmacie und den Gewerben zumeist benutzte Oeisanre 
.ist die rohe Oelsaure der Preislisten. 

I. Acidum olei'nicum purum. Reine Oelsliure. Wird durch Verseifen von 
Mandeiol und Zersetzllng der Seifenllisung mittels verdiinnter Schwefelsaure, Waschen und 
Trocknen der Fettsauren dargestellt. Ein farbloses und geruchIoses Oel, welches bei + 40 C. 
erstarrt llnd alsdann erst bei + 140 C. wieder schmiIzt. Spec. Gew. 0,898 bei 140 oder 0,876 
bei 1000 C. SolI in reinem Zustande Lackmusfarbstoff nicht rothen. Dagegen kann die Oel
saure in alkoholischer Losung mit alkoholischer Kalilauge und PhenolphthaleIn als Jndi
kator titrirt werden. In Wasser ist sie unloslich, leicht loslich schon in kaItem Alkohol, 
in Aethcr, Chloroform. Mischbar mit fetten und aetherischen Oelen. Sie ist eine unge
sattigte, einbasische Saure; 1 Mol. addirt = 2 Atome Brom oder Jod. Ihre SaIze heissen 
»Oleate". 

Jodzahl = 90,07; SaurezahI 198,9. 
Durch Einwirknng von salpetriger Saure geht die Oelsaure in die isomere feste 

ElaIdinsaure iiber. 

II. Acidum olei'nicum (Erganzb.). Acidum oleicuDl U -St. Da die reine Oel
saure nicht Handelsprodukt ist, so wird unter "Oelsaure" schiechthin stets die rohe 
Saure verstanden. Sie wird technisch in grossen Mengen als Nebenprodukt der Stearin
kerzenfabrikation durch Verseifung besonders der animalischen Fette (Talg) gewonnen. 
Man erhitlt hierbei stets Gemenge von Oelsaure mit Palmitinsiture und Stearinsaure. Die 
letzteren beiden scheiden sich beim AbkiihIen krystallinisch ab, die Oelsliure bleibt fltlssig 
und wird durch Abpressen mechanisch getrennt. Die im Grosshandel als "Oelsaure" be
zeichnete Substanz ist ein Gemisch von Fettsauren, welches zwar vorwiegend Oelsii.ure, 
dane ben aber auch noch Palmitinsaure, Stearinsaure und andere Fettsauren enthii.lt. 

U -St. sagt, sie werde in geniigender Reinheit aus dem Handelsprodukt erhalten, 
wenn man dieses auf + 5° C. abkiihle und die fliissigen Antheile durch Koliren sammele. Es 
beschreibt die Oelsaure ala eine gelbe oder braune olige Fliissigkeit, welche unter dem 
Ein1luss des Lichts und der Luft nachdunkelt. Spec. Gew. etwa 0,900. 

D a s Erg a n z b. giebt an: "Farblose oder kaum gelbliche, lilige Fliissigkeit, nahezu ge
ruchIos und geschmacklos, unter 150 C. dickfliissig werdend, bei + 4° C. erstarrend. Spec. Gew. 
0,89-0,91." Ein solches Praparat wire zweckmassig als Acid. oleYnic. depuratum 
oder als Acid. olewc. crudum album zu bezeichnen gewesen. Man kann es gewinnen, in
dem man die bei + 50 aus der Oelsaure des Handels abgeschiedenen lliissigen Antheile 
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1-2mal mit Thierkohle digerirt und filtrirt. Diese Oelsaure giebt folgende Konstanten: 
Saurezahl 185,9-202,8. Esterzahl 3,6-11,2, Jodzahl 72-82,3, Refraktion bei 250 = 
48,1-50,1. Bei Luftzutritt nimmt die Oclsaure bald dunkle Farbe, ranzigen Geruch und 
saure Reaktion an. 

AUfbewahrung. In moglichst gefiillten, gut verstopften Flaschen odeI' Stein
kruken an einem dunklen und namentlich klihlen Ort, da die erstarrte Oelsaure Sauerstoff 
nicht aufnimmt. 

Priifung. Sie gebe mit einem gleichen Raumtheil Alkohol (90 Vol. Pl'oc.) eine 
klar bleibende Misehung (Trlibung = Fett), ferner, mit verdlinntel' Kaliumkarbonatlosung 
erwarmt, eine klare Fllissigkeit (Triibung = MineralOl, bez. Kohlenwasserstoffe). Wird diese 
Lasung mit Essigsaure neutralisirt, so entsteht auf Zusatz von Bleiacetat ein weisser Nieder
schlag (Bleioleat), welcher nach dem Auswaschen durch Wasser in Aether nahezu vallig 
laslich ist lBleistearinat und -Palmitat wiirden in Aether nicht lOslieh sein). 1 g Oelsaure 
verbrenne ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Anwendung. Oelsaure dient zur Darstellung verschiedenel' Oleate, d. i. Olsaurer 
Salze, z. B. des Quecksilbersalzes, ferner zur Bereitung von Pflastern und Seifen. Es ist 
vorauszusehen, dass bei del' Seifenbereitung in absehbal'er Zeit die Fette und Oele libel'
haupt ganzlich durch die freien Fettsauren einschl. del' Oelsaure (wegen del' Gewinnung 
des Glycerins) werden verdrangt werden. - 100 Th. Oelsaure bediirfen zur valligen Ver
seifung = 20 Th. Kalihydrat KOH, oder 14,2 Th. Natronhydrat NaOH. 

Eunatrolum. Eunatrol. Das unter diesem Namen in den Handel gelangende 
Praparat solI reines olsaures Natrium sein. Thatsachlich abel' besteht es nach 
einer Untersuchung von B. FISCHER aus etwa 70 Proc. Natrium-Oleat und 30 Proc. freier 
Oelsaure. :Man kann es darstellen, indem man 100 Th. reiner Oelsaure mit 10 Th. 
reinem trocknen Aetznatron in alkoholischer Losung verseift und die entstandene Seife zur 
Trockne bringt. 

Weissliche, weiche, seifenartige :Masse, schwach nach Oelsaure riechend. Gegen 
Lackmus schwach alkalisch, in Wasser triibe loslich. Die konc. wasserige Losung wird 
durch Phenolphthalem nicht odeI' kaum gerothet, erst nach dem Verdiinnen mit viel Wasser 
erfolgt starke Rothung. Die :Menge del' vorhandenen freie n Oelsaure wird festgeHtellt 
durch Titration del' alkoholischen Losung mittels Normal-Kalilauge und PhenolphthaleIn 
als Indikator. 

Es wird zur Unterstiitzung del' GaUenthiitigkeit zweimal taglieh zu je 1 g. in Pillen
form gegeben: Rp. Eunatroli 25,0, Terrae siliceae, Glycerini q. s. Fiant pilulae 100. 
Morgens und Abends je 4 Pillen. 

Emplastrnm adhaesivum Germ. 1. In 18 Th. rohe Oelsaure siebt man in del' 
Kalte unter bestandigem Umriihren (I) allmahlieh 10 Th. hoehst feingepulverte Bleiglatte 
ein und erhitzt die homo gene :Misehung unter bestandigem Umriihren (I), bis ein Pilaster 
geworden ist. - Alsdann misehe man ein geschmolzenes Gemisch von 3 Th. Kolophonium 
und 1 Th. Talg hinzu. - Dieses Pilaster entbehrt nach einiger Aufbewahrung del' erfor
derlichen Klebkraft. 

Spiritus Saponis, Seifengeist. 90 Th. roher Oelsaure und 310 Th. 90proe. 
Weingeist werden in einen Kolben gegeben, im Wasserbade bis auf 50 bis 60 0 erwarmt 
und nach und naeh mit 33 Th. zerriebenem Nat ri urn b i k ar bon at, zuletzt mit 200 Th. 
Rosenwasser versetzt. 

Sapo argentarius, Silberseife. ,Oelsaure 100 Th. und Stearinsa.ure 300 Th. 
werden durch Sehmelzung verbunden, dann mit 100 Th. Sehlammkreide gemischt, und 
nach dem Erkalten gepulvert. Zum Putzen von Silberzeug. 

Unguentum ad corium, Lederschmiere. Oelsaure, Harzol und Thran aa. 
Richter's Patent-WellenOl zum Glatten del' Wellen ist rohe Oelsaure mit 

10 Proe. Amylalkohol (Ph. Ztg. 1894. 511). 
Pntzol ist rohe Oelsaure, eventuell mit Zusatz von 30 Proc. :Mineralol (Petroleum). 
Putzpomade. Trippel 40 Th., Engliseh Roth 10 Th., Oelsaure 50 Th. 
Ammoniumoleat als Reinigungsmittel fiir Glas, Porcellan, Gespinnste etc.: Oelsaure 

1 Th., Spiritus 2 Th., Ammoniakfliissigkeit 14 Th. 

Handb. d. phnrm. Praxis. I. 6 
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Acidum osmicum. 
I. t Acidum osmicum (Erganzb.), seu hyperosmicum, seu osminicum. Os

miumtetroxyd. Osntiumsiiure. Ueberosmiumsiiure. Perosmiumsiiure. Acide osmique. 
Osmic acid. 0804, Mol. Gew. =254. 

Darstellung. Sehr fein vertheiltes Osmium (etwa so fein wie Platinmohr oder 
-schwamm) wird unter Ueberleiten von Sauel'stoff auf etwa 4000 erhitzt. Es verbrennt 
dabei zu Osmiumtetraoxyd, welches fliichtig ist und in abgekiihlten Vorlagen gesammelt wird. 

Eigenschaften. Farblose bis gelbliche, oder gl'iinlich-graue, nadelformige Krystalle 
oder krystallinische Stiicke von stechendem, chlorartigem Geruche und sehr scharfem Ge
schmacke, welche aus der Luft Feuchtigkeit anziehen, Dampfe ausstossen, beim Erhitzen 
schmelz en und ohne Riickstand fliichtig sind. Die wasserige Losung (1 = 100) rothet blaues 
Lackmuspapier nicht, ist farblos, veranlasst aber, besonders bei Lichtzutritt, Schwarzung 
der Gefasswand. Sie farbt Kaliumjodidliisung gelb, wird durch Schwefelwasserstoff schwarz
braun gefallt, durch schweflige Saure zuerst gelb, dann braun und violett, durch Gerb
saureHisung dunkelblau gefarbt. Wird zu einer wassrigen Losung Alkohol zugesetzt, so 
scheidet sich innerhalb 24 Stunden alIes Osmium in Form eines schwarzen Niederschlages 
nnd zwar als Osmiumtetrahydroxyd OS(OH)4 abo 

Die Dampfe des Osmiumtetroxydes wirken auf die Schleimhiiute stark reizend, be
sonders gefiihrlich ist die Einwirkung auf die Schleimhaut der Luftwege und der Augen! 
(Vorsicht!) Es kann Erblindung eintreten. 

Prafung. Osmiumsaure darf beim Erhitzen einen Riickstand nicht hinterlassen. 
Die Ausfiihrung dieser Probe erfolge mit grosster Vorsicht unter Anwendung geringer 
Mengen unter einem gut wirkenden Abzuge, da sonst schwere Entziindungen der Schlejm
haute eintreten konnen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. In den Handel 
gelangt die Osmiumsaure meist in Rohrchen eingeschlossen. Da der Inhalt dieser RohrcheJ;l 
scinem Gewichte nach bekannt ist, so empfiehlt es sich, die geoffneten Rohrchen sogleich 
umgekehrt in Wasser zu stellen und von dem Inhalt eines Rohrchens eine Losung von 
bekanntem Gehalte herzustellen. Auch diese Losungen sind VOl' Licht und Staub 
geschiitzt vorsichtig aufznbewahren. 

Anwendung. Innerlich in Gaben von 0,001-0,003 g mehrmals taglich in Pillen, 
am besten mit Bolus bereitet, bei gleichzeitigem Gebrauche von Kaliumbromid gegen Neu
ralgien und Epilepsie. Subkutan 1/2-1 ccm der Iprocentigen wassl'igen Losung. Grosste 
Gaben pro dosi 0,01, pro die 0,02 g. Die wasserige Losung ist in dunklen Glasern mit 
Glasstopfen zu dispensiren. 

Technisch zum Harten von mikroskopischen Objekten. 

II. t Kalium osmicum. Kaliumosmat. Osmigsaures Kalium. Os04K2+2H20. 
lIIol. Gew. = 368. 

Darstellung. Zu einer frisch bereiteten Losung von Osmiumsaure in Alkohol 
setzt man Kalilauge hinzu. Die Fliissigkeit fiirbt sich schon roth, und falls sie hinreichend 
koncentrirt ist, wird das Kaliumosmat als KrystaIlpulver abgeschieden. Beim langsamen 
Verdunsten verdiinnterer Losungen erhaIt man granatrothe bis schwarzrothe Oktaeder. 
Braunrothes Krystallpulver oder rothe bis schwarzrothe Oktaeder, von siisslich adstrin
girendem Geschmacke, in Wasser leicht lOslich. An trockener Luft haltbar, in feuchter 
Luft zerfliessend und sich zersetzend. - Die Losungen des Salzes zersetzen sich besonders 
auf Zusatz einer Saure unter Bildung von Osmiumtetroxyd und niederen Oxyden des 
Osmiums. Vorsi ch tig, vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt, aufzubewahren. 

Anwendung. Innerlich in Gaben von 0,001-0,003, Subkutan 1/2-1,0 ccm der 
einprocentigen Losung wie Osmiumsiiure, vor welcher es den Vorzug grosserer Haltbarkeit 
hat. Grosste Gaben: pro dosi 0,2 g, pro die 0,5 g. 
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Acidum oxalicum. 
Acidum oxalicmu. Acide oxalique (Gall.). Oxalic acid. Oxalsiiure. Kleesiiure 

(bisweilen auch Acidum saccharinicum, Zuckersaure). C2H20 4 + 2 H20. Mol. Gew. = 126. 
Wird in chemischen Fabriken dargestellt: a) durch Einwirkung von Salpetersaure 

auf Zucker (Traubenzucker) oder Starke, b) durch Verschmelzen von Cellulose (Siigemehl) 
mit einem Gemisch von konc. Kali- und Natronlauge. Die erhaltene Oxalsaure wird durch 
Umkrystallisiren gereinigt. Man unterscheidet 1) eine technische und 2) eine reine 
Oxalsaure. 

I. t Acidum oxalicum technicum (s. depuratum, crystallisatum). Ent
weder farblose, hiiufiger aber etwas grauweisse, prismatische Krystalle, nicht hygroskopisch. 
Sie enthiUt als Verunreinigung in der Regel Schwefelsaure, Ammoniak und Salze des 
Kalium, Natrium, Calcium, Spuren Eisen. 1 g darf beim massigen Gliihen im bedeckten 
Platintiegel nicht mehr als 0,05 g Riickstand hinterlassen, anderenfalls ist auf absichtlichen 
Zusatz der verunreinigenden Salze zu schliessen. Von diesen Verunreinigungen abgesehen, 
gleicht sie in ihren Eigenschaften der rein en Oxalsaure. 

II. t Acidum oxalicum purissimum (Erganzb.). Wird im Allgemeinen durch 
Umkl'ystallisiren der rohen Saure hergestellt. Falls die letztere Kali oder Natron enthiilt, 
lassen sich die letzten Spuren der Verunreinigungen nur schwer beseitigen. Man hat dafiir 
empfohlen: Umkrystallisiren aus Alkohol oder aus reiner 12proc. Salzsaure. Am zweck
massigsten jedoch ist die Reinigung durch Sublimation der entwasserten, rohen Oxalsaure 
auszufiihren. Man bringt letztere in einen Kolben, welchel' in einem Paraffinbade steht 
und durch den mittels einer Saugpumpe ein Luftstrom hindurch gefiihrt werden kann. Als 
Vorlagen benutzt man zwei leere Kolben, durch welche der Luftstrom gleichfalls durch
geleitet werden kann. Man erhitzt nun die Oxalsaure und halt sie moglichst auf 1570 C., 
wahrend der Luftstrom durchgesaugt wird. Dieser nimmt die sublimirende Oxalsaure in 
die vorgelegten Kolben mit, wo sie sich wasserfrei zu glanzenden Krystallen verdichtet, 
welche durch Auflosung in heissem Wasser wieder in wasserhaltige Oxalsaure C204Hg + 
2 H20 verwandelt werden. 

Eigenschaften. Reine Oxalsaure bildet farblose, geruchlose, stark sauer schmeckende, 
prismatische, nicht hygroskopische Krystalle C2H20 4 + 2 H20. Ueber Schwefelsaure oder 
durch Erwarmen auf 700 C. wird sie wasscrfrei; schon bei 1000 C. sublimirt wasserfreie Oxal· 
saure, bei 150-157° C. ist die Sublimation in vollem Gange. Bei 1600 C. erfolgt Zersetzung, 
bei 1800 C. Schmelz en , bei 1900 C. Sieden der entwasserten Oxalsaure. Die Dampfe der 
entwasserten Oxalsaure reizen heftig zum Husten. 

Die krystallisirte (wasserhaltige) Saure lost sich in 10 Th. Wasser von 150 C., oder in 
3 Th. siedendem Wasser, feI'ner in 2,!i kaltem oder in 1,8 Th. siedendem Alkohol, wobei 
z. Th. Bildung von Oxalsaureather erfolgt, schwer in Aether. Mit Wasserdampfen ist sie 
fliichtig. Beim Erhitzen mit wasserentziehenden Mitteln, z. B. Schwefelsaure, zerfaIIt sie 
in Wasser, Kohlensaure und Kohlenoxyd. Daher ist Oxalsaul'e ein Reduktionsmittel: sie 
COOH entfiirbt z. B. Kaliumpel'manganat beim Erwarmen in schwefclsaurer Losung und 
I reducirt Goldsalze zu metallischem Gold. Beim Erhitzen mit Glycerin entsteht 

COOH Ameisensaure. Oxalsaure ist eine z w.e i basische Saure, ihre Salze heissen "Oxalate". 
Oxal-
s1\ure. Sie bildet neutrale, saure und iibersaure Salze. 

Nachweis und BestimmufI(J. Man erkennt die Oxalsaure an folgenden Reak
tionen: 

1) Fiigt man zu freier Oxalsaure (oder 10slichen Oxalaten) eine Losung von Caleium
acetat, so entsteht ein weisser Niederschlag von Caleiumoxalat C204Ca + ~O. Diesel' ist 
unloslieh in Wasser, in Essigsaure und in Ammoniak, dagegen leieht loslieh in Salzsaure 
und in Salpetersaure (iilmliche Niederschlage entstehen mit Strontium- und Baryumaeetat). 
2) Mit Bleiacetat entsteht in den Losungen der Oxalsaure und del' Oxalate schwer 10s
liehes, weisses Blcioxalat C2 0 4 Pb. 3) Silbernitrat giebt mit Oxalaten weissen, in Salpeter
saure loslichen Niederschlag. 4) Liegen unlosliche Oxalate vor, so koeht man diose mit 

6* 
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:Natriumkarbonatlosung aus. Das mit Essigsaure angesauerte Filtrat giebt auf Zusatz von 
Oalciumacetat alsdann einen Niederschlag von Oalciumoxalat. 

Bestimmung. Freie Oxalsaure kann man a) mit Normalkalilauge und Phenol
phthaleIn titriren. 1 ccm Normalkalilauge ist = 0,063 g Oxalsaure 0204H2 + 2H20. b) Durch 
Kaliumpermanganattitriren 2KMnO, + 5 02~OJ .2~0 + 3 ~S04= 18 H20 + 10 002 + 
K9 S04 + 2 MnS04. Zu diesem Zwecke sauert man die Losung, welche andere durch 
Kaliumpermanganat oxydirbare Bestandtheile nicht enthalten darf, mit verdiinnter Schwefel
saure an, erhitzt bis fast zum Sieden und titrirt mit Kaliumpermanganat bis zur eben 
bleibenden Rothfarbung. 1 g KMnO, zeigt 1,9936 g 02H204 + 2~0 an. Das Verfahren 
ist auch fiir Oxalate anwendbar, falls sie nicht eine gleichfalls noch oxydirbare Base (z. B. 
Eisenoxydul) enthalten. N ur ist alsdann entsprechend mehr Schwefelsaure zuzufiigen. 
c) Gewichtsanalytisch. Man faUt die Oxalsaure in der Siedehitze mit Oalciumacetat, oder 
man iibersattigt sie mit Ammoniak und fliUt in der Siedehitze mit Oalciumchlorid. Das 
ausgewaschene Oalciumoxalat kann nach b) titrirt werden oder man fiihrt es durch vor
sichtiges GIiihen (zuletzt Befeuchtung mit Ammoniumkarbonat und Trocknen bei 1500) in 
Oalciumkarbonat iiber. 1,0 OaOOa = 1,26 02H204' 2~0. OdeI' man verwandelt es durch 
GIiihen vor dem Geblasc in OaO. 1,0 CaO = 2,25 0:!04H2' 2H20. 

VoIUlllgewicht der OxalsiiurelOsungen 
und Gehalt an C2~0, + 2 ~O (Franz) bei 15°. 

Proc. Proc. Proc. 
Vol. Gew. C2~04+ Vol. Gew. C2Hg0 4+ Vol. Gew. C2~04+ 

2 H2O 2 H20 2~0 

1'00R2 1 1'0182 6 1'0271 10 
1'0064 2 1'0204 7 1'0289 11 
1'0096 3 1'0226 8 1'0309 12 
1'0128 4 1'0248 9 1'0320 12'2 
1'0160 5 

Aufbewahrttng. Vorsichtig, VOl' ammoniakalischer Luft geschiitzt. 

Pl'iilung. 1) 1 g hinterlasse' beim Gluhen im Platintiegel keinen wagbaren Riick
stand (Kalium-, Natrium-Salze). 2) Die wasserige Losung 1: 20 werde a) nach dem An
sauern mit Salpetersaure weder durch 5 Tropfell Baryumchloridlosung noch durch Silber
nitratlosung getrilbt (Schwefelsaure, Ohlor). b) durch Schwefelwasserstoff nicht verandert 
(Kupfer, Blei) auch nicht nach Zusatz von Ammoniak (Eisen, Zink). 3) 3 g der Krystalle 
geben nach dem Uebersattigen mit Natronlauge beim Erwarmen nieht den Gemeh naeh 
Ammoniak zu erkennen. 

Anzvendung. In Substanz oder konc. Losung wirkt Oxalsaure auf Schleimhiiuten 
iitzend. Nach der Resorption wirken auch diinnere Losungen der freien Saure, sowie der 
Oxalate, giftig auf das Herz- und Nervensystem. Symptome: Athemnoth, Ameisenkriechen, 
Riickenschmerzen, Krampfe. Der Tod erfolgt entweder bald oder nach Tagen und W ochen. 
Dosis letalis wird zu 4,0-15,0 g angegeben. Gegengift: Kreide, Kalkwasser, Zucker
kalk, Calciumacetat. Therapeutisch kaum mehr verwendet. 

Die Angabe, dass Oxalsaure nicht giftiger sei als Citronensaure und wie diese in 
Form von Limonaden gereicht werden konne, ist durchaus falsch und kann unter Umstan
den verhiingnissvoU werden. 

In der Analyse besonders als Reagens zur Erkennung und Bestimmung der alka
lischen Erden. Tech nisch zur Herstellung von Tinte, von Beizen in der Kattundrnckerei, 
zum Entfii.rben von Stroh, zum Entfernen von Rost1lecken. 

TfnJikologisches. 1st der Nachweis einer Vergiftung durch Oxalsaure zu fiihren, 
so ist zUllachst die Sehleimhaut von Magen und Darm mikroskopisch auf das Vorhanden
sein der eharakteristischen KrystaUe des Calciumoxalates zu untersuchen. 

Alsdann kocht man die zerklein erten und auf dem Wasserbade eingetrockneten 
Objekte mit 95 proc. Alkohol 2-3 l'I1al aus filtrirt und zieht den Alkohol zum grossten 
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Theil durch Destillation abo Den Riickstand trocknet man ein, zieht ihn mit Wasser aus 
und filtrirt. Das Filtrat giebt beim Kochen mit Calciumacetat einen weiss en Niederschlag 
von Calciumoxalat, falls freie Oxalsaure oder iiberoxalsaures Kalium zugegen war, 
da dieses letztere durch Alkohol in Kaliumbioxalat und Oxalsaure zerlegt wird. Das er
haltene CilJciumoxalat ist durch Specialreaktionen naher zu kennzeichnen. Die Be s tim m u n g 
erfolgt in gleicher Weise, wie eben angegeben, nul' ist eine gewogene Menge von Organ
theilen in Arbeit zu nehmen, und das Gewicht des erhaltencn Calciumoxalates ist dutch 
Ueberfiihren des letzteren in Calciumkarbonat oder Calciumoxyd festzustellen. 

Die beim Extrahiren mit Alkohol hinterbliobenen Organtheile werden mit Wasser 
ausgezogen. Das mit Essigsaure augesauerte Filtrat wird aufgekocht und durch Filtriren 
von etwa ausgeschiedenem Eiweiss befreit. Brhalt man aus dem zum Sieden erhitzten 
Filtrat durch Calciumacetat nochma1s einen Niedersch1ag von Calciumoxalat, so stammt 
dieses yon loslichen oxalsauren Salzen her, welche in den Organtheilen vorhanden gewesen 
sind. Bestimmung wie vorher. 

Ueber den Nachweis der Oxa1saure im Harn s. Urina. 
Antifer, Tintenfieckreiniger. Bine Mischung von grobgepu1verter Oxa1saure und 

grobgepulvertem A1aun wird bei 120 0 im Porcellankasserol geschmolzen und in Stangen 
gegossen, die man in Stanniol einhiillt. 

Encrivore. Zum Verti1gen von Gallus-Tintenfiecken, mittelst Haarpinselsaufzu
tragen: Oxa1saure 3,0, Wasser 20,0, Alkohol 50,0. 

Robigin. Zum Entfernen von RosUlecken aus Wasche etc.: Salzsaure (25 Proc.) 4,0, 
Oxalsaure 4,0, Wasser 92,0. Die Losung ist heiss anzuwenden. 

Plus d'encre aux doigts; Ie nouveau nettoyeur, oder No more inkblots on the 
fingers; the new chemic patent cleaner. Runde, circa 5,0 cm lange, 0,9-1,0 em dicke, 
von buntem Stanniol umhiillte Stabe, dargestellt aus geschmolzener Oxalsaure mit einer 
kleinen Menge Cochenillepu1ver. Signatur: Mouillez 1a tache d'encre, frottez la avec Ie 
nettoyeur chimique, eUe disparaitra immediatement. 

Cosmetieum oxalicum. 
Rp. Acidi oxalici 5,0 

Boracis 10,0 
Aquae Rosae 135,0 
Glycerini puri 50,0. 

M. D. S. Zurn Waschen fleckiger Hautstellen. 

lllixtllra oxallca martiata. GAMBERINI. 
Rp. Ferri sulfurici crystalhsati 0,5 

Acidi oxalici 0,25 
Aquae destillatae 130,0 
Sirupi Sacchari 50,0. 

l\I. D. S. EssHifIelweise in der Apyrexie (bei In
termittens). 

III. t Ammonium oxalicum (Erganzb.), AUlllloniumoxalat. Oxalate d' Ammo
niaque. Oxalate of Ammonia. C20!(NH4)2' H20. Mol. Gew. = 142. Darzustellen durch 
Neutralisiren von 10 Th. kryst. Oxa1saure mit 27 Th. Ammoniak (10 Proc.) und Eindampfen 
der Losung bis zur Krystallisatioll. Farblose, in Wasser klar losliche Krystalle. Loslich in 
20 Th. Wasser; die Losung ist neutral. 2 g sollen ohne RUckstand verbrennen, es sei frei von 
Schwefelsaure und von Metallsalzen. Pl'ufung wie Acidum oxalicum. Die Lasung 1: 20 
dient als Reag·ens in del' Analyse. ~lan stellt sie ex tempore dar aus: kryst. Oxalsaure 10,0, 
Ammoniakfiiissigkeit (10 Pl'oc.) 27,0, Wasser 163,0. Vorsichtig aufzubewahren. 

IV. t Kalium bioxalicum. (Erganzb. I) Saures KaliullIoxalat. c2o! HK • H20. Mol. 
Gew. =146. Oxalate acide de potasse (Gall.). Bioxalate de llotasse. Sel d'oseille. Bi
oxalate of potassium. Wird in chemischen Fabriken dargestellt. lIIan kann es im kleinen 
erhalten, indem man die wasserige Losung von 10 Th. Kaliumkarbonat mit etwa 9,1 Th. 
kryst. Oxalsaure neutralisirt, alsdann nochmals die gleiche :Menge Oxalsaure als zur Neu
tralisation verbraucht war (9,1 Th.), hinzufUgt und zur Krystallisation eindampft. - Farb
lose, luftbestandige, sauer und bitter schmeckende, sauer reagil'ende monokline Krystalle, 
in 40 Th. kaltem oder 6 Th. siedendem Wasser laslich, unlUslich in Alkohol. Aufbewah
l"llng: Vorsichtig·. 

V. t Kalium tetraoxalicum. Uebersaures Kalillmoxalat. C20!HK + C20 4H2 

+2H2 0. Mol. Gew.= 254. Man ¥eutl'alisirt die wassel'ige Lasung von 10Th. Kaliumkarbonat 
mit (9,1 'rh.) kryst. Oxalsaure, fiigt zu der Lasung die dreifache Menge (27,3 Th.) der vor
her zum Neutralisiren verbrauchten Oxalsanre und dampft zur Krystallisation ein. Farblose, 
sauer reagirende, trikline Krystalle, in 50 Th. Wasser lOslieh. Spec. Gew. 1,765. Fintlet 

1) Das Erganzb. fiihl't das K1eesa1z nicht ganz zutreffend als "Kaliumhioxalicum" 
auf, s. lintel' Oxalium. 
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Verwendung bei der Priifung des Chinins (Tetraoxalat-Probe) und als Urmaass in der 
Maassanalyse. Aufbewahrung: Vorsichtig. Durch Alkohol wird dem Salze freie Oxalsaure 
entzogen, wahrend Kaliumbioxalat hinterbleibt. 

VI. t Oxalium. Kleesalz. Sauerkleesalz (bisweilen Bitterkleesalz, aber nicht 
mit Bittersalz zu verwechseln!) Sal Acetosellae. (Kalium bioxalicum des Erganzb.) 

Wird fabrikmassig hergestellt und ist gewohnlich ein Gemenge von Kaliumbioxalat 
mit Kaliumtetraoxalat und lost sich in etwa 40 Th. Wasser. Verfalscht wird es bisweilen 
durch Krystalle von Kaliumsulfat. Anwendung meist zur Entfernung von Rost- und Tinten
flecken, da es mit Eisensalzen bez. mit Eisenoxyd und -hydroxyd das in Wasser losliche 
Doppelsalz: Eisen-Kaliumoxalat bildet. Aufbewahrnng: Vorsichtig! Giftig! 

Ueber die Abgabe des Kleesalzes existiren besondere medicinalpolizeiliche Vorschriften. 
Kleesalz-Surrogat fUr Entfernung von Eisenflecken: Weinsteinpulver 100, Alann

pulver 50,0. 
Eau ecarlate, Scharlachwasser, zur Reinigung von Tiichern und W ollstoffen, be

sonders rothgefllxbter, wird bereitet aus 25,0 OxaliUlll, 15,0 krystallisirtem Natriumkarbonat, 
5,0 Kaliumkarbonat, 1000,0 Wasser mit Co chenille massig tingirt. 

Reinigungssalz, zum Reinigen penseefarbener und rother Zeugstoffe, ist ein 
pulvriges Gemisch aus 50,0 Oxalium, 25 krystallisirtem Natriumkarbonat, 7,0 Kaliumkar
bonat und 3,0 Cochenillepulver. 

VII. t Kalium oxalicum neutrale. Neutrales Kaliumoxalat. Oxalate neutre 
de potasse. Oxalate of potassium C204K2 • H20. Mol. Gew. = 1840. Wird durch Neu
tralisiren von 10 Th. Kaliumkarbonat mit (9,1 Th.) kryst. Oxalsaure und Eindampfen bis 
zur KrystaHbildung dargestellt. Farblose, neutrale KrystaHe, in der Warme verwitternd. 
Loslich in 3 Th. Wasser. Wird in der Analyse und in der Photographie (s. d.) zur Her
steHung des Eisenoxalat-Entwicklers verwendet. 

Acidum phenylosulfuricum. 
Unter der Bezeichnung Phenolschwefelsaure und Phenylschwefelsaure 

werden zwei Verbindungsklassen gewohnlich durcheinander geworfen, welche streng zu 
trennen sind, namlich 1) die sulfonirten Phenole und 2) die atheraltigen Derivate der 
Phenole mit der Schwefelsaure. 

Phenolsulfosauren. Mischt man reines Phenol (Karbolsaure) mit konc. Schwefel
saure, so entsteht in der Kii.lte Orthophenolsulfosaure, in der Warme dagegen Para
phenolsulfosaure. Man trennt die beiden Sauren, indem man sie in die Kaliumsalze 
verwandelt und deren Losung zur Krystallisation eindampft. Es krystallisirt alsdann zu
erst das schwerlosliche Salz der Para-Saure COH4(OH). SOaK (1:4) und erst spater das
jenige der Ortho-Saure C6 H4(OH) SOaK + 2Hg 0 aus. Man verwandelt diese Salze durch 
Fii.llen mit basischem Bleiacetat in die schwerloslichen Bleisalze, zerlegt diese durch 
Schwefelwasserstoff und erhalt nun durch Abdunsten der Losungen beide Sauren krystallisirt. 

I. t Ortho·Phenolsulfosaure. Wird ala solche nicht, wohl aber als wasserige 
LOsung therapeutisch verwendet. Unter "Aseptol" oder Sozolsiiure versteht man ein~ 
wasserige 33 1/ S proc. Losung der Ortho-Phenolsulfosaure. 

Acidum sozolicum. (Erganzb.) Sozolsiinre. Aseptolum. Zur Darstellung 
mischt man gleiche Theile reine Karbolsaure und reine konc. Schwefelsaure unter Ver
meidnng jeder Temperatur-ErhOhung und lasst das Gemisch unter gutem Verschluss und 
gelegentlichem Umschiitteln etwa 8 Tage lang stehen. Alsdann giesst man es unter Um
riihren in Eiswasser und neutralisirt mit Baryumkarbonat. Die freie Schwefelsaure wird 
als Baryumsulfat abgeschieden, Orthopheno~sulfosaure geht als Baryumsalz in Liisung. Man 
bestimmt in einer Probe des Filtrates die vorhandene Menge Baryum und fant alsdann in 
der Gesammtfliissigkeit das Baryum durch eine berechnete Menge Schwefelsaure. Das Fil
trat wird durch Eindunsten auf das spec. Gew. 1,155 gebracht. 
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Eigenschaften. Farblose, fast geruchlose, bez. nur schwach phenolartig riechende, 
und schwach sauer reagirende, zunachst farblose, spater gelbliche oder schwach rothliche 
Fliissigkeit, welche sich im Lichte bald dunkler fiirbt. Mit Wasser, Weingeist und Glycerin 
in jedem Verhaltnisse mischbar. Enthalt in 100 Th. = 33,3 Th. Orthophenolsulfosaure. 

Priifung. Die wasserige Losung 1 = 10 werde durch Baryumnitratlosung nicht 
verandert. Werden 2 ccm auf dem Platinblech eingedampft und der Riickstand gegliiht, 
so solI kein unverbrennlicher Riickstand hinterbleiben. 

Au{bewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 

Antvend'Ltng. An Stelle der Karboisaure und Salicylsaure als Antisepticum in der 
Wundbehandlung. Nach RUEPPE solI die 10procentige wasserige Losung sicher antiseptisch 
wirken. Losungen in Glycerin, Oel und Alkohol sind unwirksam. Innerlich in gleichen 
Mengell wie Salicyisaure als Antifermentativum bei Magen- uud Darmkatarrhen. 

In wasseriger Losung geht die Orthophenolsulfosaure nach langerem Stehen freiwillig 
in die Para-Phenolsulfosaure iiber. 

Aseptol.PriLparate, im Jahre 1886 von der Firma Dunkel & Co. zu Berlin in den 
Randel gebracht, haben mit dem vorstehend beschrieb~nen Aseptol nichts gemein, sie bo
standen aus Misehungen von terpenhaltigen Oelen. 

Acidum aseptinicum. Aseptinsiillre. WasserstoJfsiillre. Auflosung von 5 Th. 
Borsaure in 100 Th. WasserstofIsuperoxyd (2 Proe.) mit oder ohne Zusatz von 3 Th. 
Salieylsaure oder Kresotinsaure. 

II. Para-Phenolsulfosaure ist diejenige Saure, welche sehlechthin als "Karbol
schwefelsaure" oder "Karbolsulfo(n)saure" bezeiehnet wird. Die reine Saure wird 
medicinisch nicht, dagegen werden einige ihrer Salze verwendet. 

t Zincum sulfoearbolicum. (Erganzb.). Zincum sulfophenolicum (Relv.). 
Sulfophenolate de zinc. PhenolsulfosRm'es Zink. Sulfokarbolsaures Zink. [C6H4 
(OH)SOa]2Zn+ 7H2 0 • Mol. Gelf. =537. 

Darstellung. 100 Th. Karbolsaure werden in einem Kolben mit 120 Th. konc. 
Schwefelsaure gemischt und der Kolben locker versehlossen etwa 8 Tage an einem warmen 
Ort (60°) gestellt. Nach dieser Zeit wird die Mischung in 2500 Th. Wasser gegossen, ge
mischt und mit 245 Th. oder so viel Baryumkarbonat erhitzt, als zur Neutralisation der 
Saure erforderlich ist. - Der filtrirten FHissigkeit wird eine Losung von 170 Th. kryst. 
Zinksulfat in 240 Th. Wasser oder soviel von diesel' Losung hinzugefiigt, als zum volligen 
Ausfitllen des Baryumsulfates nothwendig ist. Naeh eintagigem Stehen wird abfiltrirt, del' 
Filterinhalt mit Wasser nachgewaschen, das Filtrat abgedampft und zur Krystallisation 
gestellt. NB. Bei dem Umsetzen des Baryumsulfophenolates stelle man '120 des Filtrates 
in Reserve, um etwa zu vie!. zugegebenes Zinksulfat ausfallen zu konnen. 

Elgenschajten. Farblose oder sehr schwach rothliche, geruchlose oder nur sehr 
schwach' nach Karbolsaure riechende rhombische Krystalle von saurer Reaktion, an der 
Luft etwas verwitternd. Loslich in 2 Th. Wasser oder in 5 Th. Weingeist. Die wasserige 
Losung wird durch Ferrichlorid violett gefarbt. 

Pritfung. Die wasserige Losung (1 = 10) werde durch Schwefelsaure nicht ge
triibt (Baryumsalze), auch diirfen Ammoniumoxalat Bowie Baryumchlorid keine, oder doch 
nur eine ausserst geringe Triibung verursachen (Calciumsalze, Schwefelsaure). Ammonium
sulfid erzeuge einen weissen Niederschlag von Zinksulfid; das von diesem gewonnene Fil
trat hinterlasse nach dem Abdampfen und Gliihen keinen feuerbestandigen RUckstand. 

AUfbewahrung. In gut verschlossenen Gefiissell; vorsichtig. 

Anwendung. Das Praparat solI die desinficirenden Eigenschaften der Karllol
saure und die adstringirenden des Zinksulfates in sich vereinigen. Man benutzt es in der 
Wundbehandlung', zu Injektionen gegen Tripper (0,5-1,0-2,0: 200) und in kosmetischen 
Zubereitungen. 
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Aqlla antlphelldlea. Injeetlo mitis 
Rp. Zinci sulfocarbolici 2,0 

Glycerini 20,0 
Aquae Rosae 30,0 
Spiritus odorati 5,0. 

Zurn Oiteren Betupfen der Sommersprossen 
und anderer Hautflecken. 

(Form. mag. BeroJ). 

Rp. Zinci sulfocarbolici 0,5 
Aquae q. s. ad 200,0. 

Einspritznng bei Gonorrhoe. 

Reverdin's chirurgische Seife. Olei Amygdalarum 72,0, Liquoris Kalii caustici 
(10 Proc.) 12,0, Liquoris Natrii caustici (10 Proc.) 24,0, Zinci sulfocarbolici 2,0, Aquae 
Rosarum 10,0. Verseifen und in Formen giessen. 

t Magnesium sulfocarbolicum. Karbolsulfosaures Magnesium [C6HiOH)SOs]2 
Mg + 7 H20 = 496. Wird in der namlichen Weise hergesteUt wie das vorher bespl'ochene 
karbolsulfosaure Zinksalz. Nul' nimmt man an Stelle von 170 Th. kryst. Zinksulfat zum 
U msetzen der kal'bolsulfosauren Baryumlosung e twa 146 Th. kryst. Magnesiumsulfat. 
Farblose und geruchlose, bitterlich schmeckende Krystalle. Sollen wie Magnesiumsulfat 
wirken, aber den Darm weniger reizen als dieses. Vorsichtig aufzubewahren. 

t Calcium sulfocarbolicum. Karbolsulfosaures Calcium [CoH4(OH)SOs]2Ca + 
H20 = 404. Wird durch Sattigen der freien Para-Phenolsulfosaure mit Calciumkarbonat 
dargestellt. - Farbloses, fast geruchloses, adstringirend bitter schmeckendes, in Wasser 
und in Weingeist leicht losliches krystallinisches Pulver. Anwendung. Als Antisepticum. 
Desinficiens und Adstringens. Bei hartnackigen Brechdurchfallen in 1 proc. wasseriger, 
versusster Losung. Vorsich tig aufzubewahren. 

t Aluminium-Kalium sulfophenolicum. Para-Phenolsulfosaures Aluminium
Kalium [C6 H!(OH)SOsl,. AIK. Wird durch Sattigen der freien Paraphenolsulfosaure 
mit einer Losung von Kalium-Aluminat dargestellt. -- Farblose, in Wasser losliche Kry
stalle. Wirkt antiseptisch und adstringirend. Aeusserlich in 5-20proc. Losung bei Krebs
geschwiiren, Knochenfisteln, sowie als Kollutorium hei iibelriechendem Athem. 

t Aluminium sulfocarbolicum. Sozal. Karbolsulfosaures Aluminium [C6 H!(OH) 
S03]3 . Al = 546. Wird dargestellt a) durch Sattigen der freien Paraphenoisulfosaure mit 
Aluminiumhydroxyd oder b) durch Umsetzen von Baryumsulfophenolat mit Aiuminium
sulfat. In diesem FaIle verfahrt man genau wie bei der Darstellung des Zincum sulfo
carbolicum, nur nimmt man zur Zersetzung des Baryumsalzes an Stelle von 170 Th. kryst. 
Zinksulfat rund 132 Th. kryst. Aluminiumsulfat [AIg (SO!)3 + 18 H20]. 

Eif/en8chaj'ten. Krystallinische Korner, von schwachem Phenolgeruch und adstrin
girendem Geschmack. Leicht Hislich in Wasser, Glycerin, auch in Alkohol. Die wasserige 
Losung giebt mit Ferrichlorid violette Farbung, durch Ammoniak wird Aluminiumhydrat 
gefallt. Baryumchlorid erzeugt keine oder nur minimale Tl'ubung. Beim Erhitzen auf 
dem Piatinbleche blaht es sich zunachst stark auf und verbrennt unter Hinterlassung von 
Aluminiumoxyd. 

An",endung. Als Antisepticum, etwa wie Aluminiumacetat, bei Eiterungen, tuber
kulosen Geschwiiren, cystitischen Fallen. Bei letzteren als 1 procentige Injektion aber auch 
innerlich. Die wasserige Losung fallt Eiweiss, aber der Niederschlag wird durch Ueber
schuss von Eiweiss wieder gelost. 

LAPLACE'S Karbol-Schwefelsaure. Vgl. unter Kresolum. 

III. Phenyl-Schwefelsaure. Schwefelsaure-Phenyl-Aether HSO,. C6 H:;. Das 
Analogon der Aethylschwefelsaure, ist in freiem Zustande nicht bekannt. Die Salze konnen 
synthetisch dargestellt werden, auch kommen sie als sog. Aetherschwefelsauren oder ge
paarte Schwefelsaure im Harn vor. 

Acidum phosphoricum. 
Acidum phosphoricum (orthophosphoricum). Phosphorsaure. Acide phos

phorique. Phosphoric acid_ P04 H3• Mol. Gew. = 9S. 
Die von den Pharmakopoen aufgenommene Phosphorsaure ist eine mehr oder weniger 

koncentrirte wasserige Losung der "Orthophosphorsaure" PO,lia. Ausserdem sind unter 
diesem Kapitel noch zu berllcksichtigen die glasige Phosphorsaure und das Phosphorsaure
Anhydrid. 

I. Acidum phosphoricum (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). Phosphorsaure. 
Acide phosphorique officinal (Gall.). Phosphoric acid. Die genanuten Pharmakopoen 
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fiihren das Praparat zum Theil als Acidum phosphoricum concentratum, theils als Acidum 
phosphoricum dilutum, theils schlechthin als Acidum phosphoricum auf. 

Aeidum pbospborlcum. Austr. 
Spec. Gew. 1,094 
Proc. H, PO. 16,66 

GalL') 
1,35 
50,0 

Germ. 
1,154 
25,0 

U-St. 
1,710 
85,0 

Aeldum pbosphorlcUlu coucentratnm. Acldnm pbosphoricum dllntum. 
Brit. Brit. Helv. U-St. 

Spec. Gew. 1,5 Spec. Gew. 1,08 1,056 1,057 
Proc. H.PO. 66,3 Proc. H, PO. 13,8 10 10 

Handelssorten. Die wichtigsten sind: Acid. phosphor. Ph. Germ. Spec. Gew. 
1,154 = 25 Proc, Acid. phosphor. 1,35 = 50 Proc., Acid. phosphor. 1,71, sirupos = 85 Proc. 
Ferner: Acid. phosphm·. glaciale und Acid. phosphm·. anhydricum, endlich Acidum phos
phoricum ex ossibus. 

Dal'stellung. Zur Darstellung kleincr l\fengen von Phosphorsaure, z. B. im phar
maceutischen Laboratorium, verfahrt man wie folgt: 

In eine geraumige Tubulat-Retorte giebt man 170 Th. 
einer reinen Salpetersaure von 1,154 spec. Gew., dazu 10 Th. 
eines Phosphors, welcher frei von Schwefel ist und vorher 
mit einer Mischung von 1 Th. Salzsaure, 3 Th. Salpetersaure 
und 25 Th. Wasser 24 Stun den lang macerirt und alsdann 
mit kaltem Wasser abgewaschen worden wat'. Damit die 
Retorte durch die Phosphorstangen nieht zertriimmert werde, 
ist es unbedingt nothwendig, dass sie vorher mit einem Theile 
der Salpetersaure beschickt und mit dem Hals nach oben 
gerichtet, auf einen Strohkranz gelegt werde, bevor man 
die Phosphorstangen vorsichtig hineinschiebt. Die Retorte, 
welche nui' bis zu 1/3, hiichstens bis zur Halfte angefiillt 
sein darf, bettet man in ein Sandbad ein, legt ohne Lutum 
einen Kolben vor, welcher gekiihlt werden kann, und be
ginnt anzuheizen, anfanglich nur auf 70-80°, spater kann 
die Temperatur erhoht werden. Unter Entwickelung braun
rother Dampfe erfolgt die Oxydation des Phosphors, gleich-
zeitig destillirt eine wasserige Salpetersaure iiber, welche Fig. 22. 

von Zeit zu Zeit in die Retorte zuriickgegossen wird. Man 
setzt das Erhitzen fort, bis aller Phosphor in Losung gegangen ist. Fig. 22. und 23. 

Hierauf bringt man den Inhalt der Retorte in eine Porcellanschale und dampft ihn 
im Freien oder unter einem Abzuge bis auf 40 Th. bcz. so lange ein, bis aIle Salpeter
saure verjagt ist. 

F ig. 23. 

Alsdann priift man, ob die Flussigkeit noch phosphorige Saure oder arsenige Saure 
enthalt: a) Verdiinnt man 15 Tropfe.n der Saure .mit 5 ccm . W ass~r und .fiigt 5 T~opfen 
Kaliumpermanganatlosung (1 : 1000) hmzu, so darf mnerhalb emer Mmute Ill:cht Entfarb!lng 
eintreten (phosphorige Saure). b) Versetzt man 10 Tropfen der Saure m1t 5 ccm Zmn-

1) Acide phosphorique officinal. 
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chioriirillsung und erwiirmt schwach, so darf innerhalb 15 Miuuten Braunfarbung nicht 
eintreten (Arsen). 

1st phosphorige Saure zugegen, so muss die Phosphorsaure mit 4-6 Th. Salpeter
saure auf's Neue erhitzt und eingedampft werden und zwar in der Weise, dass man der 
erhitzten Phosphorsaure so lange unter Umrilhren Salpetersaure zutrllpfelt, bis gelbbraune 
Dampfe nieht mehr aufsteigen. Dann erhitzt man weiter bis zur vlllligen Verjagung der 
iibersehiissig zugesetzten Salpetersaure. 

Die zurnckgebliebene Pl C)sphorsaure wird nun mit destillirtem Wasser bis auf 
150 Th. verdiinnt, erwarmt und in einer starken Flasche mit Schwefelwasserstofi' vllllig 
gesattigt. Das gut verstopfte Gefass wird 24 Stunden an einen warmen Ort gestellt. 
N ach dieser Zeit wird die yom ausgeschiedenen Schwefelarsen abfiltrirte Saure nochmals 
erwarmt, wieder noch warm mit Schwefelwasserstofi' gesattigt, 24 Stun den an einen warmen 
art gebracht. Man filtrirt sic nochmals, erhitzt sie in einer Porcellanschale, bis der 
Schwefelwasserstofi' vllllig verjagt i~t (Prnfung durch Bleiessig!), dampft auf etwa 120 Th.1) 

ein und stellt die erkaltete Fliissigkeit auf das beabsichtigte spec. Gewicht. 
In der Technik stellt man Phosphorsaure in der Weise dar, dass man Phosphor ent

ziindet und an der Luft zu PllOsphorsaure-Anhydrid P9 0 5 verbrennt, dieses in Wasser 
lilst und sozusagen einer "Nachoxydation" mit Salpetersaure unterwirft. 

Eigenschaj'ten. Farblose, geruchlose, rein sauer schmeckende Fltissigkeit, je nach 
del' Koncentration von wasseriger bis zu siruposer Beschaffenheit. Dampft man sie zum 
spec. Gew. 1,75 ein, so schiessen in .IeI' Kalte rhombische Krystalle del' Formel P04Ha 
an, die bei 38,6 0 C. schmelz en , tibrigens an feuchter Luft rasch zerfliessen. Durch Er
hitzen bis auf etwa 1500 C. erhiilt man amorphe, glasartige Massen von Ol'thophosphor
saure P04Ha; tiber 2130 C. hinaus geht diese in Pyrophosphorsaure P2 0 7 H4 und libel' 300 0 C. 
hinaus in Metaphosphorsiiure POaH tiber. Bei heller Rothgluth (in Platingefassen) liisst 
sich Phosphorsaure ohne Rtickstand verfltichtigen. 

Acidum phosphoricum sirupos (1,75 spec. Gew.) ist noch etwas koncentrirter als 
das Praparat del' U-St. Es stellt einen zahen Sirup dar, welcher sehr hygl'oskopisch ist. 
A.ngewendet zum Tl'ocknen von Gasen, ferner bei del' Bestimmurig des Stickstoffs nach 
KJELDAHL. 

Volnmgewicbt der Pbospborsiiure 

bei 15 0 und Gehalt derselben an HaP04 , sowie an P2 0 •. 

Vol. Gew. Procent I Procent 
Vol. Gew. Procent I Proccnt 

1V01. Gew. Procent I Procent 
HaP04 P 2 O. HaP04 P2 O. HaP04 PgO. 

1·0054 1 0·726 1·1262 21 15·246 1·2731 I 41 

I 
29·766 

1·0109 2 1·452 1·1329 22 15·973 1·2811 42 30·492 
1·0164 3 2·178 1·1397 23 16·698 1·2894 43 31·218 
1·0220 4 2·904 1·1465 24 17·424 1·2976 44 31·944 
1·0276 5 3·630 1·1534 25 18·150 1·3059 45 32·670 
1·0333 6 4·356 1·1604 26 18·876 1·3143 46 33·496 
1·0390 7 5·082 1·1674 27 19·602 1·3227 47 34·22~ 
1·0449 8 5·808 1·1745 28 20·328 1·3313 48 34·948 
1·0508 9 6·534 1·1817 29 21·054 1·3399 49 35·674 
1·0567 10 7·260 1·1889 30 21·780 1·3486 50 36·400 
1·0627 11 7·986 1·1962 31 22·506 1·3573 51 37·127 
1·0688 12 8·712 1·2036 32 23·232 1·3661 52 37·852 
1·0749 13 9·438 1·2111 33 23·958 1·3750 53 38·578 
1·0811 14 10·164 1·2186 34 24·684 1·3850 54 39·304 
1·0874 15 10·890 1·2262 35 25·410 1·3931 55 40·030 
1·0937 16 11·616 1·2338 

I 
36 26·136 1·4022 56 40·756 

1·1001 17 12 342 1·2415 37 26·862 1·4114 57 41·482 
1·1065 

I 
18 13·068 1·2493 38 

I 
27·588 

I 
1·4207 58 42·208 

1·1130 19 13·794 1·2572 39 28·314 1·4301 59 42·934 
1·1196 20 14·520 1·2651 40 29·040 1·4390 60 43'666 

1) Falls man eine 25 procentige Saure darstellen will. 
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Prilj'ung. Verunreinigungen der officinellen Phosphorsaure sind: Die Sauren des 
Arsens, phosphorige Saure, Salpetersaure, Schwefelsaure, mehr als Spuren gliihbestandigcr 
Substanzen. Man priift wie folgt: 

1) 10 Tropfen der Saure werden in einem blanken Platinsehalchen bei heller Roth
gluth verdampft; es darf kein wahrnehmbarer Riickstand hiuterbleiben (Alkalien, Erden). -
~) Wird 1 ccm Phosphorsaure mit 3 cem Zinnchlorlirlosung versetzt, so dal'f innerhalb 
1 Stunde keine (Braun-) Farbung eintreten (Arsen). - 3) Die mit 3 Raumtheilen Wasslr 
verdiinnte Saure werde a) durch Baryumchlorid nieht getriibt (Sehwefelsaure), b) durch 
Silbernitrat auch beirn Erwarmen nicht verandert (Chlor, phosphorige Saure), c) dureh 
Schwefelwasserstoff nicht verandert (Arsen, Blei, Kupfer), d) naeh dem Uebersattigen mit 
Ammoniak durch Ammoniumoxalat nieht getriibt (Calciumsalze). - 4) Mischt man 2 ccm 
der unverdiinnten Saure mit 2 ccm konc. Sehwefelsaure, so dal'f beim Ueberschichten mit 
1 ccm Ferrosulfatlosung eine gefarbte Zone nicht auftreten (Salpetersaure). 

Aufbewahrung. Vor ammoniakalischer Luft gesehiitzt. 

Anwendung. Phosphorsaure ist die mildeste der Mineralsauren und belastigt in 
gehOriger Verdiinnung den Verdauungstraktus verhaltnissmassig wenig, weil sie Eiweiss 
nicht coagulirt. Hauptsaehlich als Antipyreticum; der Nutzen bei Knoehenleiden, Carits, 
Rhachitis, zur Losung von Harnsteinen aus Calciumoxalat, bei Sehwaehezustanden etc. ist 
zweifelhaft. Bei Blutungen wirkt sie nicht anders wie andere Siiuren. In Losungen vou 
0,1-1,0: 100,0, ferner in Tropfen und Pillen. 

A.cidnm phosphoricum ex ossibus. A.cidnm ossium. Knochensllnre wird die 
aus Knochenasche hergestellte Phosphorsaure genannt. Knochenasche besteht zu einelU 
betrachtlichen Theile aus tertiarem Calciumphosphat. Man zersetzt dieses mit Schwefel
saure, wobei unloslicher Gips und losliches prim ares Calciumphosphat entstehen: CRa (PO 4)2 + 
2 ~S04 = 2 CaS04 + CaH4 (P04)2' Letzteres wird durch Natriumkarbonat (unter Ab
scheidung von Calciumkarbonat) in Natriumphosphat umgewandelt. Man fiihrt dieses in 
Baryumphosphat iiber und gewinnt die Phosphorsaure durch Zerlegung dieses Salzes mit 
berechneten Mengen Schwefelsaure. - Die Knochen-Phosphorsaure ist stets dnrch Calcium
verbindungen, haufig auch durch Sulfate verunreinigt und kann wohl zu technischen, nicht 
aber zu therapeutischen Zweuken verwendet werden. 

Analyse. Man erkennt die (Ortho-)Phosphorsaure an folgenden Reaktionen: 
1) Freie Phosphorsaure wird durch Silbernitrat nicht verandert. Neutralisirt man 

die Saure aber zuvor (mit N~COa, NaOR etc.), so erzeugt Silbernitrat gelbes' Silber
phosphat AgaPO., welches sowohl in Salpetersaure als auch in Ammoniak loslich ist. III 
gleicher Weise reagiren natiirlich die Alkaliphosphate direkt. 2) Wird eine LORung von 
Phosphorsaure oder eines Phosphates mit einem Ueberschuss einer Losung von Am
moniummolybdanat in Salpetersaure schwach (!) erwarmt, so entsteht ein gelber Nieder
schlag von Ammoniumphosphomolybdallat 22 MoOa + 2(NR~)3P04 + 12 R,O, der in Am
moniak loslich ist. 3) Fiigt man zu einer Losung von Magnesiumchlorid oder -sulf!l.t 
Ammoniak, so entsteht ein Niederschlag von Magnesiumhydroxyd; derselbe geht auf Zu
satz einer geniigenden Menge von Ammoniumchlorid in Losung. Die Losung ist klar und 
wird auch durch weiteren Zusatz von Ammoniak nicht mehr getriibt. Setzt man jetzt ein 
phosphorsaures Salz hinzu, so entsteht ein krystallinischer Niederschlag (Sargdeckelform!) 
von Ammoniummagnesiumphosphat P04 Mg(NR4) + 6~0, der in Ammoniak unloslich, ill 
Mineralsauren loslich ist. 4) Uranylacetat erzeugt· in neutralen oder essigsauren Losungen 
der Phosphate einen apfelgriinen Niederschlag von Uranylphosphat (Ur09)RP04 + 3 H20. 

Bestimmung. 
Gewichtsanalytisch als Magnesiumpyrophosphat. Diese Bestimmung ist an

wendbar, wenn freie Phosphorsaure oder eine phosphorsaurehaltige Substanz vorliegt, 
welche durch Ammoniak nicht gefallt wird. Man wagt soviel Substanz ab, als etwa 
0,1-0,2 g P9 0 6 entsprechen, neutralisirt mit Ammoniak und lasst tropfenweise unter 
bestandigem Umriihren (aber ohne dass man mit dem Glasstabe die Gefasswandungeu 
beriihrt!) Magnesiamixtur in einigem Ueberschuss zufliessen. Der entstehende Niederschlag 
wird um so krystallinischer, je eifriger man riihrt. Nach beendigter Fallung mgt man 
1/3 Volum der vorhandenen Fliissigkeit an 10proc. Ammoniak hinzu und lasst 12 Stunden 
absetzen. Dann filtrirt man ab, wascht den Niederschlag mit 2,5 proc. Ammoniak 
(6-8mal) bis zur Chlorfreiheit aus, trocknet und fiihrt ihn durch GIiihen - zum Schlus~ 
vor dem Geblase - in Magnesiumpyrophosphat iiber. Mg2 P2 0, x 0,6397 = p.O •. 
Mg.P.O, x 0,88288 = R 3 PO!. 
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Molybdan-Methode. Lasst sich die vorstehende Methode nicht anwenden. weil 
entweder die Substanz in Wasser unloslich ist oder weil durch Zusatz von Ammoniak 
schon an sich ein Niederschlag gebildet wird, so steUt man durch Anwendung von Sal
petersaure eine Losung (entsprechend 0,1-0,2 g P20 5) her, versetzt diese mit einem be
deutenden Ueberschuss Molybdan-Salpetersaurelosung (200 ccm), erwarmt etwa 1 Stunde 
auf dem Wasserbade auf 50-60 0 und illsst 12 Stunden an einem warmen Orte stehen. 
Der ausgeschiedene Niederschlag wird abfiltrirt und mit verdiinnter Molybdanlosung (1 + 1) 
gewasehen. Alsdann lost man ihn auf dem Filter in 5procentigem Ammoniak und wascht 
das Filter vollig mit Wasser aus. Die ammoniakalische Losung versetzt man tropfenweise 
mit soviel SaIzsaure, dass gerade eine Triibung eintritt. Diese beseitigt man durch Zu
gabe von soviel Ammoniak, dass die .l!'liissigkeit schwach darnach riecht. .Alsdann faUt 
man, wie vorher angegeben, mit Magnesiamixtur, fiigt l/a Vol. Ammoniak (10 Proc.) zu 
und fiihrt das ausgeschiedene Ammoniummagnesiumphosphat durch Gliihen in Magnesium
pyrophosphat iiber. 

Ueber die Citrat-Methode S. a. a. 0. 
Maassanalytisch. Die acidimetrische Bestimmung der Phosphorsaure ist mit 

gewissen Schwierigkeiten verkniipft, wegen des eigenthiimlichen Verhaltens der primaren, 
sekundaren und tertiaren SaIze der Phosphorsaure gegeniiber Indikatoren. Nach GEISSLER 
kann man freie Phosphorsaure direkt titriren mit Natronlauge und PhenolphthaleIn als 
Indikator (HaPO, + 2 NaOH = Na.2HP04 + 2 ~O). 1 ccm Normalnatronlauge zeigt 0,049 g 
P04 Ha an. 

Uran-Titrirung. Versetzt man eine Losung von Orthophosphorsaure, welche 
ausser dieser keine andere freie Saure als Essigsaure enthiilt, mit Uranacetat, so entsteht 
ein apfelgriiner Niederschlag von Uranylphosphat UrO~HP04' 

N~HP04 + Ur02 (C2 Ha0 2)2 = Ur02HP04 + 2 NaC2 Ha0 2• 

Bei Gegenwart von Ammoniumsalzen tritt noch Ammonium in den Niederschlag 
ein, ohne dass sieh sonst etwas an den obigen Verha1tnissen andert. Das Ende der Fiillung 
ist erreicht, wenn alle Phosphorsaure an Uran gebunden und etwas Uranlosung im Ueber
schuss vorhanden ist. Dieser Ueberschuss an Uran wird angezeigt durch Ferrocyankalium, 
welches mit Uranacetat einen rothbraunen Niederschlag bildet, das gefallte Uranylphosphat 
aber nicht beeinHusst. Man bedarf folgender Losungen: 

1) Uranlosung. 38 g krystallisirtes l,aufliches Uranacetat und 5 ccm Essigsaure 
werden in Wasser zu 1 Liter aufgelost. Die Losung wird so eingestellt, dass 
1 ccm = 0,005 g P90 5 anzeigt. 

2) Natriumphosphatlosung. 29,44g krystallisirtes Natriumammoniumphosphat 
NaH,NH,)P04 +4HgO (Sal microcosmicum) werden in Wasser zu 1 Liter ge
lilst. 1 cem der Losung ist = 0,01 g P20 o. 

3) Essigsaure-Natriumacetatlilsung. 100 g Natriumacetat und 100 ccm 
Essigsaure von 30 Proc. werden mit Wasser zu 1 Liter geillst. 

4) Kaliumferrocyanidillsung. Eine frisch bereitete wasserige Losung 1: 10. 
An ihrer Stelle kann auch gepulvertes Kaliumferrocyanid in Substanz benutzt 
werden. 

Zur Titerstellung bringt man in ein ERLENMEYER'Sches Kochgefass 25 ccm der 
Natriumphospha.tlilsung (Nr. 2) fiigt 25 ccm Wasser, sowie 5 ccm Essigsaure-Natriumacetat
lOBung (Nr.3) hinzu, erhitzt auf etwa 90 0 und liisst zu der heissen Fliissigkeit solange 
Uranacetatlosung (Nr. 1) zuHiessen, als man noch eine Vermehrung des entstehenden 
Niederschlages wahrnehmen kann. Man erhitzt alsdann nochmals, bringt mittelst eines 
Glasstabes 1 Tropfen der Fliissigkeit auf eine weisse Porcellanplatte und fiigt 1 Tropten 
Kaliumferrocyanidlosung (oder etwa 0,01 g des gepulverten SaIzes) hinzu. Entsteht; eine 
Lraune 1) Farbung, so ist alle Phosphorsaure bereits ausgefallt und Uranaeetat im TJ eber
schuss vorhanden. Man notirt die Anzahl der verbrauchten Kubikcentimeter, SE't .. c einen 
neuen Versuch an und sucht unter Anwendung von etwas weniger UranacetatLosung als 
yorher den Punkt zu treffen, wo die ReaktionsHiissigkeit auf Zusatz von 1i.aliumferro
cyanid eine grade wahrnehmbare schwaehe braune Farbung (wie ein phctOgraphischer 
Hauch!) annimmi. Geben zwei mit gleieher Sorgfalt ausgefiihrte Versuche gleiches Re
sultat, so ist die erhaltene Zahl ffir die Verdiinnung der Uranlosung maassgebend. Ange
nommen, man verbrauehte zur volligen Ausfallung der Phosphorsaure aUd 25 ccm obiger 
Natriumphosphatlosung = 43,1 ccm Uranaeetatlosung, so waren je 43,1- ccm der letzteren 
mit Wasser auf 50 ccm zu verdiinnen. -

Fiir genaue Versuche ist es nothig, behufs Titerstellung den Phosphorsauregehalt 
der Phosphatlosung (Nr.2) gewichtsanalytisch festzustellen. Zum Zweck der Bestimmung
der Phosphorsaure in Diingemitteln wird die Uranacetatlosung auf eine Lilsung von Cal-

l) Bleibt die Probe ungefarbt, so wird allmahlich, zuletzt unter nochmaligem Er
warmen, soviel Uranacetat zulaufen gelassen, bis die Braunfarbung eben eintritt. 
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ciumphosphat eingestellt, deren Gehalt gewichtsanalytisch ermittelt worden ist. Zur Her
stellung diesel' Losung lost man 5,5 g trocknes neutrales Oalciumphosphat iu moglichst 
wenig Salpetersaure und ftillt die Losung mit Wasser zu 1 Liter auf. Die maassa'nalyti
sche Bestimmung der Losungen von Phosphorsaure odeI' von Phosphaten unbekannter 
Koncentration erfolgt genau wie bei del' Titerstallung, indem man eine gcmessene Menge 
mit Natriumaeetat-Essigsaure versetzt, erhitzt, Uranacetatliisung zufliesson lasst und durch 
mehrere Versuche den Punkt zu treffen sucht, wo auf Zusatz von Kaliumferrocyanid die 
schon erwahnte hauchartige Braunfarbung eintritt. 

Pyrophosphorsaure und Metaphosphorsaure verhalten sich analytisch ahnlich wie 
Orthophosphorsaure. Sie gehen sogar durch Kochen del' wasserigen LosLlng, namentlich 
bei Gegenwart von Salpetersaure, in OrthophosphorsaLlre tiber. Indessen ist del' Ueber
gang hinsichtlich seiner Beendigung zu nnsicher, als dass man diese Sauren quantitativ 
dadurch bestimmen konnte, dass man sie durch Kochan mit Salpetersaure in Ortho
phosphorsaLlre tiberffihrt und als solche bestimmt. Dagegen gelingt die Ueberffihnlllg 
sichel' durch Schmelzen diesel' Sauren bez. ihrer Salze mit einem Ueberschuss von :Natrium
karbonat oder N atriumhydrat. Qualitativ unterscheiden sich beide Sauren von del' Ortho
phosphorsaure durch folgende Reaktionen: 

Pyrophosphorsaure P20,H!. Die neutralisirte Losung giebt mit Silbernitrat 
einen weis sen Niederschlag P20, Ag4• Die freie Sa.ure flillt Eiweiss nicht. 

l\Ietaphosphorsaure POaH. Die neutralisirte Saure giebt mit Silbernitrat einen 
weissen Niederschlag POaAg. Die freie Saure flillt Eiweiss. 

Explementnm dentarinm. OSTERMAmR. 
ZahnfUllung. 

Rp. Acidi phosphorici glacialis 3,0 
Calcariae ustae 3,25. 

In einem erwarmten Morsel' zu pulvel'n nud zu 
mischen. In wohlverstopften Gefiissen aufzlI
bewahren. Das Pulver wird in die gereiuigte 
und desinficirte ZahnhOhlung eingedrUckt unu 
angefeuchtet, worauf die 1\iasse fest wird. 

Injectio anticariosa. WENDT. 
Rp. Summitatum Millefolii 

:Foliorum Salviao sa 20,0 
coque cum aqua ad colaturam 200,0 
Acidi phosphorici (25"/0) 10,0 
Tincturae Myrrhae 5,0 

S. UmgcschUttelt zum Einspritzen. 

Llmonade phosphOriqne (GaiL). 

Rp. Acidi phosphorici (25"/0) 5,0 
Aquae 875,0 
Sirupi Sacchari 125,0 

Mixtura antlhaemoptysica. HOF"MANN. 
Rp. Acidi phosphoric; (25"/0) 5,0 

Sirupi Rubi Idaei 50,0 
Aquae 150,0. 

S. StUndlich cinen EsslOffel volL 

Piinlae contra cariem. RUST. 
Rp. Acidi phosphorici glacialis 

Asue foetidae aa 10,0 
Rhizomatis Calami pnlverati q. s. 

Fiant pilulae ponderis 0,12 g. 
S. Dreimal tiiglich 5-10 Pillen. 

Pilulae antlspermatorrhoicae. WURTZER. 
Rp. Acidi phosphorici glacialis 10,0 

Camphorae tritae 2,5 
Corticis Chinae 10,0 
Extracti Cascarillae q. s. 

Fiant pilulae ponderis 0,12 g. 
S. Dreimal taglich 4-5 Pillen. 

Sirupns Acldi phosphorici. 
Rp. Acidi phosphorici (25 0/0) 10,0 

Sirupi Sacchari 90,0. 

Acidum pyrophosphoricum. Pyrophosphorsaure. b-Phosphorsaure. Acide 
pyrophosphorique. Pyrophosphoric acid. P20,H!= 178. Zur Darstellung wird 
sirupdicke Phosphorsaure in einer Platinschale so lange auf 230-250 0 erhitzt, bis eine 
Probe - in Wasser gelost und mit Ammoniak neutralisirt - mit Silbernitrat nicht mehr 
einen gelblichen, sondern einen rein weissen Niederschlag giebt. Dann giesst man den 
Fluss in einen kalten Porcellan-Morser aus. 

Weiches Glas oder undurchsichtige, undeutliche Krystalle. Die wasserige Losung 
bleibt etwa 1 Jahr lang unverandert; beim Erhitzen geht sie in gewohnliche (Ortho-) 
Phosphorsallre fiber. Sehr hygroskopisch! 

Acidum metaphosphoricum. Metaphosphorsaure. a-Phosphorsaure. Acide 
metaphosphorique. Metapho sphoric acid. HP03 = 80. Zur Darstellung erhitzt 
man sirupose Phosphorsaure in einer Platinschale so lange auf iiber 300 0, bis Wasser 
nicht mehr entweicht, bis also eine dartiber gehaltene kalte Glasscheibe nicht mehr be
sc hlagt. Alsdann giesst man den Fluss in einen kalten Porcellan-Morsel' aus. 

Weiche, glasige, klebrige Masse, leicht loslich in Wasser. Die Losung geht allmah
lich, schneller durch Erhitzen mit Salpetersaure, in Orthophosphorsaure fiber. Sehr 
hygroskopisch. 

Acidum phosphoricum glaciale {seu slccum). Eis-Phosphorsaure. Kommt in 
den Handel meist als durchsichtige Stangen, welche hart und sproda sind. Dieses Praparat 
ist ein Gemisch von Pyrophosphorsaure und Metaphosphorsaure in wechselnden Verhalt
nissen und enthiilt ausserdem in del' Regel noch erhebliche Mengen (bis zu15 % ) Natrium
pyrophosphat, ain Zusatz, welcher gemacht wird, um den Stangen die gewfinschte Harte 
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zu geben. 'Yurde friiher in Pillen verordnet, gegenwartig zum Trocknen von Gasen an
gewendet. Last man natronhaltige Saure in rauchender Salzsaure, so scheidet sich die 
Hauptmenge des N atrons als N atriumchlorid aus. 

Wird diese Saure zu Pillen verordnet, so kann man an ihrer Stelle den Riickstand 
verwenden, welcher erhalten wird, wenn man 100 Th. Phosphorsaure in einer Platinschale 
auf so viel Theile abdampft, als der Pl'ocentgehalt del' Phosphorsaul'e betl'agt, wenn man 
also 100 Th. der 25proc. Saure auf 25 Th., oder 100 Th. der 10 proc. Saure auf 10 Th. 
verdampft. 

Acidum phosphoricum anhydricum_ Phosphorsaure-Anhydrid. Phosphor-
pentoxyd. Acide phosphorique anhydrique. Anhydrous phosphoric acid. 
1'205= 142. 'Vird durch Verbrennen von Phosphor im Sauerstoffstrome erhalten. Amorphe, 
weisse Flocken oder (nach dem Schmelz en) durchsichtige, glasige Massen. Lasen sich in 
'Yasser unter zischendem Gerausch zu Metaphosphorsaure. Sehr hygroskopisch. Anwendung 
zum Troclmen von Gasen. Enthalt bisweilen noch unverbrannten Phosphor, der beim Auf
lusen in 'Yasser zuriickbleibt. 

Acidum hypophosphoricum. Unterphosphorsaure. P20 6H!. Unterwirft man 
Phosphor der Oxydation an feuchter Luft, so erhalt man eine saure Fliissigkeit (Acidum 
phosphoricum per deliquium), welche etwa 7°10 Unterphosphorsaure enthalt. Durch Zusatz 
einer konc. Lasung von Natriumacetat scheidet sich das saure Natriumsalz dieser Saure 
-ailS. Man stellt aus diesem durch Umsetzen mit Bleiacetat das Bleisalz dar und zerlegt 
dieses - in Wasser vertheilt - durch Schwefelwasserstotf. Die wasserige Lasung wird 
durch Eindampfen bei 30° C. zur Sirupkonsistenz gebracht. Mit Wasser verbindet sich die 
S,iure zu dem krystallisirenden Hydrat P206H~ + H20. - Die wasserige Lasung ist halt
bar, zerfallt aber beim Erhitzen in Phosphorsaure und phosphorige Saure. Die wasserige 
LasuDg reducirt Kaliumpermanganat, giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag 
Dlld wird durch Ammoniummolybdanat erst nach dem Erhitzen mit Salpetersaure gefallt . 
. [ tlALZER.] 

II. Acidum phosphorosum. Phosphorige Siiure. Acide phosphoreux. Phos
l)liorous acid. POaH3' Mol. Gew. = 82. In keiner Pharmakopoe. 

Darstellung. Man trligt in Wasser, welches sich in einem Glaskolben befindet, 
eine kleine Menge Phosphortrichlorid ein. POla + 3H2 0= 3HCl + POaHa. Wenn die 
Rcaktion, welche durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser gemildert werden kann, 
beendigt ist, so trligt man weitere Mellgen Phosphortrichlorid ein. - Die schliesslich 
erhaltene Fliissigkeit wird zur Entfernung del' Salzsaure im Wasserbade eingedampft, der 
alsdann erhaltene Riickstand im Sand bade bis auf 180° erhitzt, in 'Vasser gelOst und auf 
·das gefordel'te spec. Gewicht gebracht. 

In wasserfreiem Zustande eine farblose, krystallinische Masse, welche bei 74°0. schmilzt 
und iiber 180° C. erhitzt in Phosphorwasserstoff und Phosphorsaure zerfallt 4H3 P03 = PHa+ 
3HaP04• Redncirt Kaliumpermanganat, Silbersalze zu Silber, Goldsalze zu Gold, Mercuri
chlorid zu Mercurochlorid. 

Zweibasische Saure, die Salze heissen "Phosphite". Nascirender Wassel'stoff redu
cirt sie zu Phosphorwasserstoft 

In den Handel gelangt meist die wasserige Losung mit einem spec. Gewicht von 
1,13 entsprechend einem Gehalte von 20 Proe. POaH3• Diese Losllng dient besonders in 
der Analyse zur Bestimmung des Quecksilbers als l\lercurochlorid. 

III. Acidum hypophosphorosum. Unterphosphorige Siiure. Acide hypo
phosphorique. Hypophosphorous acid. P02 H3• Mol. Gew. = 66. Von den beriick
sichtigtell Pharmakopoen hat nur die U-St. ein Acidnm hypophosphoroSftm dilutum, Diluted 
hypophosphorons acid mit einem Gehalte von 10 Froc. P02 H3 aufgenommen. 

Darstellung. Man kocht Phosphor mit einer wasserigen Losung von Barythydrat, 
bis er - unter Entwickelung von selbstentziindlichem Phosphorwasserstoff - sich geWst 
'hat und Gas nicht mehl' entweicht. 

6H2 ° + 3Ba(OH)~ + 4P2 = 3Ba(PH2 02)2 + 2PH3• 

Die Losung des entstandenen Baryumhypophosphits wird alJliltrirt und durch Einleiten von 
Kohlensliure von dem iilJerschiissigen Barythydl'at befl'eit. Durch Eindampfen des Filtrates 
erhalt man Krystalle von Baryumhypophosphit Ba(PH20 2)2 + H2 0. 
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285 g dieser Krystalle werden in 5 Liter ,Vasser gelOst, zu der Losung giebt man 
98 g kone. Sehwefelsaure (in 300 ccm Wasser gelost) oder soviel, dass das Baryum genau 
ausgefallt wird. :Man lasst absetzen, filtrirt vom Baryumsulfat ab und bringt die Losung 
durch Eindampfen auf das spec. Gewicht 1,046 bei 15°. Unterphosphorige Saure ist ein
basisch; ihre Salze heissen "Hypophosphite". 

Eigenschaften. Die 10procentige Saure ist eine farblose, geruchlose Fliissigkeit 
von saurem Geschmack und saurer Reaktion. Spec. Gew. = 1,046. Beim Erhitzen ent
weicht zunachst vorwiegend Wasser und die Saure wird koncentrirter. Bei starkercm Er
hitzen zerfallt sie in Phosphorwasserstoff und Phosphorsaure 2H3 P02 = PHa + P04 HJ • 

Sie ist ein Reduktionsmittel, scheidet aus Silbernitratlosung metallisches Silber ab, redu
cirt Kaliumpermanganat und bringt in kalischer KupferlOsung eine gelbe Ausschcidung 
von Cuprohydroxyd (Cu2(OH)2) hervor. l\Iercurichlorid reducirt sie successive zu Mercuro
chlorid und metallischem Quecksilber. 

Priifung. 1) Die Saure werde durch Schwefelwasserstoff (auch nicht nach dem 
Ucbersattigen mit Ammoniak) gefarbt oder gefallt (Metalle). - 2) Nach dem Uebersattigen 
mit Ammoniak werde sie durch Ammoniumoxalat nicht getriibt (Baryum-, Calciumsalze). -
3) Nach dem Verdiinnen mit 3 Th. Wasser und Ansauern durch Salzsaure bringe Baryum
chlorid nul' 8ehr schwache Triibung hervor (Spuren von Schwefelsaure). 

Gehaltsbestimmung: a) l\{ischt man 0,5 g der Saure mit 7 ccm konc. Schwefel
saure und 35 ccm 1/10 Normal-Kaliumpermanganatlosung und kocht 15 Minuten, so miissen 
ungefahr 4,7 ccm 1/10 Normal-OxalsaurelOsung zur eben eintretenden Entfarbung erforder
lich sein. - b) Zur Neutralisation von 10 g der Saure miissen (PhenolphthaleIn als Indi
kator) 15,15 ccm Normal-Kalilauge erforderlich sein. 

Anwendung. In Gaben von 2 -10 Tropfen in starker Verdiinnung mehrmals 
taglich als Stimulans und Tonicum bei nervosen Krankheiten. 

Acidum glycerino - phosphoricum. 
Acidum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaure. Saurer Phosphor

saure Glycerinester. CaH5(OH)2 - 0 - PO(OH)2' Mol. Gew. = 172. 
Die Glycerinphosphorsaure PO(OH)20 . CaR5(OR)2 ist in freiem Zustande sehr unbe

standig und nur in Form der wassrigen Losung bekannt. Bei dem Versuche, diese zu 
koncentriren, tritt Zersetzung ein in Glycerin und Phosphorsaure. Sie bildet sieh beim 
Misehen von Phosphorsaureanhydrid mit Glycerin, kommt natiirlich vor im BIut, Fleisch, 
Gehirn, in den Nerven und entsteht neben Cholin bei der Spaltung des Lecithins. 

I. Acidum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaure 20 Proc. 1m 
Handel kommt unter dies em Namen die 20procentige wasserige Losung der Glycerinphos
phorsaure vor. Diese ist abzugeben, wenn das Praparat unter obigem Namen schlechthin ver
schrieben werden sonte, was indessen kaum der Fall sein wird, da gegenwartig fast 
aussehliesslich die Salze dieser Sliure Verwendung find en. 

Man gewinnt diese wassrige Losung der SaUTe, indem man das glyeerinphosphor
saure Baryumsalz (10 Th.) in Wasser lOst und das Baryum mit eben hinreichenden Mengen 
verdiinnter Schwefelsaure (3-3,2 Th. R2S04) ausfallt. 

Eigenschaften. Frisch bereitet eine klare, farblose Fliissigkeit vom spec. Ge-
C~-P04R2 wichte 1,125. Bei !lingerem Aufbewahl'en zersetzt sie sich allmahlich -
I beim Erwarmeu rascher - unter Gelbflirbung in Glycerin und gewohnliche 
CR-OR Phosphorsaure. 
I 

CR2-OR Die Glycerinphosphorsaure ist eine zweibasische Saure und bildet 
Glycerin- daher zwei Reihen von Salzen (Glycerophosphate). Die neutralen Salze 

phosphorsanre. sind in Wasser loslich, unlOslich in Alkohol, und reagiren meist alkalisch. 
In der wassrigen Liisung derselben entsteht durch Bleiacetat ein Niederschlag von glyce
rinphosphorsaurem BIei, der schwer in Essigsaure, leicht in Salpetersaurc loslich ist. 
Reagentien, die zum Nachweis von Phosphaten dienen, wie l\'Iagnesiamixtur, molybdal1-
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saures Ammonium, essigsaures Uran, geben mit glycerinphosphorsauren Salzen in der 
Kalte keine Fallung. Einige der neutmlen Salze finden medicinische Anwendung. 

II. Calcium glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsanres Calcium. 
PO • 02CaOC3Ha(OH)2 + H20. 

Da1'stellung. In 1 Th. Glycerin, spec. Gew. 1,25, wird unter Erwarmen narh 
und nach 1 Th. Acid. phosphoricum glaciale gelOst und die Losung im Paraffinbade einige 
Stunden auf 100-1100 erwarmt. Man giesst dann die zahe, noch warmeMasse unter Umriihrcn 
in Wasser und neutralisirt mit Kalkmilch. Es scheidet sich phosphorsaures Calcium aus, 
wlihrend glycerinphosphorsaures Calcium in Losung bleibt. Die von ersterem durch Fil
tration getrennte Fliissigkeit wird im Vacuum koncentrirt, mit Alkohol ge£allt und das 
ausgeschiedene glycerinphosphorsaure Calcium durch Was chen mit Alkohol von anhlingen
dem Glycerin befreit. Zur Reinigung lOst man das getrocknete Salz nochmals zu einer 
koncentrirten Losung in Wasser, filtrirt, £alit mit Alkohol und trocknet bei gelinder vVarme. 

Das glycerinphosphorsaure Calcium bildet ein weisses KTystallpulver, welches sirh 
in ca. 20 Th. Wasser von gewohnlicher Tempemtur lOst. Aus dieser Losung scheidet es 
sich beim Erwarmen krystallinisch aus, da es in heissem Wasser weit schwerer lOslich 
ist als in kaltem; unlOslich ist dasselbe in Alkohol. Gegen Lackmus reagirt das Salz 
neutral; das Handelsprliparat besitzt jedoch hliufig deutlich saure Reaktion infolge eines 
Gehaltes an saurem glycerinphosphorsauren Calcium. Das bei 1000 getrocknete Salz ver
liert das Krystallwasser erst bei 1300• 

III. Baryum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaures Baryum. PO. 
02Ba OC3Ho(OH)2 erhlilt man analog dem Calciumsalz, wenn man an Stelle von Kalk
milch BarythydratlOsung verwendet. 

Die iibrigen Salze der Glycerinphosphorsliure werden dargestellt durch Wechsel
zersetzung des Calcium- oder Baryumsalzes mit Karbonaten oder Sulfaten. 

IV. Kalium- und Natrium glycerino-phosphoricum. C3H703 • P03K2, und 
CaH703P03Na2 + H20 sind liusserst hygroskopische Salze von alkalischer Reaktion, sie werden 
erst bei llingel'em Erhitzen auf 140-1500 C. fest. In Wasser sind dieselben in jedem 
Verhliltniss loslich und kommen auch in 50 Proc. wlissriger Losung in den Handel. 

V. Lithium glycerino-phosphoricum, CaH70aP03Li2' bildet ein wcisses Krystall
pulver, lOslich in drei Theilen Wasser, gegen Lackmus alkalisch reagil'end. 

VI. Ferrum glycerino-phosphoricum. Das Handelsprodukt besteht aus dem Oxyd
salz der Glycerinphosphorsaul'e. (Ca H7P06)a Fe2• Es wird erhalten, indem man fl'ischgefalltes 
Eisenoxydhydrat in wasseriger Glycerinphosphorsliure lost, die Losung im Vacuum bis zur 
SirUpsdicke eindampft, alsdann auf Glasplatten streicht und dann bei gelinder Warme 
trocknet. Man erhlilt es so in gelben Lamellen, die sich in Wasser unll verdiinntem Wcin
geist IOsen. 

Prafung. Die Salze der Glycerinphosphorsliure miissen frei sein von gewohnlichcr 
Phosphol'sliure; die wasserige Losung darf auch nach Iangel'er Zeit durch einen Ueberschuss 
von molybdlinsaurem Ammon nicht gefaJlt werden. Erwarmen ist bei Ausfiihrung der 
Reaktion zu vermeiden, da hierbei Zel'setzung der Glycerinphosphol'saul'e eintritt. An
hlingendes Glycerin lOst sich beim Schiitteln del' Salze mit absolutum Alkohol und bleibt 
beim Verdunsten desselben zuriick. 

Kalium-, Natrium-, Lithium- und Calcium glycerino-phosphoricum miissen frei sein 
von Schwermetallen, Schwefelsliure und Chlol'; die wassl'ige Losung darf also dul'ch Schwefel
wasserstoff und Bal'yumnitrat nicht verlindert, durch Silbernitrat nicht mehl' als opales
cirend getriibt werden. 

Kalium-, Natrium- und Lithiumglycel'inophosphat sind ausserdem auf einen Gehalt 
an Baryum zu pl'iifen; es darf in del' wlisserigen Losung durch vel'diinnte Schwefelsliure 
keine Flillung entstehen. 

Anwendung. Nach DE PASQUALIS, BULOW und ROBIN sind sowohl die Glycerin
phosphorsliul'e als auch die glycel'inphosphorsauren Salze ausgezeichnete, direkt assimilirbarc 
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nervine Tonica. Die glycerinphosphorsauren Salze besitzen eine vorzligliche 'Wirkung auf 
die Nervenernahrung und stellen jene Form dar, in welchel' del' Phosphor in den Organis
mus aufgenommen wird. Die Glycerinphosphorsaure wird zumeist in del' Form ihres Cal
cium-, Eisen- und Natronsalzes therapeutisch angewandt. 

Das Calciumglycerino-phosphat dient als Ersatzmittel flir sammtliche bisher 
gebrauchlichen Phosphate und £iir das Hypophosphit. 

Das Ferrum glycerino-phosphoricum ist ein ausgezeichnetes EisenmitteI, das 
zugleich die trefflichen Eigenschaften del' Glyeel'inphosphorsaul'e besitzt. 

Das N a triumsalz wird in Folge seiner leichten Liislichkeit besonders in del' Form 
subkutaner Injektionen angewendet und hat sich namentlich bei lschias, Rekonvalescenz 
von Infektionskrankheiten und nerviisen Asthenien bewahrt. 

Das Lithium glyeerino-phosphoricum wird gegen uratische Diathese gegeben 
und ist in allen Fallen indicirt, in denen neben der Lithiumwirkung auch von del' toni
sirenden Wirkung del' Glycerinphosphorsaure Gebrauch gemacht werden solI. 

Fiir die praktische Verwendung del' glycerinphosphorsauren Salze empfehlen sich 
folgende Formeln: 

Rp. Calcii glycerino-phosphorici 10,0 
Acidi citrici 1,0 
Sacchari a1bi 610,0 
Aqnae destillatae 340,0. 

Durch Schiitteln unter Ausschluss von Wiirme zu 
IOsen. 

S. Dreimal tiiglich einen EsslOffel voll zu nehmen. 
(Rhachitis. Skrophulose, Dentitio difficilis, Osteo
malaeie, Phosphaturie.) 

Rp. Ferri glycerino-phosphorici 10,0 
}!isce terendo Gum 

Glycerini purissimi 40-50,0 
adde 

Vini hispanici albi 1000,0. 
S. Ein LikorgUlschen vor jeder Mahlzeit zu nehmen. 

(Chlorose, Anaemic. Neurasthenie). 

Rp. Natrii glycerino-phosphorici 1,0 
Natrii chlorati 0,03 
Aquae destillatae 5,0 

S. Taglieh "2-1-2-3 Pravazspritzen voll, all
mahlich steigend, zu injiciren. (Lumbago,Ischias, 
Morbus BasedowiL) 

Rp. Lithii glycerino-phosphorici 0,5 

Dentur tales doses No. X. ad capsulas ceratas. 

S. 1-2 Pulver tiiglich in kohlensaurem Wasser 
zu nehmen. (Uratisehe Diathese.) 

Acidum picrinicum. 
I. t Acidum pierini cum (Ergiinzb.). Acidum picronitricum. Acidum picricum. 

Acidunl carbazoticum. Acidum nitroxanthicum. Pikrinsaure. Pikrinsalpeter
saure. Kohlenstickstoffsaure. Trinitrophenol. Acide picrique (Gall.). Picric acid. 
C6 H2 (N02)3 • OH. Mol. GElw. = 229. 

DarsteZlung. Diese geht von del' Erfahrung aus, dass die Nitrirung des Phenols 
ganz besonders leicht gelingt, wenn man dasselbe als Phenolsulfosaure anwendet: In einer 
Porcellanschale envarmt man 50 g Phenol (absolut) mit 50 g konc. Schwefelsiiure (1,84 
spec. Gew.) auf dem Wasserbade bis zur volligen Li.isullg, verdiinnt nach dem Erkalten 
mit 160 ccm Wasser und Iiisst diese Liisung aus einem Hahntrichter unter Umschiittein 
allmiihIich in sehr kleinen Antheilen zu 250 g Salpetersaure von 1,4 spec. Gew., die 
sich in einem Rundkolben von etwa 3/4 Liter Fassungsvermogen befindet, hinzufliessen. 
Bei jedem Zusatz der Phenolsulfosaure erfolgt eine lebhafte, mit Warmeentwickelullg ver
bundene Reaktion, und unter Entwickelung reichlicher Mengen von rothbraunen Dampfen 
nimmt die Fliissigkeit eine tiefrothe Farbe an. 1st aile Phenolsulfosaure hinzugefiigt, so 
erwiirmt man noch einige Zeit auf dem Wasserbade, bis die Farbe der Fliissigkeit in Geib 
umgeschlagen ist. Beim Erkaiten scheidet sich die Pikrinsaure als geibe krystallinische 
Masse aus, welche man durch Absaugen, Abwaschen mit wenig kaltem Wasser und Ab
pressen zwischen Filtrirpapier von der Mutterlauge befreit. 

Zur Reindarstellung fiihrt man die rohe Same durch verdiinnte Kalilauge (auf 
10 Th. Pikrinsaure = 2,5 Th. KOH) in das in kaltem Wasser schwer lOsliche Kaliumsalz 
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iiber, krystallisirt dieses mehrmals aus siedendem Wasser urn und zersetzt es dann mit 
verdiinnter Schwefelsaure. Beim Erkalten der schwefelsauren Llisung scheidet sich die 
Saure in gelben Krystallen aus, welche durch nochmaliges Umkrystallisiren aus heissem 
Wasser frei von Kaliumsulfat sind. 

1) C6H~OH+HgSO,=HgO + C6 H4 • OH(SOaH) 
2) CeH,OH(SOaH) + SHNOa =2HgO +HgSO,+ C6Hg(NOg)aOH. 

Eigenscllaj'ten. Blassgelbe Prismen oder Blatter, in reinem Zustand!l geruchlos, 
gewlihnlich schwach nach Nitrobenzol riechend, von intensiv bitterem Geschmack. Schm.-P. 
122,5. Beirn vorsichtigen Erhitzen sublimirbar, beim raschen Erhitzen explodirend. Llis
lich in etwa 90 Th. kaltem oder 30 Th. siedendem Wasser, leicht loslich in Alkohol und 
in Aether, lOslich in 10 Th. Benzol, auch in Benzin. Die Losung in Benzin oder Benzol 
ist nur schwach gelblich geflirbt. 

Die wasserige Llisung ist gelb gefarbt, farbt selbst Seide und Wolle (Baumwolle 
nicht) gelb und reagirt sauer; die Pikrinsaure kann ihr durch Ausschiitteln mit Aether 
oder Benzol entzogen werden. Die Pikrinsaure neutralisirt kohlensaure und atzende Basen, 
indem sie mit ihnen Salze bildet. Sie verhlilt sich dabei wie eine ein basische Saure. Die 
Salze heissen "Pikrate" oder "Pikrinate." Sie fallt in saurer Losung Eiweiss, s. Urina. 

Beaktionen. Man erkennt die Pikrinsaure: 1) An der gelben Farbe und dem in
tensiv bitteren Geschmack der wasserigen Losung. 2) Cyankaliumlosung (1 + 2) erzeugt 
in der mit etwas Alkalihydroxyd (K OH) versetzten Pikrinsaurelosung eine blutrothe Far
bung (Bildung von isopmpursaurem oder Pikrocyaminsaurem Alkali), welche besonders rasch 
beim Erwarmen eintritt. 3) Kocht man Pikrinsaure mit Chlorkalkllisung, so entweicht 
Chlorpikrin (Nitrochloroform = C O1a NOg), das an seinem eigenthiimlich stechenden Geruch 
zu erkennen ist. 

P'I'ii[ung. Pikrinsaure kann verunreinigt gain durch harzige Substanzen und ver
falscht durch einige Salze, besonders Salpeter, femer Natriumpikrat, Oxalsaure, Borsaure. 
1) Man lost 1 Th. Pikrinsaure in 100 Th. Wasser, mgt 5 Tropfen verdiinnte Schwefelsiiure 
hinzu und filtrirt nach mehrstiindigem Stehen in der Kalte. Auf dem Filter bleibt Harz 
zuriick. 2) 1 Th. Pikrinsaure muss sich in 30 Th. Benzol klar auflosen, die oben genannten 
Substanzen werden ungelost zurUckbleiben. 

Anwendung. Pikrinsaure ist mr niedere Thiere und Eingeweidewiirmer ein 
heftiges Gift, pewirkt beim Menschen Uebelkeit, Erbrechen etc. und eine eigentiimliche 
Veranderung der BlutkOrperchen; bei innerer Darreichung Gelbfarbung sammtlicher Ge
webe. Aeusserlich in wasseriger Losung als Desinficiens. Die konc. wasserige Llisung 
solI bei Verbrennungen schmerzstillend wirken. Innerlich in Gaben von 0,1-0,2 g in 
Pillen oder Llisung bei Febris intermittens, Keuchhusten, Rheumatismus, Neuralgien, gegen 
Eingeweidewiirmer, dos. max. pro die 0,5 g! In der Analyse besonders zur Fallung der 
Alkaloide. Technisch in der Farberei und zur Herstellung des rauchschwachen Schiesspulvers. 

Die Angabe, dass Pikrinsaure als Hopfenersatz in der Bierbrauerei ve;rwendet wird, 
muss als Fabel bezeichnet werden. Zum Nachweis wiirde in solchen Fallen eine Fliissig
keit, nachdem sie mit Natriumkarbonat neutralisirt ist, durch Eindampfen zu koncentriren 
sein. Die koncentrirte Losung wiirde man mit Schwefelsaure deutlich ansauern und als
dann mit Aether ausschiitteln. Die nach dem Verdunsten des mit Wasser gewaschenen 
Aetherauszuges hinterbliebene Pikrinsaure wiirde wie oben angegeben zu priifen sein. 

Konsistentere Objekte wiirde man zuniichst trocknen, alsdann mit salzsaurehaltigem 
Alkohol ausziehen. Nach dem Verdunsten des Alkohols wiirde die Pikrinsaure krystallinisch 
hinterbleiben. 

AUfbewahrung. An einem kUhlen, feuersicheren Orte, vorsichtig. FUr die 
Lagerung grosserer Vorrathe wiirden die bestehenden Gesetze bez. Polizei-Verordnungen zu 
beachten sein. 

Vinum picrinicum. Yin picrique. 1st Weisswein, welcher 0,1 Proc. Pikrinsiiure 
gclost enthiilt. 
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II. t Ammonium picrinicum (picronitricum). Ammoniumpikrat. Pikrinsaures 
Ammonium. C6 H2 (N02)a 0 NH4 = 24:6. Zur Darstellung lost man 1 Th. Pikrinsaure in 
8 Th. siedendem Wasser unter Zusatz von 1 Th. Ammoniakfiiissigkeit (10 Proc.). Die nach 
dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle werden zwischen Filtrirpapier getrocknet. 

Gelbe, gHinzende, geruchlose, nadelformige Krystalle von sehr bitterem Geschmack, 
in Wasser und in Weingeist loslich. Sie neigen infolge Ueberhitzung oder durch Druck 
und Schlag noch mehr zur Explosion wie die freie Pikrinsaure. Ueberhaupt sind die Salze 
der Pikrin~aure leichter explodirbar als die freie Saure. Aufbewahrung: Vorsichtig. 

Anwendung. Als Chininersatz bei Malaria und Febris intermittens in Gaben von 
0,01 g - 0,05 g. Dos. max. pro die 0,5! Grossere Gaben wirken als Herzgift. 

Acidum chinopicricum. Von HENRI, ALFROY-DUGUET und PERRET als Fiebermittel 
und Chininersatz empfohlen, wurde hergestellt, indem man Chinarinden-Auszug mit Pikrin
saure faUt und den wesentlich aus Chininpikrat und Cinchoninpikrat bestehenden Nieder
schlag trocknete. Bei Anwendung des Mittels ist Vorsicht geboten. 

Acidum salicylicum. 
Acidum salicylicum (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). Acide .. alicylique 

(Gall.). Acidum spiricum. Salicylsiiure. Spirsiiure. Spiroyls3ure. Salicoylsilure. 
o-Oxybenzoesiiure. Salicylic acid. C6 H4 (OH) C02 H(1 : 2). Mol. Gew. = 138. 

1m atherischen Oele der Bliithen von Spiraea mmaria L als Salicylsaure-Methylester 
vorkommend, friiher aus diesem, sowie durch Oxydation von Salicylaldehyd und Saligenin 
gewonnen. 

Darstellung. Gegenwartig synthetisch durch Einwirkung von Kohlensaure auf 
Phenol nach verschiedenen Verfahren dargestellt, von den en das nachfolgende (KOLBE'sche) 
das alteste und einfachste ist. 

Man sattigt Phenol mit Natronlauge, so dass Phenolnatrium C6R50Na ontsteht, 
und dampft die Losung zu einem trocknen Pulver ein. Dieses wird in eine metall ene 
Retorte eingefiihrt und im Oelbade zunachst auf 1000 C. erhitzt, worauf man unter all
mahlicher Steigerung der Temperatur trockne Kohlensaure iiberleitet. Wenn der Re
torteninhalt auf 170 -180 0 C. erhitzt ist, beginnt Phenol iiberzudestilliren, und zwar 
geht allmahlich die Ralfte des angewendeten Phenols iiber. Man steigert unter fort
gesetztem Ueberleiten von Kohlensaure die Temperatur bis auf etwa 220 0 C. und unterbricht 
die Operation, wenn Phenol nicht mehr iibergeht. 

Der aus Dinatriumsalicylat bestehende Retorteninhalt wird in Wasser gelost und die 
Losung mit Salzsaure zersetzt, worauf sich die Salicylsaure ausscheidet. Man reinigt sie, 
indem man sie durch Neutralisiren mit Calciumkarbonat in das Calciumsalz iiberfiihrt und 
dieses wiederum mit Salzsaure zersetzt oder man destillirt die Salicylsaure mit iiberhitztem 
Wasserdampf iiber oder man unterwirft ihre mit verdiinntem Weingeist hergestellte Losung 
der Dialyse. 

Der 9bige Process verlauft in zwei Phasen: durch Einwirkung der Kohlensaure auf 
das Phenolnatrium entsteht zunachst phenylkohlensaures Natrium, 

C6H50Na+ CO2 = C03cN~: 
6 0 

welches sich beim raschen Erhitzen in N atriumsalicylat umlagert 

CO Na R OR 
. 3 C6Ro = Co 4<C02N a. 

Eigenschaj'ten. Farblose und geruchlose, specifisch leichte, nadelformige Krystalle, 
A von siisslich-saurem, zusammenziehendem Geschmack. Beim Verstauben reizen 
,,-OH sie die Nasenschleimhaut zu heftigem Niesen. 1 Th. Salicylsaure lost sich in 
V-CO,H. etwa 500 Th. Wasser von 15 0 C., oder 1.5 Th. siedendem Wasser, ferner in 2,5 Th. 
Salicylsaure. Weingeist von 90 Proc., in 2 Th. Aether, in 80 Th. kaltem Chloroform, in 

3,5 Th. Amylalkohol, in 60 Th. Glycerin, in 80 Th. Benzol und in 60-70 Th. 
fettem Oel. Bei Gegenwart von Natriumphosphat, Borax, Ammoniumacetat und Ammonium
citrat wird die Aufloslichkeit der Salicylsaure in Wasser bedeutend erhOht, doch schmecken 

7* 
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Losungen von Salicylsaure + Borax in Wasser intensiv bitter. Der Schmelzpunkt der 
reinen Salicylsaure liegt bei 156,8°C.; sie ist mit Wasserdampfen lliichtig. Beim vorsichtigen 
Erhitzen kann sie sublimirt werden, beirn raschen Erhitzen zerfallt sie in Phenol und 
Kohlensaure. Die Pharmakopoen machen iiber die von ihnen recipirte Salicylsaure be
ziiglich der physikalischen Eigenschaften folgende Angaben: 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 
Schmelzpunkt ca. 156· 156-157,· 158· cs. 157· 156· 156-157 

1 Th U!st sich in Th. Wssser von 15· sehr schwer 5-700 413 co. 500 ca. 500 ca. 450 
lTh. .. " " " 

sicdendem Wasser leichter leichter 12,6 15 15 15 

Chemisch ist die Salicylsaure eine ein basische aber zugleich zweiwerthige Saure. 
Ihre SaIze heissen "Salicylate". Die "normalen Salze" entstehen durch Ersetzung des 
H-Atomes der Carboxylgruppe uncI haben die allgemeine Formel C6H4(OH)COg M. Wird 
ausserdem auch das H-Atom der Hydroxylgruppe substituirt, so nennt man die hierdurch 
entstehenden Salze "basische Salicylate". Ihre allgemeine Formel ist CaH!(OM)C02 M. 
Sie bildet ferner Ester nach der allgemeinen Formel C6 H!(OH)COg R. 

Beaktionen. 1) Die wasserige Losung der Salicylsaure oder ihrer Salze wird 
durch Eisenchlorid blauviolett gefarbt. Mineralsauren verhindern die Reaktion. Dagegen 
tritt die Farbung auch in der weingeistigen Losung und in der Losung in Glycerin ein. 
2) In Losungen der normalen Salicylate erzeugt Silbernitrat einen weissen Niederschlag. 
3) W"ird Salicylsaure oder ein Salz derselben mit Methyialkohol und konc. Schwefelsaure 
erhitzt, so tritt der eigenartige Geruch nach Wintergreenol auf. 4) Schon in sehr ver
diinnten Losungen erzeugt Bromwasser eine krystallinische Ausscheidung von gebromten 
Salicylsauren. 

1m Uebrigen bieten KrystaIIisationsvermogen sowie Bestimmung des Schmelzpunktes 
die wichtigsten Erkennungsmittel fUr die Salicylsaure. 

Wesentlich ist die Abwesenheit von Kresotinsaure, da schon bei einem Gehalt von 
5 Proc. Kresotinsaure die Salicylsaure kein krystallisirendes NatriumsaIz mehr giebt. 

Handelssorten. Die wichtigsten Handelssorten sind: 1) Acid. salicylic. praecipi
tatum (seu amorphum) ist die aus der Losung des Natriumsalicylates durch SaIzsaure ab
geschiedene Saure. Mikrokrystallinisches Pulver, haufig etwas gefarbt, zum pharma
ceutischen Gebrauch nicht rein genug. 2) Acid. salicylic. recrystallisatum, durch Um
krystallisiren oder Destillation der vorigen mittels Wasserdampf erhalten. Deutliche, 
KrystaIInadeln, ungefarbt. Diese Sorte ist die in der Pharmacie gewohnlich gebrauchte. 
3) Acid. salicylic. dialysatum. Durch Dialyse der Losung der rekrystaIIisirten Saure in 
verdiinntem Weingeist erhalten, ist die reinste Handelssorte. 

PrUj'ung. Als Verunreinigungen sind anzufiihren: Harzige und farbende Neben
produkte von der Fabrikation, unorganische Substanzen, Farbstoffe, welche zur Verdeckung 
einer gelblichen Farbung zugesetzt werden, Kresotinsaure. 

1) Die Salicylsaure bilde ungefarbte (Vergleichung mit einem Typ-Praparat!), von 
mechanischen Unreinigkeiten freie Krystallnadeln. Sie lose sich in 10 Th. absolutem Aether 
zu einer klaren, farblosen und blanken Fliissigkeit auf. (Die meisten unorganischen Ver
einigungen bleiben ungelost, Farbstoffe und Farbungen geben sich in der Losung zu er
kennen.) 2) Nach dem Trocknen iiber Schwefelsaure schmelze sie im Kapillarrohr zwischen 
156 und 157 0 C. (organische Verunreinigungen, namentIich auch Kresotinsaure, driicken den 
SchmeIzpunkt herab. - 3) 1 g der getrockneten Saure verbrauche (Phenolphthalein als 
Indikator) = 7,24 ccm Normal-Kalilauge zur Neutralisation. 4) 0,5 g verbrenne auf dem 
Platinbleche ohne Riickstand. 5) Lost man 0,5 g der Saure in 3 ccm Alkohol und lasst 
die Losung an einem staubfreien Orte freiwillig verdunsten, so darf die zuriickbleibende 
Krystallmasse keine gefarbten Rander zeigen. 

Priifung auf Kresotinsaure. 3 g Salicylsaure werden in 15 ccm Wasser, 
welches in einem 200 ccm·Kolbchen zum Sieden erhitzt ist und etwa 1-2 g reines (eisen
fruies) Calciumkarbonat aufgeschlammt enthitlt, eingetragen. N ach erfolgter Neutralisation 
wird die FIiissigkeit ohne zu filtriren unter Umschwenken auf freier FIamme auf etwa 
5 ccm eingekocht, so dass schon in der Hitze starke Krystallausscheidung stattfindet. 
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Nach dem Erkalten wird die noch mit etwas Wasser verdiinnte Mutterlauge in ein weites 
Reagensglas abgegossen, in dies em bis auf etwa 1 cem eingekocht und dureh Reiben mit 
einem Glasstabe zur Krystallisation gebracht. Man verdiinnt mit 1 ('cm Wasser, giesst die 
Mutterlauge dureh ein mit loser Watte verstopftes Triehterehen in ein Reagensglas abo 
Aus dem noehmals auf etwa 1 eem eingekoehten Filtrate fallt beim Versetzen mit Salz
saure bei einem Kresotinsauregehalte der urspriinglichen Saure von 3-;-5 Proc. ein Saure
gemiseh in relativ grosser Menge aus, welches unter heissem Wasser sehmilzt und aIs 
dicker Oeltropfen am Boden des Reagensglases sieh ansammelt. Sauren von 0,5-1,0 Proc. 
Kresotinsauregehalt zeigen diese Erseheinung nicht; die bei ihnen dureh Salzsaure aus
gesehiedene Sauremenge ist gering und schmilzt beim Erwiirmen des Wassers bis zum 
Sieden nieht. 

Aufbewallrung. In gut verschlossenen Gefiissen. Lichtschutz ist bei reinen 
Praparaten nicht erforderlich. 

Anwendung. Salicylsaure wirkt faulnisswidrig und geformten Fermenten gegen
iiber (nicht ungeformten) gahrungswidrig, daher zur Konservirung von Friichten etc. be
nutzt. In Substanz und konc. Losung atzend. Innerlich als Antipyreticum bei ver
schiedenen fieberhaften Krankheiten, ferner als Specificum gegen Gelenkrheumatismus, in
dess wegen der den Magen reizenden Eigenschaften meist als Natriumsalicylat, nur bei 
abnormen Gahrungen im Magen die freie Saure, weil das Na-Salz nicht antifermentativ 
wirkt. Aeusserlich in wasseriger und spirituoser Losung (in oliger Losung wenig wirk
sam) als Antisepticum und Desinficiens in der Wundbehandlung. Als Streupulver auf 
Wunden und Hautausschl1ige, als Munddesinficiens in Zahnpulvern und -Wassern etc. 
In konc. Form als Pilaster und Tinktur (Kollodium) zur Zerstorung von verdickter Haut 
(Hiihneraugen I). 

Grosse Gaben konnen Intoxikationserscheinungen: Uebelkeit, Collaps, Albuminurie, 
Oedeme, verursachen. Gegenmittel ist Zuckerkalk, Alkoholica. 

In den Ham geht sie zum Theil als Salicylsaure, zum Theil als Aetherschwefelsaure, 
als Glucuronverbindung und Salicylursaure iiber. Nachweis: Ausschiitteln des mit ver
diinnter Schwefelsaure angesauerten Harns mit Aether-Petrolather, Verdunsten des Aus
zuges und Nachweis mit Eisenchlorid. 

Technisch als Konservirungsmittel bei der Fabrikation von Leim, Eiweiss, Saiten, 
zur Darstellung von Chrysamin-Farbstoffen, zur Konservirung von Nahrungsmitteln: Man 
setzt gewohnlich folgende Mengen zu: Wein pro Hektoliter 2-4 g; Bier pro Hektoliter 
4-6 g; eingemachte Friichte etc. pro 1 kg = 0,5 g. 

Cerlltum salicyilitum taTUm. SCHERER. 
Rp. 1. Acidi salicylici 2,0 

2. Olei Amygdalarum 5,0 
8. Olei Amygdalamm 62,0 
4. Cerae flavae 31,0 
5. Olei Citri 
6. Olei Bergamottae iiii 0,5. 

1 ist mit 2 feinzureiben. Dann schmilzt man 8 
und 4 nnd riihrt beim beginnenden Erstarren 
1 und 2 sowie 5 und 6 damnter. 

Collodium salleylatum (Wien. Spec.). 
Rp. Acidi salicylici 10,0 

Collodii 90,0 
Chlorophylli 0,5. 

Collodium Balieylatum (Ergliuzb.). 
Rp. Extracti Cannabis indicae 1,0 

Acidi salicylici 10,0 
Terebinthinae 5,0 
Collodii 82,0 
Acidi acetici glacialis 2,0. 

Gelatina sallc)'lata. SCHWIMMER. 
Rp. Glycerini 

Acidi salicylici ali 10,0 
Gelatinae albae SO,O 
Aquae destillatae 50,0. 

Gegen Eczema vesiculosum. 

Lanollnum sallcylatum. 
Rp. Cerae flavae 80,0 

Lanolini anhydrici 70,0 
Acidi salicylici 1,0 
Olei Gaultheriae gtt. X. 

In Stangen ausgiessen. 

Oleum crinale. LASSAR. 
Rp. Acidi salicylici 2,0 

Tincturae Benzois 3,0 
Olei Amygdalarum 95,0. 

Zur LASSAR'schen Haarkw·. 

Pasta antipsoriaticR. LASSAR. 
Rp. Acidi salicylici 2,0 

Sulfuris praecipitati 10,0 
Vaselini americani 50,0 
Zinci oxydati 
Amyli aa 19,0. 

Pasta salic),Iica. LASSAR. 
LASSAR's weisse Paste (Form. mag. Bero!. 

Erglinzb.). 
Rp. Acidi salicylici 2,0 

Zinci oxydati crudi 24,0 
Amyli Tritici 24,0 
Vaselini americani 50,0. 

Gegen Ekzeme aller AI·t. 
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Pasta odontalgica salieylata. 
Rp. Acidi salicylici 0,5 

Rhizomatis Iridis pulv. 5,0 
Saponis medicati pulv. 20,0 
Calcii carbonici pulv. 40,0 
Solutionis Phloxini in Glycerino q. B. 

Olei Geranii 
Olei Menthae pip. sa gtt. 25. 

Man stosse die lIlasse lediglich mit Glycerin an 
und vermeide Zusatz von Wasser odeI' Alkobol. 

Pulvis dentifricius sallcylatus. 
Rp. Aeidi salicylici 0,5 

Sacehari Lactis 100,0 
Olei Geranli 
Olei Menthae pip. sa gtt. X 
Solutionis Phloxini spirit. q. s. 

Pulvls sallcyllcus cum Talco (Germ. III.). 

Salieyls tl'eupul ver. Fuss8ehweisspul ver. 
Rp. Acidi salicylici pulverati 8,0 

Amyli Tritici pulverati 10,0 
Talci veneti pulverati 87,0 

Sebum salicylatum. 5 Proc. 

Rp. Acidi salicylici 5,0 
Sebi 95,0 
Olei Gaultheriae gtt. 10. 

Die Salicylsiiure ist in dem geschmolzenen Talg 
zu losen. 

Spiritus crinaliB cum .bldo la1leylioo. 
Salieyl-Kopfwaschwasser gegen 

Schuppen. 
Rp. Acidi salicylic; 20,0 

Glycerini 50,0 
Spiritus Coloniensis 50,0 
Spiritus diluti (60°/.880,0. 

JIlit 5 Theilen lauwarmem Wasser verdlinnt zum 
Waschen des Kopfes. 

'l'lnetura deutlfrlcla salieylata. 
Rp. Acidi salicylici 1,0 

Spiritus diluti (70°/.) 100,0 
Tinct"rae Coccionellae 5,0 
Olei Menthae pip. 
Olei Geranii ali 1,0. 

Auf ein Weinglas Wasser 15-20 Tropfen. 

Ungueutum Acldl salicylici cum Kreosoto. UNXA. 
Rp. Acidi salicylici 4,0 

Kreosoti 8,0 
Unguenti simplicis 4--5,0 
Cerae flavae 3-4,0. 

Unguentum Acldl salicylici (Bad. Taxe). 
Rp. Acidi salicylici 1,0 

Unguenti Paraffini 9,0. 

Vasellnum benzoico·sallcylatnm. 
LASSAR'S Benzoe- Salieyl-Vaselin. 

Rp. Acidi salicylici 1,0 
Tineturae Benzoes 2,0 
Vaselini americani 47,0. 

A.cidnm borosalicylicnm. Borsalicylsaure. 1 Th. Borsaure wird in 5 Th. 
heissem Wasser gelost und mit einer Losung von 2 Th. Salicylsiiure in 10 Th. Weingeist 
(90 Proc.) versetzt, hierauf das Gauze im Wasserbade zur Trockne verdampft und nach
getrocknet. - Farbloses krystallinisches Pulver von bitterem Geschmack, angeblich eine 
chemische Verbindung der Komponenten darstellend. Antisepticum, in Form von Waschungen 
und von Salben gegen Kratze und gegen die Raude der Hausthiere empfohlen. 

Borsalicylat·BERNEGAU. 676,0 Natriumsalicylat und 124,0 Borsaure. Die hOchst 
feingepulverten Substanzen werden mit etwas Wasser innig verrieben. Die bald hart 
werdende Masse wird getrocknet, dann fein gepulvert. 

Borsalicyl-Creme-BERNEGAU. 20,0 Borsalicylat, 40,0 Arnikaglycerin, 18,0 Lanolin, 
22,0 amerik. Vaseline. 

Borsalicyl-Gaze, 10proc. BERNEGA.U. 150,0 Borsalicylat, 1500,0 heisses Wasser, 
0,75 Glycerin, 1000,0 hydrophile Gaze. Man lasst 1/, Stunde einwirken, presst langsam 
aus und trocknet auf HolzstiLben. 

Borsalicyl-Glycerin. 10,0 Borsaure, 10,0 Salicylsaure, 10,0 Wasser, 40,0 Glycerin 
werden zum Sieden gebracht, dann fiigt man 1 Th. gebrannte Magnesia hinzu, dampft auf 
50 Th. ein und liisst erkalten. Antisepticum, mit Wasser in allen Verhaltnissen mischbar. 

Gossypinm salicylatnm. Salicylwatte. 5proc. Mit einer Losung von 55 Th. 
Salicylsaure in 700 Th. Weingeist (90proc.), 700 Th. Wasser und 100 Th. Glycerin trankt 
man 1000 Th. entfettete Baumwolle und trocknet bei massiger Warme. Zur Gehalts
bestimmung werden 5 g Salicylwatte in einem Stopselglase mit 100 ccm Weingeist durch 
kraftiges Schiitteln ausgezogen. 50 ccm der filtrirten Losung werden mit Normal-Natron
lauge (und PhenolphthaleIn) titrirt. Die Anzahl der verbrauchten ccm Normal-Natronlaugc, 
mit 0,552 multiplicirt, zeigt den Gehalt von 100 Th. Salicylwatte an Salicylsaure an. Vor 
Licht und Luft geschiitzt aufzubewahren. (Erganz. Buch.) 

Collemplastrnm 8alicylatnm. 1) a I) Proc. KautschukpHasterkorper 800,0, 
Veilchenwurzel 75,0, Sandarakpulver 20,0, Salicylsaure gepulvert 17,0, Harzol 25,0, Petro
leumather 170,0. 2) a 10 Proc. KautschukpHasterkorper 800,0, Veilchenwurzelpulver 70,0, 
Salicylsaure 34,0, Harzol 22,0, Petroleumather 185,0. 3) a 20 Proc. Kautschukpflaster
kOrper 800,0, Veilchenwurzelpulver 60,0, Salicylsaure 68,0, Harzol 20,0, Petroleumathcr 
200,0. [E. DIETERICH.] 

Cornicide, amerikan. Hiihneraugenmittel. Extr. Cannabis 1,0, Acidi salicy
lici 10,0, Olei Terebinthinae 5,0, Collodii 8~,0, Acidi acetici glac. 1,0. 

\ Cornillin, H iihneraugenmittel. Ein GuttaperchapHaster-Mull, welcher Salicylsaure 
und Cannabisextrakt enthalt. 

GERLA.CH's Praservatlv-Creme. Mit Zinkoxyd verriebene Seife, gemischt mit Sali
cylsaure, Kampherol und Karbolol. 
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Eucalyptol-DR. SCHMELTZ, Antisepticum und Jodoform-Ersatz. Acidi salicylici 6,0, 
Acidi carbolici, Olei Eucalypti aa 1,0. 

Aseptinsliure von BUSSE in Linden-Hannover. Antisepticum. Gelblich gefarbte, 
wasserige Losung von 3,0 Borsaure, 0,25 Salicylsaure in 100,0 Wasser nebst einigen Tropfen 
Salzsaure 500 g =.16 3,00. [Anal. Dr. DAMKOHLER.] 

Mundwasser-Tablettell nach Bernegau; Heliotropin 0,01 g, Saccharini 0,01 g, 
Acidi salicylici 0,1 g, Mentholi 1,0 g, Sacchari Lactis 5,0 g, Spiritus Rosae q. s. fiant 100 
Pastillen. 

Acidi salicylici Derivata. 
Ammonium salicylicum. Ammoniumsalicylat. Salicylsaures Ammonium. 

C6H 4(OH)C02NH,. Zur Darstellung lost man 10 Th. Salicylsaure in 12 Th. Ammoniak
fiiissigkeit von 10 Proc. und dunstet die Losung, welche unbedingt schwach sauer, keines
wegs alkalisch reagiren soIl, zur Trockne ein. - Farbloses Krystallpulver oder seiden
glanzende nadelformige Krystalle, in Wasser leicht, weniger leicht in Weingeist loslich. 
Als Antipyreticum, Antirheumaticum, Expektorans bei fieberhaften Krankheiten empfohlen, 
aber durch das Natriumsalicylat verdrangt. Dosis 0,2-1,0 g. 

Kalium salicylicum. Kaliumsalicylat. Salicylsaures Kalium. CoH.[OH]COzK. 
Man iibergiesst 10 Th. Salicylsaure mit 10 Th. Wasser und giebt unter Erwarmen Eoviel 
Kaliumbikarbonat hinzu (7,2 Th.), dass die Losung gerade noch schwach sauer reagirt und 
dampft zur Trockne ein. - Farbloses Krystallpulver, in Wasser und in Weingeist leicht 
loslich. Anwendung in Gaben von 0,4-1,0 g, wie Natriumsalicylat, aber durch dieses 
verdrangt. 

Calcium salicylicum. Calciumsalicylat. Salicylsaures Calcium. [C6H,(OH) 
COzlzCa + 2H20. Zur Darstellung iibergiesst man 10 Th. Salicylsaure mit 100 Th. heissem 
destillirten Wasser, fiigt 3,62 Th. eisenfreies Calciumkarbonat hinzu, erwarmt bis zum Auf
hOren der Kohlensaure-Entwickelung, filtrirt und dampft die Losung zur Krystallisation 
ein. - Farbloses Krystallpulver oder oktaedrische Krystalle, in kaltem Wasser schwer los
lich, leichter loslich in siedendem Wasser. 

Anwendung entweder fiir sich oder mit Wismutsalicylat kombinirt als desinficirendes 
Mittel bei Magen- und Darmkatarrhen. Dosis 0,5-1,5 g. 

Saluminum insolubile. Aluminium salicylicum. Aluminiumsalicylat. 
[COH4(OH)C02]6Alz + 3HzO. Mol.-Gew. = 930. Zur Darstellung lost man 100 Th. 
N atriumsalicylat in 500 Th. Wasser, andererseits 66 Th. Aluminiumsulfat [A12(S04)a + 18 
aqua] in 500 Th. Wasser und filtrirt beide Losungen. Die Aluminiumsulfatlosung wird 
unter Umriihren in die Natriumsalicylatlosung eingegossen, worauf sich ein dicker krystalli
nischer Niederschlag abscheidet. Man lassl; 3-4 Stun den an einem kiihlen Orte stehen, 
filtrirt vor der Strahl-Pumpe ab, wascht mit eiskaltem Wasser, bis das Filtrat nach dem 
Ansauern mit Salpetersaure durch Baryumchlorid nicht mehr getriibt wird und trocknet 
rasch auf porosen Tellern. 

Farbloses oder schwach rothliches Krystallpulver, in Wasser schwer loslich; durch 
heisses Wasser wird es in freie Salicylsaure und basisches Salz zerlegt. Hinterlasst beim 
Gliihen 10,96 % A120 a. 

Aeusserlich als Streupulver bei katarrhalischen Affektionen der Nase und des Kehl
kopfes, besonders bei Ozaena. Aufbewahrung; Vor Licht geschiitzt. 

Saluminum solubile. Aluminium-Ammonio-salicylicum. Aluminium-
ammoniumsalicylat. [C6H.(ONH4l COzloAl2 + 2H20. Mol. Gew. = 1014. Man iiber
giesst 10 Th. des unloslichen Salumins (Aluminiumsalicylat s. v.) mit 10 Th. Ammoniak 
(10 Proc.), wartet ab, bis Losung erfolgt ist und bringt diese durch Verdunsten zur 
Trockne. - Farbloses oder schwach rothliches Pulver, in Wasser loslich. Hinterlasst beim 
Gluhen 10 Proc. AI20 a. Anwendung wie Saluminum insolubile. 

Alkasal. Aluminium-Kaliumsalicylat. Angeblich ein Doppelsalz von Alumi
niumsalicylat mit Kaliumsalicylat, soIl nach D. R. P. 78 903 durch Einwirkung von Kalium
acetat auf Aluminiumsalicylat in der Warme entstehen. Nahere Bereitung sowie Zusammen
setzung unbekannt. 

Methylum salicylatum. Salicylsauremethylester. Methylsalicylat. C6 H, 
(OR). C02 CR3• Mol. Gew. = 152. Bildet den Hauptbestandtheil des Wintergreenols oder 
Gaultheriaols (von Gaultheria procumbens L.), welches aus etwa 10 Proc. Terpen (Gaul
therilen) und 90 Proc. Salicylsauremethylester besteht. 

Darstellung. Man lost 2 Th. Salicylsaure in 2 Th. absolutem Methylalkohol, ver
mischt die Losung nach und nach mit 1 Th. konc. Schwefelsaure und erhitzt die Mischung 
etwa 24 Stunden lang unter Riickfiusskiihlung auf dem Wasserbade. Hierauf destillirt 
man im Wasserdampfstrome abo Die sich abscheidende Oelschicht wird sehr sorgfaltig 
mit Wasser gewaschen, hierauf trocknet man sie durch Schiitteln mit entwassertem N a
triumsulfat und filtrirt. - Destillation iiber freiem Feuer liefert ein weniger gut riechen
des Produkt. 
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Elgenscha[ten. Farblose Fliissigkeit von angenehmem Geruch. Spec. Gew. 1,1819 
bei 160 C. Siedep. 220°. In Wasser sehr schwer loslich, leicht loslich in .A.lkohol und 
.A.ether, mischbar mit fetten und atherischen Oelen. Die wasserige Losung wird durch 
Eisenchlorid violett gefarbt. Mit starken Basen (KOH, NaOH) entstehen leicht zersetz
bare salzartige yerbindungen vom Typus CaH,. C02C~30M! be~.m Erhitzen mit atzenden 
Basen oder mIt konc. Salzsaure erfolgt Spaltung m Salibylsaure und Methylalkohol, 
bez. Methylchlorid. Durch Einwirkung von starkem wasserigen Ammoniak entsteht Sa
licylamid. 

Anwendung. Wird in Gaben von 1-2 g taglich 3-4mal besonders gegen Rheuma
tismus angewendet. In .A.merika nanlentlich in del' Form des natiirlichen Wintergreenols. 
Technisch zu Zwecken del' Parfiimerie und del' Kosmetik. 

Dijodsalicylsauremethylester( -ather). San 0 form. C6 H2 J 2 (0 H) CO2 CHao Mo1.-Gew. 
= 404. Entsteht durch Einwirkung von Jod auf Salicylsauremethylester. Farblose Na
deln, ohne Geruch und Geschmack, loslich in 10 Th. heissem .A.lkohol, sehr leicht los
Hch in .A.ether, schwer loslich in Wasser und in Glycerin. Enthalten 62,8 Proc. Jod. 
Schmelzp. 110°. Durch Erhitzen mit konc. Salpetersaure oder konc. Schwefelsaure wird 
J od abgespalten. Ferrichlorid farbt die wasserige Losung violett. Durch N atronlauge 
wird die Verbindung beirn Erhitzen verseift; beim Erkalten krystallisirt das Natriumsalz 
del' Dijodsalicylsaure in glanzenden Nadeln aus. 

Bei weichem Schanker und als Austrocknungsmittel bei frischen und eiterigen 
W unden, ferner in del' Augenheilkunde. 

Salicylamidum. Salicylamid. Salicylsaureamid. CUH4 0H. CONH2• Mo1.
Gew. = 137. Zur Darstellung behandelt man Salicylsauremethylester entweder mit 
troclmem .A.mmoniakgas oder mit konc. wasserigem .A.mmoniak. Das entstandene Salicyl
amid wird entweder aus siedendem Wasser oder aus heissem verdiinnten .A.lkohol um
krystallisirt. 

Farbloses oder gelblichweisses, leichtes Krystallpulver, geschmacklos, in Wasser 
etwas leichter loslich als Salicylsaure. Die wasserige Losung wird durch Ferrichlorid 
violett gefiirbt. Schmelzp. 138°. Durch Erhitzen mit Natronlauge wird es in Natrium
salicylat iibergefiihrt unter Freiwerden von .A.mmoniak. 

Salicylamid wirkt wie Natriumsalicylat, abel' starker analgetisch. Dosis mehrn1als 
tiiglich 0,2-0,3 g. 

Acidum sulfosalicylicum. Sulfosalicylsaure. Salicylsulfonsaure. C6H3(S03H) 
OH. COgH. Mol.-Gew. = 218. Nicht zu verwechseln mit Salicylschwefelsaure C6H, 
(SO,H)C02H! 

Zur DarsteHung erhitzt man 1 Th. Salicylsaure mit 2-3 Th. konc. Schwefelsaure 
einige Stunden auf 160°. Man giesst alsdann das Reaktionsprodukt in viel Wasser, dige
rirt mit einem Ueberschuss von Baryumkarbonat und Bcheidet durch Verdampfen des Fil
trates zunachst das Baryumsalz Ba(C7H5S06)2+4~0 abo Man lost dieses in Wasser, 
versetzt die Losung mit berechneten Mengen Schwefelsaure und dunstet das Filtrat ein. 

Fal'blose, lange, diinne Nadeln, in Wasser und in .A.lkohol sehr leicht loslich. 
Schmelzp. 120°. Die wasserige Losung giebt mit Ferrichlorid burgunderrothe Fiirbung. 
Fallt Eiweiss; die 20procentige Losung dient (ROcH'sches Reagens) zum Nachweis von 
Eiweiss im Ham. 

Natrium sulfosalicylicum. Saures salicylsulfosaures Natrium. C6~(OH). 
C02 H. SOsNa. Mo1.-Gew. = 240. Zur Darstellung werden 218 Th. Salicylsulfosaure in 
wasseriger Losung mit 84 Th. reinem Natriumbikarbonat theilweise neutralisirt und durch 
Eindampfen zur Krystallisation gebracht. 

Farblose Krystalle oder weisses krystaHinisches Pulver, in 25-30 Th. Wasser los
lich, fast unloslich in .A.lkohol und in Aether. Die wasserige Losung rothet Lackmus 
und wird durch Ferrichlorid burgunderroth gefarbt; verdiinnte Schwefelsaure heHt diese 
Farbung auf. Durch Baryumchlorid entsteht kein Niederschlag. Durch Bleiacetat ent
steht nach einiger Zeit ein Krystallmagma des schwerloslichen Blei.salzes. Giebt mit Eiwt'iss 
einen in Natriumchlorid unloslichen Niederschlag. 

Als Ersatz des Natriumsalicylates gegen Gelenkrheumstismus. Besikt nicht den 
unangenehmen Geschmack und zeigt nicht die N ebenwirkungen des vorigen, wirkt aber 
schwacher. Dosis 0,5-1,0 g mehrmals taglich. Ferner als Eiweissreagens. 

Acidum dijodosalicylicum. Dijodsalicylsaure. C6Hg J 2 0H.IJOIi H. Mol.-Gew. 
= 390. Die DarsteUung erfolgt durch Einwirkung berechneter Mengen von Jod und Jod
saure auf Salicylsaure in alkoholischer Losung. Zur Reinigung fiihrt man die Siiure durch 
Kochen mit NatriumkarLonat in das schwerlosliche Natriumsalz iibe.r und gewinnt die freie 
Saure durch Zerlegen desselben mit Salzsaure. 

Farbloses, mikrokrystallinisches Pulver in 1500 Th. kaltem oder 660 Th. siedendem 
Wasser loslich, leicht 10sLllh in .A.lkohol und in .A.ether, von siisslichem Geschmack, nicht 
atzend. Die wasserige Losung reagirt sauer, wird durch Ferrichlorid violett gefarbt; 
rauchende Salpetersaure spaltet Jod abo 
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Wirkt analgetisch, imtithermisch, antiseptisch und die HerztMtigkeit hemmend; bei 
Rheumatismus etc. wie Salicylsaure zu 1,5-4,0 g pro die. Meist als Natriumsalz ange
wendet. 

Natrium dijodosalicylicum. Dijodsalicylsaures Natrium. COH2 J 2(OH)COg Na+ 
21/2~O. Mol.-Gew. = 457. Wird durch Neutralisation von 390 Th. Dijodsalicylsaure 
mit 53 Th. wasserfreiem Natriumkarbonat (Na2 C03) in wiisseriger Losung erhalten. 

Farblose Blattchen oder lange platte Nadeln, in 50 Th. Wasser von 20 0 loslich. 
Reaktionen und A..nwendung wie die freie Saure. 

Acidum dithiosalicylicum. Dithiosalicylsaure. [8. CsHa. OR. C02 R]2' Mol.
Gew. = 338. 

DarsteUung. Man erhitzt 2 Mol. Salicylsaure mit 1 Mol. Chlorschwefel S2Clg langere 
Zeit auf 120-1500' wobei lebhafte Reaktion unter Entweichung von Chlorwasserstofi' ein
tritt. 2CeR,(OR)C02R+S2 CIg = 2R01+[8-C6 R3(OR)C02 Rh. Man lost die harz

S-CsHg (OR) C02 R 
I 
S-CaR3(OR)C02 R 

DithiosalicyJsAure 

artige, gelbe Reaktionsmasse in N atriumkarbonatlosung (wobei 
Schwefel ungelost zuriickbleibt) und faUt aus dieser Losung die 
freie Saure durch Zusatz von 8alzsaure. Das Reaktions
produkt ist ein Gemenge zweier isomerer Sauren, deren 
Natriumsalze man trennen kann. Zu diesem Zwecke wird die Lo
sung der Natriumsalze mit Natriumchlorid (Kochsalz) versetzt, wo

durch sich nur das Salz Nr. 1= C02Na. OR. CS = 1: 2: 3 unloslich abscheidet, wahrend 
das SaIz Nr. II = C02 Na. OH. CS = 1: 2: 5 in Losung bleibt. Aus den so getreunten 
SaIzen werden die freien Sauren durch Zusatz von Salzsaure in Freiheit gesetzt und durch 
Sattigen mit Natriumkarbonat wieder in die Natriumsalze iibergefiihrt. 

Natrium dithiosalicylicum I. Dithion I. Dithiosalicylsaures Natrium I. 
[S-C6R3(OR) CO2 Na]2' Mol.-Gew. = 382. Entspricht dem durch Kochsalz unloslich 
abgeschiedenen N atriumdithiosalicy lat. - Gelbliches, amorp hes , etwas hygroskopisches 
Pulver von alkalischer Reaktion. Die wasserige Losung ist braunlich und wird durch 
Ferrichlorid violett gefarbt. Sauren verursachen milchige Triibung, die sich zu einem 
gelbbraunlichen Harz zusammenballt. Durch Bleiacetat entsteht ein gelblicher Nieder
schlag, welcher beim Erhitzen mit N atronlauge in schwarzes Bleisulfid iibergeht. 

Natrium dithiosalicylicum II. Dithion II. Dithiosalicylsaures Natrium II. 
[S-CaHa (OH) CO2 Na12 • Mol.-Gew. = 382. Entspricht dem durch Kochsalz nicht unlos
lich abgeschiedenen N atriumdithiosalicylat. Graues, hygroskopisches, in Wasser losliches 
amorphes Pulver. Die wasserige Losung ist braunschwarz; Sauren erzeugen in ihr 
schmutzig-weisse FiiUung, die sich zu cinem dunklen Rarze zusammenballt. Das sonstige 
Verhalten wie Dithion I. 

Dithion schlechthin heisst das nicht getrennte Gemenge der beiden eben beschrie
benen SaIze. 

Die vorstehend beschriebenen SaIze (Dithion, Dithion lund Dithion II) wirken 
antiseptisch und antipyretisch wie Salicylsaure bez. Natriumsalicylat, abel' erheblich starker, 
angeblich ohne storende Nebenwirkungen. Gebraucht wird zur Zeit besonders Nr. II bei 
Gelenkrheumatismus in Gaben von 2-4 g pro die. 

Bismutum dithiosalicylicum. Thioform. Dithiosalicylsaurcs Wismut. Formel 
angeblich: [S-C6R3 (OR) CO2-BiO]g + Big03 + 2 HgO, aber zweifelhaft. Wird erhalten, 
wenn die Lilsung von 1 Mol. des dithiosalicylsauren Natriums I oder II oder des Ge
menges beider mit 4 Mol. neutralen Wismutnitrates bei Gegenwart von Natronlauge 
digerirt wird. 

Gelbbraunes, geruchloses, in Wasser unlilsliches Pulver. A..eusserlich als geruch
loses und ungiftiges Antisepticum bez. als Jodoformersatz empfohlen. Innerlich bei 
Magen- und Darmkaiarrh in Gaben von 0,2-0,5 g. 

Acidum tetrathiodichlorosalicylicum. Tetrathio dichlorsalicylsaure. [82 : CaR. 
01. (OR) C02RJ2' Mol.-Gew. = 469. Zur DarsteUung werden 2 Mol. Salicylsaure mit 
2 Mol. Chlorschwefel (2 S2012) langsam auf 120-140 0 erhitzt bis Chlorwasserstofi' nicht 
mehr entweicht (s. Acidum dithiosalicylicum). Das Reaktionsprodukt wird mit Natrium
karbonat + Wasser in Lilsung gebracht und die freie Saure durch Salzsaure ausgefallt. 

Rothgelbes Pulver, bei 1500 erweichend, bei 1600 schmelz end, in Wasser unlilslich. 
Wird ausserlich als Antisepticum in Form von Streupulvern angewendet. 

Acidum phenylo-salicylicum. o-Oxydiphenylkarbonsaure. CaR~. CoRa. OR. 
CO~R. Mol.-Gew. = 214. 

OR Bei der trockenen Destillation eines Gemisches gleicher Molekiile 

~ 0 Calciumbenzoat und Calciumsalicylat entsteht nOxydiphenylketon", welches 
_ cO.H. durch Schmelzen mit Kaliumhydroxyd die o-Oxydiphenylkarbonsaure liefert. 

I. 1 Weisses Pulver, in Wasser schwer lilslich, leichter lilslich in Alkohol, Aether 
V und Glycerin. Als 'Wundantisepticum, besonders als Streupulver empfohlen. 
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[ CO] Salicylid CaH4<b 4' Dieses innere Anhydrid der Salicylsaure entsteht durch 

Erwarmen von Salicylsaure mit Phosphoroxychlorid. Krystallisirt aus Alkohol in farblosen, 
glanzenden Nadeln. Schmelzp. 261-262°. Verbindet sich leicht mit Chloroform, dient 
daher zur Darstellung des sog. Salicylid-Chloroforms, S. d. 

Salicylursiiure. Salicoylglycocoll C~-NH(C7HD02)C02H. Diejenige Verbindung, 
als welche ein Theil der in den Organismus eingefiihrten Salicylsaure durch den Harn 
ausgeschieden wird. - Der mit Phosphorsaure schwach angesauerte Harn wird mit Aether 
ausgeschiittelt. Der nach dem Verdullsten der Aetherlosung hinterbleibende Riickstand 
wird zur Vertreibung beigemengter Salicylsaure im Luftstrome auf 140-150 0 erwarmt, 
dann aus Wasser umkrystallisirt. In kaltem Wasser schwer losliche, farblose Nadeln. Die 
wasserige Losung wird durch Ferrichlorid violett gefarbt .. 

Acidum salicylosum. 
Acidum salicylosum. Salicylige Silure. Salicylwasserstoil'. Spirige Silure. 

Salicylaldehyde o-Oxybenzaldehyd. CaR40R. CHO (1 : 2). Mol. Gew. = 122. 
Kommt fertig gebildet vor in dem atherischen Oele der Bliithen verschiedener 

Spiraea-Arten, Z. B. Spiraea ulmaria L. Wurde fruher gewonnen durch Oxydation des 
zugehOrigen Alkohols, d. i. des Saligenins CaH4.OH.CH20H. Gegenwartig synthetisch nach 
der REIMER-TIEMANN'Schen Reaktion dargestellt. 

Darstellung. In einem mit Rilckflusskiihler verbundenen Kolben von 1 I Fassungs
raum erwarmt man eine Losung von 50 g Phenol (absolut) in 450 g Natronlauge (aus 
150 g NaOH und 300 g Wasser) auf 50-60° und lasst durch die Kiihlrohre unter ofterem 
Umschiitteln in kleinen Portionen 75 g Chloroform zufliessen. Es erfolgt Temperatur
erhOhung, die Fliissigkeit farbt sich vorilbergehend violett, zuletzt orangeroth. Nachdem 
alles Chloroform zugegeben, erhiilt man die Fliissigkeit noch 1-2 Stunden im Sieden, 
destiIlirt alsdann noch vorhandenes Chloroform im Wasserbade ab und lasst die Reaktions
fiii.ssigkeit erkalten. Hierauf sauert man mit verdiinnter Schwefelsaure an und unterwirft 
die saure Losung der Destillation mit Wasserdampf. In das DestiIlat gehen iiber: 
o-Oxybenzaldehyd (d. i. Salicylaldehyd) und Phenol. Man schii.ttelt das DestiIlat mit Aether 
aus, bringt die atherische Losung durch Abdunsten auf ein kleines Volumen und schiittelt 
sie mit saurem Natriumsulfit, welches mit dem Salicylaldehyd, nicht aber mit dem Phenol, 
eine krystallisirende Verbindung eingeht. Man reinigt die Krystalle durch Absaugen und 
Waschen mit Alkohol, zersetzt sie durch Erwarmen mit, verdilnnter Schwefelsaure, schii.ttelt 
den Salicylaldehyd mit Aether aus, lasst dies en verdunsten und reinigt den hinterbleibenden 
Salicylaldehyd durch Destillation iiber freier Flamme. 

CaH5 .ONa+3NaOH+OHCI3 = C6H4(ONa)OHO + 3 NaOI + 2H20. 

Eigenschafien. Farblose, angenehm bittermandelOlartig riechende, brennend 
schmeckende Fliissigkeit von oliger Beschaffenheit und schwach saurer Reaktion. An der 
Luft nimmt sie bald rothliche Farbung an, auch bildet sich in iill Salicylsaure. Sie er
starrt bei - 20°C. zu grossen durchsichtigen Krystallen und siedet bei 196 0 0. Das spec. Gew. 
ist bei 15 0 C. = 1,1725. In Wasser wenig lOslich, leicht IOslich in Alkohol und in Aether. 
Mit Wasserdampfen fliichtig (p-Oxybenzaldehyd ist mit Wasserdampfen nicht fliichtig!) 
giebt mit saurem Natriumsulfit eine krystallisirende Verbindung. 

Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid intensiv violett gefarbt. Der Salicyl
aldehyd verhiilt sich wie ein einwerthiges Phenol. Das H-Atom der OH-Gruppe ist durch 
Metane vertretbar, Z. B. C6H4 • OHO. ONa. Diese salzartigen Verbindungen wurden friiher 
"Salicylite" genannt. 

Attfbewallrung. Vor Licht geschiitzt, in kleinen, durch Korke wohlverschlossenen 
Gefiissen. 
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Anwendung. Salicylaldehyd wirkt desinficirend und antiseptisch, innerlich angeb
lich auch diuretisch. Man hat ihn zu 0,2-0,3 g 3-4mal taglich gegen Wassersucht ge
geben. StOrt leicht die Verdauung, Gaben von 5 g sollen Intoxikation bewirken. Aus
scheidung durch den Urin, angeblich unverandert. 

Potlo 8&1IC1108&. HANNON. 
Rp. Tincturae 8alicylosae 2,0 

Sirupi Sacchari 80,0 
Aquae destillatae 170,0. 

S. 2-8 stUndlich einen EsslOffel. 

Sirupus s&licylosus. HANNON. 
Rp. Acidi salicylosi guttas 10 

Spiritus Vini guttas 80 
Sirupi Sacchari 60,0. 

Tlnctura salicyl088. 

Rp. Acidi salicylosi 1,0 
Spiritus diluti (0,892) 9,0. 

Dosis = 20 Tropfen. 

Acidum silicicum. 
Die verschiedenen Formen, in welchen uns die natiirlich vorkomlliende oder kiinst

lich hergestellte Kieselsaure entgegentriit, lassen sich auf zwei Modifikationen, die kry
stallisirte und amorphe Kieselsaure, zuriickfiihren. 

I. Terra silicea praeparata. Silieea. Kieselerde. Quarzpulver. Terra 
vitreseibilis. Si02 = 60. 1st natiirlich vorkommendes krystallisirtes Kieselsaureanhydrid 
Si02, wird durch Mahlen moglichst eisenfreien Quarzes dargestellt und zweckmassig von 
Porcellanfabriken oder Glasfabriken bezogen. - Es ist unlOslich in allen Sauren - mit 
Ausnahme der Fluorwasserstoffsaure - wird auch durch Kochen mit wasserigen Losungen 
der kohlensauren oder iitzenden Alkalien unter gewohnlichem Druck nicht merklich an
gcgriffen, dagegen durch Schmelzen mit kohlensauren oder atzenden Alkalien (K200S' Na2 

OOa, KOH, NaOH) in losliche Alkalisilikate verwandelt, d. i. aufgeschlossen. Durch Erhitzen 
mit Fluorwasserstoffsaure wird es vollstandig als Siliciumfiuorid SiFl4 verfiiichtigt. 

Es wurde voriibergehend in Gaben von 2-4 g 3-4 mal taglich gegen habituelle 
Verstopfung angewendet und hat hier wohl durch mechanische Reizung der Darmschleim
hallt gewirkt. - In der chemischen Praxis kann man es zum Filtriren der starken Siiuren 
und der Laugen (ahnlich wie Asbest und Glaswolle) benutzen. 

II. Acidum silicicum amorphum. Silieea praeeipitata. .Amorphe Kiesel
siiure. Zur Darstellung fiigt man zu einer mit dem gleichen Volumen Wasser verdiinnten 
Losung von Kali- oder Natron-w.asserglas so lange Salzsiiure, bis eine Probe der F1iJIungs
tiiissigkeit mit Methylorange deutlich rothe Farbung giebt. Man dampft die Fli.lssigkeit 
auf dem Wasserbade zur Trockne und wascht den hinterblcibenden Ruckstand mit warmem 
Wasser aus, bis das ablaufende nicht mehr sauer reagirt. Man pre sst das Wasser ab, zer
kleinert den Presskuchen, trocknet ihn und verwandelt ihn in ein Pulver. 

Die im Wasserbade ausgetrocknete Kieselsaure hat die Formel SiOsH2 • Mol.-Gew. 
= 78. Sie ist ein zartes, weisses, sehr leichtes Pulver, ist in Wasser unloslich, in heisser 
Aetzkali- oder Aetznatronlauge leicht Hislieh. 

Man giebt sie innerlich zu 0,06 g taglich 2 mal in Tabletten und zwar in Ver
bindung mit Calciumphosphat zur Unterstiitzung retardirter Knochenbildung. Ob an Stelle 
gefallter Kieselsiiure etwa Kieselguhr untergeschoben ist, Hisst sich durch das ~fikroskop 
leicht erkennell. 

III. Acidum silicicum pultiforme. Siliead. Breiformige Kieselsiiure. l\Ian 
erhiilt diese, wenn man die snb II gefiillte und ansgewaschene Kieselsaure in einem 
leinenen Kolaterium abtropfen lasst, aber nicht austrocknet. Zusammensetzung SiOaH2 

+x aqua. 
Man verwendet sie unter dem Namen "Silicad" als Excipiens fiir Arzneistoffe, so 

zu sagen als Salbengl'undlage. 
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IV. Terra infusoriorum. Infusorienerde. Kieselguhr. Findet sich in grossen 
Lagern, vermuthlich den ausgetrockneten Becken fruherer Teiche und Seeen in der Lune
burger Heide, in der Nahe von Berlin, in Bohmen bei Bilin u. a. 0. und besteht aus den 
Kieselpanzern abgestorbener Diatomeen, im gegllihten Zustande aus Kieselsaureanhydrid Si02 • 

Das Naturprodukt wird zur Zerstorung beigemengter organischer Substanz calcinirt, dann 
gemahlen und geschIammt und kommt je nach der Reinheit als weisses bis rothliches 
(wegen Eisengehalt) Pulver in den Handel. Fur pharmaceutische Zwecke zu empfehlen 
ist die Sorte: Terra silicea calcinata praecip-itata. 

Sie wird angewendet zur Herstellung der UNNA'schen Specialitaten, als Konstituens 
fUr Pillen, ferner zur Aufnahme von Brom und Formaldehyd und zu Aetzpasten, z. B. mit 
Milchsaure, zu Zahnpulvern und Zahnpasten. 

Technisch zur Fabrikation von Dynamit, als Warmeschutzmasse in Geldschranken 
und fUr Bekleidungen von Dampfrohren, zur Herstellung von Wasserglas, zu Kitten und 
vielen anderen Zwecken, z. B. als Verpackungsmaterial flir Sauren u. dergl. 

Infusorienerde ist sehr leicht durch das Mikroskop nachzuweisen. Bei 100-300facller 
Vergrosserung erkennt man auf den ersten Blick die charakteristischen Formen der 
Diatomeen. 

V. Tabashir nennt man Konkretionen, die im Bambusrohr (Bambusa arwndina
cea L.) vorkommen. Erbsen- bis nussgrosse Stucke, aus fast reiner amorpher Kieselsaure 
bestehend. In der Hindu-Medicin als Tonicum, Aphrodisiacum und Lungenmittel benutzt. 

Schmilzt man amorphe oder krystallisirte Kieselsaure mit kohlensauren oder atzenden 
Alkalien, so erhalt man Alkalisalze der Kieselsaure in Form wasserlOslicher Glasfiusse. 
Die chemische Zusammensetzung derselben ist je nach dem Verhaltniss, in welchem Kiesel
saure und Alkali angewendet werden, verschieden. 

VI. Liquor Kalii silicici. Kalinm silicicnm soIntnm (Helv.). Kaliwasser. 
glas. Silicate de potasse dissons (Gall.). Liqnenr des caillou:. Eine farblose oder 
gelbliche, geruchlose, sirupdicke, stark alkalische Fllissigkeit. Spec. Gew. 1,30-1,35 (Helv.), 
1,282 (Gall.). 

Da1'stellung. 150 Th. feiner Quarzsand (oder Quarzpulver oder Infusorienerde), 
100 Th. Pottasche und 10 Th. Holzkohlenpulver werden im Gluhfeuer geschmolzen und 
5-6 Stunden im Schmelzen erhalten. Man lasst die Schmelze in kaltes Wasser laufen, in 
welchem sie in kleine StU.cke zerfallt. Man bringt diese durch Kochen mit Wasser in 
Dampftopfen unter gesteigertem Druck in Losung und stellt die geklarte Losung durch 
Eindampfen auf das geforderte spec. Gew. Enthalt die Losung Kaliumsulfid, so muss 
dieses durch Erwarmen mit Kupferfeilspahnen zersetzt und beseitigt werden. Das Kali
wasserglas ist eine Mischung von Kaliumtrisilikat Si307K~ mit Kaliumtetrasilikat Si40 9K2• 

VII. Kalium silicicum purum. Reines Kalinmsilikat oder kieselsanres Ka· 
linm. K2Si03 = 1M. Zur Herstellung dieses in der l\'Iineralwasserfabrikation gebrauchten 
Salzes schmilzt man eine sorgfaltig hergestellte Mischung von 100 Th. frischgegllihtem 
reinem Kaliumkarbonat mit 43,5 Th. feingepulvertem Quarz, bis die Masse ohne Kohlen
saure-Entwickelung ruhig fliesst. - Man giesst den Fluss in einen Porcellanmorser, bringt 
ihn in die Form erbsengrosser Stucke und bewahrt diese ihrer hygroskopischen Eigen
schaften wegen in moglichst dieht geschlossenen Gefassen auf. 

VIII. Liquor Natrii silicici (Germ. III). Natrinm silicicnm liqnidnm. Natron
wasserglas. Silicate de sonde liqnide. Wird in gleicher Weise hergestellt wie das 
Kaliwasserglas, nur werden auf 100 Th. Quarzpulver 52 Th. calcinirtes Natriumkarbonat 
und 6 Th. Holzkohlenpulver angewendet. - Spec. Gew. 1,30-1,40 (Germ. III). Alkalisch 
reagirende, sirupose Fltissigkeit. 

Verreibt man gleiche Gewichtstheile WasserglaslOsung und Weingeist (90 0/0), so 
muss sich ein korniges, nicht breiartiges oder schmieriges Salz in reichlicher Menge aus
scheiden. Die abfiltrirte Fllissigkeit darf rothes Lackmuspapier nicht blau farben, andern
falls ist das Praparat zu stark alkalisch, bezw. natronlaugehaltig. S. w. u. 
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IX. Natrium silicicum purum. Reines Natriumsilikat. Reiues kieselsanres 
Natrium. Na2SiOa = 122. Wird in der namlichen Weise bereitet, aufbewahrt und an
gewendet wie Kalium silicicum purum, nur verwendet man ein inniges Gemisch von 100 Th. 
frisch calcinirtem Natriumkarbonat mit 56,6 Th. Qual'zpulver. 

Doppelwasserglas, Vitl'um solutum duplicatum, nennt man in der Technik 
ein Gemisch aus 3 Th. Kaliwasserglas mit 2 Th. Natronwassel'glas. 

AufbewahTung. Die Aufbewahrung der WasserglaslOsungen erfolgt in Gefassen 
mit Gnmmistopfen (oder Korkstopfen). Glasstopfen werden bald derartig eingekittet, uass 
die Oeffnung der Flaschen ohne deren Zertrummerung unmoglich wird. 

Anwendung. Zum Gebrauch fur die Mineralwasserfabrikation dienen die reinen 
Praparate. Diese werden auch abgegeben, wenn Kalium- bezw. Natrium silicicum fUr 
den inneren Gebrauch verordnet werden sollten. Verordnet der Arzt LiqltOt' Kalii oder 
Natrii silicici, so sind 331/ aprocentige Losungen dieser Salze zu dispensiren. ~Ian schreibt 
diesen Silikaten, in Gaben von 0,3-1,0 g 3-4 mal, taglich mit viel Wasser ver
diinnt, eine auflOsende Wirkung gegeniiber harnsauren Konkretionen zu, verordnet sie 
daher bei Gicht. 

Aeusserlich dienen WasserglaslOsungen, indem man mit ihnen Pappe, Leinwand, 
Gaze trankt, zur Herstellung der "Wasserglasverbande". Hierbei ist Rtlcksicht 
darauf zu nehmen, dass die betr. Losungen nicht zu stark alkalisch sind. Wenn man eine 
kleine Stelle des Handrnckens mit Wasserglas bestreicht, so darf nach 1/4-1/2 Stunde 
Aetzung der Haut nicht wahrzunehmen sein. - Man hiite sich auch, dass nicht fUr 
Wasserglas die diesem ahnliche Kali- oder Natronlauge bezogen oder abgegeben wird! 
Man unterlasse die angegebene Prnfung mit Weingeist niemal,. Grobe Verwechslungen 
mit Natronlauge sind wie folgt zu erkennen: 1) Fiigt man zu 10 ccm WasserglaslOsung 
3-4 Tropfen Mercurichloridlosung, so darf nicht sofort Ausscheidung von gelbem l\fercuri
oxyd erfolgen, die Fliissigkeit muss vielmehr zunachst einige Zeit klar bleiben. 2) Ver
setzt man 5 cern WasserglaslOsung mit 5 ccm Kresol, so erfolgt Ausscheidung von Kiesel
saure. Liegt Natronlauge vor, so bleibt die Fliissigkeit klar. 

Die An wend ung in der Technik beruht darauf, dass aus den Alkalisilikateu 
schon durch Einwirkung der Luft-Kohlensaure allmahlich Kieselsaure abgeschittden wird. 
Da ferner beide Arten von WasserglaslOsung mehr Kieselsaure gelOst enthalten als den 
normalen Silikaten entsprechen wurde, so sind sie im Stande, weitere Mengen von Basen 
aufzunehmen. Auf diesen beiden Ursachen bernht die Verwendung des Wasserglases zu 
Kitten. Ausserdem wird es benutzt zum Weichmachen des Wassers, als Zusatz zur Starke 
zum Steifen der Wasche, als Zusatz zur Soda (angeblich zur Vcrbesserung), zum Fullen 
der Seife, Unverbrennlichmachen der Gewebe und anderen Zwecken mehr. 

Cyanit. Einzig wahre feuerfeste, fliissige Anstrichfarbe ist eine Losung von techni
schem Wasserglas. 

Henkel's Bleichsoda ist zur Trockne verdampfte Mischung von etwa 2 Th. Soda 
mit 1 Th. Natronwasserglas. Das Praparat soIl (!) besser reinigend wirken als reine Soda. 

A u"fUllender gefarbter Kitt fiir Locher, Risse 
Spriing. ill Eisen, Kupfer, Messing, Stein. 

A. 

Rp. Boli rubrae 
Cretae laevigatae 
Vitri pulverati 
(vel Terrae Infusoriorum) aa 20,0 
Pulveris vel Limaturae Ferri 
Lithargyri praeparati 
Graphitae pulveratae liii 10,0 
Calcariae in aere diJapsae 60,0. 

Sammtliche Bestandtheile werden zu einem feinen 
Pulver innig gemischt, darauf unmittelbar 
v 0 r de m G e bra u c h mit LeinOlfirniss zu eiller 
wcichen Pasta angestossen. 

:Mit viel Wasserglas verdUnnt, kann dieser Kitt 
auch als Retortenbcschlag verwendet werden. 

B. 
Rp. Zinci oxydati venalis 

Mangani hyperoxydati aa 100,0 
Vitri vel Terrae Infusoriorum 50,0 
Graphiloe 15,0. 

Die Mischung del' innig feinen Pulver wird mit 
Kali- oder Natronwasserglas zn einer weichen Paste 
angerUhrt, welche sogleich zu verbrauchen ist. 

'Vasserglaskitt und Fiillkitt 
fUr Eisen, Zink, Stein etc. 

A. 
Rp. Ferri limati vel pulverati q. v. 

Vitri soluti duplicati q. S. 

lit Wird grauschwarz. 
B. 

Rp. Antimonii crudi pnlv. q. v. 
Vitri 80luti duplicati q. S. 

M. Wird grauschwarz und politurfiihig. 
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C. 
Rp. Zinci metallici pulverei q. v. 

Vitri soluti duplicati q. s. 
M. Wird grau, dient aueh als Kitt fUr Zink. 

Kitt ZUBI Ausfullen 
del' Risse und Spalten in Holz. 

Rp. Serraginis ligneae subtilioris 
(feine Sagespane) 

Cretae laevigatae aa 
Liquoris Natri silicici q. s. 

ut fiat pasta mollior. Recens paretur. 
Zum Fest- nnd Einkitten eiserner Stabe, Klammern, 

Haspen etc. in Mauer oder Stein. 
Rp. Arenae siliceae subtilioris 100,0 

Cretae laevigatae 20,0 
Boli albae 10,0 

Die l\iischung der innig feinen Pulver wird mit 
Calcariae ustae hydratae 15,0 
Liquoris Natrii silicici q. s. 

zu einem Brei verarbeitet, welcher bald zu ver
brauchen ist. - Diese Mischung in Teigform 
kann auch als AusfUllkitt fiir Stein gebraucht 
werden. 

Ofenkitt, weisser. 
Up. Argillae albae 20,0 

Barytae sulfuricae 50,0 
Vitri vel Arenae siliceae albissimae 30,0 
Calcariae subcarbonicae 

vel Calcarine ustae in aere 
diJapsae 20,0. 

Die Mischung der sehr feinen Pulver wird mit 
Kaliwasserglas zu einer weichen Paste verarbeitet, 
welche sogleich zu verbrauchen ist. 

Zur Darstellung eines farbigen Ofenkittes wird in 
Stelle des Barytsulfats weisser oder rother 
Bolus oder die gcwiinschte Farbe (Bergblau, 
Zinnober, Graphit etc.) genommen. 

Retorten· uud Kolbenbeschlag. 
Beschlag fiir gliiserne Retorten und Kolben. 
Rp. Spati f1uorici 100,0 

Vitri vel Terrae Infusoriorum 200,0 
Liquoris Kalii silicici et 
Liqnoris Natrii silicici aa q. s, 

Die hochst feinen Pulver werden gemischt und mit 
dem Wasserglas zu einem dunnen Brei angeruhrt, 
mit welchem die betreffenden Geralhc zweim,,1 
Uberstrichen werden.. Man trocknet zunachst an 
del' Luft, dann bei gesteigerler Temperatur. 

Ein anderer und guter Kitt ist ein Gemisch aus 
Graphit, Lehm und etwas Borax odeI' aus Glas
pulver (Infusorieuerde) uud Chamottemehl aua 
10 Th. und 2 Th. Boraxpulver. 

Steinkitt, siiurebestitndiger. 
A. 

Asbesti pulverati 20,0 
Baryi sulfurici 10,0 
Liquoris Natrii silicici (50° B) 20,0 

B. 
Arenae subtilissime pulveratae 10,0 
Asbesti pulverati 10,0 
Liquoris Natrii silicici (50° B) 20,0 

Del' als B aufgeiiihrte Kitt ist noch fester als A. 

Steinkitt ZUUl Kitten 
von Stein, Holz, Stein und MetaJl etc. 
Rp. Terrae Infusoriorum 

Lithargyri praeparati aa 10,0 
Calcariae bydricae 5,0 

mischt man 
Olei Lini q. s. 

so dass ein derber Brei entsteht, welcher stets frisch 
zu berei ten is t. 

Steinkitt und Fiillkitt 

iiir Thon-, Stein·, Cement-Estrich. 

Rp. Calcariae hydratae 50,0 
Cretae laevigatae 100,0 
ArgiIJae albae 10,0 
Liquoris Natrii silicici q. s. 

Man stelle einen Brei dar, welcher sogleich Zll vel" 
brauchen ist. 

Flirbung wird der Mischung durch rothen Bolus, 
Terra de Siena (gebrannte und ungebrannte), 
griine Erde, Ocker, Bergblau etc. gcgeben. 

Steinkitt, weisser 

zum Kitten von Marmor, Alabaster etc. 

Rp. Zinci oxydati 100,0 
Caldi carbonici 10,0 
Calcii phosphoricl 10,0 
Magnesii Cc.'lrbonici 5,0 
Magnesii phosphodci 5,0 
Liquoris Natrii silicici q. s. 

Man reibt die Mischung del' fcinon Pulver zu 
einem Brei an. Man streicht letzteren auf die 
etwas angewarmten BruchfHichen, presst diese zu
sam men und iiberHlsst den Gegenstand einige 
Tage der Ruhe. 

lIIa8tic·CeBlent. 

Ein Gemisch von Sand, Kalkstein, Bleigliitte und 
Leino!. (HEEREN, Analyt.) 

Paget's lIIastie. 

Rp. Arenae subtiliods 100,0 
Cretae laevigatae 30,0 
Cerussae plumbicae 7,0 
Lithargyri 3,0. 

Die l\Iischung del' feinen Pulver wird mit gesattig
tel' Bleiacetatlo8ung zu einer dicken Paste au
gestossen, welcher man zufUgt 

Olei Lini vel Papaveds 9,0 

Porcellankitt. 

Rp. Caselui recentis e lacte 
praecipitati q. v. 

Liquoris Natrii silicici q, B. 

ut fiat puIs aequabilis. 

Kunstiithe lIIeerschauUlmasse. 

Rp. Caselni recenter e lacte praecipitati q. v. 
Liquoris Kalii silicici 
Liquoris NatI'ii silicici aa 

Misce, ut fiat massa f1uida, quae immiscendo 
Magnesiae ustae (vel Dolomitae usU) q. s. 

in rnassam plasticam redigatur. 

lIIetallputzpasta. 

Rp. Terrae Infusoriorum 50,0 
Cretae laevigatae 50,0 
Lapidis Smiridis laevigati 25,0 
Petrolei 5,0 
Vaselini crudi 200,0. 

Syndetikon (fliissiger Leim). 

Rp. Liquoris Natrii silicici 100,0 
Gummi arabici 10,0 
Sacchari albi 30,0. 
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Holz, Pappe, Leinwand, mit Wasserglas bestrichen, verbrennen nicht mit ]'lamme; 
man benutzt es daher zum Unverbrennlichmachen von Geweben etc. Ferner ist 'Wasser
glas ein vortreffliches Bindemittel verschiedener mineralischer Farben zum Anstrich auf 
Holz, Stein und Mauerputz, Zink (nicht Eisen). Gut vertragen sich damit Zinkoxyd, Baryt
sulfat, Kreide (nicht Bleiweiss). Die Mischung (etwa zu gleichen Theilen) ist stets frisch 
zu machen, da sie schnell erhiirtet. 

Die Abgabe von Wasserglas in Trinkgefiissen sollte nie stattfinden. 
Wasserglaskomposition, fettfreie Seife, cin mit lI1irbanOl parfiimirtes schmieriges 

salbenartiges Gemisch aus 20 Th. Seife, 5 Th. Glycerin und 75 Th. Natronwasserglas. 
Wird zum Waschen der Wiische gebraucht. 

Acidum sozojodolicum. 
Unter diesem gemeinsamen Namen sollen die als "Sozojodol-Praparate" in die 

Therapie eingefiihrten Salze der "Dijod-paraphenolsulfosaure" zusammengefasst werden. 

I. Acidum sozojodolicum. Sozojodolsliure. Dijodparaphenolsulfosliure. 
C6H2J2(OH)S03H + 3 H20. Mol.·Gew. = 480. 

Darstellung. Man lost 1 lIfo!. paraphenolsulfosaures Kalium in iiberschiissiger, 
etwas verdiinnter Salzsaure und fiigt zu dieser Losung unter Uml'iihren eine im Verhiilt
niss 5 KJ : KJ03 bereitete Losung von Kaliumjodid und Kaliumjodat. Das zunachst sich 
ausscheidende Jod verschwindet schliesslich, und die Fliissigkeit gesteht zu einem Krystall
brei, welcher das saure dijodparaphenolsulfosaure Kaliumsalz darstellt. Durch Umsetzen 
der wasserigen Losung dieses Salzes mit Baryumchlorid el'hiilt man das Baryumsalz, aus 

SOaR welchem die freie Dijodparaphenolsulfosaure durch Zerlegen mit verdiinnter 
1\ Schwefelsaure abgeschieden wird. 

)ViJ Nadelformige Prism en, die iiber Schwefelsaure wasserfrei werden. 
Leicht lOslich in Wasser, in Alkohol und in Glycerin. In der Wund

OR 
Dijodparaphenol- behandlung die 2-3procentige wassrige Losung als geruchloses, ungiftiges 

sulfosliure. An tisepticum. 

II. Kalium sozojodolicum (Erganzb.). Sozojodol.Kalium. Sozojodol schwer· 
loslich. C6H2J2(OH)S03K + 2 H20 = 500. Bei der oben angegebenen Darstellung er
halten und durch Krystallisation rein dargestellt. 

Farblose, gut ausgebildete Pl'ismen, in 70 Th. 'Wasser lOslich. Die wasserige Losung 
reagirt sauer und wird dUTCh Ferrichlorid veilchenblau gefarbt, durch rauchende Salpeter
saure wird unter Gelbfiirbung (Bildung von Pikl'insaure!) Jod ausgeschieden. Mit Baryum
chlorid entsteht krystallinische, in der Siedehitze losliche Fallung. 

Wirkt sekretionsbeschrankend und austl'ocknend. ~Iit 1-5 Th. Talcum venetum 
gemischt als Tl'ocken-Antisepticum bei Ekzemen, ferner als Brandsalbe. 

III. Natrium sozojodolicum (Erganzb.). 8ozojodol.Natrium. Sozojodolleicht
loslich. C6H2J2(OH)S03Na + 2 H20 = 484. Durch Neutralisiren der freien Saure mit 
Natriumkarbonat und Eindampfen der Losung herzustellen. 

Farblose Krystalle, in 12 Th. Wasser oder Glycerin lOslich, von saurer Reaktion, 
dem Kaliumsalz ahnlich. Die Losung in Glycerin bleibt im Lichte unverandert, diejenigc 
in Wasser faI'bt sich allmahlich dunkleI'. 

Wird stets da benutzt, wo Losungen angewendet werden sollen. In der Wund
behandlung die 2-3 proc. wasserige Losung. 

IV. tt Hydrargyrum sozojodolicum (Erganzb.). Sozojodol. Quecksilber. 
C~H2J2S03 • OHg = 624. Wird durch Fallung koncentrirter Losungen von Sozojodolnatrium 
und Mercurinitrat erhalten. Pomeranzengelbes, feines Pulver, in 500 Th. Wasser, sehr leicht 
in KochsalzlOsung lOslich. Enthalt 32,05 Proe. Hg. Koncentrirte wlisserige Losungen werden 
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unter Zusatz von Kochsalz oder anderen Halogenalkalisalzen hel'gestellt. Bei Lues und 
als Antiparasiticum. Die 10proc. Losung wirkt atzend, die 2,5 proc. todtet die Raude
milbe schon nach 20-30 Minuten. Subkutan 0,05-0,08 g in KaliumjodidlOsung. 

0,5 g Sozojodolquecksilber miissen sich auf Zusatz von 1,5 g Kochsalz in 30 ccm 
Wasser mit nur schwacher Triibung auflosen. Eine Losung von 0,1 des Praparates in 
1 ccm Salpetersaure und 9 ccm Wasser werde durch Silbernitrat nur schwach getriibt 
(Chlor). Eine Losung von 0,2 g des Praparates in 20 ccm Wasser, mit Hilfe von Salz
saure bel'eitet, werde weder durch Baryumrutrat (Schwefelsaure) noch durch verdiinnte 
Schwefelsaure (Bal'ytverbindungen) getriibt. In der Warme vollig fiiichtig. Sehr vor
siehtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Ammonium sozojodolicum. Sozojodol-Ammonium. C6~J2(OH)S03NH4=443. 
Farblose Krystalle, loslich in 30 Th. Wasser. 

Lithium sozojodolicum. Sozojodol-Lithium. C6H2J 2 (OH) SOaLi= 432. Farb
lose, nadelformige Prismen, in 30 Th. Wasser loslich. Zu 1-3 g pro die bei Gicht, Ge
lenkrheumatismus. 

Sozojodol-Magnesium [C6H2J 2(OH)SOal2' Mg + 8~O = 1018. Farblose .diinne 
N adeln, in 16 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht loslich. 

t Sozojodol-Zink [C6H2J 2 (OH) SOal2Zn + 6H20 = 1023. Farblose N adeln, in 20 Th. 
Wasser, auch in Alkohol leicht loslich. Anwendung bei diversen katarrhalischen Affektionen 
der Nase etc., mit 10-15 Th. Talcum venetum vermischt oder in 3-5 proc. wasseriger 
Losung (bei Tripper). Vorsich tig aufzubewahren. 

tSozojodol-Blei [C6H2J2(OH)SOa]2Pb+~O=1075. Feine verfilzte, urspriing
lich weisse, bald gelblich werden de Krystall~adeln, in 200 Th. Wasser loslich. Vorsichtig 
und vor Licht geschiitzt aufzubewahl'en. 

t SozojodoJ-Silber C6~J2 (OH) S03Ag = 533. Schwach gelblich-weisses, am Lichte 
sich bald violett-rothlich farbendes Pulver, in kaltem Wasser schwer (1 : 350) lOslich. V 0 r
sichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Sozojodol-Aluminium [C6H2 J 2(OH) SOa]aAl + 3~ 0 = 1356. Lockere, nadel
formige Krystalle, in 3 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht loslich. Wirkt adstl'ingirend. 

Anwendung. Die Sozojodolpraparate werden auf Grund ihres hohen Gehaltes an 
desinficirenden Substanzen (Phenol, Jod und Schwefel) als Antiseptica, namentlich als Er
satz des Jodoforms empfohlen. Man giebt sie in Form ihrer wasserigen Losungen, ferner 
als Streupulver mit Talcum, Milchzucker, in Form von Salben mit Adeps, Lanolin etc. 
Gute Erfolge sind erzielt bei Hautkrankheiten (Mycosen), ferner bei Geschwiiren jeder Art. 
Vor dem Jodoform haben sie unbediugt den Vorzug absoluter Geruchlosigkeit und, soweit 
bis jetzt bekannt, auch den des Fehlens toxischer Erscheinungen. Bisher wurden sie be
sonders in der rhino- und laryngologischen Praxis mit gutem Erfolge angewendet. 

Rp. Natrii sozojodolici 1 - 2,0 
Lycopodii 5 -20,0. 

Streupulver fUr offene Bubonen [SCHWIMMER]. 

Rp. Kalii sozojodolici 2,0 
Vaselini 10-20,0 

Sozojodol-Brandsalbe. 

Rp. Zinci sozojodolici 1,0 
Aquae destillatae 
Glycerini aa 10,0 

Zum Einpinseln der Nasenschleimhaut bei katar
rhalischen Affektionen. 

Rp. Hydrargyri sozojodolici 1,0 
Amyli pulverati 10-20,0 

Bei Helkosen und syphilitischen Geschwilren 
[SCHWIMMER.]. 

Injectio Hydrargyri sozojodolici. 
Rp. Hydrargyri sozojodolici 0,8 

Kalii jodati 1,6 
Aquae destillatae 10,0. 

Zur subkutanen Injektion. 

Sozojodol· Wundsalbe. 
Rp. Kalii sozojodolici 10,0 

Adipis Lanae 80,0 
Vaselini 10,0. 

Sozojodol. Wnndstreupulver. 
Rp. Kalii sozojodolici 10,0 

Talci veneti 90,0 
(vel Sacchari Lactis 90,0). 

Sozojodol·Schnupfenpul ver. 
Rp. Zinci sozojodolici 7,0 

Sacchan Lactis 93,0 
Mentholi 0,2. 
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Acidum stearinicum. 
I. Acidum stearinicum (Erganzb.). Acidum stearicum (U -St.). Stearinsiiure. 

Talgsaure. (Stearin des Handels). C'6H360~. Mol. Gew. = 284. 
Darstellung. Die Stearinsaure ist eines der Produkte, weiche bei der Verarbei

tung der Fette ill Grossen gewonnen werden: Geeignete Fette (TaIg, Schweinefett, Kokos
fett, PalmOl) werden entweder mit Kalk oder mit Schwefelsaure oder mit tiberhitztem 
Wasserdampf unter gesteigertem Druck verseift. 1m ersten Falle erhalt man eine Seife, 
aus welcher durch Zersetzen mit SaIzsaure die Fettsauren in Freiheit gesetzt werden, in 
den beiden letzten Fallen die freien Fettsauren selbst. Die so erhaltenen Fettsauren be
stehen aus festen und fliissigen Antheilen. Man scheidet die letzteren ab, indem man das 
Fettsauregemisch bei gewohnlicher oder etwas erhOhter Temperatur einem starken Druck 
unterwirft. Die fliissigen Fettsauren (Oelsaure) flies sen alsdann ab, die festen Fettsauren 
(Stearinsaure, Palmitinsaure) verbleiben als Pressriickstand. Schmelzpunkt und Zusammen
setzung des Produktes hangen von dem Rohmaterial, sowie von der eing'ehaltenen Tempe
ratur und dem angewendeten Druck beim Pressen ab. 

Eigenschaj'ten. Die Stearinsaure des Handels ist nicht reine Stearinsaure, sondern 
enthiilt neben Stearinsaure noeh Palmitinsaure und ahnliche feste Fettsauren, Z. B. Oxy
stearinsaure. Sie bildet weisse, harte, geruch- und geschmacklose, auf dem Bruehe kornig
krystallinisehe, fettig anzufilhlende Massen, unliislich in Wasser, loslich in etwa 50 Th. 
Alkohol (90%), reichlicher in siedendem Alkohol, ferner in Aether, Chloroform, Benzol, 
Schwefelkohlenstoff. Es verlangen: U -St. Schmelzpunkt nicht unter 56°, Erstarrungs
punkt nicht unter 54°; Erganzb.: Schmelzpunkt 60-650. Erwarmt man die Stearinsaure mit 
Alkalikarbonaten, so bildet sie unter Entweichen von Kohlensaure SaIze; atzende Alkalien 
wirken noch energischer und ohne Entwickelung von Kohlensaure ein. Die entstandenen 
Salze (Stearinseifen), sind verhaltnissmassig harte Seifen. Beim AufHisen der neutralen 
Stearate in viel Wasser resultiren triibe Fliissigkeiten, weil diese Seifen in saure Stearate 
und in freies Alkali zerlegt werden. Solche Losungen geben alsdaun mit PhenolphthaleIn 
Rothfarbung. 

Pl'ufung. .Anol'ganische Verfalschungen und Verunreinigungen erkennt man daran, 
dass beim Verbrennen ein feuerbestandiger Rtickstand hinterbleibt. Paraffin, welches 
bisweilen als Verfalschungsmittel zugesetzt wird, ist durch folgende Vorpriifung zu er
kennen: Man llbergiesst 5 g Stearinsaure mit 30-40 ccm Alkohol, verseift durch Zusatz 
von etwa 1 g festem Natriumhydroxyd (nicht Kalium-h.) und dampft die gebildete Seifen
losung unter Zusatz von etwa 20 g trocknem Seesand, welcher durch Ausziehen mit Salz
saure gereinigt worden ist(!), zur Trockne. Den vollig trockenen Riickstand zieht man mit 
frisch destillirtem Petroleumather aus. Derselbe darf keinen oder nur einen ausserst geringen 
Riickstand hinterlassen. 

Sehr wichtigen Aufschluss tiber Anwesenheit von Verunreinigungen giebt die Be
stimmung von Saurezahl, Esterzahl und Verseifungszahl. Ais normal sind filr technische 
Stearinsalll'e folgende Werthe beobaehtet worden: Saurezahl 200-210, Esterzahl 0-10, 
Verseifungszahl 200-220. Sinkt die Saurezahl erheblich unter 200, so weist dies auf Vor
handensein neutraler Bestandtheile (Paraffin) hin; ist gleichzeitig eine hohe Verseifnngs
zahl zu beobachten, so kann der fremde Bestandtheil auch ein Fett oder Wachs sein. 

Davon abgesehen ist fiir den Werth einer technischen Stearinsaure massgebend: 
Farblosigkeit, ferner der Schmelzpunkt und der Erstarrungspunkt. 

AUfbeu.·ahrung. An einem kllhlen, vor Licht geschtitzten Orte halt sie sich 
ohne besonderc Vorsichtsmassregeln recht gut; sie nimmt alsdann auch keinen rauzigen 
Geruch an. 

PulveJ'ung. Man schmilzt 2 Th. StearinsaUl'e mit 1 Th. absolutem Weingeist Zll

sammen lind rUhrt bis zum Erkalten. Die pulverige Masse lasst man an der Luft ah
dunsten. 

Handb. d, pharm. Praxis. I. 8 
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Anwendung. Die Stearinsaure des Handels wird an Stelle des weiss,m vVachses 
flir Salben und Ceratmischungen angewendet. Man hat es auch versucht, sie mit Chinabasen 
zu vereinigen, weil diese Alkaloldstearate nur wenig bitter schmecken. Technisch als 

,Zusatz zu heissem Starkeschleim, um der Wasche Steitigkeit und Glanz zu geben (auf 
500 g Starke = 25-30 g Stearin). Auf einem Reibeisen geriebenes Stearin wird auf 
Tanzboden gestreut, um diese glatter zu machen. Zur Herstellung von "Stearinkerzen" 
macht man der Stearinsaure einen Zusatz von 2-5 Proc. Paraffin oder weissem Wachs, 
um das Krystallisiren zu unterdriicken. 

II. Acidum stearinicum purum. Reine Stearinsaure. ClsH3602' Wird durch wieder
holtes Umkrystallisiren der technischen Stearinsaure aus heissem Alkohol erhalten. Weisse 
glanzende Blattchen, Schm.-P. 69,20• Spec. Gew. bei 110 = 1,00, bei 69,20 = 0,8454. 

Linimentum saponato-camphoratum ex acido stearinico paratum. In einem Kolben 
erwarmt man auf dem Wasserbade: 100,0 kalkfreie Stearinsaure, 53,0 zerriebenes kryst. 
Natriumkarbonat, 200,0 Weingeist (90 Proc.) unter iifterem Umschwenken (ca. 1/2 Stunde), 
bis die Entwiekelung von Kohlensaure aufgehort hat und vollige Auflosung crfolgt 1st. 
Hierauf setzt man 60,0 Kampher, 2300,0 Weingeist (90 Proc.) zu, digerirt bis zur Losung del' 
Scife, filtrirt durch Baumwolle und fiigt zum Filtrat 7,5 Thymianol, 15,0 Rosmarinol und 
120,0 Ammoniakfliissigkeit (10 Proe.). 

Enthalt die verwendete Stearinsaure Caleiumstearat, so seheidet sieh dieses spateI' 
in Form sternformiger Krystalle aus, welehe beim Einreiben die Haut ritzen. U ebrigens 
lasst sieh diesel' Opodeldok aueh nieht so leieht vollig auf del' Haut verreiben, als del' aus 
weieheren Seifen bereitete. 

Sapo stearinicus. Stearinseife. In eine im Dampfbade erhitzte Losung von 
53 Th. kryst. Natriumkarbonat in 300 Th. Wasser giesst man unter Umriihren allmahlieh 
100 Th. gesehmolzene Stearinsaure und erhitzt unter weiterem Umriihren 1/2 Stun de lang. 
Dann fiigt man 10 Th. Weingeist (90 Proe.) hinzu und erhitzt weiter, bis sieh ein dureh
siehtiger, in warmem 'Vasser vollig loslicher Seifenleim gebildet hat. Hierauf setzt man 
eine filtrirte Auflosung von' 25 Th. Koehsalz und 3 Th. kryst. Soda in 80 Th. Wasser 
und erhitzt unter Umriihren, bis sieh die ganze Seife unloslieh abgesehieden hat. Naeh 
dem Erkalten waseht man die von del' Mutterlauge geirennte Seife mehrmals mit geringen 
Mengen Wasser, pre sst sie zwischen Leinwand stark aus, sehneidet sie in Spahne, troeknet 
und pulvert diese. - Feines weisses Pulver, in Wasser und in Weingeist IdaI' loslieh. 
(Erganzb.) 

'Vill man die in jeder Stearinseife enthaltenen Salze entfernen, so fiillt man den 
nieht ausgesalzenen Seifenlcim in Pergamentpapierdarme und dialysirt dureh Einhangen in 
warmes Wasser. 

Huf-Futter filr Pferde. Man sehmilzt 50-80 Th. Stearin-Peeh, 0,8-1,0 Th. Sehwefel 
und riihrt 7,5-25,0 Th. Cement, 6-8,0 Th. Sagemehl und 6-8,0 Th. Werg darunter. 
Die erstarrte Masse wird iu siedendem Wasser erweieht und zum Ausfiillen des Hufes ver
wendet. (Stearin-Peeh sind Abfalle von der Stearinsaure-Fabrikation). 

Modellirwachs fiir Zahniirzte. Stearinsaure 25,0, Kopalharz leiehtes 25,0, Talkpulver 
50,0 mit Karmin schwaeh roth gefarbt und mit Rosenol parfiimirt. 

Stearum, Ersatz fiir Leder und Linoleum. Der in den Stearinfabriken abfallende 
Theer wird mit Korkpulver gemiseht und gewalzt. 

Acidum succinicum. 
Acidum succinicum. Bernsteinsiiure (Erganzb.). Sal volatile succini. Fliich

tiges Bernsteinsalz. Succinylsiiure. Acide succinique (Karabique). Acide ou sel 
d'ambre. Succinic acid. C4H60 4' Mol. Gew. = 118. 

Zum pharmaceutischen Gebrauehe wird nicht die vollig reine, sondern eine fli1chtiges 
Bernsteinol enthaltende Saure verwendet. 

Darstellung. Bei del' trockenen Destillation des Bernsteins zum Zwecke der 
Gewinnllng des "Bernstein-Kolophoniums" erh1i1t man ein fli.iehtiges Oel, aus welchem sich 
allmahlich Krystalle von Bernsteinsaure abscheiden. Die durch Absaugen von dem fliich
tigen Oele der Hallptsache nach befreiten Krystalle werden durch Umkl'ystallisiren aus 
siedendem 'Wasser gereinigt. 1st die rohe Saure sehr dunkel gefarbt, so nimmt man das 
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Umkrystallisiren unter Zusatz von Thierkohle vor. Bisweilen erfolgt die Reinigung von 
beigemengtem fliichtigen Oe1 auch durch Erwarmen mit Sa1petersaure. 

Eigenschaj'ten. Gelbliche, saulenformige oder in Krusten zusammenhangende, 
schwach nach Bernsteinol riechende Krystalle. Sie schmelzen bei 1800 und verfliichtigen 
sich bei 235° unter Entwickelung zum Husten reizender Dampfe ohne zu verkohlen. Los
lich in 20 Th. kaltem oder 2,2 Th. siedendem Wasser, auch in 10 Th. Weingeist (90 Proc.), 
in 80 Th. Aether, unloslich in Terpentinol. Die wassrige Losung ist gelblich gefarbt, 
reagirt und schmeckt sauer. Neutralisirt man sie mit A=oniak, so entsteht durch 
Ferrichlorid in der neutralen Losung ein zi=tbrauner Niederschlag von Ferrisuccinat 
(Mangansalze werden nicht gefallt), der in Salzsaure vollig loslich ist. Bernsteinsaure ist 
eine zweibasische SaUl'e; die Salze heissen "Succinate" Diejenigen der Alkalien und 
des Magnesiums sind in Wasser leicht loslich. Bernsteinsaure wird durch massig kon
centrirte Salpetersaure, ebenso durch Chromsaure nicht weiter oxydirt. 

PrUfung. Diese ist nicht iiberfliissig, da Bernsteinsaure auch heute noch gelegent
lich durch Kaliumsulfat, Alaun, Oxalsaure, Weinsaure, Citronensaure u. dergl. verfalscht 
wird. 1) Man erhitzt etwa 0,2 g auf Platinblech. Sie muss ohne zu verkohlen und ohne 
Riickstand fluchtig sein (Abwesenheit verkohlender und feuerbestandiger Beimengungen). 
2) Man erwarmt 0,8 g mit 10 ccm Weingeist (90 Proc.). Die Losung darf etwas gelblich, 
muss aber klar sein. Man theilt sie nach dem AbkUhlen in zwei Theile. Der eine Theil 
wird mit gleichem Volumen Chloroform, der andere mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt. 
In allen drei Fallen muss eine klare Losung erzielt werden, bez. die Losung muss klar 
bleiben. Erfolgt eine unvollstandige Losung oder scheid en sich erhebliche Bodensatze ab, 
so ist eben irgend eine ungehOrige Beimengung s. o. zugegen. 3) Die wassrige Losung 
1: 30 gebe mit Kaliumacetatlosung keinen krystallinischen Niederschlag (Weinsaure); sie 
werde weder durch Baryumnitrat noch durch Silbernitrat mehr als opalisirend getriibt 
und durch Calciumehloridlosung (Oxalsaure), sowie durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert. 4) Mischt man 2 ccm der wassrigen Losung mit 2 ccm konc. Schwefelsaure 
und schichtet dariiber 1 ccm Ferrosulfatlosung, so darf eine braune Zwischenzone nicht 
auftreten. (Salpetersaure.) Mit Natronlauge erwarmt darf die Saure Ammoniak nicht 
entwickeln. 5) 1 g getrocknete Bernsteinsaure verbraucht zur Neutralisation 16,95 ccm 
Normalkalilauge (PhenolphthaleIn als Indikator). 

Antvendung. Gegenwartig nur seIten, friiher als Expektorans, als krampfstillendes, 
harn- und schweisstreibendes Mittel hiiufig verordnet. Die Wirkung diirfte im wesent
liehen auf das beigemengte fliichtige Oel zuriickzufiihren sein. Daher ist zum medi
cinalen Gebrauch die chemisch reine Bernsteinsaure nicht zu verwenden. 
Dosis 0,5-1,0 g mehrmals taglich in Pu1vern, Pillen und wassriger Losung. In der che
mischen Analyse zur Trennung des Eisens und der Thonerde einerseits von Mangan und 
Zink andererseits, ferner in del' Photographie. 

Liquor Ammonii succinici. Ammoniumsuccinatlosung. Spiritus Cornu Cervi 
succinatus, Liquor Salis Cornu Cervi succinati. Bernsteinsaures Ammon 
(Germ. I), Acidi succinici 1 Th. wird in Aquae destillatae 8 Th. gelost und mit Ammonii 
carbonici pyrooleosi q. s, (1 Th.) neutralisirt. Man steUt die Fliissigkeit 24 Stunden zur 
Seite und filtrirt. Klare, neutrale, braunliche, spateI' braun werden de Fliissigkeit. Spec. 
Gcw, 1,050-1,054. Enthalt rnnd 12,5 Proc. Ammoniumsuccinat, VOl' Licht geschiitzt 
aufzubewahren (Germ, I, Erganzb,). Als krampfstillendes Mittel in Gaben von 5 bis 
30 Tropfen. 

Succinimidum crystallisatum. Succinimid. Bernsteinsaure-imid. C2H,(CO)2NH 
= 97. Wird durch rasche Destillation des Ammoniumsuccinates dargesteUt. Farblose 
Krystallnadeln, in Wasser, Alkohol und Aether 1eicht loslich. Schmelzp. 125-126°. 
Siedep, ~87 - ~8S 0. Die wasserige Losung lost gelbes Quecksilberoxyd auf. 

ttHydrargyrum imido-succinicum. Succinimid-Quecksilber. [C2 H! (CO)2 N]J 
Hg = 39:l. 

Da1"st..zltmu. 1 Th frisch gefalltes Quecksilberoxyd wird mit 15-20 Th. Wasser ange
ruhrt 'Und unter Zugabe \'on 1 Th. Su('cinimid in einem G1askolben so lange nahe Zllm 

Sieden erhitzt, bis alles Quecksilberoxyd bis auf Spuren gelost iat. Man filtrirt und dampft 
die Losung zur Krystallisation ein. 

8* 



116 Acidum sulfanilieum. 

Bigensc1&aiten. W,eisses, seidenartig glanzendes, neutrales Krystallpulver, in 25 Th. 
Wasser oder 300 Th. Alkohol (90 Proc.) klar loslich. Die wasserige Losung wird durch 
Schwefelwasserstoff und durch Schwefelammonium gefallt. Durch Natronlauge entsteht 
allmahlich gelbliche, durch Ammoniak weisse Fallung, durch Kaliumjodid rother Nieder
schlag. Eiweiss wird nicht gefaJ.lt. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. Zur subkutanen Injektion gegen Syphilis. Dosis 0,013 g. 

Guttulae. ELLERI. 
Gu ttae an tis pas modi cae Er.LER. 

Liquor an tarthriticus ELLER. Liquor 
antispasticus (ELLER). 

Rp. Liquoris Ammanii su('cinici 
Spiritus aetherei ali 10,0. 

M. D. S. Drei- bis viermal tlIglich 20--40 Tropfcn 
in etwas Zuckerwasser. (Bei Krampf, gichtischen 
nnd rheumatischen Schmerzen.) 

Linlmentum contra anginam. PRINGLE. 
Rp. Liquoris Ammonii succinici 20,0 

Olei camphorati 50,0. 
III. Ein StUck Flanell wird damit durchtrankt und 

auf den vorderen Theil des Halses gelegt. 

Liquor antartltriticU8. SAINTE·MARIE. 
Rp. Liqnoris Ammonii succinici 

Tincturae Opii crocatae 
Tincturae Ipecacuanhae 
AethPris ali 5,0. 

M. D. S. (UmgeschUttelt 1) Dreimal taglich 20-30 
Tropfen. 

Midura touieo·nervina. STAHL. 
Rp. Tincturae kalinae 10,0 

Liquoris Ammonii 8u('cinici 5,0. 
M. D. S. Dreimal tiiglich 10--S0 Tropfcn. 

Spiritus bezoardicus. BUSSIUS. 
Spiritus Bussii. 

Rp. Liquori. Ammonii succinici 
Spiritus Ammonii caustici aa 20,0. 
Olei Citri Guttas 5,0 

Misce conquassando. 
S. 20-30 Tropfen mit Wasser zu nehmen. 

Acidum succinicum purissimum. Reine Bernsteinsaure. Diese wird durch wieder
holte Krystallisation aus der medicinalen Saure oder durch Gahrung von Calcium·malat 
(iipfelsaurem Kalk) gewonnen. Sie bildet farblose, vollig geruchlose Krystalle. Schmelzp. 
1800• Siedep. 235°. 

Acidum sulfanilicum. 
I. Acidum sulfanilicum (para.). Sulfanilsiinre. A.cide sulfanilique. Sulphanilic 

acid. CoH,N~. SOsH + H20. Mol. Gew. = 191. 
Darstellung. In 75 g kone. Sehwefelsaure (Sp. G. = 1,836), die sieh in einem Rund

kolben von ca. 1/4 I Inhalt befinden, tragt man naeh und naeh unter Umsehwenken in 
kleinen Antheilen 25 g farbloses Anilin ein und erwarmt darauf die Misehung im Oelbade 
auf 180-1900 C. so lange (ca. 3 Stunden), bis aus einer in Wasser eingetragenen Probe 
dureh Zusatz von iibersehiissiger Natronlauge Anilin nieht mehr abgesehieden wird, was 
man am Gerueh und an der Triibung erkennt. Wenn dies der Fall ist, so giesst man das 
braungefarbte, sirupdieke Reaktionsprodukt in etwa 1/2 1 kaItes Wasser, worin sieh 
die Sulfanilsaure als grau gefarbtes, krystallinisches Pulver abscheidet. Man saugt dasselbe 
auf porosen Tellern ab und reinigt es durch wiederhoItes Umkrystallisiren aus siedendem 
Wasser unter Zusatz von Thierkohle. 

Eigenschaj'ten. Mit 1 Mol. Wasser bildet die Sulfanilsaure rhombisehe Krystalle, 
welehe an troekener Luft verwittern und undurehsiehtig werden. Loslieh in 115 Th. 
Wasser von 15° C., leichter loslich in siedendem Wasser; in Alkohol und in Aether so gut 
wie unloslieh. Die befeuehteten Krystalle sowie die wassrige Losung reagiren sauer; dureh 
Ammoniak und atzende Alkalien werden die meist gut losliehen Salze der Sulfanilsaure 
gebildet. Durch Einwirkung von salpetriger Saure in der Kalte entsteht Diazobenzol
sulfosaure. COH4S0sH. NH2 + NOOH = H20 + COH,S03H. N = N - OH. Letztere bildet 
mit zahlreichen Phenolen Farbstoffe (Azofarbstoffe). Diese Reaktion ist fUr die praktische 
Anwendung der Sulfanilsaure von Wiehtigkeit. 

PrUfung. 1) Sie bilde farblose Krystalle. 2) Die wassrige Losung werde weder 
dureh Sehwefelwasserstoff noeh durch Baryumehlorid verandert. 3) Sulfanilsaure verbrenne 
auf dem Platinbleche ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 
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.Aufbewah'l'ung. In gut verschlossenen Gefassen, an einem kiihlen Orte, weil 
die krystallisirte Saure leicht verwittert. 

Anwendung. Durch die Einfiihrung der Sulfo-Gruppe hat das Anilin viel von 
seinen giftigen Eigenschaften verloren. Die Sulfanilsaure gilt als Specificum gegen Iodis
mus. Beim Gebrauch von Alkalijodiden kommt es zu entziindlichen Processen in der 
Nasenschleimhaut, welche durch freies Jod bedingt werden. EHRLICH nimmt an, dass 
das Jod aus den Alkalijodiden in Freiheit gesetzt werde durch die in der Nasenschleim
haut enthaltene £reie Saure und salpetrigsauren Salze. 

Die salpetrige Saure solI durch Zufllhr von Sulfanilsallre llnschadlich gemacht werden, 
indem beide (5. vorher) unter Bildung von Diazobenzolsulfosaure auf einander einwirken. 
EHRLICH giebt bei akutem Jodismus 4,5-6 g Sulfanilsaure, welche durch Zusatz von 3 his 
4 g Natriumkarbonat in 150,0 g Wasser gelost werden. Er empfiehlt, prophylaktisch aHe 
zwei Tage 3-4 g Sulfanilsaure zu geben und akute Erscheinungen mit grosseren Gahen, 
z. B. 6-7 g, zu bekampfen. Ferner wird das Mittel gegeben hei akutem Katarrh der 
Nase (Schnupfen, Koryza) und des Kehlkopfs. 

Rp. Acidi sulfanilici 5,0 
Natrii bicarbonici 2,5 
Aquae destillatae 200,0. 

Bei akutem Jodismus auf einma! zu verbrauchen, 
eventuel! zweistiindlich einen EsslOffel. 

Rp. Acidi sulfanilici 10,0 
N atrii bicarbonici 8,5 
Aquae destillatae 200,0. 

Bei akutem Katarrh der Nasa und des KeWkopfas 
taglich den '/3 bis '/. Theil dieser Ltlsung in 
zwei Gaben Zll verbrauchen. 

Ueber EHRLICHS Diazo.Reaktion s. unter Urina. 

II. Natrium sulfanilicum. Sulfanilsaures Natrium. C6H4NHg • SOaNa + 2 HgO. 
Mol. Gew. = 231. Wird durch Neutralisiren von 10 Th. nicht verwitterter Sulfanilsaure 
mit 7,5 Th. kryst. Natriumkarbonat in wassriger Fliissigkeit und Eindampfen der Losung 
zur Krystallisation erhalten. Farblose, glanzende Blattchen, in Wasser leicht. loslich. 
In gleichen Gaben wie Sulfanilsaure und zu gleichen Zwecken angewendet. 

III. Cosaprinum. Acetyl-sulfanilsaures Natrium. C6H4NHCHaCO. SOaNa(1 : 4:). 
Mol. Gew. = 237. Acetanilid-sulfosaures Natrium (1: 4:). 

Das Praparat wird durch Kochen von sulfanilsaurem Natrium mit Essigsaureanhydrid 
dargestellt. Grauweisses, krystallinisches Pulver von mildsalzigem Geschmack, in Wasser 
leicht lOslich, schwerlOslich in Alkohol, fast unloslich in Aether. Als .A:ntipyreticum und 
zwar als Ersatz des Acetanilids, vor welchem es den Vorzug fast volliger Ungiftigkeit 
hat, in Gaben von 1-2-3 g. 

Acidum sulfhydricum. 
I. Acidum sulfhydricum. Acidum hydrosulfuricum. Acidum hydrothionicum. 

Schwefelwas.serstoft'(siiure}. Wasserstoft'sulfld. HgS. Mol. Gew. = 34:. 
Schwefelwasserstoff ist eins der wichtigsten Reagentien der chemischen Analyse. 

Der Chemiker zieht es im A.llgemeinen vor, das Gas selhst anzuwenden, nur in besonderen 
Fallen (zum Auswaschen von Niederschlagen) bedient er sich einer wassrigen Auflosung 
des Gases, d. i. des Schwefelwasserstoffwassers. Das letztere wird dagegen von dam Apo
theker sehr hiiufig zur Anstellung hestimmter Reaktionen benutzt. Die Darste11ung des 
Schwefelwasserstoffs erfolgt in der Regel durch Zersetzung von Schwefelmetallen (Metall
sulfiden) mittelst Sauren, und zwar wendet man gewohnlich Schwefeleisen und verdiinnte 
Salzsaure an. Schwefelsaure an Stelle der Salzsaure ist nicht zu empfehlen, weil das bei 
der Reaktion entstehende Ferrosulfat in der Kalte auskrystallisirt und hiiufig die Entwicke
lungsgefasse zertriimmert. 

Die zur Erzeugung von Schwefelwasserstof'f empfohlenen Apparate sind sehr zahl
reich; wir beschranken uns darauf, folgende vier Gattungen zu beschreiben, welche nicht 
allzu kostspielig sind und mit gutem Gewissen als zweckmassig empfohlen werden Mnnen. 
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1) Einfaches Entwickelungsgefass. In der nebenstehenden Fiaur ist A ein 
Glaskolben, welcher auch dur,ch eine geeignete Flasehe ersetzt werden k~nn. Mittelst 
eines Gummistopfens ist in den Kolben ein Trichterrohr und ein Gasabzugsrohr eingesetzt; 

letzteres miindet in die Waschflasehe 
B, von wo aus das Gas in die Vor
lage C geleitct wird. Fig. 24. 

Zum Gebrauchc wird der Kol
ben A etwa Zllr Hillfte mit Schwefel
eisen in haselnussgrossen Stiicken be
schickt, dann setzt man den Appa
rat ordnllngsmassig Zllsammen, legt 
die Vorlage vor und giesst nun durch 
das Trichterrohr Salzsaure von 15 Proc. 
H C1. Es beginnt sogleich lebhafte 
Entwickelung von Schwefelwasser
stoff. . Diesel' wird zur Entfernung 
von belgemengter Salzsaure in B durch 
wenig Wasser gewaschen und dann 
naeh C geleitet. - Lasst die Ent
wickelung nach, so kann sie durch 
Zusatz weiterer Mengen Salzsaure be
lebt werden. Nach Beendigung des 

Fig. 24. Versuches ist del' Apparat auseinander 
zu nehmen. Man giesst die Saure 

weg, spiilt den Kolben mehrmals mit Wasser aus (ohne das Schwefeleisen fortzusehiitten) 
und bewahrt ihn mit dem Schwefeleisen beschickt naeh Aufsetzung eines Korkes zu spa
terem Gebrauch auf. 

2) Del' KIPp'sche Apparat. Del' Untertheil besteht aus den Glaskugeln a 
und b, welche durch eine EinschnUrung mit einander verbunden sind. In den Tubus c 
ist die lange Rohre del' obersten Kugel f gasdicht eingeschliffen. d ist ein Tubus zum 
Entleeren der Saure, e ein Tubus zum Ableiten des Gases. - Man fiillt durch den Tubus 
e die mittlere Kugel b etwas iiber die HaHte mit Schwefeleisen an und giesst bei ge
offnetem Ableitungshahn (e) soviel 15proc. Salzsaure in die oberste Kugel, dass die Saure 
die unterste Kugel d bis zur Einschniirung bei a anfullt. Dann schliesst man den Hahn 
bei e und giesst noeh soviel Saure zu, dass diese 2-3 Finger breit hoch in der obersten 
Kugel steht, also eine driickende Saule vorhanden ist. Solange del' Hahn bei e ge

schlossen bleibt, wird Schwefelwasserstoff nicht 
entwickelt, weil die Salzsaure, sowie sie an das 
Schwefeleisen gelangt von dem entwickelten 
Schwefelwasserstoff in die Hohe gedriickt wird. 
Oeffnet man den Hahn, so gelangt die Salz
saure zum Schwefeleisen, und lebhafte Entwicke
lung von Schwefelwasserstoff beginnt. Fig. 25. 

Die KIPp'schen Apparate sind somit sta
tionare Apparate, welche, einmal gefu11t, 
langere Zeit beliebige Entnahme von Gas und 
beliebige Unterbrechung der Gasentwickelung 
ermoglichen. 

N othwendig ist es allerdings, dass die 
Apparate in g'utem Zustande erhalten werden, 
dass insbesondere der Schliff bei c stets rein 
erhalten und gut eingefettet wird, und dass 
der Stopfen bei e gut schliesst. Sorgt man da
fiir , dass Schwefeleisen nicht in die unterste 
Kugel fallen kann, so werden die Apparate auch 
nicht durch Entwickelung von Schwefelwasser
stoff wahrend der Ruheperiode lastig. Den un
tersten Tubus- Stopfen bei d fixirt man zweck
massig mit einer Gummikappe und ausserdem 
stellt man den ganzen Apparat auf cinen grossen 

Fig 25. Porcellanteller, damit etwa hei d ausfliessende 
Saure nicht Schaden anrichtet. 

3) Der WOHL ER'sche Apparat besteht aus dem ausseren Cylinder A, in 
welehen ein innerer, erheblich schlankerer Cylinder derart eingefiigt ist, dass ein in seinem 
oberen Theile angebrachter W ulst auf einer Holzfassung aufsitzt, welche ihrerseits durch 
Klemmschrauben C festgehalten wird. ~achdem del' innere Cylinder B gefiillt ist, setzt 
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man den Gummistopfen mit dem Glashahn D ein, schliesst dies en und fiHlt nun 15proc. 
Salz~aure in das aURsere Gefass. - Der ganze Apparat ist nach dem Princip der 
DOBEREINER'schen Ziindmaschine konstruirt und ohne weiteres verstandlich. Bei ihm 
fallen die Schliffe des KIPp'schen Apparates weg. Fig. 26. 

4) DEVILLE 'S Apparat besteht aus zwei tubulirten 
Flaschen A und B, welche durch den Schlauch D mit einander 
verbunden sind; bei C ist ein Glashahn gasdicht eingesetzt. Flasche 
A ist mit Schwefeleisen, B mit 15proc. Salzsaure beschickt. SteUt 
man A hoher als B, so fiiesst aIle Saure nach B zuriick, die Ent
wickelung von Gas hart also auf. SteUt man dagegen B hoher 
als A, so fiiesst die Saure nach A iiber und es findet Gasent
wickelung statt. Durch Veranderung der beiden Niveaus in den 
Flaschen kann man den Druck des austretenden Gases innerhalb 
gewisser Grenzen reguliren. Fig. 27. 

Die aufgefiihrten Apparate dienen natiirlich nicht nur zur 
Entwickelung von Schwefelwasserstoff, sondern auch zu derjenigen 
anderer Gase; wir werden daher im Folgenden wiederholt auf 
sic zuriickzukommen haben. Mit Ausnahme des KIPp 'schen Appa
rates lassen sich dieselben aus vorhandenen Bestanden mit sehr 
gering en Kosten zusammenstellen. 

Eiyenschaflen. Schwefelwasserstoff ist ein farbloses 
Gas von dem bekannten Geruch nach faulen Eiern und siisslichem 
Geschmack. Unter dem Druck von 17 Atmosph1iren verdichtet es Fig. 26, 

sich zu einer Fliissigkeit, welche bei -62° C. siedet und bei -85°C. 
erstarrt. Das spec. Gewicht (Luft = 1) ist = 1,191. Wasser lost bei 0° = 4,37 und bei 1;:;° 
3,23 Raumtheile, Weingeist von 0° lost etwa 18 Volume des Gases auf, indessen entsteht 
in solcher Losung allmahlich Mercaptan. Entziindet, verbrennt Schwefelwasserstoff an der 
Luft mit blaulicher Flamme unter Bildung von Wasser und schwefliger Saure. Findet 
die Verbrennung bei Luftmangel statt, so verbrennt nur del' W'asserstoff, der Schwefel 
dagegen scheidet sich als weissgelber Bcschlag aus. Schwefelwasserstoff verbindet sich 
direkt mit den meisten ~Ietallen, schwarzt Z. B. Quecksilber und Silber, dagegen bleibt 
Gold in Schwefelwasserstoffatmosph1ire blank. Beirn Zusammentreffen von schwefliger 
Saure mit Schwefelwasserstoff wird fein vertheilter Schwefel abgeschi eden. Will man Schwefel
wasserstoff trocknen, so geschieht dies nicht durch Schwefelsaure, sonclern dUTCh Calcium
chI arid. Chemisch ist del' Schwefelwasserstoff als cine starke z wei basische Sii ure zu be
traehten; er verdrangt die meisten an
deren SaUl'en aus ihren Verbindungen mit 
Schwermetallen. Seine samen Salze heissen 
"Sulfhydrate", die nelltralen: "Sulfide·'. 

II. Aqua sulfhydrica. Aqua hydro
sulfurata seu hydrothionica. Schwefel· 
wasserstoffwasser. Acide sulfhydl'ique 
dissous (Gall.). Zur Dal'stellung sattigt 
man frisch ausgekochtes und nnter 
T,uftabschluss erkaltetes destillirtes Wasser 
durch Einleiten eines Stromes gewaschenen 
Schwefelwasserstoffgases bei mittlerer Tem
peratuT. Dass die :Cosung' gesiittigt ist, 
erkennt man daran, dass, wenn man die 
Flasehe mit dem Danmen verschliesst uncl 
kraftig schuttelt, 'del' Daumen nicht ange

Fi~, 27 . 

sog'en sand ern abgestossen wird. Mit der gcsattigten wassrigen Losung werden kleinere 
Flasehen (von etwa 100 cem Fassllngsraum) volli g angeflillt. Sie werden alsdann mit 
porenfreicn Korken verschlossen, und diese dllTch Paraffini.lberzllg gedichtet. Die so vor
gerichteten Flaschen stellt man mit dem RaIse nach unteu (also umgekehrt!) in einen mit 
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'Wasser gefiillten Topf und diesen in den Keller an einen dunklen Ort. Der Schwefel
wasserstoff wird namlich durch den Luftsauerstoff unter Abscheidung von Schwefel zer
setzt: H2S + 0 = H20 + S. Verwendet man zur Darstellung nicht ausgekochtes Wasser 
oder sorgt man wahrend der Aufbewahrung nicht fUr mogliehsten Luftabschluss, so tritt 
diese Zersetzung' in ziemlich kurzer Zeit ein. 

Die Gall. schreibt zur Bereitung von 6 Litern Schwefelwasserstoffwasser vor, 100,0 g 
schwarzes Schwefelantimon mit 50 g Sand zu mischen und mit 400 g roher Salzsaure zu 
zersetzen. 1 Liter Wasser lOst nach Gall. bei 200 = 2,9 Liter Schwefelwasserstoffgas, 
welche 4,467 g wiegen. 

Schwefelwasserstoffwasser muss fast klar sein, kraftig nach Schwefelwasserstoff 
riechen uncI beim Vermis chen mit Ferrichlorid reichliche Ausscheidung von Schwefel geben. 
Es rothet den blauen Lackmusfarbstoff. 

Wirkung und Anwendung. Schwefelwasserstoff ist ein Stimulans und Alterans 
wie der Schwefel. In den Schwefelblidern lasst man ihn in geringen Mengen und in 
starker Verdiinnung mit Luft einathmen. 1m Uebrigen ist e1' giftig. Eingeathmet ver
bindet er sich mit dem Hamoglobin des BIutes zu "Sulfhamoglobin" (LEWIN), s. San
guis, welches unfahig ist, Sauerstoff aufzunehmen, d. h. die Athmung zu unterhalten. In 
konc. Zustande und grosseren Mengen eingeathmet, kann er sofort tOdtlich wirken, in 
starker Verdiinnung mit Luft kann er Vm'giftungserscheinungen (Uebelkeit, Erbrechen, 
Kopfschmerz, Schwindel) hervorrufen. Bei einem Gehalt von 0,6 Volumpromille H2S kann 
die Luft schon gesundheitsschlidlich wirken. 

Ais Gegenmittel wendet man an: Zufuhr frischer Luft, Riechen an Chlor, Eingeben 
von Chlorwasser (10,0: 200,0), kalte Begiessungen, warme Bader. 

Schwefelwasserstoffwasser, welches vom Magen aus erheblich besser vertragen wird, 
kann zu 30-50 g pro die in starker Verdiinnung ohne wahrnehmbaren Schaden gc
nommen werden. Man trinkt es in Form von Schwefelwassern bei chronischem Katarrh, 
Gicht, Rheumatismus, Hautkrankheiten. Das kiinstlich hergestellte Schwefelwasserstoff
wasser giebt man bisweilen als Antidot bei Metallvergiftungen. Die Anwendung' in der 
chemischen Analyse als Trennungsmittel fitr Metalle ist bekannt und kaun bier nicht naher 
behandelt werden. 

Analyse. l\'[an erkennt den freien Schwefelwasserstoff schon in gering en Mengeu 
am Geruche. 

Ohemisch erkennt man ihn daran, dass durch ihn mit Bleiessig getranktes Papier 
gebraunt, mit Silbernitrat getranktes geschwarzt wird. Will man entscheiden, ob in einer 
Fliissigkeit diese auch den Schwefelalkalien zukommende Reaktion von freiem Schwefel
wasserstoff oder von Schwefelalkalien herriihrt, so fiigt man etwas Nitroprllssidnatrium
liisllng hinzu, welche mit Schwefelalkalien eine rothviolette, allmahlich yerschwindende 
Farbung gieht. Oxydationsmittel wirken zersetzend auf Schwefelwasserstoff, indem sie 
entweder nul' Schwefel abscheiden, wie: Ohlor, Brom und J od (auch konc. Schwefelsaure) 
odeI' Schwefel abscheiden und diesen zu Schwefelsaure oxydiren, wie: Ferrisalze, Per
manganate, Manganate, Molybdansaure, Ohromsaure, Ohlorsaure, Bromsallre, J odsaure, 
Salpetersallre, Salpetrigsaure, Unterchlorigsaure u. a. 

Behufs quantitatiyer Bestimmung des Schwefelwasserstoffgases in einer Fliissig
keit odeI' in einem Gasgemenge, z. B. del' Luft, versetzt man die Fliissigkeit mit einer 
Aufliisung von Silberchlorid in Ammoniak, odeI' man leitet einen Strom reinen Wasser
stoffgases durch die erwiirmte Fliissigkeit in diese Silberliisung, odeI' man leitet mit Hiilfe 
eines Aspirators ein gewisses Kubikmaass del' Luft durch die Silberliisung. Das abge
schiedene Schwefelsilber wird mit ammoniakalischem Wasser gewaschen, dann gctl'ocknet. 
Ag2 S >< 0,1371 = H2 S. - Maassanalytisc:h bestimmt man mit Zehntel-Normaljodliisung. 
Die Schwefelwasserstoff enthaltende Fliissigkeit wird mit Wasser verdiinnt, mit etwas 
Starkeliisung Yersetzt und dann mit del' Jodliisung titrirt. Da die Zersetzllng nach del' 
Gleichung HzS + 2J = 2HJ + S el'folgt, so ist J>< 0,133858 = HzS. Bei Gegenwart 
yon Hyposulfit wird del' Schwefelwasserstoff dllrch eine ammoniakalische Zinkliisung aus
gafallt. 

III. Arsenfreier Schwefelwasserstoff. Del' aus Schwefeleisen und roher Salzsaure 
entwickelte Schwefelwasserstoff ist stets durch kleine Mengen von Arsenwasserstoff ver
unreinigt. Verwendet man reine Salzsaure, so lasst sich diese Verunreinigung nkht ganz 
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vermeiden, weil das Schwefeleisen gieichfalls kleine Mengen von Arsen enthalt. Fur die 
toxikologische Analyse bedarf man aber absolut arsenfreien Schwefelwasserstoff. Man hat 
vorgeschlagen, diesen aus Zinksulfid oder Baryumsulfid durch Zersetzung mit reiner SchwefeI
s~ure oder Salzsaure zu bereiten. Ebenso zweckmassig ist es jedoch, den aus Schwefel
eisen und reiner Salzsaure entwickelten Schwefelwasserstoff von seinem Arsengehalt wie 
folgt zu befreien: 

Das Schwefelwasserstoffgas wird, nachdem es mittelst Calciumchlorid getrocknet ist, 
dureh eine etwa 30 em lange, ziemlich enge Glasrohre geleitet, in welcher sich schichten
weise zwischen Glaswolle vertheilt, 2-3 g grob zerriebenes lufttrockenes Jod befinden. 
Trockenes J od wirkt auf trockenen Schwefelwasserstoff nicht ein, dagegen werden Arsen
und Antillonwasserstoff im Sinne der foigenden Gleichungen zersetzt AsHa + 6 J = AsJa + 3 HJ und SbHa + 6 J = SbJa + 3 HJ. Zur Beseitigung des hierbei entstehenden Jod
wasserstoffs ist der Schwefelwasserstoff durch eine 'Vaschflasche mit Wasser zu leiten. 

Acidum sulfuricum. 
Man unterscheidet 1) rauehende Schwefelsaure, 2) Englische Schwefel

sa ure, 3) rektifi cirte oder reine Schwefelsa ure, 4) verdunnte Schwefelsaure. 

I. t Acidum sulfuricum fumans (Erganzb.). Acidum sulfuricum Nordhu
siense. Oleum Vitrioli (fumans). Rauchende Schwefelsilure. Dischwefelsaure. 
Pyroschwefelsaure. Nordhiiuser VitriolOl. Acide sulCurique fumant (de Nordhouse 
ou de Saxe ou d' Allemagne). Fuming sulfnric acid. Diese Saure wurde friiher in 
Nordhausen durch DestiIlation entwasserten Eisenvitriols aus thOnernen Retorten und Auf
fangen der :fluchtigen Produkte in konc. Schwefeisaure dargestellt. Gegenwartig gewinnt 
man sie durch Auflosen von Schwefelsaureanhydrid in kone. Sehwefelsaure, hauptsachlich 
aber in Bohmen durch DestiIlation von Vitriolschiefer. 

Klare, seIten fast farblose, meist braunliche, Oldicke Fliissigkeit, welche an der Luft 
erstiekende Dampfe von Schwefeisaureanhydrid ausstosst, beim Abkuhlen unter 00 krystal
liniseh erstaITt. Beim Erhitzen solI sie unter Verbreitung schwerer weisser Dampfe von 
Schwefelsaureanhydrid und Schwefeisaure voIlig fluchtig sein. Spec. Gew. 1,850-1,880. 
Analytisch Iasst sich die rauchende Schwefelsaure von der ge;yohnlichen Schwefelsaure 
nicht unterscheiden. 

Diese Saure ist eine Auflosung von etwa 12-16 Proc. Schwefelsaureanhydrid (SOa) 
in 84-88 Proc. Schwefelsaure (S04H2)' Das Schwefelsaureanhydrid ist in ihr mit dem 
Sehwefelsaurehydrat zu "Dischwefelsaure oder Pyroschwefelsaure" S207~ = 178 verbunden. 
Die Saure ist also ein Gemisch von Dischwefelsaure und Sehwefelsaure. Zur ErhOhung 
des spec. Gew. werden in ihr gelegentlich Sulfate des Kaliums oder Natriums gelost. 
Kleine Mengen von Fluorwasserstoff, welche diese Saure bisweilen enthalt, schaden ihrer 
Verwendbarkeit in Pharmacie und Technik nicht nur atzt sie alsdann das Standgefass 
etwas an. 

Prufung. I} 1 g der Saure sei, im Platingefass erhitzt, vollig :fluchtig. Nur ill 
Freien oder unter gut wirkendem Abzuge auszufiihren, da die Dampfe die Schleimhaute 
stark reizen. (Abwesenheit von Kalium- und Natriumsnlfat.) 2} Auf Arsen priift man 
die ill Verhaltniss 1 + 5 mit Wasser vorsichtig verdunnte Saure ill MARSH'schen Appa
rate oder durch Stannochloridlosung oder durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas. 
S. bei Acidum sulfuricum Anglicum. 

Einkauf, Aufbewahrung und Behandlung. Da die rauchende Schwefel
saure unter 00 fest wird und dabei ihr Volumen betrachtlich vergrossert, da sie anderer
seits sieh aueh in der Warme betraehtlieh ausdehnt, so empfiehlt es sieh, Vorrathe, welche 
wahrend eines langeren Transportes niedriger oder relativ hoher Temperatur ausgesetzt 
sein Mnnen, wenn es zu vermeiden ist, nicht gerade wahrend der Winterszeit oder im 
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Hochsommer anzuschaffen. 1st dies nicht zu umgehen, so ist der Drogist anzuweisen, dass 
er das Transportgefass zu nicht mehr als hOchstens 4h seines Fassungsraumes anfiillt. 
Unterbleibt diese Vorsicht, so kann die SaUTe beirn Krystallisiren oder durch Erwarmung 
sich soweit ausdehnen, dass sie das Gefass zertriimmert. 1st eine Sendung wahrend des 
Winters angekommen, oder der Inhalt eines Gefasses irn Verlaufe der Aufbewahrung an 
art und Stelle durch irgend einen Zufall zum Krystallisiren gekommen, so liiftet man den 
Stopfen und stellt das Gefass 2-3 Tage [krystallisirte Schwefelsaure leitet die Warme 
schlecht und braucht lange Zeit zum Aufthauen] an einen auf 25-35° temperirten art, 
damit die Saurekrystalle wieder schmelzen. Erst dann schreite man zum Umgiessen der 
Saure. Dabei beachte man, dass unter allen Umstanden ein geniigend grosser Trichter zu 
benutzen, und dass in diesen stets nur soviel von der Saure einzugiessen ist, als sogleich 
ablaufen kann, ohne dass eine Fliissigkeitssaule in dem Trichter stehen bleibt. Fallt nam
lich der Saurestrahl in den gefiillten Trichter, so kommt es leicht zum Verspritzen von 
Saure. Das Gleiche erfolgt, wenn bei allzu festsitzendem Trichter (lie in das Gefass einge
schlossene Luft durch eine im Trichter befindliche Fliissigkeitssaule hindurch sich Ausweg 
verschafft. Die Aufbewahrung erfolgt in einem Raume, welcher hinreichend Licht hat, 
und dessen Temperatur nicht unter 0° hinunter geht, also im Keller, vorsichtig. 1st 
die Saure mit ·Wasser zu mischeu, so giesse man die Saure in das Wasser, verfahre ja 
nicht umgekehrt. Durch Aufnahme von Wasser geht die rauchende Schwefelsaure iibrigens 
in die gcwohnliche Schwefelsaure iiber. 

Anwendung. Der Apotheker benutzt die rauchende Schwefelsaure bisweilen, um 
Englische Schwefelsaure, welche specifisch zu leicht geworden ist, auf das geforderte spec. 
Gewicht zu bringen, also zu verstarken. In der Technik belllltzt man sie zum Auflosen 
des Indigo, zur Herstellung von Sulfosauren iiberhaupt. Wird irn Handverkauf "Vi tri 01-
01" gefordert, ohll.e dass sich feststellen lasst, dass fii.r den zu erreichenden Zweck unbe
dingt die rauchende Schwefelsaure erforderlich ist, so giebt man stets nur Englische 
Schwefelsaure abo 

II. t Acidum sulfuricum crudum (Germ. III) . .A.cidnm snlfuricnm .A.nglicnm
Robe oder Engliscbe Scbwefelsanre • .A.cide snlfnriqne du commerce (Gall.). Vitrio. 
Hc acid. Dieses Pr1iparat ist die in kolossalen Mengen in den Schwefelsaure-Fabriken 
durch den sog. "Bleikammerprocess" dargestellte Schwefels1iure des Handels. 

Sie ist eine olartige, specifisch schwere, urspriinglich farblose, durch Hineingelangen 
von Stroh, Staub und anderen organischen Partikeln (in Folge Verkohlung der letzteren) 
gewohnlich braunlich bis braun gefarbte Fli.i.ssigkeit. Das spec. Gewicht der Handelss1iure 
ist gewohnlich 1,830-1,840. Es verlangen 

Gall. 
Germ. III. 

Spec. Gewicht. 

1,840 
1,830 

Procente H. SO,. 

fast 100. 
91. 

Die aus den gewohnlichen Schwefelkiesen dargestellte Schwefelsaure ist, wenn sie 
nicht einem Reinigungsverfahren unterworfen wurde, in der Regel arsenhaltig. Die aus 
sicilianischem Rohschwefel und aus gewissen Schwefelkiesen gewonnene dagegen enthalt 
nur geringe Mengen Arsen. Von der in den Apotheken verwendeten rohen Schwefelsaure 
sollte man verlangen, dass sie von Sauren des Arsens (arsenige Saure und Arsensaure) 
insgesammt nicht mehr als 0,1 Procent enthalten clarf. 

Prufung. Verunreinigungen der rohen Schwefelsaure sind: Sauren des Arsens 
(AS~03 und AS20 5), Schwefligsaure, Antimonoxyd, Selen, Thalliumoxyd, Quecksilberoxyd 
(sammtlich aus dem Schwefel bez. den Schwefelkiesen stammend), Eisenoxyd, Thonerde, 
Calciumoxyd, Alkalien, Ammon, Salpetersaure, Salpetrigsaure, Salzsaure, Bleisulfat (aus 
den Bleikammern stammend). Durch Zusatze von Natriumsulfat oder Magnesiumsulfat solI 
man angeblich gelegentlich einmal das specifische Gewicht erhohen. 

Die gliihbestandigen Verunreinigungen der rohen Schwefelsaure sollten insgesammt 
nicht mehr als 0,3 Proc. betragen. Zur Prilfung auf Arsen verdiinnt man 1 ccm der 
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Saure mit 2 ccm Wasser und fligt 1 ccm der erkaltetcn ]Ifischung zu 3 ccm Zinnchloriir
losung hinzu. Es soll innerhalb 20 JliIinuten cine braune Abscheidung sich nicht zeigen. 
Oder man priift die 1 + 5 mit Wasser verdiinnte Saure im ~lARsH'schen Apparate. 1st 
die Bestimmung des Arsens nothwendig, so leitet man in die mit 10 Th. Wasser ver
diinnte und erwarmte Saure Schwefelwasserstoff und bestimmt das ausgeschiedene Arsen
sulfid entweder als solches oder als Ammoniumpyroarseniat. Siehe Arsenum. 

Au/bewahrung. Die Eng:iische Schwefelsaure werde in starken Glasgefassen mit 
Glasstopfen vorsichtig aufbewahrt. Sie zieht aus der Luft energisch Wasser an, nimmt 
hierdurch an Volumen zu, wird aber specifisch leichter. Aus diesem Grunde ist flir guteu 
Verschluss der Flaschen zu sorgen. Standgefasse flir kone. Schwefelsaure steHt man 
zweckmassig aus Untersatze aus Porcellan. Hals und Stopfen sind nach jedesmaligem 
Gebrauche des Gefasses trocken zu wischen, weil sich sonst zwischen Hals und Stopfen 
eine verdiinnte Saure ansammelt. 

Anwendung und Dispensation. Die Englische 'Schwefelsaure findet im phar
maeeutischen Laboratorium sehr haufig, in der Receptur nur selten (Fumigatio Ohlori) 
Verwendung. 1m Handverkauf wird sie sehr haufig verlangt. Ihre Abgabe kann an Er
wachsene mit der nothigen Vorsicht unbedingt erfolgen. Dagegen gebe man sie niemals 
an Kinder ab, ferner verweigere man ihre Abgabe in Gefassen, welche nach ihrem bestim
mungsmassigen Gebrauche als Ess- oder Trinkgerathe dienen, wie Tassenkopfe, Bierflaschen, 
Mineralwasserflaschen n. dergl. Auch klebe man hinreichend grosse und auffallenrlc Signa
turen mit der Bezeichnung "Schwefelsaure, Gift, ttt", auf. 

Die Viehkurirer schreiben bisweilen l\iischungen von Terpentinol oder anderen fliich
tigen Oelen mit konc. Schwefelsaure vor. In solchen !iischungen erfolgt lebhafte Reak
tion nnter Selbsterwarmung und Entwicklung von schwefliger Saure, im ungiinstigsten 
Faile kann sogar Entziindung oder eine Art Explosion der !iischung erfolgen. Es elllpfiehlt 
sich daher, diese ]lfischungen im Freien unil zwar in einem offenen Porcellangefass in der 
Art auszuflihren, dass man die Schwefelsaure zunachst mit delll gleichen Volumen RiibOl 
mischt, um erst nach dem Erkalten dieser ~Iischung das Terpentinol in kleinen Antheilen 
hinzuzuriihren. 

TraJi.sport-Flaschen und Ballons flir Schwefelsaure sollten niemals gar zu voll gc
fliilt werden, da die Saure sich durch Erwarmung ausdehnt, in Folge dessen die Gefasse 
zertriimmern und ausfliessen kann. 

Die ausgeflossene Saure wirkt auf Holz, Sagespahne, Stroh verkohlend. Eine Ent
ziindung tritt hierbei aber nur dann ein, wenn gleiehzeitig Sauerstoff abgebende Substanzen 
wie Salpeter, Kaliumchlorat, Pikrinsaure, ZiindhOlzer u. dergl. mit der Saure in Beriihrung 
kommen. 

III. t Acidum sulfuricum (Brit. Germ. Helv. U-St.). Acidum sulfuricum con
centratum (Austr.). Acide snlfurique officinal (Gall.). Reine Schwefelsaure. H 2S04• 

Mol. Gew. = 98. 

Die Darstellung der reinen Schwefe1saure erfolgt nicht mehr iill pharmaceutischen 
Laboratorium, sondern in chemischen Fabriken dadurch, dass man die von Arsen befreitc 
Euglische Schwefelsaure der Destillation aus Gefassen von Glas oder Platin unterwirft. 

Die reine Schwefelsaure bildet eine klare, farb10se und geruchlose, wie Oc1 fliessende 
Fliissigkeit, welche stark atzend und hygroskopisch ist. Spec. Gewicht und Gehalt an 
H2SO! werden von den einzelnen Pharlllakoptien wie folgt gefordert: 

";pec. Gewicht bci 15° 
PrOcen!e II, SO, 

Austr. Brit. Gall. Germ. 

1,84 1,843 1,843 1,836-1,840 
96 98 ca. 100 94-98 

Helv. 

1,836-1,840 
94-98 

U-St. 

>1,835 
> 92,5. 
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Volumgewicht der Schwefelsiiure bei 15° 
nach LUNGE und ISLER. 

Spec. Proc. Spec. Proe. Spec. Proc. Spec. Proc. 
Gewicht H2 SO4 Gewicht H2 SO4 Gewicht H2 SO4 Gewicht H2 SO4 

1,010 1,57 1,260 34,57 1,510 60,65 1,760 82,44 
1,020 3,03 1,270 35,71 1,520 61,59 1,770 83,32 
1,030 4,49 1,280 36,87 1,530 62,53 1,780 84,50 
1,040 5,96 1,290 38,03 1,540 63,43 1,790 85,70 
1,050 7,37 1,300 39,19 1,550 64,26 1,800 86,90 
1,060 8,77 1,310 40,35 1,560 65,08 1,810 88.30 
1,070 10,19 1,320 41,50 1,570 65,90 1,820 90;05 
1,080 11,60 1,330 42,66 1,580 66,71 1,825 91,00 
1,090 12,99 1,340 43,74 1,590 67,59 1,830 92,10 
1,100 14,35 1,350 44,82 1,600 68,51 1,835 93,43 
1,110 15,71 1,360 45,88 1,610 69,43 1,837 94,20 
1,120 17,01 1.370 46,94 1,620 70,32 1,839 95,00 
1,130 18,31 1;380 48,00 1,630 71,16 1,840 95,60 
1,140 19,61 1,390 49,06 1,640 71,99 1.8405 95,95 
1,150 20,91 1,400 50,11 1,650 72,82 1,841 97,00 
1,160 22,19 1,410 51,15 1,660 73,64 1,8415 97,70 
1,170 23,47 1,420 52,15 1,670 74,51 1,8410 98,20 
1,180 24,76 1,430 53,11 1,680 75,42 1,8405 98,70 
1,190 26,04 1,440 54,07 1,690 76,30 1,8400 99,20 
1,200 27,32 1,450 55,03 1,700 77,17 1,8395 99,45 
1,210 28,58 1,460 55,97 1,710 78,04 1,8390 99,70 
1,220 29,84 1,470 56,90 1,720 78,92 1,8385 99,95 
1,230 31,11 1,480 57,83 1,730 79,80 
1,240 32,28 1,490 58,74 1,740 80,68 
1,250 33,43 1,500 59,70 1,750 81,56 

PrUfung. Diese hat sieh vorzugsweise auf einen Gehalt der kauflichen reinen 
Schwefelsaure an Arsen, Schwefiigsaure, Stickstoffsauren und BIei zu richten. 1) 2-3 g 
der Saure miissen beirn Verdampfen in einem blanken Platinschalchen an einem zugigen 
Orte ohne Riickstand fiiichtig sein. Ein Riickstand ware naher zu untersuchen, z. B. in 
basisch weinsaurem Ammon zu losen. Entsteht in dieser Losung durch Schwefelwasserstoff 
ein schwarzer, in verdiinnter Salzsaure llllloslicher Niederschlag, so ist BIei vorhanden. 
2) 50 ccm del' mit del' 10fachen Menge Wasser verdiinnten Saure werden mit 1 Tropfen 
Kaliumpermanganatlosung (1: 1000) tingirt. Es dan innerhalb 20 Minuten keine Ent
farbung eintreten (Salpetrige Saure, schweflige Saure). 3) Die mit der 10fachen Menge 
Wasser verdiinnte Saure wird mit IndigolOsung schwach blau gefiirbt und erwarmt. Es 
darf innerhalb 5-10 Minuten nicht Entfarbung erfolgen (Salpetersaure). 4) Auf Arsen 
kann man die officinelle Saure wie folgt priifen: 1 cern eines erkalteten Gemisches von 
1 Vol. Schwefelsaure und 2 Vol. Wasser wird in 3 cern Zinnchloriir eingegossen. Inner
halb einer Stunde darf Braunfarbung nicht eintreten. Halt eine Saure diese Priifung, so 
ist sie zum pharmaeeutisehen Gebrauehe hinreiehend rein. Handelt es sieh jedoeh wie 
z. B. flir die forensisehe Analyse dar urn, auch die letzten Spuren Arsen in einer Schwefel
saure nachzuweisen, so priift man die mit 5 Th. Wasser verdiinnte Schwefelsaure naeh 
dem Erkalten im MARsH'schen Apparate. Es darf alsdann nach 6stiindigem Erhitzen 
des Gliihrohres sich absolut kein dunkler An:flug eines Spiegels zeigen. 

AUfbewahrung und Dispensation wie unter Acidum sulfuricum crudum. 1st 
die reine Schwefelsaure einmal durch Anziehung von Wasser specifisch zu leicht geworden, 
so versuche man nicht erst, sie durch Abdampfen in einer offen en Porcellanschale zu kon
centriren. Die Saure zieht dabei ungefahr wieder ebensoviel Wasser an als sie abgiebt, 
auch farbt sie sich durch hineinfallenden Staub in kurzer Zeit dunkel. Diese Koncentra
tion gelingt dagegen sehr gut, wenn man das Abdampfen in einer kurz vorher mit heisser 
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konc. Schwefelsaure gereinigten Retorte vornimmt, also einige Procent Wassel' durch Ab
destilliren entfernt. Sehr empfehlenswerth ist es auch, fiiI' solche Falle etwas reincs 
Schwefelsaureanhydrid vorrathig zu halten und die ErhOhung des spec. Gewichtes durch 
Aufltisen einer entspiechenden :Uenge Schwefelsaureanhydrid in del' Schwefelsaure aus
zufiihren. 

Anwendung. Die reine Schwefelsaure ist fiir den innerlichen und ausserlichen 
Arzneigebrauch bestimmt. Unverdiinnt wird sie indessen lediglich als Aetzmittel ange
wendet. Innerlich wird sie stets nur in verdiinntem Zustande als Acidum sulfuricum 
diluturn, als Mixtura sulfurica acida verordnet. Dem Arzt ist der Unterschied zwischen 
der koncentrirten und der verdiinnten Schwefelsaure haufig nicht geniigend bekannt. Ver
schreibt er daher in einer Mischung zu innerlichem Gebrauche z. B. 5 g Acidum sulfuricum 
echlechthin, so dispensire del' Apotheker unter allen Umstanden lediglich 5 g Acidum sul
furicum dilutum. In del' Analyse sowie bei Rerstellung von Praparaten ist die Schwefel
same ein wichtiges chemisches Reagens. 

IV. Acidum sulfuricum dilutum (Austr. Brit. Germ. Relv. U-St.). Spiritus Vi. 
trioH. Verdiiunte Schwefelsiiure. Acide sulfurique dUue (Gall.). Diluted sulfuric 
acid. Wird durch Verdiinnung der konc. reinen Schwefelsaure mit Wassel' darg'estellt, 
und zwar tragt man die abgewogene Menge Schwefelsaure unter Umriihren in kleinen 
Antheilen in die vorgcschriebene !ienge Wasser ein. Diese l'IIischung ist zweckmassig in 
ciner Porcellanschale (bei kleineren !fengen in einem Glaskolben) auszufiihren, nicht aber 
in dem Standgefass, weil dieses in Folge tirtlicher Ueberhitzung der Wandungen hiiLlfig 
springt. Es schreiben vor: 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 

Spec. Gewicht bei 15 0 1,120 1,094 1,110-1,114 1,069 1,0;0 
Die Mischung enthaJt Proc. H,SO 16,66 13,65 10,0 15,6-16,2 10,0 10,0 

Klare farb- und geruchlose Fliissigkeit von stark saurem Geschmack unO. dem vor
geschriebenen spec. Gewichte. Aufbewahrung in Glasflaschen mit Glasstopfen. 

Anwendung. Die verdiinnte Schwefelsaure wirkt au sseI' lich adstringirend und 
blutstillend, sie ist daher Bestandtheil mehrerer Wundwasser (Arquebnsade). Innerlich 
werden ihr antipyretische und blutstillende Wirkung zugeschrieben. J\!Ian giebt sie in starkel' 
Verdiinnung mit 'Vassel' oder schleimigen Fliissigkeiten, auch gegen chronische Bleiver
giftung. Del' langere Gebrauch verUTsacht Verdauungssttirungen, grossere Gaben ktinnen 
zu Vergiftungen fiihren. 

Dosis maxima nach Relv.: 1,5 g pro dosi, 5,0 pro die von der 10proc. Saure. 
'Vird verdiinnte Schwefelsame in Pillen verordnet, so sind diese im PorceIlan-Jl1tirser an
zustossen. 

V. Acidum sulfuricum crudum dilutum. Verdiinnte rohe Schwefelsiiure. 
Putzw8sser. Zum Putzen fiir Kupfer, Messing und Zink giebt man eine Mischung von 
1 Th. Toher Schwefelsaure mit 4 Th. gewtihnlichem Wassel' ab, welche nach einigem Stehen 
von dem abgesetzten Bleisulfat abfiltrirt wird. Die Mischung ist mit "Vorsichtig" odeI' "Gift" 
zu signiren und wie die Englische Schwefelsaure niemals in Trink- oder Kochgeschinen 
abzugeben. Auch wiirde es 8ich empfehlen, diese Mischung mit irgend einem Farbstoff zu 
farben, z. B. mi t l'iIethylorange. 

Kupferglanzwasser. Poli cuivre. Liquor acidus aluminatus. 1st zu he
reiten aus 10 Th. kryst. Alaun, 50 Th. Englischer Schwcfelsaure und 200 Th. Wasser. Aueh 
hier wii.rde sieh eine Farbung empfehlen. 

Ohemie und Analyse. Konc. Sehwefelsame wirkt verkohlend auf Kohlehydrate, 
indem sie diesen die Elemente des 'Vassel's entzieht, zersttirend auf aIle organischen Gc
bilde (Gewebefasel'll, Holz, Raare etc.); die Einwirkung erfolgt in del' Warme unter Ent
wickelung von schwefliger Same. Das Einathmen dieser Dampfe ist schiidlich, da diese 
die Schleimhiinte del' Luftwege angl'eifen. 

Freie Schwefelsaure reagirt sauer. Freie Schwefelsaure Bowie geloste schwefel
saure Salze geben mit BaryumsalzHisungen einen specifisch schweren, pulverigen, weissen 
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Niederschlag von Baryumsulfat BaSO., welches in Siiuren sowohl wie in Alkalien un
loslich ist. 

Zur Bestimmung der Schwefelsaure sauert man die wasserigen Losungen der 
Sulfate - bei freier Schwofelsaure ist Ansauern nicht nothig - mit 10-20 Tropfen Salz
saure an, erhitzt zum Sieden und fiigt nun unter bestandigem Umriihren zu der im Sieden 
zu erhaltenden Fliissigkeit tr 0 p fen w e is e heisse Baryumchloridlosung bis zu einem massigen 
Ueberschusse der letzteren hinzu. Nach beendigter Fallung setzt man das Sieden noch 
einige Zeit fort und bsst alsdann die Fliissigkeit auf dem Wasserbade, zuletzt an einem 
warmen Orte, mindestens 12 Stunden lang absetzen, damit das Baryumsulfat krystallinische 
Beschaffenheit annimmt. Alsdann dekanthirt man die Fliissigkeit durch ein Filter (Baryt
Filtrirpapier!), kocht den Niederschlag wiederum mit etwas salzsaurem Wasser, Bisst er
kalten, dekanthirt und wiederholt dieses Auskochen noch zweimal. Schliesslich bringt man 
den gesammten Niederschlag auf das Filter, wascht mit heissem Wassor bis zum Ver
schwinden der Chlorreaktion aus. N ach dem Trocknen verbrcnnt man zuerst das vom 
Niederschlage getrennte Filter in einem gewogenen Platintiegel, giebt den Niederschlag 
hinzu und gliiht bei halb aufgelegtem Deckel 10-15 Minuten mittelst Bunsenbrenners. 
Das Abfiltriren, Was chen und Gliihen kann mit Vortheil auch im GoocH'schen Tiegel 
erfolgen. 

Enthiilt eine Fliissigkeit lediglich freie Schwefelsaure und keine andere Saure, so 
kann die freie Schwefelsaure auch maassanalytisch bestimmt werden. Man titrirt alsdann 
mit Kali-, Natron- oder Barytlauge (Methylorange als Indikator). 1 ccm Normal-Alkali zeigt 
in dies em FaIle = 0,049 g H 2 SO. oder 0,040 g S03 an. 

Die maassanalytische Bestimmung der gebundenen Schwefelsaure ist 
zwar miiglich, das Verfahren ist aber derartig komplicirt, dass man in der Regel durch 
die gewichtsanalytischc Bestimmung rascher zum Ziele kommt. 

'l..'oxikologisc7ws. Vergiftungen durch konc. Schwefelsaure kommen ziemlich hiiufig 
vor. Die Hauptmengen der eingefiihrten Schwefelsaure sind gcwiihnlich in den zuerst 
erbrochenen Massen vorhanden. 1st der Tod rasch erfolgt, was von der Koncentration und 
Menge der genossenen Saure, sowie davon abbangt, ob das Gift. in den gefiillten oder 
leeren Magen gelangte, so kann, vorausgesetzt dass die Entnahme der Organtheile bei der 
Sektion in sacbgemasscr Weise erfolgte, der Nachweis freier Schwefelsaure - und auf 
diesen hat die Untersuchung sich in erster Linie zu ricbten - auch noch in den ersten 
Wegen (Speiseriihre, Magen, Darm) gelingen. 1st der Vergiftete aber vor dem Tode arzt
lich behandelt worden, oder ist bei der Entnahme der Organe nicbt sachgemass verfahren 
worden, indem z. B. die sccirenden Aerzte die innere Magenwandung sanber abspiilten 
und das Spiilwasser weggossen, so kann der Nachweis freier Scbwefelsaure unmiiglich 
sein. Ebenso ist freie Schwefelsaure wahrscheinlich dann nicht mehr nachzuweisen, wenn 
nach dem Einnehmen derselben la.ngere Zeit 6-12-24 Stunden verstrichen ist, weil die 
Minoralsauren verhaltnissmassig rasch resorbirt werden. - Sei dem wie ibm wolle, der 
Untersuchor vert'ihrt zweckmassig wie folgt: 1) Es ist zunachst die Reaktion der Organ
theile (Auszug des Mageninbaltes) mittelst Lackmuspapier feftzustellen. Wird dieses ge
riithet, so giebt man zu etwa 10 ccm Wasser 1 Tropfcn l'lIcthylorange und setzt etwas von 
dem filtrirfen wasserigen Auszuge des Objekts hinzu. Bei Gegenwart von freier Schwefel
saure geht die gelbe Farbung der Losung in Kirschroth iiber, und es wird hierdurch be
wiesen, dass cine freie :Mineralsaure gegenwartig ist. - :Man kann die Monge derselben 
iill wtlsserigen Auszuge mit N ormalkalilauge (und ~Iethylorange als Indikator) titriren. 
2) Der wasserige Auszug giebt auch nach dem Ansauern durch Salzsaure mit Baryum
chlorid einen reichlichen weissen Niederschlag von Baryumsulfat. Es ist dessen :Menge 
in einem aliquoten Theil des Objektes gewichtsanalytisch festzustellen. 3) Schleimige 
Objekte, welche sich mit Wasser nicht gut ausziehen lassen, iiborgiesst man mit dem 
2-3fachen Volumen starken Alkohols (96 Froc.), in welchem soviol frischgefiilltes Cin
chonin aufgeliist ist, dass die Reaktion der Fliissigkeit deutlicll alkalisch bleibt. :Man 
macerirt bei nicht iiber 30°, filtrirt und scheidet den Alkohol dureh Destillation, schliess
lich durch Verdampfen der Fliissigkeit auf dem vVasserbadc abo 

:Man nimmt den Riickstand mit Wasser auf und bestimmt in je einer Halfte des 
Filtrates einerseits die vorhandene Sehwefclsilure dureh Fallen ·mit Baryumehlorid, ander
seits das Cincbonin, indem man die zweitc Halfte der wasserigcn Losllng mit Ammoniak 
ubersattigt und die nach 24stundigem Stehen ausgeschiedenen Krystallc auf gewogenem 
Filter sammclt, mit Wasser wascht, trocknet und wagt. Die beiden so erhaltencn Werthe 
miissen annahernd aufeinander stimmen. 

Wenn es miiglich ist, die Schwefclstlure in kone. Zustande darzustellcn, so versuchf
man es zu thun. In cinem FaIle war ein Saugling in dor Wiege durch Schwefclsiiure 
vergifblt worden. Die Saure war zum Theil auf das Kopfkissen geflossen und in die Fe
dern eingedrungen. Die Fcdcrn wurden mit 'Vasser ausgezogen, im wasserigen Auszuge 
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wurde die Schwefelsaure gewichtsanalytisch und maassanalytisch bestimmt. Ausserdem 
aber wurde ein Theil des wasserigen Auszuges auf dem Wasserbade in einer Platinschaael 
verdampft. Es hinterblieb ein oliger Riickstand, von welchem e i n Tropfen eine Mischung 
von Kaliumchiorat, Zucker und Schwefel zur Entziindung brachte. 

1st es nicht mehr moglich freie Schwefelsaure nachzuweisen, so muss man sich 
damit begniigen, die Menge der ge bundenen Schwefelsaure festzustellen, doch ist alsdann 
der Beweis einer Schwefelsaurevergiftung nicht mit Sicherheit erbracht. 

Beschadigung von Kleidungsstiicken etc. Konc. Schwefelsaure lost Wolle 
und Seide sehr rasch auf, so dass in diesen Stoffen Locher entstehen. Pflanzliche Faser
stoffe werden etwas weniger rasch zerstort, aber immerhin zerstort. Verdiinnte Schwefel
saure, wie sie z. B. in einer Starke von 15 Proc. als Putzwasser verwendet wird, verandert 
zunachst die Farbe der Gewebe, mit den en sie in Beriihrung kommt. In der Regel ent
stehen rothe Flecken. Hat die verdiinnte Saure Zeit und Gelegenheit, durch Verdunsten 
des Wassers koncentrirter zu werden, so wirkt sie ahnlich wie konc. Schwefelsaure auf die 
Gewebe: die betroffenen Stellen werden morsch und es entstehen gleichfalls Locher. 
Solange freie Schwefelsaure auf den Geweben ist, ist sie durch Methylorange und Titriren 
leicht nachzuweisen und zu bestimmen, nur achte man darauf, dass die meisten Gewebe 
sauer reagiren. 1m Verlaufe der Zeit geht aber die auf Gewebe aufgespritzte Schwefel
saure in saures und spater in neutrales Ammoniumsulfat iiber. 1st sie erst einmal in 
letzteren Zustand eingetreten, so ist freie Schwefelsaure natiirlich nicht mehr auffindbar, 
obgleich die Zerstorungen handgreiflich durch Schwefelsaure erfolgt sind. In solchen 
Fallen muss man gemessene oder gewogene Mengen a) des unverletzten, b) des bescha
digten Stoffes mit heissem Wasser erschopfen und in den Ausziigen die Gesammtschwefel
saure bestimmen. Die Kontrolle durch a) ist nothwendig, weil die meisten gefarbten 
Stoffe an sich Sulfate enthalten. 

Aeidum snlfurleum aromatieum. 
a) Aromatic sulphuric acid (('-St.). 

Rp. (1) Acidi sulfurici (92,5"10) 100 ccm 
(2) Alkohol (94 Vol. "10) 700 " 
(3) Tincturae Zingiberis 50 
(4) OIei Cinnamomi 1 
(5) Alkohol (94"10) q. s. ad 1000 _ 

Man trage Yorsichtig 1 in 2 ein, nach dem El'kal
ten fUgt man 3 nnd 4 hinzu und milt mit 5 bis 
zu 1 Liter anf. Spec. Gew. ca. 0,939 bei 15°. 

b) Aromatic sulfnric acid (Brit.). 
Rp. Tincturae Zingiberis (1+8) 250,0 ccm 

Spiritus Cinnamomi 12,5 " 
(ex Oleo Cinnam. 1 Spiritus (9) 
Spiritus (90 Vol. "10) 737,5 " 
Acidi sulfuriei cone. 75 

Aqua vulneraria. THEDENI. 
THEDEN'S Wundwasser (Germ. I. El'giinzb) 
Rp. Aceti (6 °/0) 6 Th. 

Spiritus diluti (70 Vol. "/0) 3 • 
Acidi sulfurici diluti (16"/0) 1 " 
Mellis depurati 2 " 

Werden gemischt nnd nach einigor Zeit filtrirt. 
Klar, aniangs gelb, spater brilunlich. 

Balsamum adstringens. RICHARD. 
Rp. (1) Acidi su!furid (94-98"10) 20,0 

(2) Spiritus (90 Vol. "10) 60,0 
(3) Olei Terebinthinae 20,0. 

Man mischt zuui!chst 2 mit 3, fUgt zu diesel' Mi
schung Yorsichtig 1 hinzu und liisst zuniichst 
einige Zeit in offenem Gefasse stehen, bevor 
man auf Flaschen fUllt. In Gaben von 1,-2,-
3,0 g mit schleimigen Getrlinken .erdiinnt bei 
Blutspeien und Nasenbluten. 

Balsamum haemostaticum. WARREN. 
WARREN'S blutstillender Balsam. 

Rp. (1) Acidi sulfurici (94-98"10) 25,0 
(2) Spiritus (90Vo!."Io) 10,0 
(3) Olei Terebinthiuae 10,0. 

Man mischt 2 und 3 und fUgt dann 1 hinzu. 1m 
Uebl'igen s. d. vorigen Balsam. Dosis 20-30 
Tropfen. 

Causticum crocatum. Rl.'ST. 

Pasta caustica Aethiopica. Acidum sul
fUl'icum solidificatum. Caustique sul

furique au safran VELPEAU. 
Rp. Croci pulverati 1,0 

Acidi sulfurici 1,0-1,5 
ut fiat pasta. D. ad vitrum. 

Caustieum sulfo·earbonisatum. RICORD. 
Enthiilt an Stelle von Safran Carbo Jigni pulv. 

Causticum nigrum VELPEAU ist ein Gemisch von 
konc. Schwefels~ul'e mit Siissholzpulver. 

Mldurll sulfuriclI aeida (Germ. Helv.) 
Liq uor acid us Hall eri (Austr.) HALLER'sches 

Sauer. 
Rp. Acidi sulfurici (96-98"10) 1 Th. 

Spiritus (90 Vo!. "10) 3 " 
Vorstehende Vorschrift gleichlautend Auslr., Germ., 

Helv., nur Bchreibt Helv. Spiritus von 95-96 
Vo!' "/0 Yor. Das entsprechende Prliparat del' 
Gall. ist: 

Acide sulfurique aleoollse. Eau de RABEL (Gal!.). 
Rp. Acidi sulfurici (94-98"/0) 100,0 

Spiritus (90 Vo!. "10) 300,0 
Flomm Rhoeados 4,0. 

Die B1Ulhen werden mit del' erkalteten Mischung 
4 Tage macerirt, dann wird a bfiltrirt. 

Limonade sulfurique (Gall.). 
Potus sulful'icus. 

Rp. Acidi sulfurici diluti (10"10) 20,0 
Aquae 875,0 
Sirupi Sacchari 125,0. 

Spedficum bei Bleivergiftung und Bleikolik. 

Potus sulfuricus. GENDRIN. 
Rp. Acidi sulfurici diluti (16,0"10) 5,0 

Spiritus (90 Vol. "10) 50,0 
Aquae 940,0 
Elaeosacchari Citri 5,0. 

Prophylaktisch gegen Bleivergiftung dreimal tli .. -
Hch ein kleines Weinglas voll. 
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Sirupus Acidi sulfurici. 
Sirupus vitrioIatus. 

TIp. Acidi suIfurici diJuti (16,0"10) 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Sirupus addus. RABEL. 

Rp. Aquae RabeIii 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Yet. Caustieum peracldum. 

Rp. Acidi sulfurici AngJici 30,0 
Acidi nitrici fumantis 10,0. 

Zum Bestreichen alter schwammiger Tollbeulen 
Vorsichtl 

Bei Gonorrhoe dreimaI tltglich 'I. EssIaffel mit 
Wasser verdilnnt. 

Yet. Eleetuarium adstringens. 

Rp. Acidi suIfurici diInti (16.0"10) 20,0 
Uuguentum sulfuricum. ACHARD. 

Sapo acidus Achard. 
Rp. Adipis suilli 50,0 

Acidi sulfurici puri 5,0. 
Misce exactissime. Ais ableitende Einreibung 
beiAugenentziindung, Liihmung. (Unzweckmilssig.) 

Rhizomatis TormentiJlae 100,0 
Radicis AugeJicae 120.0 
Farinae secalinae 20,0. 

M. f. electuarium. Grossen Hausthieren aile 3-4 
StuDden den '/S' kIeineren den '/,. Theil zu geben. 
Bei atonischem Durchfall, Blutharnen, Harnruhr. 

Acidum sulfuricum anhydricum. Schwefelsaure-Anhydrid. Schwefeltrioxyd. 
S03 = 80. Wird 1) durch Erhitzen von rauchender Schwefelsaure gewonnen, wobei das 
Anhydrid sich zuerst verfliichtigt. 2) Durch Ueberleiten eines Gemisches von Schwefel
sriure und Sauerstoff iiber gliihenden Platinasbest. 3) N ach WOLTER durch Gliihen von 
Natriumpyrosulfat: N~S207 = N~SO, + S03' 

Bei gewohnlicher Temperatur seidenglanzende N adeln, welche bei 15 0 schmelzen und bei 
40-50 0 sich verfliichtigen. Der Dampf ist an sich farblos, bildet aber an der Luft durch 
Wasseranziehung unter Uebergang in ~SO, weisse Nebel. Anwendung in der wissen
schaftlichen und technischen Chemie, ferner um zu leicht gewordene Schwefelsaure zu ver
starken. S. S. 125. 

Acidum persulfuricum. Ueberschwefelsaure. S20SH2' Scheidet sich an del' 
Anode ab, wenn Schwefelsaure von 1,4 spec. Gew. bei einer Stromstarke von 2 Ampere 
elektrolysirt wird. 2H2SO, = H2 + ~S20S' Zur Zeit nur in wasseriger Losung bekannt. 
Diese zerfallt unter Mitwirkung des Wassers in der Kalte allmahlich in Schwefelsaure und 
Wasserstoffsuperoxyd: ~S20S + 2~0 = 2~SO, + H20 2, in der Warme in Schwefelsaure 
und Sauerstoff: H2S20S + H20 = 2H2SO, + 0. Reaktionen: 1) In der Warme wird Sauer
stoff entwickelt. 2) Indigolosung wird entfarbt. 3) Aus Salzsaure oder Natriumchlorid 
wird Chlor, aus Kaliumbromid = Brom, aus Kaliumjodid = J od abgeschieden. 

Ammonium persulfuricum. Ammoniumpersulfat. Ueberschwefelsaures Am
monium. S20s(NHl)2' = 228. Wird durch Elektrolyse einer gesattigten Losung von 
Ammoniumsulfat dargestellt: 2 [S04(NH4)2J = ~ + 2NHa + S20s(NH4)2' 

Farblose Krystalle, in trocknem Zustande selbst bei 100 0 bestandig; in feuchtem 
Zustande zersetzt es sich langsam schon bei Zimmerwarme unter Abgabe von stark ozo
nisirtem Sauerstoff: (NH4)2S~OS + H20 = 2NH4H. SO, + 0. Loslich in 2 Th. Wasser. 
Kann aus Wasser von 60 0 umkrystallisirt werden. 

Reaktionen: 1) Mit einer Losung von Anilinsulfat erwiirmt, entsteht Anilin
schwarz. 2) Eine mit Natrinmacetat versetzte Fuchsinlosung wird gebleicht. 3) In einer 
Losung von Mangansulfat entsteht Ausscheidung von Braunstein. 4) Aus einer Losung 
von Kaliumkarbonat wird ein krystallinischer Niederschlag von Kaliumpersulfat gefallt. 

Anwendung. Die 0,5-2proc. Losung ist zu Mundwassern und zur Konservirung 
yon Nahrungsmitteln empfohlen worden. 

Natrium persulfuricum. Natriumpersulfat. Ueberschwefelsaures Natrium. 
S~OsNa~ = 238. Wird durch Elektrolyse einer gesattigten Losung von Natriumsulfat oder 
durch Umsetzen einer Losung von Ammoniumpersulfat mit einer Losung von Natrium
hydrat erhalten. 

Farbloses, in Wasser leicht losliches Salz. 
Kalium persulfuricum. Kaliumpersulfat. Ueberschwefelsaures Kalium. 

Anthion. S20SK2 = 270. Entsteht durch Elektrolyse einer Losung von Kaliumbisulfat 
bei 3,5 Ampere, oder durch Umsetzung von Ammoniumpersulfat mit Kaliumkarbonat.. 
Farblose, saulenformige Krystalle in 50 Th. Wasser loslich. Oxydirt Natriumthiosulfat zu 
Natriumsulfat, daher Anwendung in der Photographie als Anthion. S. Photographie. 
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Acidum sulfurosum. 
Unter dem Namen "Schweflige Saure" wird gewohnlich das Schwefeldioxyd oder 

Schwefligsaure-.A.nhydrid S02 verstanden; die wahre schweflige Saure S03~ ist nicht als 
solche bekannt, aber wahrscheinlich in del' wassrigen Losung des Schwefligsaure-.A.nhydrides 
enthalten. 

I. Acidum sulfurosum anhydricum. 8chwefiigsiiure-Anhydrid. Schwefel
llioxyd. 802, Mol. Gew. = 6'. Wird durch Verbrennen von Schwefel an der Luft oder durch 
Erhitzen von konc. Schwefelsaure mit Kohle, Kupfer oder Quecksilber gewonnen. Farbloses 
Gas von erstickendem Geruch, feuchtes Lackmuspapier zunachst rothend, dann bleichend. 
1 Liter des Gases wiegt bei 0° und 760 mm B = 2,862 g. Es lOst sich reichlich in Wasser, 
Alkohol nnd anderen Medien. Kampfer lost 308 Vol., Eisessig = 318 Vol. S02' Bei -10° C. 
unter gewohnlichem Druck oder unter etwa 6 .A.tmosphiiTen Druck bei gewohnlicheT Tem
pemtuT WiTd das Gas zn "fiiissigem Schwefeldioxyd" verdichtet. Dieses siedet bei _8° C. 
unteT Bindung von Warme (Kalte-Erzeugung) und erstarrt bei -76°C. zu weissen Flocken, 
welche bei etwa -75° C. schmelzen . .A.nwendung zur kiinstlichen Herstellung von Eis, als 
Desinfektionsmittel, Bleichmittel, ZUT FabTikation del' Sulfit-Cellulose u. a. m. Fliissige 
sehweflige Saure kann in druckfesten Eisenbehaltern ("Bomben") bezogen werden. 

PICTET'S Fliissigkeit ist ein Gemisch von fiiissiger schwefligeT Saure und fiussiger 
Kohlensaure, in versehiedenen Verhaltnissen, wie man es durch Erhitzen von kone. 
Srhwefelsaure mit Kohle erhalt, z. B. 97 Proe. S02 und 3 Proe. CO2, 

II. t Acidum sulfurosum (solutum). Wiissrige schweflige Siiure (ETganzb. 
Brit. U-St.). A.cide sulfureux dissous. Sulphurous acid. H2S03 + xH20. 

Die von den angegebenen Pharmakopoen etc. aufgenommenen Losungen der schwef
ligen Saure sind von versehiedeneT StaTke. Es verlangen: 

Spec. &.wicht 
Proc. so. 

Ergilnzb. 

1,052 
10,0 

Brit. 

1,025 
5,0 

U-St. 

>1,035 
>6,4 

Die DaTstellung erfolgt, indem man kone. oder nur wenig mit Wasser verdiinnte 
Schwefelsaure mit Kupfer oder Kohle erhitzt, das entwickelte Gas in wenig Wasser wascht, 
hierallf in Wasser leitet. 

Volumgewicht der wiissrigen Losung von schwefliger 8liure und Gehalt an S02 
bei 15° (SCOTT). 

proe., Vol. Gew. 
S02 I P;~:. I Vol. Gew. proe., Vol. Gew. 

S02 
Proe. 
S02 

Vol. Gew. 

1,0028 0,5 1,0168 3,0 1,0302 5,5 1,0426 8,0 
1,0056 1,0 1,0194 3,5 1,0328 6,0 1,0450 8,5 
1,0085 1,5 1,0221 4,0 1,0353 6,5 1,0474 9,0 
1,0113 2,0 1,0248 4,5 1,0377 7,0 1,0497 9,5 
1,0141 ; 2,5 1,0275 5,0 1,0401 7,5 1,0520 I 10,0 

1 Vol. Wasser lost bei 0° C. = 80 Vol., bei 15° C. = 43,5 Vol., bei 20° C. = 39,4 Vol., 
bei 40° C. = 18,8 Vol. S02' 

Dat'stellung. In einen Kolben von etwa 750 cem Fassungsraum schiittet man 
30 g Holzkohle in erbsengrossen Stiicken, giesst auf diese 220 g konc. reine Sehwefels1illre 
und miseht dmch Schwenken gut durch. Den Kolben verbindet man mit einer etwa 
50 cem Wasser enthaltenden Waschflasehe und leitet das gewaschene Gas in eine Pi2-
Liter-Flasche, welche 1 Liter destillirtes Wasser enthalt. Durch Erhitzen des Zersetzungs
kolbens in einem Sandbade oder auf einem Drahtnetz eThiilt man einen ruhigen St.rom 
Schwefligsiiure-Gas, welches in dem vorgelegten 'Wassel' absorbirt wird. Es empfiehlt sieh, 
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die Vorlage durch Einstellen in kaltes Wasser ktihl zu halten. "Venn die Gasentwicke
lung nachlasst, stellt man die Losung auf das geforderte spec. Gewicht ein. Das nach 
dieser Vorschrift erhaltene Gas ist mit etwas Kohlensaure verunreinigt, was indessen fUr 
therapeutische Zwecke nicht schadet. 

An Stelle der Kohle kann man in obiger VOl'schrift auch auf 220 g konc. Schwefel
saure 70 g Kupfer in Form von Spahnen oder von feinen Blechschnitzeln verwenden. Den 
Zersetzungsrnckstand kann man zu Kupfersulfat verarbeiten. 

Eigenschaj'ten. Klare, farblose, in der Warme vollig fltichtige Fliissigkeit von 
erstiekendem Geruche, blaues Lackmuspapier zunachst rotbend, dann bleichend. Sie giebt 
direkt mit Baryumchlorid versetzt nur eine schwache rrrnbung. Ftigt man aber ein 
Oxydationsmittel hinzu, z. B. Chlorwasser oder Jodlosung oder Chromsaure, so entsteht 
eine reichliche Ausscheidung von Baryumsulfat. Sie entfarbt Kaliumpermanganat und 
fUhrt Chromsaure in (griines) Chromoxyd tiber. Schweflige Saure ist cine zwei basische 
Saure; die Salze heissen " Sulfite". Ausserdem ist sie in wassriger Losung ein energisches 
Reduktionsmittel: Sie reducirt Merkurisalze zu Merkurosalzen, Chlor zu Chlorwasserstoff, 
Jod in wassriger Losung zu Jodwasserstoff, Chromsaure zu Chromoxyd, Mangansaure und 
Uebermangansaure zu Manganoxydul u. dergl. mehr. Aus einer wassrigen Losung von 
Jodsaure wird durch schweflige Saure Jod in Freiheit gesetzt, welches Starkelosung 
blau farbt. 

Die wassrige Losung der schwefligen Saure nimmt aus der Luft allmahlich Sauer
stoff auf und geht dabei in Schwefelsaure iiber. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschtitzt in kleineren, moglichst ge
fiillten Gefassen, . urn der Oxydation durch den Luftsauerstoff nach Moglichkeit vorzubeugen. 

Priifung. 1) Sie verdampfe ohne einen Rtickstand zu hinterlassen. 2) 5 ccm mit 
3-4 Tropfen Salzsaure angesauert, werden durch Baryumchloridlosung nur ganz schwach 
getrtibt (geringer Gehalt an Schwefelsaure ist zuzulassen). 3) Nach dem Uebersattigen mit 
Arnmoniak erseheine sie nicht blau gefarbt (Kupfer). 4) Gehaltbestimmung. Mau wagt 
3,0 g der Saure in ein 100 ccm-Kolbchen ab und fiillt mit Wasser bis zur Marke auf. 
10 ccm der Mischung werden, nach Zusatz von 20-30 ccm Wasser und etwas Starkelosung, 
mit 1/1o-Normal-Jodlosung (in 1 cc = 0,0127 g Jod enthaltend, welche = 0,0032 g S02 
entspreehen) bis zur eben eintretenden Blaufarbung titrirt. Hierbei sollen folgende Mengen 
Jodlosung verbraueht werden: Saure von 10 Proe. = 9,40 ccm, von 5 Pmc. = 4,7 ccm, von 
6,4 Proc. = 6 ccm l/lO-Jodlosung. Vergl. S. 132. 

Anwendung. Schweflige Saure wirkt faulnisswidrig und gahrungswidrig, indem 
sie fUr Spaltpilze und Hefen ein tOdtliches Gift ist. In geringen Mengen vom Menschen 
eingeathmet, reizt sie zum Husten, in, grosseren Mengen kann sie den Tod durch Ersticken 
herbeiftihren. In wassriger Losung wendet man sie an: Aeusserlich bei parasitaren 
Hauterkrankungen, jauchigen und syphilitischen Geschwtiren, zu Pinselungen und Inhala
tionen bei Aphthen, Diphtherie. Dosis 0,05-0,4 g S02 mehrmals taglich in starker Ver
dtinnung. Innerlich bei Gahrungsprocessen im Magen, bei Infektionskrankheiten wie 
Typhus, Cholera. Technisch: In Gasform (durch Verbrennen von Schwefel) zu desinfi
cirenden Raucherungen, zurn Bleichen, zur Herstellung von Sulfitcellulose u. a. m. 

III. Calcium sulfurosum. Calciumsulfit. Schwefligsaurer Kalk. In den 
Handel gelangt sowohl das neutrale als auch das saure Salz. 

Calcium sulfurosum neutrale technicum. N eu trales Calc iumsulfit. N eu traler 
schwefligsaurer Kalk. CaSOs + 2~0 = 156. Dieses Salz wird erhalten, indem man 
entweder (ahnlich wie bei der Bereitung des Chlorkalks) in geschlossenen Kammern 
schweflige Saure auf geloschten Aetzkalk (aus 28 Th. Aetzkalk+ 18 Th. Wasser) in Pulver
form einwirken lasst, oder indem man Calciumkarbonat (Schlammkreide) in Wasser ver
theilt, so lange schweflige Saure einleitet, bis Kohlensaure nicht mehr in Freiheit gesetzt 
wird, das in der Losung befindliche Salzpulver abkolirt und an der Luft troclmet. - Ein 
weisses bis gelbliches Pulver, loslich in 800 Th. Wasser, leichter loslich in verdiinnter 
schwefliger Saure und kann aus dieser krystallisirt werden. Durch SauTen (HCl, H2S04, 

Essigsaure) wird aus dem Salz Schwefligsaure-Anhydrid abgespalten. Man verwendet es 
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als Desinficiens in del' Gahrungsindustrie, auch als Zusatz zu Bier, welches die N eigung 
hat sauer zu werden. 

Calcium sulfurosum neutrale purum. CaSOs + 2HgO = 156. Man vertheilt 50 Th. 
Calciumkarbonat in 150 Th. Wasser und leitet Schwefligsaure-Anhydrid bis zur Auflasung 
ein. Man filtrirt die Lasung (welche das saure Salz enthalt) und lasst sie an del' Luft 
stehen. Es scheidet sich alsdann in Folge Entweichens von Schwefligsaure das neutralo 
Salz in farblosen KrystaUen abo Zum innerlichen Arzneigebrauch, sowie zur Kon
servirung eingemachter Friichte verwendet. 

Calcium bisulfurosum. Calciumbisulfit. Doppeltschwefligsaurer Kalk. Die 
unter diesem N amen in den Handel gebrachten Praparate werden hergesteUt, indem man 
10-20 g Aetzkalk lascht, mit Wasser zu 1 Liter auffiillt und diese Fliissigkeit mit schwef
liger Saure sattigt. Man erhalt so Lasungen v:on Calciumbisulfit in wasseriger schwefliger 
Saure, welche friiher als "Real Australian Meat Preserve" in den Handel kamen, jetzt 
durch das N atriumsalz ziemlich verdrangt sind. Die Zusammensetzung solcher Pra
parate war: 

Spec. Gew. Proc. CaO. 
1) 1,0344 0,96 
2) 1,0467 1,11 

Proc. SO. 
3,63 
6,18 

Spec. Gew. 
3) 
4) 1,0799 

Proc. CaO. 
1,62 
2,07 

Proc. SO. 
6,8 

10,0 

Farblose Fliissigkeit, stark nach schwefliger Saure riechend. Bei langerem Stehen 
an der Luft scheidet sich neutrales CaSOs + 2H20 krystallisirt abo Ein rohes Praparat 
wird namentlich als Desinficiens in der Gahrungs-Industrie, Z. B. zum Ausscheuern del' 
Gahrbottiche, Tiinchen del' Wande (um wilde Hefen, Schimmel und Spaltpilze zu tOdten), 
zur Desinfektion der Milchkeller, StaUe, Krippen, Raufen (bei Maul- und Klauenseuche etc.), 
reine Praparate werden als Zusatz zu N ahrungsmitteln, friiher wurden sie namentlich als 
Zusatz zum gehackten Fleisch verwendet, S. S. 132 und unter Car~. 

Magnesium sulfurosum neutrale. Neutrales Magnesiumsulfit. Schweflig
saures Magnesium MgSOa + 6~O = 212. Wird wie das reine Calciumsulflt dar
gesteUt, indem man in eine Anreibung von 50 Th. basischem Magnesiumkarbonat mit 
300 Th. Wasser Schwefligsaure-Anhydrid bis zum Aufharen del' Kohlensaure-Entwickelung 
einleitet. Ein weisses, grob krystallinisches Pulver, in 80 Th. Wasser laslich. Aufbewahrullg 
in dicht geschlossenen Gefassen. 

Anwendung. Wurde als innerliches Antisepticum bei Diphtherie, Blutvergiftung, 
Rotzinfektion, Typhus, Puerperalfieber, Pyamie etc. empfohlen. Dosis 0,5-1,0 g drei- bis 
viermal taglich in Pulverform. 

Natrium sulfurosum neutrale. Neutrales Natriumsulfit. Schweflig-
saures N atrium. N~S03 + 7H20 = 252. Man leitet in eine warme, filtrirte Lasung 
von 80 Th. konc. Natriumkarbonat in 160 Th. Wasser, welche durch Erwarmen auf dem 
Wasserbade auf 40-50 0 gehalten wird, Schwefligsaure-Anhydrid bis zur Sattigung ein, 
alsdann fiigt man so lange warme konc. Natriumkarbonatlasung hinzu, bis die Fliissigkeit 
schwach alkalisch reagirt, und lasst in der Kalte krystallisiren. Die Mutterlaugen geben 
durch Einengen weitere Mengen von Krystallen. 

Das technische Natriumsulfit wird oereitet, indem man feuchte Soda-Krystalle 
in Thiirmen del' Einwirkung von Schwefligsaure-Anhydrid aussetzt, welches von unten 
einstramt. 

JiJigenscha{ten. Farblose, prismatische, an der Luft verwitternde Krystalle, leicht 
laslich in Wasser. Das Salz geht in Substanz sowie in wasseriger Lasung allmahlich in 
N atriumsulfat iiber. Die Lasung schmeckt kiihlend und reagirt schwach alkalisch. 

Anwendung. Wird innerlich und ausserlich in gleicher Weise wie das Calcium- und 
Magnesiumsalz angewendet. Dosis 0,5-1,0 g mehrmals taglich. Technisch unter verschie
denem Namen: Als "Antichlor", um das Chlor in del' Bleicherei unschadlich zu machen; 
als "Konservesalz" zur Haltbarmachung von Fleisch und Fleischwaaren. Technisch 
auch in del' Photographie. Ueber die Zulassigkeit del' Fleischkonservirung durch dieses 
Salz S. Caro. 

Natrium bisulfurosum. Natriumbisulfit. Doppeltschwefligsaures Natrium. 
Bisulfite de soude (Gall.). NaHSOa = 104. Man sattigt eine warme Lasung von 
80 Th. kryst. Natriumkarbonat in 160 Th. Wasser mit Schwefligsaure-Anhydrid. Beim 
Erkalten krystallisirt das Natriumbisulfit in kleinen glanzenden Prismen, welche sauer re
agiren, nach Schwefligsaure riechen und an del' Luft sich leicht zu Natriumsulfat 
oxydiren. 

Man benutzt es zur Konservirung von Nahrungsmitteln, zur Entfernung del' durch 
Kaliumpermanganat erzeugten Flecken auf Haut und Wasche, unter dem Namen "Leu
kogen" zum Bleichen del' Wolle. 

Natriumsulfit - Natriumkarbonat. 2Na2SOa . Na2COa + 21 H20, ein ziemlich besmn
diges Doppelsalz, welches in der Photographie Verwendung findet, wn'd hergestellt, indem 
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man 7 Th. kryst. Natriumsulfit und 4 Th. kryst. Natriumkttrbonat in 12 Th. Wasser lost 
und die Losung zur Krystallisation eindampft. 

Askolin ist eine gesattigte Losung von Schwefligsaure-Anhydrid in Glycerin. 

Fumigatio Acidi sulfurosi. Schwefligsaure-Raucherung. Zur Zerstorung von 
Krankheitskeimen wird bisweilen eine Raucherun~ mit Schwefligsaure-Anhydrid ausgefiihrt. 
Dies geschieht in der Weise, dass man in den betreft"enden Raumen irdene Schalen 
(Blumentopf-Untersatze) etwa 1/2-1 m iiber dem Erdboden aufsteUt, in diese gewogene 
:Mengen Schwefelfaden (mit Schwefcf getrankten Baumwollendocht) bringt, diese ent
ziindet und den Raum vollstandig abschliesst. Nach Verlauf von einem Tage wird die 
Desinfektion wiederholt. Auf 10 cbm Luftraum rechnet man 20 g Schwefelfaden. - In 
der namlichen Weise steUt man schweflige Saure zu gewissen technischen Zwecken und 
Bleichen von Strohhiiten und Makart-Bouquets etc. dar, nur tindet alsdann das Abbrennen 
des Schwefels in klein en geschlossenen Raumen statt. 

Antiferacid, welches Chlor, freie Sauren und Eisen aus der Papiermasse entfernen 
solI, besteht aus Natriumsulfit und Natriumphosphat in verschiedenen Verhaltnissen. 

Fumigation it l'acide sulfureux. :Fumigatio (Suffumigatio) sulfurosa 
(Gall.). Man schiittet grob zerstossenen Stangenschwefel in ein £laches, irdenes Gefli.ss, 
befeuchtet ihn mit etwas Alkohol und entziindet dies en. Der Alkohol iibertragt die Ver
brennung auf den Schwefel. Auf einen Luftraum von 100 cbm sind 3-4 kg Schwefel 
anzuwenden. Eine solche Menge ist natfirlich auf mehrere Gefasse zu vertheilen. 

Leukogen heisst das saure Natriumsulfit NaHS03 wegen seiner Fahigkeit, P£lanzen
farbstoft"e zu entflirben. Es dient unter diesem Namen unter anderem auch zur Entfernung 
von Obst£lecken aus Wasche. 

Lignosulfin Dr. SEDLITZKY. 1st ein bei der Sulfit-Cellulose-Fabrikation sich er
gebendes Nebenprodukt. Ein wasseriger Auszug von Holzern, gesattigt mit den aromati
schen Bestandtheilen der Holzer und freie, sowie gebundene Schwefligsaure enthaltend. 
Innerliches Desinficiens und Antisepticum, gegen Tuberkulose und Diphtherie empfohlen. 

Chemie und Analyse. Die freie schweflige Saure sowie die sauren Sulfite 
erkennt man an dem besonderen, stechenden Geruch. 

Sauert man die schwefligsauren Salze an, so tritt dieser Geruch sehr deutlich her
vor. Man erkennt die schweflige Saure an den S. 130 angegebenen Reaktionen, ausserdem 
noch an Folgendem: die mit Natriumkarbonat neutralisirte wasserige Losung giebt mit 
Silbernitrat einen weissen Niederschlag, der sich beim Kochen unter Abscheidung von 
metallischem Silber schwarzt. Bringt man schweflige Saure oder ein Sulfit zu einer 
l\Iischung von Zink + Salzsaure, so wird Schwefelwasserstoft" gebildet, welcher Bleiacetat
Papier schwarzt. 

Um Schwefligsaure zu bestimmen, fiihrt man sie durch geeignete Oxydationsmittel 
(Kaliumchlorat + Salzsaure oder Brom oder J od, Kaliumpermanganat) in der mit Salzsaure 
angesauerten Losung in Schwefelsaure iiber und fallt diese mit Baryumchlorid als Baryum
sulfat. BaS04 >< 0·27468 = S02. Ueber die maassanalytische Bestimmung s. S. 130, doch 
sei hierbei betont, dass die zu bestimmende Losung nicht mehr als 0,05 Proc. Schweflig
saure, S02, enthalten darf. 

Toxikologisches. Nach neueren Arbeiten (von KrONXA) ist die schweflige Saure 
durchaus keine harmlose Substanz. Sie ist vielmehr ein Blutgift und verursacht, innerlich 
genommen, schwere Blutungen der feinsten Kapillaren. Es ist daher bei ihrer Verwendung 
zurn Zwecke der Konservirung von Nahrungsmitteln auf die zuzusetzenden Mengen sorg
faltig zu achten (s. CARO). 

Aqua sulfurosa (dlluta). 

Acidum sulfurosum dilutum 1°, •. 
Rp. Acidi suliurosi (10·'.) 10,0 

Aquae destillatae 90,0. 

Glycerillum sulfurosum_ 
Rp. Glycerini (sp. G. 1,23) 100,0 

werden mit ga.formiger Schwefligsliure vollig ge-
8Uttigt, dann mit soviel Glycerin vermischt, das. 
der Geh.1t der Mischung 10 Proc. SO. betriigt. 1 g 
der Mischung (=0,1 SO.) muss 31,2 ccm '/,.-Nor-

mal-Jodl5sung entfUrban. 

Liquor autieryptogamlcus. JENNER. 

Rp. N atrii sulfurosi neutralis 3,0 
Aquae destillatae 90,0. 

Dem Mundspiilwasser zuzusetzen. 

Lotio contra pernioues. FERGUS. 

Rp. Acidi sulfurosi (10"10) 40,0 
Glycerini 20,0. 

Zum Bestreichen der Frostbeulen. 
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Glyeerolatum desittfectivum. GRITT Sulfur sulfurosatum. 
Sulfozon CHANDLER ROBEBTS. Rp. Glycerolati simplicis 90,0 

Natrii sulfurosi neutralis 10,0. 

ZUl' Desinfektion von Wunden, Verminderung der 
Eiterung, BefOrderung del' Vernarbung. 

1II1xtura autidiphtherltlca. SCHOTT IN. 

Rp. Magnesiae sulfurosae 5,0 
Acidi sulfurosi (10"10) 5,0-8,0 

Auf dem Boden cineI' grussen Holzkis!e mit Deckel 
werden 2 kg gewohnliche Schwefelblumen ans
gebrei!et, auf die Schwefelschicht ein Bret!chen, 
auf letzteres ein gusseiscl'ner Teller mit 20,0 g 
Schwefelblumen gese!zt, diesel' letztere Schwefel 
angeziindet und die Kiste geschlossen. N ach 
einem Tage wird dieses Abbrennen von 20,0 g 
Schwefel wiederholt. Die Schwefelblumen haben 
skh dann mit Schwefligsaure gesattigt. 

Aquae destillatae 100,0-120,0. 

S. 1'/.-2 stlindlich 1 EssWffel (bez. KinderIOUel). 

Dieses Sulfozon ist als Desinficiells und als Ver
n ichtungsmittel kleiner Parasiten empfohlen 
worden. 

Acidum tannicum. 
Acidum tannicum (Austr. Brit. Germ. Relv. U-St.). Acidum gallotannicllm. 

Acidlllll scytodephicum. Gallusgerbsiillre. Digallussiillre. Gerbsallre. Tannin. Acide 
tannique (Gall.). Tannic acid. C14HlO0 9• Mol. Gew. = 322. 

Dm·stellung. Diese erfolgt aus den chinesischen, japanischen odeI' tiirkischen 
Gallapfeln. Welche Sorte man venvendet, hangt von dem augenblieklichen Preisstande der 
drei Sorten abo Fiir die Darstellung sind folgende Punkte zu beaehten: In absolutem 
Aether ist die Gerbsaure so gut wie unloslich, in wasser
haltigem Aether schwer !oslieh, in Alkohol enthaltendem 
Aether ist sie leicht loslich. Der alkoholisch-atherischen 
Losung kann die Gerbsaure durch Schiitteln mit 'Wasser 
vollig entzogen werden, wahrend die meisten Verun
reinigungen illl Aether gelost bleiben. 

In einem Stechheber aus Glas, dessen verengte un
tere Oeffnung durch einen Korkstopfen fest verschlossen 
ist, schiebe man zunachst einen Bausch entfettete Watte. 
Alsdann schiittet man in das Gefass 8 Th. grob zerstos
sene Gallapfel und iibergiesst diese mit einer Mischung 
aus 12 Th. Aether und 3 Th. Weingeist (90 Vol. Proc.). 
Man verstopft nun auch die obere Oeffnung mit einem 
Korkstopfen und lasst das Ganze zwei Tage lang unter 
ofterem Umschiitteln stehen. Nach diesel' Zeit liisst man 
den Auszug durch Liiftung des unteren sowie des oberen 
Stopfens in ein untergesetztes Gefass ablaufen, und zieht 
den Riickstand noch zweimal mit je einem Gemisch aus 
12 Th. Aether und 3 Th. Weingeist dureh je zweitagiges 
Maceriren aus. Die vereinigten Ausziige werden filtrirt, 
mit 1/3 Volumen Wasser tiichtig durchgeschiittelt und del' 
Ruhe iiberlassen. Die sich absetzende atherische Sehicht 
wird abgetrennt und noch zweimal mit je '/3 Voillmen 
IVasser ausgeschiittelt. Die vereinigten wasserigen, nothi
genfalls filtrirten Fliissigkeiten' werden auf dem Wasser
bade zur Sirupkonsistenz eingedampft. Den Riickstand 
lost man in del' achtfachen Menge 'Vasser, erwarmt die 
Losung, mischt sie mit etwas gewaschener Thierkohle und 
lasst sie damit etwa 3-4 Tage unter iifterem Umschiitteln 
stchen. N ach diesel' Zeit filtrirt man die Losung ab, 
destillirt den Aether ab, dampft den Ruckstand in einer 
Porcellanschale bis zur Extraktkonsistenz ein und zupft 
das Extrakt in dunne Lamellen , welche man im 
Trockenschranke auf Porcellantellern gut austrocknet und dann illl Porcellanmorser 
pulvert. (Relv.). 

FUr Darstellung im Grossen kann man Perkolatoren aus Glas oder Steinzeug ver
wenden. Eiserne Gefasse sind bei der DarsteUung' streng entfernt ZlI haltell. 
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HandeZssorten. Die wichtigsten sind: 1) Acidum tannicum pulveratum, 
durch Pulvern des getrockneten Extraktes erhalten, ein gelblichweisses bis hellbr~unliches 
Pulver. 2) Acidum tannicum levissimum, Krystall-Tannin, durch Aufstreichen 
der koncentrirten Llisung auf Glasplatten in kleinen Schiippchen (Lamellen) erhalten, welche 
Krystalle vortauschen. 3) Acid um tannicum in filis, Gerbsaurc in diinnen Faden, 
durch Pressen des !)rwarmten Extraktes aus diinnen Oeffnungen erzielt. 

Eigenschaften. Ein fast weisses oder gelbliches Pulver oder sehr leichte, braun
lich-gelbe, krystallahnliche Schiippchen, fast ohne Geruch, von sehr herb em, zusammen
ziehendem Geschmack. Das verstaubte Pulver reizt heftig zum Niesen. Sie lOst slch in 
1 Th. Wasser oder 2 Th. Weingeist (90 Vol. 010) zu einer braunlichen bis braunen Fliissig
keit. Sie ist ferner llislich in 2 Th. Glycerin, unl1islich dagegen in absolutem Aether, in 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, in atherischen (ausgenommen Benzaldehyd) 
und fetten Oelen. Aus der konc. wassrigen Losung wird sie, ohne chemisch verandert zu 
werden, gefallt durch Phosphorsaure, Schwefelsaure, Salzsaure, Natriumchlorid. Macht man 
GerbsaureWsungen alkalisch (durch NaOH, Na.]C03, CaO u. dergl.), so nehmen ~ie begierig 
Sauerstoff aus der Luft auf und farben sich dunkel. Beirn Erwarmen mit verdiinnten 
Sauren, z. B. Salzsaure, Schwefelsaure, geht die Gerbsaure in Gallussaure iiber. Gallus
saurebildung erfolgt auch, wenn Schimmelpilze sich in Gerbsaurellisungen angesiedelt haben. 
Die Formel der Gerbsaure ist C14H100 9 ; ihre Konstitution ist noch nicht ganz aufgeklart, 
am haufigsten wird sie als "Digallussaure", d. i. als ein extramolekulares Anhydrid der 

. Gallussaure aufgefasst. Sie ist eine ein-
C02H - C6~(OH)9 - 0 - CO - C6~(OH)3 basische Saure, ihre Salze heissen Tan

Gerbsaure oder Digalluss!ture. 
na teo Diejenigen der Alkalien und der 

alkalischen Erden sind in Wasser llislich, diejenigen der Schwermetalle in Wasser un· 
Wslich. - Beirn Erhitzen auf 150-1600 C. farbt sich die Gerbsaure zunachst dunkler; 
bei 210-215 0 C. zerfallt sie zum grlissten Theile in Pyrogallol und Kohlensaure. - Jod 
wird von Gerbsaurelosungen in betrachtlichen Mengen zu einer rothbraunen Fliissig
keit aufgeno=en, welche organisch gebundenes J od enthalt, da das letztere durch 
Starkellisung nicht nachgewiesen werden kann. - Die wassrige Llisung der Gerb
saure wird durch Eiweiss, Leirn, Alkaloide und Brechweinstein gefallt (Unterschied von 
Gallussaure s. d.). - Reine, oxydfreie Eisenoxydulsalze farben Gerbsaurellisung zunachst 
nicht, infolge Oxydation des Eisensalzes durch die Luft tritt jedoch gewlihnlich alsbald 
violette Farbung auf, allmahlich entsteht auch ein blauschwarzer, sehr fein vertheilter 
Niederschlag. Bei sehr grosser Verdiinnung beider Llisungen entsteht klare blaue Fliissig
keit, welche sich allmahlich unter Abscheidung dunkler Flocken und Bildung von Eisen
oxydulsalz griin farbt. 

Prf,ifung. 1) Sie verbrenne beirn Erhitzen, ohne einen wagbaren Riickstand zu 
hinterlassen. 2) Sie llise sich in 2 Th. Wasser zu einer braunlichen klaren Fliissigkeit 
auf. Hierzu ist indess zu bemerken, dass Gerbsaure, welche zu lange getrocknet wurde, 
[wahrscheinlich infolge Bildung von Anhydriden], sich in der Kalte sehr schwer, leicht 
dagegen beim schwachen Anwarmen auflost. 3) 2 ccm der Losung von 1 g Gerbsaure in 
5 ccm Wasser werden durch Vermischen mit 5 ccm Weingeist von 90 Proc. innerhalb 
1 Stunde nicht getriibt (Gu=i, Dextrin), mgt man alsdann 5 ccm Aether hinzu, so darf 
auch jetzt eine Triibung nicht eintreten (Zucker, Salze). 4) Gerbsaure darf beirn Trocknen 
im Wasserbadtrockenschranke nicht mehr als 12 Proc. Wasser verlieren (Gerbsaure kann, 
ohne ihr pulverflirmiges Aussehen zu verlieren, bis zu 20 Proc. Wasser zuriickhalten. -
5) Zur Priifung auf Gallussaure, welche in den Handelspraparaten niemals fehlt, versetzt 
man die wassrige Aufllisung mit Kaliumcyanidl1isung. Bei Gegenwart von Gallussaure tritt 
Rothfarbung ein. 

Erkeilnung und Bestimmung. Man erkennt die Gerbsaure an folgenden 
Reaktionen. 

1) Mit oxydfreien Eisenoxydulsalzlosungen giebt sie einen weissen, gallertartigen 
Niederschlag, der sich an der Luft rasch blaut. Durch Eisenoxydsalze, z. B. Ferrichlorid, 
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entsteht in der kone. Losung ein blausehwarzer Niedersehlag von Ferritannat. Sind die 
Gerbsaurelosungen verdiinnt, so entsteht durch Ferrichlorid nur eine blauschwarze, klare 
Fliissigkeit (Tinte), aus welcher sich beim Stehen dunkle Flocken ausscheiden. Durch 
Zusatz verdiinnter Schwefelsaure wird die Blau-Schwarzfarbung aufgehoben. 2) Unlos
liche Verbindungen giebt die Gerbsaure mit den Salzen des Bleies, Kupfers, Quecksilbers, 
Antimons, Wismuts. Gold- und Silbersalze und alkalische Kupferlosung werden durch 
Gerbsaure reducirt. 3) Eiweiss, Leim, Alkaloide und Brechweinstein werden durch Gerb
saure gefallt. Man kann einer Gerbsaure-Losung durch thierische Haut (Hautpulver) die 
gesammte Gerbsaure entziehen. 

Bestimmung. Eine vollig einwandsfreie Bestimmung der Gerbsaure ist zur Zeit 
nicht bekannt. Die im Nachstehenden angefiihrten konnen als relativ brauchbar empfohlen 
werden. 

Durch Wagung. a) Eine Gerbsaurelosung wird in zwei gleiche Theile getheilt. 
Der eine Theil wird direkt verdampft, der Riickstand getroeknet und gewogen. Der andere 
Theil wird 24 Stunden lang mit einem U eberschuss von Hautpulver behandelt, alsdann 
abfiltrirt und das Filtrat nebst Waschwassern wiedemm eingedampft, der Riickstand ge
trocknet und gewogen. Die Differenz zwischen beiden Wagungen entspricht der vorher 
gelost gewesenen Gerbsaure. Das Hautpulver darf an Wasser nichts Losliches abgeben. 
Anderenfalls ist dieser Betrag zu bestimmen und in Rechnung zu stellen. 

b) Man bestimmt das spec. Gew. der Gerbsaurelosung. Hierauf behandelt man die 
Losung im geschlossenen Gefasse mit einem Ueberschuss von gewaschenem und getrock
netem Hautpulver 24 Stunden hindurch, worauf man filtrirt und das spec. Gew. des Fil
trates bestimmt. Die Differenz zwischen beiden spec. Gew. + 1,000 wird in beistehenc1er 
Tabelle aufgesucht. Man findet so den Procentgehalt der Losung an Gerbsaure. 

Beispiel. Eine Gerbsaure-Losung hat bei 15° C. das spec. Gew. 1,01; nach der Be
handhmg mit Hautpulver ist das spec. Gew. = 1,006. Differenz von 1,01 und 1,006 
=0,004; 1 + 0,004 = 1,004. Diesem spec. Gew. entspricht ein Gerbsauregehalt von 1,00 Proc. 
Von dem Hautpulver ist die vierfache Menge des scheinbaren Gerbsauregehaltes zuzu
fugen, welcher sich nach der ersten Bestimmung des spec. Gew. der Losung aus der Tabelle 
ergiebt. Bei dem hier angegebenen Beispiel (spec. Gew. 1,01 = 2,5 Proc. Gerbsaure) 
wendet man also fUr 100 ccm Fliissigkeit 4>< 2,5, d. i. 10 g Hautpulver an. 

Proc. 
I Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. I 

Gerbsaure 
I 

bei 15 0 C. Gerbsaure bei 15 0 C. Gerbsaure bei 15 0 C. 

0·0 1·0000 1·8 1·0072 3·6 

I 
1·0144 

0·2 1·0008 2·0 1·0080 3·S 1·0152 
0·4 1·0016 2·2 1·008S 4·0 1·0160 
0·6 1·0024 2·4 1·0096 4·2 I 1·016S 
0·8 1·0032 2·6 1·0104 4·4 1·0176 
1·0 

I 
1·0040 2·S 1·0112 4·6 1·0184 

1·2 1·0048 3·0 1·0120 4·8 1·0192 
1·4 I 1·0056 3·2 1·0128 5·0 1·0201 
1·6 ! 1·0064 3·4 1·0136 

Durch Titriren nach LOEWENTHAI,-V. SCHROEDER. Als konventionelle Me
thode besonders in der Technik benutzt. 

Diese bemht darauf, dass man das Reduktionsvermogen einer gerbsaurehaltigen 
Fliissigkeit gegeniiber Kaliumpermanganat feststellt und zwar v 0 r und n a c h der Be
handlung mit Hautpulver. Die Differenz zwischen beiden Bestimmungen ist gleich dem 
Reduktionswerth del' Gerbsaure. Als Endpunkt del' Oxydation gilt der Moment, in 
welchem eine verhaltnissmassig grosse Menge Indigolosung durch das Kaliumpermanganat 
oxydirt ist. Man nimmt an, dass in dem Augenblicke, in welchem die Indigolosung 
oxydirt ist, auch 3;l1e Gerbsaure mit Sicherheit in die beabsichtigte Oxydationsstufe iiber
gefiihrt ist. 
. Zur Ausfiihrung der LOEWENTHAL -v. SCHROEDER'schen Methode bedarf man: 

1) Kaliumpermanganatlosung. 10 g reinstes Kaliumpermanganat werden in 
destillirtem Wasser zu 6 Litern gelost. 

2) Indigolosung. 30 g festes indigoschwefelsaures Natrium werden lufttrocken 
in 3 Liter verdiinnter Schwefelsaure (1: 5 Vol.) gebracht, dazu 3 Liter destill. 
Wasser gegeben und nach dem Auflosen filtrirt. Bei jeder Titration werden 
20 ccm dieser Indigolosung zu 3/4 Liter 'Vasser zugefugt; diese Lasung redu
cirt daun etwa 10,7 cern der Kaliumpermauganatlosung. 
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3) Hautpulver muss weiss, fein wollig sein und darf an kaltes Wasser keine 
Bestandtheile abgeben, welche Kaliumpermanganat reduciren. Man fuhre 
einen blinden Versuch damit aus. 

4) Reinstes Tannin. 
Titerstellung. Man lose 2g des lufttrockenen Tannins zu 1 Liter und bestimme 

von 10 ccm dieser Losung den gesammten Kaliumpermanganatverbrauch unter Zusatz von 
3/4 Liter Wasser und 20 ccm Indigolosung, deren Reduktionswerth abgezogen wird. 

Ferner bestimme man den Kaliumpermanganatverbrauch der Tanninlosung nach 
dem Behandeln mit Hautpulver. (50 ccm Tanninlosung werden in einer Glasstopfen
fiasche mit 3 g vorher eingeweichtem und wieder stark abgepresstem Hautpulver unter 
tifterem Umschutteln 18-20 Stun den behandelt; dann filtrire man und titrirt' wieder 
10 ccm. 

Betragt der Kaliumpermanganatverbrauch des Hautfiltrates nieht mehr als 10 Proc. 
des Gesammtverbrauehes an Kaliumpermanganat, so ist das Tannin zur Titerstellung hin
reichend rein. Man bestimmt alsdann durch Troeknen bei 100 0 C. den Wassergehalt und 
berechnet den Titer naeh der Trockensubstanz des Tannins; die so gefundene Zahl giebt 
mit 1,05 multiplicirt den wahren 1) Titer. 

Die zu bestimmende Gerbstofflosung muss so viel Gerbsaure enthalten, dass 10 cern 
nieht mehr und nieht weniger als 4,0-10 ecm Kaliumpermanganatlosung ver
brauehen. Man bringt nun 10 eem Gerbstofflosung in eine Porcellansehale, fiigt 7:30 cern 
destillirtes Wasser und 20 cem Indigolosung hinzu und lasst alsdann aus einer Glashahn
burette so viel Kaliumpermanganatlosung unter starkem U mruhren zufiiessen, 2) dass die 
gegen das Ende des Versuches grUnliche Flussigkeit grade goldgelb wird. (Gesammt
verbrauch' an Kaliumpermanganat.) 

Dann digerirt man 50 eem der zu untersuehenden Gerbstofflosung 18-20 Stunden 
mit 3 g Hautpulver, wie vorher angegeben, und titrirt nun 10 cern der filtrirten Losung 
naeh dem Verdunnen mit 730 ccm 1,Vasser und dem Versetzen mit 20 ecm Indigolosung 
wiederum bis goldgelb. 

Beispiel: 
Bei der Titerstellung wurden gefunden: 

1 ecm Kaliumpermanganat = 0,00169 g Gerbsaure, 
20 ecm Indigolosung 21,40 ecm KMn04 , 

3 g Hautpulver entfarben = 0,3 cern KMn04. 

Versuch: 
Gesammtverbraueh an KMn04 vor dem Behandeln mit Hautpulver 33,3 ccm 
Verbrauch an KMn04 nach dem Behandeln mit Hautpulver 24,5 " 

bleibt 8,8 ccm 
davon ab fUr 3 g Hautpulver 0,3 " 

bleibt fur ] ° ccm Gerbsaurelosung - 8,5 eem 
8,5>< 0,00169 g Gerbsaure = 0,014365 g Gerbsaure. 

Mithin enthalten 100 cem Gerbsaurelosung = 0,14365 g Gerbsaure. 

AufbeuJahrung. In gut geschlossenen Gefassen, griissere Vorrathe vor Licht 
geschiltzt. , 

Anwendung. Gerbsaure ist ein Adstringens, Tonicum und Stypticum (blutstillendes 
Mittel). In Substanz odeI' konc. Liisung wirkt sie korrodirend auf Schleimhaute und wird 
von dies en, sowie von der Raut resorbirt. Die Ausseheidung erfolgt durch den Urin als 
Gallussaure. Die blutstillende Eigenschaft ist durch die Koagulation des Eiweisses zu er
klaren; diese Eigenschaft kommt aber auch der resorbirten Gerbsaure als entferntere, 
llliidere 1,Virkung zu. Ausserdem wirkt sie antiseptisch. Man wendet sie an: Aeusser
lich als blutstillendes Mittel bei Blutungen aller Art, bei eiternden Processen, Wimdsein, 
Erkrankungen des Zahnfleisches, Tripper, Diphtherie, gegen das Ausfallen der Raare u. s. w. 
Innerlich in Gaben von 0,05-0,5 g bei inneren Blutungen, Durchfallen, Ruhr, Morbus 
Brightii. Ais Gegenmittel bei Vergiftungen durch Alkaloide und einige ~retallsalze. -
Techniseh in der Farberei zur Animalisirung del· Faser, zur Tintenfabrikation, als Klar
mittel in der Bierbrauerei und anderen Gewerben. 

1) Die ErhOhung wird vorgenommen, weil das als Maass benutzte Tannin nie ganz 
rein ist. 

2) Das Einfiiessen hat entweder dureh Eintropfeln oder cem fur cern zu gesebehen 
und muss bei der Analyse genau so wie bei del' Titerstellung vorgenommen werden. 
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Aqua adstringens ad mammas. 
Rp. Acidi tannici 1,0 

Spiritus (90 Proc.) 
Glyeerini au 5,0 
Aquae destillatae 50,0. 

Zum Bepinseln aufgesprnngener oder 
Brustwarzen. 

Aqua haemostatica Neapolitana. 
Haemostaticum Monterosiae. 

Rp. Aquae vulnerariae spirit. 100,0 
Spiritus Formicarum 
Aquae destillatae ail 10,0 
Acidi tannici 1,5. 

Bacilla tannica. 
Crayons de tannin (Gall.). 

Rp. Tanniui 10,0 
Gummi arabici pulv. 0,5 
Aquae destillatae 
Glycerini aa q. s. 

wunder 

l'lIan stosse mit moglichst wenig Flilssigkeit au. 

Cereoli tannico·opiati. 
SCHUSTER. 

Rp. Acidi tannici 4,0 
Opii pulverati 0,25 
Glycerini q. s. 

Bei Tripper angefeuchtet in die Harnriihre 
einzufiihren. 

Balnenm Tannini. 
Rp. Acidi tannici 50,0 

Aquae destiUatae 500,0. 
Fur ein Vollbad. 

Collodinm haemostaticum. 
CARLO PAVESI. 

Rp. Collodii 50,0 
Acidi carbolici 
Acidi tannici aa 2,0 
Acidi benzoici 1,5. 

Zum Stillen von Blutungen. Das Original giebt 
5,0 Karbolsaure an. 

Collodium stypticnm. 
Rp. Acidi tannici 20,0 

Spiritus (90 Proc.) 5,0 
Aetheris 20,0 
Collodii 55,0. 

Bei starken Blutungen aus den Alveolcn. 

Collodinm stypticum. RICHARDSON. 
Xylostyptic ether RICHARDSON. 

Rp. Acidi tannici 2,0 
Spiritus (90 Proc.) 5,0 
CoUodii lentescentis 20,0 
Tincturae Benzoes 2,0. 

Collyrium tannicum. DESMARRES· 
Rp. Acidi tannici 0,5 

Aquae Lauro·Cerasi 10,0 
Aquae destillatae 50,0 

Augenwasser. Zurn Waschen und Eintraufeln bei 
katarrhalischer Konjunktivitis nach Ablauf des 
EntzUndungsstadiurns. 

Essentia contra alopeeiam. 
Rp. Acidi tannici 

Spiritus diluti 
Glycerini 
Spiritus Coloniensis 

2,0 
150,0 
50,0 
10,0. 

Gegen Schuppenbildung und Haarausfall taglich 
einmal mit einem Schwammchen den Haarbodcn 
zu befeuchten. 

Rp. 
Esseutla dentifrieia. BRESLAL"ER. 
Rhizomatis Iridis 
Radicis Pyrethri 
Corticis Cinnamomi Cassiae 
Radicis Saponarlae 
Sacchari albi 
Natrii carbonici cryst. 
Acidi benzoici 
Acidi tannici 
Olei Menthae pip. 
Olei Rosae 
Spiritus diluti 
Coccionellae 

ail 10,0 
100,0 

40,0 
2,0 

ail 12,5 
gtt. X 
gtt. V 

750,0 
2,0. 

Acht Tage maceriren, dann filtriren. 

Glycerinum Acidi tannici. 
DEMARQUAY. 

Rp. Acidi tannici 1,0 
Glycerini 9,0. 

Glycerolatnm tsnnicum. 

Rp. Acidi tannici 2,0 
Unguenti Glycerini 10,0. 

Bei LcukorrhOe, Fissuren des Anns. 1m Verhmt
niss 1: 10 zum Bestreichen schmerzhaffer Hae .. 
rnorrhoidalknoten. 

Liqnor adstringens vinosus. 
RICORD. 

Rp. Acidi tannici 1,0 
Vini rubri 100,0. 

Zum "~undverbande, bei Leukon'hoe, veraltetem 
Tripper. 

Liqnor jodo·tannicns. 
Jod-Tannin. 

Rp. Acidi tanuici 10,0 
Aquae destillatae 80,0 
Spiritus (90 Proc.) 8,0 
Solutfoni adde 
Jodi triti 2,0. 

Man macerire 24 Stunden und fil trire alsdann. 

Liquor stypticns. RUSPINI. 

Rp. Acidi tannici 
Aquae Rosae 
Spiritus diluti 

S, Aeusserlich. 

5,0 
120,0 

10,0. 

Liqnor tannicns jodoferratus. 
ZUCARELLO PATTI. 

Rp. Acidi tannici 
Acidi citrici 
Aquae Rosae 

Der filtrirten Lasung wird 
Lasung zugemischt aus: 

Jodi 
Ferri pulverati 
Aquae 

6,0 
3,0 

1200,0. 
eine zwcite filtrirtc 

0,84 
0,5 
5,0. 

Die Mischung ist zu filtriren. Zu Einspritzungen 
'oei Blennorrhagieen. 

Llqnor tannicns. MONSEL. 
Aqua haemostatica MONSEL. 
Rp. Aluminis (eisenfrei) 3,0 

Aquae Rosae 100,0 
Acidi tannici 1,5. 

Als blutstillendes Mittel. Nicht zu verwechseln 
mit dem Liquor haemostaticns :\fONSEL, 

welcher cine Ferrisulfat15snng ist. 
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Liquor Inhalatorluo tannleuo. 
A. Nach FIEBER. 

Rp. Acidi tannici 1-5,0 
Aquae destillatae 100,0. 

B. Nach WALDENBURG. 
Rp. Acidi tannici 5,0 

Aquae Picis 100,0 
Aquae destillatae 500,0. 

A. Bei chronischem Luftrohren-Katarrh. 
B. "Bei putrider Bronchitis. 

t 
Jlixtura contra albuminuriam. 

Rp. Acidi tannici 5,0 
Mucilagims Gummi Arabici 50,0 
Infusi folior. Uvae Ursi 150,0 
Sirupi Sacchari 50,0 
Tincturae Opii crocatae 2,0. 

Drei- bis vierstiindlich 1 Ess15ffel, bei Albumin
urie, chron. Blasenkatarrh. 

Pasta glyeerino - tannien. 
Rp. Acidi tanmci 20,0 

Glycerim 60,0 
Aquae Rosae 10,0. 

IIlan 15se und mische hinzu 
Tragacanthae pnlv. q. s. 

dass eine Paste entsteht. 

Pasta Tannini glycerinatB. 
TORNOWITZ, SCHUSTER. 

Rp. Acidi tannici 20,0 
Opii pulvemti 0,3 
Glycerini gtt. 50-60. 

Man forme damns Sliibchen, welche bei GonorrMe 
in die H~nrohre eingefiihrt werden. 

Pastiiii Aeidi tanDicl. 

A. Zu 0,025 Tannin. 
Rp. Acidi tannIci 10,0 

Aquae glycerinatae 33,0 
Sacchari 380,0. 

Man 15se das Tannin illl Glycerinwasser, stosse 
den Zucker zur Masse an und forme 400 Pas
tillen, die liber Schwefelsaure (vor Amilloniak 
geschiitzt) zu trocknen sind. 

B. Zu 0,06 g Tannin. 
Rp. Acidi tannici 6,0 

Sacchari 65,0 
Tragacanthae pulv. 2,0 
Aquae Aurantii Florum duplicis q. s. 

Hieraus 100 Pastillen zu formen. 

PuITis antldiarrhoicus. OPOLZER. 
Rp. Acidi tanmci 0,06 

Opii pulvemti 0,02 
Sacchari 0,5. 

Dosis 1. Bei profuser DialTh6e zweistiindlich 
Pulver. 

PilulBe tannicae. FRERICHS. 
Rp. Acidi tannici B,O. 

Extracti Aloes 1,0 
Extracti Gramini. q. s. 

Pilulae 100. Dreimal taglich 4 Stiick bei morbus 
Brightii. 

Pomata contra alopeclnm. 
Rp. Acidi tanniel 3,0 

Pomatae odoratae 100,0 
[Tincturae Cantharidnm 0,5J. 

Gegen Schnppenbildnng nnd das Ausfullen der 
Haare. 

Pulvis errhiuus contra coryoam. 
LECHELLES Schnupfpnlver. 

Rp. Acidi tannici 0,5 
Saechari pulv. 
Flor. Rosae rubrae pulv. aii 100.0. 

Pulvis dentifriclos taunieDs. 
MULHE. 

Rp. Acidi tannici 1,5 
Sacchari Laetis 100,0 
Olei Menthae pip. 
OIei Geranii iili gtt. X. 

i\Ut einer alkoholischen I,asung von .Phloxin" 
rolh zu farben. 

Spiritus contra perniones. 
ABARBANELL. 

Rp. Acidi tannici 2,5 
Spiritus camphorati 50,0. 

Zum Bepinseln der Frostbeulen. 

Suppositoria Ac1di tannici. 
Rp. Acidi tannici 2,0 

Olei Cacao raspati 20,0. 
Fiir 10 Suppositorien. Gegen Askariden. 

SuppositoI"ia styptlca. 
Rp. Acidi tannici 2,5 

OIei Cacao raspafi 10,0. 
Fiir 10 Suppositorien. Zur Minderung der Hae

morrhoidal-Blutungen. 

Solutio Tannini (Form. BEROL.). 
Rp. Acidi tannici 5,0 

Aquae deslillatae 25,0 
Glycerini 20,0. 

Sirupus Acidi tunnici. 
Rp. Acidi tannici 2,0 

Spiritus diluti 4,0 
Sirupi Sacchari 94,0. 

Sirupus jOdo·tannicus. 
PERRENS. 

Rp. Acidi tannici 5,0 
Spiritus diluti 20,0 
Tincturae Jodi 11,0 
Sirupi Sacchari 250,0. 

Die )Iischung wird in einer Porcellanschale auf
gekocht, dann kolirt. ::IIehrmals tlIglich 10-20 g 
bei Kropf, Skropheln, Leukorrhoe. Sirupns 
iodo-tannicns GUILLIERMOND ist anders zn
sammengesetzt. Vergl. unter Jod. 

Tincturu jodo-tanniea. BOlNET. 
Rp. Acidi tannici 5,0 

Aquae destillatae 50,0 
Tincturae Jodi 2,5. 

Verbandmittel fiir frische Wunden. 

Trochisci Viennenses. 

Rp. Morphii hydrochlorici 0,06 
A.cidi tannici 1,25 
Sacchari 100,0. 

Die Mischung wird mit einem zn Schaum ge
schlagenen Eiweiss angeriihrt, dann formt man 
mit einer Spl·itze oder Dilte 100 Trochisken, 
welche anf Wachspapier gesetzt und im Trocken
schrank getrocknet werden. Bei chronischem 
Katarrh der Luftwege. 
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Ungueutum antionthicum. 

RODET. 

Up. Acidi tannici 5,0 
Aquae Lauro-Cerasi 6,0 
Sulfuris praecipitati 4,0 
l'nguenti lenientis 60,0. 

Ed Hautfinnen, VenusblUthen. 

Unguentum Plumbi tannici (Germ. III.). 
Rp. Aeidi tannici 1,0 

LiquOflS Plumbi subacctici 2,0 
fein verreiben und mischen mit 

Adipis snilli 17,0. 

Unguentunt Plumbi tannici (Germ.!.). 
UngU€ll tum ad d eell bitum. 

Rp. Corticis Quercus conc. 50,0 
Aquae destillatae 250,0 
I.i'luoris Plumbi subaeetici 25,0 
Unguenti Glycerini 16,0. 

ltlan kocht die Eichenrinde zwei Stunden lang mit 
dem Wasser aus, kolirt und filtrirt. Das erkaltete 
Fi1trat ",ird unter Uml'uhren mit dem Blcicssig 
gefilllt. Man sammelt den Niederschlag auf einem 
F'ilter) driickt ihn sanft aus, bis sein Gewicht 
uoeh = 25 Th. ist, und vermischt ihn alsdann 
mit del' Glycerinsalbe. 

Unguentum Tanuini. 
Rp. Acidi tanllici 

Spiritus diluti aa 2.5 
Unguenti cerei 20,0. 

Vinum aromatieo.adstringens. 
RICORD. 

Rp. Acidi tannici 2,0 
Vini aromatici 200,0. 

Taglich dl'eimal ein E;sslOffeJ. Bei veraltetem 
Trippel'. 

Vet. Eleetnarium stypticum. 
Rp. Acidi tannici 

Catechn aii 25,0 
Radicis Liquiri tiae 
Fructus Anisl 
Farinae secalinae au 50,0 
Aquae q. s, 

S. Aile 2 Stunden den 5. Theil zu geben. (Bei 
Diurrhoe, Blutharnen, IIul'lll'uhr del' Plerde und 
Rinder.) 

Vet. Pulvis antidiarrholcus. 
Poudre contre Ia diarrhoe des veaux 

(GalJ.) 
Hp. Acidi tannici 

Acidi salicylici aa 5,0. 
Gegen die Diarrhoe del' Kl11ber. 

Tannosal von E. FEIGEL in Miihlhausen gegen Krankheiten der Athmungsorgane 
nach AUFRECHT: Kreosot 1,2, Gerbsaure 0,8, Rohrzucker 18,6, Oaramel 0,5, Wasser 78,9. 

Tannigenum. Diacetyl-Tannin. Acetyl-Tannin. 0uHs(OOOH3120g = 406. 
SolI durch Erhitzen von Tannin mit Essigsaureanhydrid, bei Gegenwart von Eisessig oder 
Essigather, am Riiekflusskiihler entstehen. Das Reaktionsprodukt wird in Wasser einge
tragen und die ausgesehiedene Masse mit warmem Wasser ausgewaschen, sodann ge
trocknet und gepulvert. D. R.-P. 78879. 

Gelblichgraues, geruch- und gcschmackloses, kaum hygroskopisches Pulver, welches 
im troclmen Zustande ohne Veranderung auf 180 0 O. erhitzt (sterilisirt) werden kann; schmilzt 
unter Braunung bei 187-190°0. UnterWasser erweicht es schon bei5000. zu einer faden
ziehenden, honiggelben Masse. In kaltem Wasser und in verdiinnten Sauren ist es nicht 
merklich, in Aether und siedendem Wasser nul' spurenweise loslich. Von kaltem Alkohol, 
von verdiinnten Losungen des Natriumphosphats, der Soda und des Borax, auch von Kalk
wasser wird Tannigen mit gelbbraunor Farbe gelost. Durch Kochen der alkalischen Lo
sung en erfolgt Verseifung zu Gallussaure und Essigsaure, durch Ammoniak erfolgt Spal
tung in Gerbsaure und Essigsaure. Der wasserige Auszug des Tannigens wird durch 
Femchlorid blauschwarz gefarbt. 

Als Ersatz des Tannins boi chronischen Diarrhoen in Einzelgaben von 0,2-0,5 g 
bis zu 3,0 g taglich. Da es im Magensafte so gut wie unloslich ist und erst durch die 
Darmverdauung gespalten wird, beliistigt es den Magen nicht und entfaltet seine Wirkung 
erst im Darm. Zu 3 Proc. in einer 5procentigen Natriumphosphatlosung gelost, wird es 
bei chronischer Pharingitis eingepinselt. 

Tannoformum. Methylen-Ditau.nin. OH ........ 014 H900 Ein Kondensations-Pro-2'-014H009' 
dukt des Tannins mit Formaldehyd. 

Zur Darstellung werden 5 Th. Tannin in 15 Th. heissem Wasser gelost. Diese 
Losung wird mit 3 Th. Formaldehydlosung von 30 Proc. und soviel koncentrirter Salz
saure (12-15 Th.) versetzt, als nQch ein Niederschlag entsteht. Dieser wird nach dem 
Auswaschen mit Wasser bei massigcr Warme getrocknet. D. R.-P. 88082 u. 88841. 

Specifisch leichtes, weissrothliches, bei etwa 230 0 0. unter Zersetzung schmelzendes 
Pulver, geruchlos und geschmacklos, in Wasser und den iibliehen organischen Losungs
mitteln, mit Ausnahme von Alkohol, unloslieh. Von verdiinntem Ammoniak wird es mit 
gelber, von Sodalosung oder N atronlauge mit braunrother Farbung aufgcnommen und aus 
diesen Losungen durch Sauren wieder abgesehieden. - 0,01 g Tannoform lost sich in 
2 cern konc. Schwefelsaure mit brauner Farbung, welche beim Erwarmen in Griin, spater 
in Elau iibergcht. Die griine oder blaue Losung giebt mit Alkohol eine praehtvoll blaue 
Farbung, die naeh einiger Zeit ins Weinrothe umschlagt, mit verdiinnter Natronlauge 
dagegen eine grasgriine Farbung. 

Es wirkt zugleich adstringirend und antiseptisch. Innerlich, da es den Magen 
nicht belastigt und erst im Darm wirkt, als Darmadstringens bei chronischem Darmkatarrh 
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in Gaben von 0,5 g taglich drei- bis viermal. Aeusserlich als stark sekretionsbeschran
kendes, austrocknendes Streupulver gegen iibermassige Schweissabsondernng (Schweissfuss), 
nassende AJ,lsschlage, iibelriechende Wunden, iiberhaupt als Trockenantisepticum. 

Rp. Tannoformi 3,0 
Vaselini 10,0 
Lanolini 20,0. 

Bei Haemorrhoiden, Wolf, wundgclaufenen Fussen. 

Rp. Tannoformi 10,0 
Talci veneti 20,0. 

Gegen Schweissfuss. 
Rp. Tannoformi 10,0 

AmyJi pulv. 50,0. 
Zum Einpudern hei Ekzem. 

Tannalbinum. Tannin-Eiweiss. Gerbsaure-Eiweiss. Eine Tannin-Eiweiss
verbindung, welche durch besondere Verfahren in den Zustand relativer U nlaslichkeit ge
bracht ist. 

Man bereitet je eine 10procentige Lasung von Eiweiss und von Tanniu und ver
mischt alsdann 10 Th. der Eiweisslasung mit 6,5 Th. der Tanninlasung. Der entstehende 
Niederschlag wird gesammclt, mit Wasser gewaschen, bis das Filtrat durch Ferrichlorid 
kaum noch blau gefarbt wird. Dann trocknet man auf porasen Unterlagen zunachst 
vollstandig bei etwa 30 0 C. Der getrocknete Riickstand "rird gepulvert und 6 Stun den 
auf120 0 C. erhitzt. D. R.-P. 88029. - Dieses Erhitzen hat den Zweck, das urspriinglich im 
Magensaft leicht lasliche Praparat darin schwerer auf1aslich zu machen. Nach D. R.-P. 
90215 kann der gleiche Zweck erreicht werden, indem man den erhaltenen Niederschlag 
mit Alkohol oder einer grossen Menge Sam·e. z. B. Salzsaure behandelt. 

Braunliches, geruch- und geschmackloses Pulver, etwa 50 Proc. Gerbsaure ent
haltend, in kaltem Wasser und in Alkohol nur spurenweise laslich. - Die .Anschiittelung 
mit kaltem Wasser giebt nach dem Filtriren mit einem Tropfen Ferrichloridlasung die 
intensiv blaue Farbung der Gerbsaure. Die Auskochung mit Wasser 1 = 5 giebt nach 
dem Filtriren und Abkiihlen mit Eiweisslasung eine Fallung. Beim Schiitteln von Tann
albin mit N atronlauge gelatinirt die Mischung, beim nachfolgenden Erhitzen bis zum Sieden 
und Uebersattigen mit Salzsaure tritt der Geruch nach Schwefelwasserstoff auf, infolge 
Spaltung des Eiweisses. 

2 g Tannalbin werden mit 100 cern Wasser von 40 0 C., 20 Tropfen Salzsaure (spec. 
Gew. 1,1\l4) und 0,2.5 g Pepsin gut durchgeriihrt und sodann 3 Stunden bei 40 0 C. ohne zu 
riihren stehen gelassen. Hierauf wird del' ungelaste Riickstand auf ein bei 100 0 C. ge
trocknetes, gewogenes Filter gebracht, dreimal mit je 10 ccm kaltem Wasser gewaschen, 
im Filter bei 100 0 C. getrocknet nnd gewogen. Sein Gewicht betrage nicht unter 1,0 g. 
S. oben. 

Anwendung als unschadliches Darmadstringens bei akuten und subakuten Diinn
und Dickdarmkatarrhen viermal taglich 0,5-1,0 g, bei ungeniigender Wirkung bis 2,5 g und 
Kindern 0,2-0,3-0,5 g. Gaben von 0,5-1,0 g beeinflussen die Diarrhaen der Phthisiker 
giinstig. Gleiche Gaben bei Nierenleiden, wo es den Eiweissgehalt des Urins herabsetzt. 

Acidum tartaricum. 
Acidum tartaricum (Austr. Brit. Germ. Heh. U-St.). Acidum tartaricum. Sal 

essentiale Tartari. Weinsiiure. Weinsteinsiiure. Acide tartrique (Gall.). Aclde 
dextero-racemique. Tartaric acid. C4Ho0 6• Mol. Gew. = J50. 

Darstellung. Diese erfolgt fabrikmassig aus dem rohen Weinstein. Kleinere 
Mengen kann man in folgender Weise bereiten: Man lOst 100 Th. Weinstein in 600-700 Th. 
siedendem Wasser auf und mgt zu der koehenden Lusung in klein en Antheilen allmahlieh 
unter Umriihren 28 Th. Caleiumkarbonat (Sehlammkreide) hinzu. Wenn die Entwiekelung 
von Kohlensaure aufgehOrt hat, mgt man eine Lasung von 30 Th. Caleiumchlorid (CaCl2 + 2H20) in 90 Th. Wasser hinzu, riihrt um und lasst den gebildeten Niedersehlag von 
Caleiumtartrat absetzen. Naeh langel'er Zeit der Ruhe zieht man die iiberstehende Fliissig
keit ab und waseht den Niederschlag mit Wasser gut aus. Dann kocht man ihn mit einer 
l\Iischung von 67 Th. kone. Sehwefelsaure und 150-300 Th. Wasser etwa 1/2 Stunde unter 
fieissigem Umriihren, kolirt die noch heisse Fliissigkeit dureh ein Leinentueh und dampft 
die Kolatur ein, bis sie in heissem Zustande das spec. Gewieht 1,21 hat. Dann lasst man 
erkalten und einige Tage bei· Seite stehen. Die ausgeschiedenen Gips-Krystalle werden 
beseitigt, die klar filtrirte Mutterlauge aber wird bis zur Salzhaut eingedampft. Die nach 
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dem Erkalten anschiessenden Krystalle bestehen aus Weinsaure. Man reinigt sie durch 
nochmaliges .A.uflosen, (event. unter Zusatz von kalkfreier, gewaschener Thierkohle), in 
Wasser, .A.bdampfen der Losung und Krystallisiren wie vorher. (Ital.) Diese Operationen 
gehen in der Technik in Bleigefassen vor sich. 

Eigenschaften. Farblose und geruchlose, von Krystallwasser freie, prismatische 
Krystalle, oder Krystallkrusten oder Krystallbruchstiicke von sehr saurem Geschmack, beim 
Erhitzen unter Verbreitung von, Caramelgeruch und unter .A.ufblahen verkohlend. Sie lost 
sich in 0,75-1,0 Th. Wasser von 150 C., noch leichter in heissem Wasser. Sie ist lOslich 
in 3 Th. Weingeist (von 90 Vol. 0/0)' nicht lOslich in .A.ether, Chloroform, Benzin, Benzol 
u. dergl. - Das spec. Gewicht der Krystalle ist 1,764. Sie schmelz en bei 1700 C. unter Ueber
gehen in die amorphe, aber irn iibrigen gleich zusammengesetzte Modifikation, die bei 1200 C. 
schmelzende Meta-Weinsaure s. diese S. 71. Konc. Schwefelsaure lost Weinsaure langsam 
auf, wirkt aber bei gewohnlicher Temperatur nur wenig ein. Beirn Erwarmen auf 50-600 0. 
aber tritt Verkohlung und Entwickelung von Schwefligsaure, Kohlensaure und Kohlenoxyd 
cin, die Fliissigkeit farbt sich dabei braun bis schwarz. Die wassrige Losung der gewohn
lichen Weinsaure lenkt die Ellene des polarisirten Lichtes nach rechts ab (rO). 

100 Th. Wasser lasen nach LEIDIE an Weinsaure bei: 

00 

115 
100 

125,7 
200 

139,4 
300 

156,2 
400 

176 
500 

195 
750 

258 

Volum· Gewicht der Weinsiiurelosungen 

bei 15 0 C. (GERLACH). 

1000 C. 
343 Theile. 

VOl.-Gew·1 c~:r:~61 VOl.-Gew·1 C~~61 VOl.-Gew·1 o~:r:~61 VOI.-Gew·1 

1·0045 I 1 1·0761 16 I 1·1615 32 1·2568 48 
1·0090 2 1·0865 18 1·1726 34 1·2696 50 
1·0179 4 1·0969 20 1·1840 36 1·2828 52 
1·0273 6 1·1072 22 1·1959 38 1·2961 54 
1·0371 8 1·1175 24 1·2078 40 1·3093 56 
1·0469 10 1·1282 26 1·2198 42 1·3220 57·9 
1·0565 12 1·1393 28 1·2317 44 (d. 

1·0661 14 1·1505 30 1·2441 46 
gesiittigt) 

Die Weinsaure ist eine zweibasische Saure; ihre Salze, von denen man saure und 
neutrale kennt (auch Doppelsalze), heissen "Tartrate ". 

E'I'kennung una Bestimmung. Man erkennt die Weinsaure an folgenden 
Reaktionen: 

1) Versetzt man eine nicht zu verdiinnte Lasung von Weinsaure (oder die mit Essig
saure angesauerte Lasung eines Tartrates) mit der Lasung eines Kaliumsalzes (KOI, KNOa), 
am zweckmassigsten mit Kaliumacetatlasung, so entsteht sogleich oder nach einiger Zeit 
ein Niederschlag Von saurem Kaliumtartrat C4 H5 K06. Zusatz von .A.lkohol, kiihle Tem
peratur, sowie Umriihren der Fliissigkeit beschleunigt die Bildung des Niederschlages. 
Durch Einwirkung atzender oder kohlensaurer .A.lkalien wird der Niederschlag gelast. 
2) Freie Weinsaure wird durch Calciumchlorid- und Calciumsulfatlosung nicht gefallt. 
Wird die Losung der Weinsaure dagegen neutralisirt, so entsteht durch Calciumchlorid 
oder Calciumsulfat (auch durch N eut.ralisation freier Weinsaure mit Kalkwasser) eine 
Fallung von krystallinisch werdendem Calciumtartrat. Dieses wird von Essigsaure, ferner 
von .A.mmoniumcblorid, sowie durch Kali- oder Natronlauge gelast. Die Lasung in den 
(kohlensaurefreien) .A.etzlaugen triibt sich beim Erhitzen gelatinas, beim Erkalten ver
schwindet die Triibung wieder. 3) Bleiacetat faUt aus Weinsaurelosung weisses Blpi
tartrat, welches in Salpetersaure, auch in .A.mmoniak liislieh ist. 4) Bei Gegenwart genii
gender Mengen von Weinsaure wird die Fallung von Eisenoxyd, Aluminium- und Kupfer
salzen durch atzende .A.lkalien verhindert. 5) Unterscheidung von Citronensaure ist durch 
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das Verhalten beim Erwiirmen mit konc. Schwefelsiiure, ferner durch die zu heobachtende 
Rechtsdrehung moglich. 

Bestimmung. Liegt lediglich freie Weinsaure vor, so kann man diese mit Normal
natronlauge und Phenolphthaleln als Indikator titriren. 1 cern Normal-NaOB zeigt 0,075 g 
Weinsaure C4~06 an. 

Ist die Bestimmung in Gemischen mit anderen Sauren oder in Tartraten auszu
fiihren, so versetzt man die betrefl'enden Losungen (die der Tartrate nach dem Ansauern 
mit Essigsaure) mit einem U eberschuss alkoholischer Kaliumacetatlosung, alsdann mit 
soviel Alkohol, dass der Alkoholgehalt der Fliissigkeit etwa 50 Proc. betragt, und lasst 
12 Stunden an einem kiihlen Orte stehen. Die nach dieser Zeit ausgeschiedenen Krystalle 
von Kaliumbitartrat werden auf einem Filter mit Alkohol gewaschen, dann sammt dem 
Filter in ein Kolbchen gebracht und in heissem Wasser geHist. Die Losung titrirt man 
mit (- Phenolphthaleln als Indikator -) Normalkalilauge. 1 cern Normal-KOB zeigt 
unter diesen Umstanden 0,15 g Weinsaure C4 H6 0 6 an. 

Priifung. Durch zufallige Yerwechslung kann gelegentlich einmal Oxalsaure in 
die Weinsaure gelangen Man ziehe daher bei der Priifung ein von zahlreichen Krystallen 
heniihrendes Durchschnittsmuster. Von Yerunreinigungen ist wesentlich auf Blei, Kalk 
und Schwefelsaure zu achten. 

1) 1 g der von mehreren, Krystallen herriihrenden Probe lose sich langsam aber 
vollstandig in 5 cern Weingeist (960f0) auf. UngeHist wiirden die meisten, ihrer Natur 
naeh hier nieht naher aufzufiihrenden Beimengungen bleiben. 2) Die wassrige Losung 
1 : 10 werde weder durch Baryumchlorid lSchwefelsaure), noch, nach dem Uebersattigen 
mit Ammoniak, durch Ammoniumoxalat (Kalk) getriibt und dureh Schwefelwasserstoff nicht 
verandert (Metalle). 3) 1 g der Saure hinterlasse beim Verbrennen keinen wagbaren Riick
stand. 4) Neutralisirt man 5 g Weinsaure mit Ammoniakfliissigkeit, macht alsdann mit 
Weinsaure wieder schwach aber deutlich sauer, so dan durch Einleiten von Schwefelwasser
stoff keine dunkle Farbung entstehen (Spuren von Blei, welche sich dem Nachweis sub 2 
entziehen. Das verwendete Ammoniak muss eisenfrei sein). 

Vollig bleifreie Weinsaure kann nur durch Umkrystallisiren der bleifreien Wein
saure des Bandels in Gefassen aus Porcellan gewonncn werden. 

Pulverung. Man trocknet die Krystalle gut im Trockenschranke und stosst sie 
in einem erwarmten Morser aus Stein oder Porcellan. Der Stosser hat sich bei dieser 
Arbeit Mund und Nase zu verbinden. Beirn Stossen irn Eisen-Morser nirnmt das Weinsaure
Pulver eine schmutzige Farbung an. 

Anwendung. Weinsaure wirkt in klein en Mengen und in starker Verdiinnung 
innerlich kiihlend, durstloschend, ahnlich wie Citronensaure. Setzt die Pulsfrequenz herab. 
Stort bei langerem Gebrauche die Verdauung. Gaben von 30 g konnen todtlich wirken. 
Innerlich als durstHischendes, kiihlendes Mittel in Limonaden, Bestandtheil von Brause
pulvern. Technisch in der Farberei und Kattundruckerei. 

Limonada sicca. 
Limonade Beehe. Pnlvis ad Limonadam. 

Rp. Acidi tartarici 5,0 
Elaeosacchari eitri 1,5 
Sacchari albi 100,0. 

Limonade t.artrlqne (Gall.). 

PotU8 cum Acido tartarico. 
tartarica. 

Rp. Sinlpi Acidi tartarici (Gall.) 
Aquae destillatae 

Limonada 

100,0 
900,0. 

Midura Acid! tartarici. 
Mixtura aeida vegetabilis. 
Rp. Acidi tartariei 2,5 

Aquae destillatae 150,0 
Sirupi Saeehari 50,0. 

Pastilli Acldl tartaric!. 
Rp. Acidi tartarici 5,0 

Sacchari albi 100,0 
Spiritus diluti q. s. ad pastill. 100. 

Sirop d' Aclde tartrique (Gall.). 
Sirupus Acidi tartarici. 

Rp. Acidi tartarici 10,0 
Aquae destillatae 10,0 
Srrupi Sacchari 980,0. 

Arcanum. Anosmin-Fusswasser des Apotheker KOCH, gegen ubelriechenden 
Fussschweiss, ist eine wasserige Losung von Weinsaure. 
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Acidum uricum. 

Acidum uricum (seu urinicum). Harnsiiure. Acide urique. Acide lithiqne. 
Uric acid. Urinsiinre. Blasensteinsiiure. C,H4NN3' Mol. Uew. = 168. 

Darstellung. 1) Schlangenexkremente 5 Th. werden in 100 'rho siedende 
Kalilauge (5 Proc. KOH enthaItend) eingetragen; die }lischung wird unter Umriihren so 
lange gekocht, bis Ammoniak nicbt meb!' entweicht. Die heisse Losung wird fiItrirt, als
dann leitet man in das Filtrat so lange Kohlensaure ein, biS es kaum noch alkalisch 
reagirt. Der entstandene Niederschlag von saurem Kalium-urat wird nach dem Erkalten 
abfiItrirt und mit kaltem Wasser gewaschen. Dann lost man ihn von Neuem unter Er
warmen in Kalilauge und filtrirt die heisse FUissigkeit in heisse Salzsaure, worauf die 
Hamsaure als farbloses, krystallinisches Pulver ausfallt. Man sammelt dieses auf dem Filter, 
wascht mit kaltem Wasser aus und trocknet es. 

2) Vogelexcremente (Pem-Guano) 10 Th. werden getrocknet, gepulvert und als
dann in 15 Th. konc. Schwefelsaure eingetragen, welche bis auf etwa 1000 O. erwarmt ist. 
Man erhiilt die Mischung bei dieser Temperatur, bis alle Salzsaure (auch HF) ausgetrieben 
ist. Nach dem Erkalten verdiinnt man mit 150 Th. Wasser und stellt 1-2 Tage bei Seite. 
Der gebildete Bodensatz wird gesammelt, gewaschen und in siedende Aetzkalilauge von 
etwa 8 Proc. KOH eingetragen. Die filtrirte alkalische Losung wird mit Thierkohle dige
rirt, heiss filtrirt und in Salzsaure eingetragen. 1st die sich ausscheidende Hamsaure noch 
gefarbt, so wird sie nochmals in heisser Kalilauge gelost, alsdann fiigt man vorsich tig 
soviel Salzsaure hinzu, bis die in der Ruhe geklarte Fliissigkeit nur noch hellgelb erscheint, 
filtrirt und zersetzt nunmehr das Filtrat vollstandig durch Zufiigung eines Ueberschusses 
von Salzsaure. 1m Uebrigen ist wie unter No.1 zu verfahren. 

Eigenscllaften. Aus der alkalischen Losung wird durch Sauren zunachst wasser
haltige Hamsaure (05H4N40S + 2H20) in Flocken abgeschieden, welche aber bald in die 
krystallinische, wasserfreie Hamsaure Ubergeht. Diese letztere ist ein weisscs, komiges, 
mikrokrystallinisches Pulver, ohne Geruch und Geschmack. Loslich in etwa 15000 Th. 
kaltem oder 2000 Th. siedendem 'Wasser, unloslich in Alkohol und in Aether. Durch 
ein gewisses Losungsvel'lnogen fiir Hamsaul'e sind ausgezeichnet: Natriumbikarbonat, 
Lithiumbikarbonat, Piperazin, Lysidin, Lycetol. In schwacherem Grade wirken Borsaure, 
phosphorsaure, milchsaure und essigsaure Alkalien. Harnsaure ist nicht ohne Zersetzung 
:fltichtig. Beim Erhitzen wird sie zersetzt unter Abscheidung von Koble (Gemch nach ver
sengtem Hom) und Bildung von Oyanwasserstoff, Oyanursaure, Hamstoff und Ammoniak. 
Konc. Schwefelsaure lOst sie in der Klnte ohne Verandemng, beim Erhitzen tritt Zer
setzung ein. 

Die Hamsaure ist eine zweibasische Saure; die Salze heissen "Urate". Die neu
tralen Urate der Alkalien sind wenig bestandig', werden Z. B. schon durch Einwirkung der 
Kohlensaure der Luft in saure Urate iibergefiihrt. Von den Uraten sind nur die neu
tralen Urate der Alkalien in Wasser relativ leicht loslich; alle iibrigen Urate, auch die 
sauren Urate der Alkalien, sind in Wasser schwer IOslich bez. unloslich. 

Lost man etwas Harnsaure in Natronlauge und fiigt einige Tropfen alkalische 
(FEHLING'sche) Kupferlosung hinzu, so erfolgt in der Kalte langsam, beirn Erhitzen rascher, 
Ausscheidung von weissem Oupro-urat (harnsaurem Kupferoxydul); durch Zusatz von etwas 
Natriumsulfit (N~S03) wird diese Ausscheidung beschleunigt. Versetzt man die alkalische 
Losung der Hamsiiure mit mehr FEHLING'scher Losung, so erfolgt beirn Erhitzcn Aus
scheidung von gelbem oder rothem Kupferoxydul (daher ist die Verwechslung der Ham
saure mit Hamzucker bei der Untersuchung des Urins moglich, S. Urinal. - Eine alka
lische Losung der Harnsaure reducirt Silbemitrat schon in del' Kiilte augenblicklich zu 
metallischem Silber: Betupft man Filtrirpapier mit Silbemitratlosung, und bringt auf diese 
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eine Llisung von Natriumkarbonat, so entsteht ein Fleck von Silberkarbonat. Bringt man 
auf diesen Harnsaure oder harnsaures Kalium, so erfolgt Schwarzfarbung. 

NH-CO-C-NH 
CO( II )CO 

NH--C-NH 
Harnsiiure. 

Erkennung. Man erkennt die freie Harnsaure an 
ihrer eigenartigen KrystailfOlID (s. Urinal. Ferner an ihrer 
Schwerllislichkeit in Wasser, endlich durch die sog. M u
rexid-Reaktion: Man iibergiesst in einem Porcellan
schalchen ein Klirnchen Harnsaure mit einigen Tropfen 

konc. Salpetersaure und verdampft auf dem \Vasserbade zur Trockne. BUist man auf den 
gelbrlithlichen Riickstand etwas Ammoniak, so farbt er sich schOn purpurroth; betupft man 
ihn. mit Kalilauge, so entsteht prachtvoll blauviolette Farbung (Bildung von isopurpur
saurem Kalium). Aehnliche Reaktionen geben Coffe'in, Theobromin und Xanthin. 

Ueber Bestimmung der Harnsaure s. Urina. 

Anwendung. Man hat vor etwa 20 Jahren versucht, die Harnsaure an Chinin zu 
binden und so ein wenig oder gar nicht bitter schmeckendes Chininsalz darzustellen. Auch 
das Ammoniumurat fand therapeutische Verwendung. Gegenwartig kann die Harnsaure 
fiir die Therapie als obsolet gelten. 

Noch im vorigen Jahrhundert fiihrten einige Pharmakoplien die durch Harnsaure
gehalt ausgezeichneten Exkremente einiger Vogel als Stercus pavonis, gallinae etc. 
auf. Fiir Stercus caninum (witten Entzian yom schwarz en Koter) wird Radix Gentianae 
albae pulverata abgegeben. 

Acidum valerianicum. 
I. Acidum valerianicum (Erganzb. Helv.). Aeidum valerieum. Valerian. 

saure. Baldriansiiure. Isovaleriansiiure. Aeide valerianique ordinaire ou omelnal 
(Gall.). Aeide valeri que. Valerianie acid. C5HlO0 2• Mol. Gew. = 102. 1m Handel 
unterscheidet man eine Baldriansaure aus Baldrianwurzel Acidum valeranicum e radice, 
welche von der Gall. aufgenommen ist, und eine Baldriansaure aUB Amylalkohol, welehe 
Erganzb. und Helv. auffiihren. 

Darstellung. 1) Aus Baldrianwurzel. (Nach Gall.) Man lost 600 g Kalium
dichromat in 10 Litern Wasser und mgt 1 Kilo konc. Schwefelsaure hinzu. Diese Mi
schung, sowie weitere 40 Liter Wasser giesst man auf 10 Kilo zerschnittene Baldrian
wurzel und digerirt das Gemisch unter Ummhren 24 Stunden lang. Hierauf bringt man 
das Ganze in eine Blase und destillirt. Wenn etwa 10-12 Liter Destillat (welches das 
atherische Oel enthalt) iibergegangen sind, giesst man das Destillat in die Blase zuriick, 
beginnt die Destillation von neuem und setzt sie fort, bis das Uebergehende nicht mehr 
sauer reagirt. Man sattigt alsdann das Destillat mit Natriumkarbonat in geringem Ueber
schuss und dampft die so erhaltene Losung des Natrium\'alerianates bis zur Sirups
konsistenz ein. Den Riickstand versetzt man mit verdiinnter Schwefelsaure in leichtem 
1Jebersehuss, trennt die hierdurch abgeschiedene Saureschicht nach dem Absetzen mit 
Hilfe eines Scheidetrichters und rektificirt sie aus einem Glaskolben. 

2) Aus Amylalkohol. Zu einem Gemisch von 510 g fein gepulvertem Kalium
dichromat und 700 g Wasser, das sich in einem mit Riickflusskiihler B verbundenen Rund
kolben A von etwa 3 Liter Fassungsraum befindet, lasst man allmahlich aus einem Hahn
trichter a ein Gemisch von 100 g Gahrungsamylalkohol (Siedcp. 128-1ilOO) und 390 g konc. 
Schwefelsaure hinzufliessen (Fig. 29). Sobald die schon bei gewohnlicher Temperatur ein
tretende Reaktion vomber ist, erhitzt man den Kolbeninhalt auf dem Sandbade zum 
Rieden. Wenn die im Kolbenhalse auftretenden oligen Streifen von Valeraldehyd C5H100 
nicht mehr wahrnehmbar sind, und die Fliissigkeit eine rein dunkelgriine Farbe ange
nommen hat, ist die Oxydation als beendet anzusehen. 

Man dreht alsdann den KUhler um und destillirt mit absteigendem Kiihler, von Zeit 
zu Zeit das verdampfte Wasser ersetzend, solange, als das Uebergehende noch sauer 
reagu-t. 

Die in der Vorlage angesammelte Fliissigkeit besteht aus zwei Schichten, namlich 
einer wasserigen Losung von Valeriansaure und einer leichteren, gelb gefarbten olartigell 
Schicht von Valeriansaure-Amylather. Das Gesammtdestillat wird jetzt mit Natriumkarbonat 
bis zur alkalis chen Reaktion der unteren, witsserigen Salzlosung versetzt, letztere im Scheide-
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trichter von dem aufschwimmenden Oele getrcnnt und dann auf dem Wasserbade zur 
Trockne verdampft. 1) - Das trockene, feingepulverte valeriansaure Natrium bringt man 
in einen engen Cylinder und zersetzt es durch 'h seines Gewichtes konc. Schwefelsaure, 
die vorher mit der Halfte ihres Gewichtes Wasser verdiinnt worden war. Die Valerian
saure scheidet sich hierbei als Oel abo Man hebt dieses ab, entwassert es durch Stehen
lassen iiber geschmolzenem Calciumchlorid und destillirt mit eingesenktem Thermometer 
abo Wenn die Siedetemperatur 170 ° C. erreicht hat, wechselt man die Vorlage und fangt 
das bis 178° C. Uebergehende gesondert auf. Durch nochmalige Rektifikation dieser Frak
tion erhalt man die Saure farblos und rein. 

Eigenschaften. Klare, farblose, unangenehm baldrianartig riechende, flilchtige, 
sauer reagirende Fliissigkeit, in 26 Th. Wasser lOslich, mit Weingeist, Aether und Chloro
form in allen Verhaltnissen mischbar. Das spec. Gewicht wird verschieden angegeben: 
Erganzb. = 0,938 bei 15°, Helv. = 0,955 bei 15°, Gall. = 0,955 bei 0°. Siedepunkt etwa 
1750 C. Schiittelt man rlie Baldriansaure mit Wasser, so entsteht das Hydrat C~H1002 + H~O, 

H g. 29. 

dessen spec. Gewicht bei 15° C. = 0,955 ist. Daraus ergiebt sich, dass Helv. und Gall. das 
Hydrat, das Erganzb. dagegen die wasserfreie Saure verlangen. Fiigt man zu der gesattig
ten wassrigen Losung der Baldriansaure leicht lOsliche Salze (NaCl, CaCI2), so scheidet sie 
sich in Form oliger Tropfchen aus. 

Man erkennt die Valeriansaure am einfachsten und sichersten an ihrem durch
dringenden Geruche. Erwarmt man sie oder eines ihrer Salze mit einer Mischung von 
3 Th. konc. Schwefelsaure und 1 Th. Alkohol, so tritt ein angenehmer Fruchtather-Geruch 
auf. Die Baldriansaure ist eine e i n basische Saure; ihre Salze heissen »Valerianate". Sie 
haben fettartigen Habitus, d. h. sie sind fettartig anzumhlen. 

prafung. 1) Sie zeige das spez. Gew. 0,938 bei 150 C., Riede bei 1750 C. und lose 
sich in nicht weniger als 26 Th. Wasser. - 2) Neutralisirt man Baldriansaure mit Ammo
niak und mgt Eisenchlorid hinzu, so entsteht ein braunrother Niederschlag ; die beim 
Schiitteln iiber diesem sieh sammelnde Fliissigkeit ist farblos (Rothfarbung = Ameisensaure 
oder Essigsaure). 3) Wird die wassrige Losung der Baldriansaure mit Cupriacetat ver
setzt, so darf nicht sofort ein krystallinischer Niederschlag (Buttersaure) entstehen, 

1) A.us dem abgehobenen iiligen Liquidum lasst sich der Valeriansaureamylather 
(Siedep. 190 0 C.) durch Destillation leicht rein erhalten. 

Handb. d. pharm. Praxis. T. 10 
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es miissen sich vielmehr olige Tropfen abscheiden, die erst nach einiger Zeit krystalliniseh 
werden. 

4) 1 g wasserfreie Baldriansaure muss 9,8 ccm Nonnal-Natronlauge (PhenolphthaleIn 
als Indikator) sattigen. 1 g des Hydrates CfjH100 2 + H20 sattigt = 8,33 cern Nonnal
Natronlauge. 

Aufbewahrung. In Glasgefassen mit Glasstopfen an einem kilhlen Orte, von 
anderen Arzneimitteln moglichst getrennt, da diese nur zu leicht den Geruch der Saure 
annehmen. 

Anwendung. Baldriansaure wird nur selten in Substanz und alsdann in ver
diinnter Losung zu 3-6-10 Tropfen bei Krampf, epileptischen Anfallen, Hysterie ge
geben. Hauptsachlich benutzt man sie zur Darstellung der valeriansauren Salze. 

II. Ammonium valerianicum (Helv. U-St.). Ammoniumvalerianat. Baldrian
saures Ammon. Valerian ate d'ammoniaque (Gall.). Valerianate of ammonia. 
CfiH90 2NH4• Mol. Gew. = 119. 

Darstellung. Man giesst wasserfreie Valeriansaure in diinner Schicht a)lf eine 
Untertasse und stellt diese in einen mit Tubus versehenen Exsiccator. In diesen leitet 
man alsdann einen Strom durch Aetzkalk getrocknetes Ammoniak ein, wodurch sich das 
neutrale Ammoniumvalerianat in Krystallen bildet. 

Eigenschaften. Farblose, sehr hygroskopische Prismen von dem Geruch der 
Baldriansaure und etwas scharfem, zugleich etwas siisslichem Geschmack, meist von saurer 
Reaktion, da das Salz sehr bald Ammoniak verliert. Sehr leicht lOslich in Wasser und in 
Alkohol, loslich in Aether. Die wassrige Losung giebt mit Ferrichlorid einen braunen 
Niederschlag, die iiberstehende Fliissigkeit darf nicht rothgefarbt erscheinen (Ammonium
acetat oder -fonniat). 

Aufbewahrttng. In kleinen Glasgefassen mit paraffinirten Korken, urn das An
ziehen von Feuchtigkeit moglichst zu verhiiten. 

Anwendttng. Innerlich zu 0,05-0,2 g mehrmals taglich in Pillen oder Losung 
bei Neuralgieen, Hysterie, Epilepsie, Chorea, Singultus. 1m Klystier 0,1-0,2: 200 Aqua. 

Solutio Ammonii valerianici, 20 Proc. CfjH90 2 ' NH4 enthaltend. Man neutralisirt 
17,14 g wasserfreie Valeriansaure mit 28,6 g Ammoniakfliissigkeit (0,96 spec. Gew.) und 
fiillt mit Wasser auf 100 g auf. 5 Th. dieser Losung sind = 1 Th. trocknem Ammonium
valerianat. Receptur-Erleichterung! 

III. Liquor Ammonii Pierlot. Ammonium valerianicum solutum (Relv.). Acidi 
valerianici 3,0, Extracti Valerianae 2,0, Aquae destillatae 95,0, Ammonii carbonici q. s. ad 
neutralisationem. Bei Hysterie, Epilepsie 6-30 Tropfen in Zuckerwasser. 

Elixir Valerianatis ammonlacatl. 
GODDARD. Arcanum. 

Rp. Acidi valerianici 3,0 
Ammonii carbonici 1,6 
Aquae tlestillatae 40,0 
Spiritus (90 Proc.) 35,0 
Aquae Cerasorum 30,0 
Tincturae Cinnamomi 15,0 
Tincturae Aurantii cortieis 5,0 
Sirupi Sacchari 50,0. 

Liquor Ammouii valerianici. 

(Yorschrift der Pariser Hospital-Apotheke.) 

Rp. Acidi valerianici 
Ammonii carboniei 
Extracti Valerianae ita 2,0 
Aquae destillatac 100,0. 

In Stelle des Liquor Ammonii Pierlot. 

S. Dreistiindlich einen halben EssHiffel vol!. 

Acmella. 
Spilanthes Acmella l. Compositae-Heliantheae-Verbesininae. Heimisch in 

Ostindien. lIan verwendet die ganze bliihende Pflanze (Abc-Kraut, Abecedaire, Indiani
sches Harnkraut), die von brennend scharfem Geschmack ist, als die Speichelsekretion 
befOrderndes Mittel, gegen Skorbut etc. Eine Anzahl anderer Arten, z. B. Sp. olerace3 
Jacq. (Parakresse) in Siidamerika, werden ahnlich verwendet (cf. Spilanthes). 
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Acokanthera. 
Gattung der Apocynaceae-Carisseae. 

Acokanthera Schimperi Bentham et Hook., A. Deflersii Schweinf., A.Ouabaio 
Cathelineau (?), A. venenata G. Don und vielleicht noeh andere Arten liefern in 
Ost- und Siidafrika in ihrem Hob; und der Rinde ein Pfeilgift, das lahmend wirkt. Der 
wirksame Stoff scheint ein amorphes Glykosid, Ouabain. Zll sein, indessen steht nicht fest, 
ob derselbe in allen Arten identiseh ist. Die kahlen Strophanthnssamen von Gaboon (Str. 
gratus Franchet) sollen ebenfalls Ouabain enthalten. Es scheint, als ob allch zwischen 
dem Ouabain und dem Strophanthin der officinellen Samen nahe Beziehungen bestehen. 

Die Hoffnungen, die man darallf als theilweisen Ersatz der Digitalis und als lokalcs 
Anastheticum gesetzt hat, scheinen sich nicht zu erfiillen. 

tt Tinctura Acokantherae, aus einem Theile des zerkleinerten W urzelholzes der Ac. 
Schimperi und zehn Theilen verdiinntem Weingeist bereitet, diirfte die geeignetste Form 
einer pharmaceutischen Zubereitung sein. Die Gabe derEelben ware auf 0,25-0,3 g, ent
sprechend einem Gehalte von 0,0001 Ouabain, zu bemessen. 

Aufbewahrung: in gelbgefarbten Flaschen unter den sehr vorsichtig aufzu
bewahrenden l\'[itteln. 

Aconitinum. 
tt Aconitinnm (Erganzb.). Aconitina (Brit.). Akonitin. Aconitine (Gall.). Aco

nitia. 
Allgemeines. Die wirksamen Bestandtheile der Aconitarten bestehen nicht au~ 

einheitlichen chemischen Individuen, sondern vielmehr aus Gemengen verschiedener Basen 
(Alkaloldc). Die chemische Zusammensetzung der einzelnen Basen und die relativen 
Mengenverhaltnisse, in denen diese Basen zu einander auftreten, sind abhangig von del' 
Art der Pflanze und von ihrem -W-achsthum (Standort), so dass das Vorwiegen bestimmtel' 
Basen flir bestimmte Aeonit-Arten eigenthiimlich ist. Ausserdem ist zu beach ten, dass die 
Aconit-Basen gegen Mineralsauren, konc. organische Sauren, starke Alkalien und erhohte 
TemperatUl'en sehr empfindlich sind. Es treten durch deren Einwirkung Spaltungsprodukte 
auf, welche das Endprodukt verunreinigen. Aus allen diesen Griinden liegt die chemische 
Kenntniss der Aconit-Alkaloide noch sehr im Argen. 1m Nachfolgenden soIl der gegen
wartige Standpunkt dieser Frage kurz skizzirt werden. 

IHe Stammpflanzen. 1) Aconitum NapeUus L. enthalt als Haupt-Alkalo'id das 
krystallisierendeAconitin, wahrscheinlich mit kleinenMengen amorphen Pikro -Aconi tin s, 
neben wenig bekannten Basen (N apellin?). 

2} Aconitum ferox lVall. Enthalt nUT geringe l\'[engen Aconitin, als Hauptbase 
dafiir das krystallisierende Pseudo-Aconitin (,p-Aconitin) neben kleinen Mengcn 
amol'pher, nicht naher bekannter Alkalo'ide, ferner '" - A con i n und kleine l\iengen 
Aconitin. 

3} Aconitum Lycoctonum L. Enthalt nach HUBSCHMANN zwei Acolyctin und 
Lycoctonin genannte Basen, nach WRIGHT dagegen ",-Aconitin und wenig Aconitin. 

4) Aconitum heterophyllum Wall. Enthalt das amorphe, nicht giftige Atesin, 
ferner ein zweites amorphes und ungiftiges, nicht naher bekanntes AlkaloId. 

5) Japanische Aconitwurzel von Aconitum Fischeri Rchbch. eLthalt als Hauptbase das 
krystallisirende Japaconitin, neben wenig bekannten, amorphen Alkaloiden. 

Die Alkaloide. Aconitin. Formel unbestimmt. WRIGHT und LUFF=CasH4sN012; 
JURGENS=Caa H47 NO 12; EHRENBERG und PURFURST = C32HJaN0l1; DUNSTAN = C33HJoN012; 
FREUND=Ca4H47N0l1' Schmelzpunkte verschieden angegeben: 184°,1940, 197-198°C. 
Krystallisirt in sechsseitigen Tafeln. Durch hydrolytische Spaltung lasst sich dasselbe 
successive folgendermassen zerlegen: 1) 

a) CalH17NOll + H20 
Aconitill 

b) CS2 H!5 NOlo + H20 
Pikro-Aconitin 

CHaC0 2H+ CnHJ5NOIO 
Essigsaure Pikro-Aconitin 

(Benzoyl-Aconin) 

C6 H5 C02H + C25 H41 NOg 
Benzoesaure Aconin 

1) Wir folgen hier den Angaben von FREUND. 
10* 
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Demnach ist das Pikro-Aconitin als Benzoyl-Aconin und das Aconitin als Acetyl
Benzoyl-Aconin aufzufassen. 

Pikro-Aconitin (identisch mit dem Iso-Aconitin von DUNSTAN) C32H4~NOlO' Weisses 
amorphes, sehr bitter schmeckendes Pulver, Schmelz-Po 1250 C., ist Benzoyl-Aconin. 

Aconin C25 H41 NOg. Amorphe, bitter schmeckende Base. Spaltungsprodukt des vori
gen, giebt ein gut krystallisirtes Chlorhydrat, C2.H41 NOg. HCI, Schmelz-Po circa 175 Co. 

Apo-Aconitin (von WRIGHT) ist wahrscheinlich identisch mit Aconitin. 
Napellin (WRIGHT), angeblich amorphes Alkaloid, aus Aconitum Napellus, ist wahr

scheinlich ein Gemenge von Aconitin, Pikro-Aconitin und Aconin. 
Pseudo-Aconitin. tp-Aconitin. C36H49NO,2' Dicke, sechsseitige Tafeln. Schmelz

Punkt 212-213° C. Spaltet sich beim Kochen mit Wasser in Essigsaure und Pikro-tp-Aco
nitin. Ist als Acetyl-Veratryl-tp-Aconin anzusehen. 

Pikro-tp-Aconitin c3! H4; NOll' Weisse, dicke KrystaUsaulen. Schmelz-Po 210 0 C. 
Spaltungsprodukt des vorigen, ist Veratryl-tp-Aconin und zerfallt beirn Kochen mit Kali
lauge in Veratrumsaure und tp-Aconin. 034H!7NOU +H20 = Cg HIO 0 4 + C25H39NOs. 

tp-Aconin C25H39NOs' Spaltungsprodukt des vorigen. Firnissartige, bitter schrneckende 
Masse, giebt mit Aceton eine gut krystallisirende Verbindung. 

Japaconitin C68H4SN2021 (?) bez. C2gH43NOg (?), nach Einigen mit Aconitin iden
tisch. Farblose, bei 184-186°C. schmelzende Krystalle. Werden durch Kalilauge in Benzoe
saure und Japaconin C26H41 NOlO (?) gespalten. 

Handelssorten: Man unterschied frfiher und unterscheidet Z. Th. auch noch heute 
je nach dem Ausgangsmaterial und der Bereitungsweise eine Anzahl versrhiedener Aconitin
Sorten. Die wichtigsten sind folgende: 

I. ttAconitinum germanicum. Deutsches"Acouitin. Aus Aconitum Napellus 
bereitet. 

Darstellung. 100 Th. grobgepulverte Aconitknollen werden bei 60 0 C. zweimal mit 
je 500 Th. Alkohol (90 0/0) extrahirt. Man filtrirt die Auszfige, destillirt den Alkohol aus 
dem Wasserbade ab, sauert den Rfickstand mit stark verdiinnter Schwefelsaure massig abel' 
deutlich an, verdfinnt mit Wasser und filtrirt - urn Fett und Harz zu entfernen - durch 
ein genasstes Filter abo Die saure Losung wird zur Reinigung mit Aether oder Petrol
ather ausgeschfittelt, alsdann fibersattigt man sie schwach mit Natriumkarbonat, wodurch 
die Basen ausfallen. Diese werden nach 24stfindigem Stehen gesammelt, mit wenig Wasser 
gewaschen, getrocknet und mit Aether aufgenommen. Man filtrirt die atherische Losung, 
zieht den Aether durch Destillation ab und nimmt den Rfickstand mit schwefelsaure
haltigem Wasser auf. Die schwefelsaure Losung wird durch Thierkohle entfarbt,1) alsdann 
raUt man aus ihr die Basen durch vorsichtigen, fraktionirten Zusatz von Ammoniak, d. h. 
die durch wenig Ammoniak zuerst ausfallenden (gefarbten) Antheile werden gesondert ge
sammelt, indem man die Flfissigkeit, sob aId die Basen anfangen ungefarbt auszufallen, 
filtrirt und in dem Filtrat die Fii.llung durch Ammoniak beendigt. Nach 24stfindigem 
Stehen sammelt man die ausgeschiedenen Basen, wascht sie mit wenig Wasser und trocknet 
bei niedriger Temperatur. 

Eigenschaften. Weisses oder gelblichweisses, geruchloses, amorphes, luftbestan
diges Pulver von alkalischer Reaktion und bitterem, hintennach kratzendem Geschmack. 
In kaltem Wasser wenig loslich, in siedendem Wasser zu einer knetbaren Masse zusammen
backend. Loslich in 4-5 Th. Alkohol von 90 Proc., in 2-3 Th. Aether oder in 3 Th. 
Chloroform, ferner in Petrolather und Amylalkohol. 

Beaktionen. 1) Konc. Schwefelsaure lost es mit gelber Farbung, welche nach 
2-3 Stunden durch Gelbroth in Rothbraun und Braun, schliesslich in Violettroth fiber
geht. 2) Lost man 0,01 g. Aconitin in 3 ccm Phosphorsaure (25 Proc.) und dampft in einem 
Porcellanschalchen auf dem Wasserbade ab, so tritt bei einer gewissen Koncentration 
Violettfarbung auf, welche ziemlich lange bestandig ist. Delphinin und Digitalin ver
halten sich ahnlich, Delphinin lOst sich aber in konc. Schwefelsaure heUbraun, und diese 
Losung wird erst auf Zusatz von Bromwasser rothlich-violett, und Digitalin lOst sich in 
konc. Schwefelsaure mit griiner Farbe. - Gegen die allgemeinen Alkaloid-Reagentien ver
halt es sich ahnlich wie das reine kryst. Aconitin, S. dieses. 

') Hier beginnt die Abweichung der franzosischen Vorschrift. 
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Das deutsche Aconitin ist ein Gemisch der in den Aconit-Knollen enthaltenen Basen 
und ihrer Zersetzungsprodukte: Aconi tin, Pikro -Aconi tin (= [so-Aconitin), Aconin u. a. 
Es galt friiher rur das mildeste Praparat. 

II. ttAconitinum gallicum. (Aconitln HOTTOT & LIEGEOIS). Franzosiscbes 
Aconitin. (Amorphes.) Wird aus den Knollen von Aconitum Napellus in ahn
licher Weise wie das deutsche Praparat. dargestellt mit folgender AbweictJ.ung: Die 
schwefelsaure Losung der Basen wird ehenfalls mit 'I'hierkohle entfarbt, aber vor der Fallung 
durch Ammoniak mit Magnesiumoxyd (MgO) in geringem Ueberschuss versetzt, worauf 
man mit Aether ausschiittelt. Der nach dem Verdampfen des Aethers hinterbleibende 
Riickstand wird mit schwefelsaurehaltigem Wasser aufgenommen, die Losung mit Thier
kohle entfarbt und nunmehr die Fallung durch Ammoniak aURgefiihrt. (V gl. die ]'u8snote 
auf S. 148.) 

Amorphes weisses Pulver, in seinen physikalischen Eigenschaften, seiner Zusammen
setzung und Wirkung dem vorigen (Aconitinum germanicum) etwa gleichstehend. 

III. tt Aconitinum Duquesne\. Aconitine crystallise ou pure kann als phy
siologisch reines Aconitin angesehen werden. Darstellung und Eigenschaften s. unter Aco
nitinum crystallisatum. Aus Aconitum Napellus bereitet. 

IV. tt Aconitinum anglicum. Aconitina·Morson. MORSON'S Napellin.1) Aco
nitine pure. HUBSCHJlANN'S tp-Aconitin. FLUCKIGER'S Nepalin. Wird aus den Knollen 
von Aconitinum ferox in ahnlicher Weise hergesteIlt, wie die oben beschriebenen 
deutschen und franzosischen Praparate. Enthalt als Hauptbase tp-Aconitin (60-70 0/0); 
femer 0,6-1,2% Aconitin, 25-30% tp-Aconin, ausserdem nicht naher bekannte amorphe 
Basen. Fein vertheiltes, schmutzig weisses Pulver, von brennendem, nicht bitterem Ge
schmack, alkalischer Reaktion. Loslich in 20 Th. siedendem Weingeist und aus dieser 
Losung beim Erkalten Krystalle abscheidend, femer in 100 Th. siedendem Aether, auch in 
230 Th. Chloroform. Durch konc. Schwefelsaure wird es nicht geflirbt. Gegen Salpeter
saUTe und schmelzendes Kali verhalt es sich wie 'p-Aconitin. 

V. tt Japaconitin. 1st entweder eine Base sui generis oder mit Aconitin identisch. 

Diese Unterschiede sind gegenwartig, wo das Bestreben dahin geht, unsichere Ge
mische vom Arzneigebrauch auszuschliessen, nicht mehr aufrecht zu erhalten. Lediglich 
um das Verstandniss fiir die historische Entwicklung der Aconitinfrage zu ermoglichen, 
mussten die einzelnen Praparate hier besprochen werden. 

Heute unterscheidet man zweckmassig: 
1) Aconitin. a) amorph, 2) Pseudaconitine 3) Japaconitin. 

b) krystallisirt. 

I. tt Aconitinum amorphum. Amorphes Aconitin. Aconitina (Brit. von 1885). 
Wird aus den Knollen von A. Napellus nach einer der schon angegebenen (deutschen und 
franzosischen) Vorschriften dargestellt. Eigenschaften und Reaktionen bereits angegeben. 

Darstellung nach Brit. 1885. Die gepulverten Knollen werden mit der doppelten 
Menge Spiritus (90 Proc.) bis zum beginnenden Sieden erwarmt, 4 Tage macerirt, alsdann bis 
zur ErschOpfung percolirt. Der Alkohol wird aus dem Auszuge abdestillirt, der letzte Rest 
im Wasserbade entfemt. Man nimmt alsdann den Riickstand mit dem doppelten Gewichte 
siedenden Wassers auf und filtrirt nach dem Erkalten. Man flillt die filtrirte Losung unter 
schwachem Erwarmen mit Ammoniak und extrahirt den getrockneten Niederschlag mit 
Aether. Die atht)rischen Ausziige werden abdestillirt, der Riickstand wird in schwefelsaure
haltigem Wasser gelOst und die filtrirte Losung nochmals mit 2,5 proc. Ammoniak gefallt. 
Der erhaltene Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser gewaschen, abgepresst und an 
der Luft getrocknet. (Brit. Pharm. 1885.). 

1) Hierbei ist zu beachten, dass Ph arm. Brit. von 1885 ein amorphes Aconitin aus den 
Knollen von A. NapeUus aufgenommen hatte, welches von diesem Praparat vollig ver
schieden ist. 
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II. tt Aconitinum crystallisatum (Gall. Erganzb.). Krystallisirtes Aconitin. 
Aconitina (Brit.). Ca4H47NOll (?). Mol. Gew. = 645. 

Darstellung. Man extrahirt 1 kg gI·obgepulverte Aconitknollen (von A. Napellus) 
zweimal mit je 2,5 kg Alkohol von 90 Proc., in welchem je 10 g Weinsaure aufgeHist sind, 
bei einer Temperatur von 50-60 0 C. und presst jedesmal scharf abo Die Ausziige werden 
filtrirt; damuf destillirt man im Vacuum den Alkohol abo Den Riickstand nimmt man mit 
etwa 500-700 ccm Wasser auf und filtrirt nach 2-3 Tagen von Fett, Harz etc. abo Die til
trirte weinsaure Losung wird zur Entfernung von Farbstoffen etc. dreimal mit je 300 ccm 
Aether ausgeschiittelt. Nachdem sie yom Aether getrennt ist, iibersattigt man sie mit 
Natriumbikarbonat und schiittelt neuerdings dreimal mit je 300 ccm Aether aus. Von den 
filtrirten atherischen Ausziigen destillirt man im Wasserbade den Aether ab und nimmt 
den Destillations-Riickstand mit weinsaurehaltigem Wasser auf. Die saure Losung wird 
wiederum mit Aether ausgeschiittelt, und falls sie stark gefarbt sein sollte, durch Thier
kohle entfarbt. Dann iibersattigt man mit Natriumbikarbonat und schiittelt nochmals 
dreimal mit Aether aus. Die vereinigten litherischen Ausziige werden dreimal mit Wasser 
gewaschen, dann versetzt man sie mit dem gleichen Volumen Petrolather und iiberlasst sie der 
freiwilligen Verdunstung, worauf das Aconitin in Krystallen hinterbleibt (Gall.). 

Die so erhaltenen Krystalle verwandelt man durch Neutralisiren mit Bromwasser
stoffsaure in das bromwasserstoffsaure Salz, krystallisirt dieses aus Wasser um und gewinnt 
aus demselben die Base durch Uebersattigen mit Natriumbikarbonat und Ausschiitteln mit 
Aether wieder. 

Eigenschaften. Farblose, saulen- oder tafelformige, gegen 1880 C. (Erganzb.), 
189-1900 C. (Brit.) schmelzende (Gall.: Schm. P. = 183 0) Krystalle. In Wasser und in Pe
trolather nur wenig Hislich, dagegen loslich in 24 Th. Alkohol von 90 Proc., 70 Th. Aether, 
6 Th. Benzol, 3 Th. Chloroform; die Losung ist linksdrehend, die wasserige Losung reagirt 
alkalisch, schmeckt scharf, anhaltend brennend und kratzend, aber nicht bitter. Von konc. 
Schwefelsaure und Salpetersaure wird es ohne Farbung gelost; auch giebt es nicht die Re
aktion mit Vanadin-Schwefelsaure, s. 'P-Aconitin. Wird das reine Aconitin mit Phosphor
saure eingedampft, so entsteht entweder keine oder nur sehr schwach rothliche Farbung 
(vgl. Aconitin. german. S. 148). Von den allgemeinen Alkaloid-Reagentien erzeugen noch in 
verdUnnten Losungen Niederschlage: Phosphormolybdansaure, Jod-Jodkalium, Kalium-Queck
silberjodid (weiss), Kalium-Wismutjodid, Gerbsaure (weiss) und Goldchlorid (gelb), dagegen 
erst in koncentrirteren: Platinchlorid (gelb), Quecksilberchlorid (weiss) und Pikrinsaure (gelb). 

PrUfung. 1) Es verbrenne, ohne einen wagbaren Riickstand zu hinterlassen. 
2) Trocknet man 0,01 g Aconitin im PorcellanschiHchen mit 5 Tropfen rauchender Salpeter
saure auf dem Wasserbade ein, so hinterbleibt ein kaum gelblich gefarbter Riickstand, 
welcher erkaltet, durch Uebergiessen mit alkoholischer Kalilauge (1=10) keine Violettfarbung 
annimmt. (Pseudaconitin, Veratin, Atropin.) 

Einsaurige Base; die Salze krystallisiren gut und sind nicht hygroskopisch. 

tt Aconitinum nitricum crystallisatum. Aconitin-nitrat. Azotate d'Acoo 

nitine (Gall.). Ca4H47NOu' HNOa• Mol. Gew. = 708. 

10 Th. gepulvertes Aconitin werden mit 100 Th. Wasser Ubergossen, alsdann neutra
lisirt man genau mit etwa 10 proc. Salpetersaure (wozu 3,5-3,6 g Salpetersaure von 
25 Proc. erforderlich sind). Man dampft die Losung im Wasserbade ein, worauf unter 
dem Schwefelsaure-Exsiccator Krystallisation erfolgt. Grosse, farblose, prismatische Kry
stalle, in 10 Th.siedendem Wasser loslich. Enthalten 91,10 Proc. Aconitin. 

III. tt Pseudo-Aconitinum. 'P-Aconitin. Pseudo-A.conitin. NepaUn. Napellin. 
(WIGGERS.) Acraconitin. Pure Aconitine·Morson. C36H4UN01S. Mol. Gew. = 687. 

Wird aus den Knollen von Aconitum ferox in der namlichen Weise dargestellt, 
wie das krystallisirte Aconitin. Nur verwandelt man das durch Verdunsten der atheri
schen Losung erhaltenc Alkaloid in das salpetersaure Salz, krystallisirt dieses aus Wasser 
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urn und gewinnt aus demselben durch Zersetzen mit Natriumbikarbonat und Ausschiitteln 
mit Aether die freie Base wieder. 

Eigenschaften. Scheidet sich aus einer Mischung von Aether-Petrolather bei 
langsamer Verdunstung in durchsichtigen Nadeln oder kornigen Krystallen aus, bei rascher 
Verdunstung hinterbleibt es ala amorphe, sirupose Masse. Enthalt lufttrocken 1 Mol. Krystall
wasser, welches bei 100°C. entweicht. In Wasser nur wenig loslich, die Losungen reagiren 
alkalisch und schmecken sehr brennend, abel' nicht bitter. In Alkohol und Aether leichter 
loslich als Aconitin. 

Von den allgemeinen Alkaloidreagentien fallen die verdiinnte Losung: Kalium-Queck
silberjodid, Jod-Jodkalium, Gerbsaure, Goldchlorid. Nur die konc. Losung wird durch Platin
chlorid gefiWt. Mit konc. Schwefelsaure und Phosphorsaure entstehen charakteristische 
Fiirbungen nicht (s. Aconitin.) 

Einsaurige Base, von den Salzen krystallisirt nur das salpetersaure gut. 

Reaktionen. 1) Dampft man 0,01 g "P-Aconitin mit 5 l'ropfen rauchender Salpeter
saure im Porcellanschalchen auf dem Wasserbade ein, so hinterbleibt ein gelber Riickstand, 
welcher beim Befeuchten mit alkoholischer Kalilauge purpurroth wird. 2) Wird 0,01 g mit 
10 Tropfen konc. Schwefelsaure vorsichtig erwarmt, so entsteht auf Zusatz von 51'ropfen 
Vanadin-Schwefelsaure violettrothe Farbung. 3) Vermischt man im Silbertiegel 0,1 "P-Aco
nitin mit 1 g gepulvertem Kalihydrat, verwandelt die Masse durch Zugabe von 2-3 Tropfen 
Wasser in eine Paste und erhitzt mit kleiner Flamme zum ruhigen Schmelzen, so enthalt 
uie Schmelze (aus derVeratrumsaure gebildete) Protocatechusaure. Lost man sie in Wasser 
auf, filtrirt und sauert mit Salzsaure schwach an, so entsteht durch Zugabe von wenig Ferri
chlorid blaugrune Farbung, welche durch wenig Natriumkarbonat in blau, durch mehr 
Natriumkarbonat in roth iibergeht. 

tt Pseudo-Aconitinum nitricum. "P-Aconitinnitrat. CS6H4UNOI2' HNOs + 3 ~O. 
Mol. Gew. = 804. 

Wird wie das entsprechende Aconitinsalz durch Neutralisation von "P-Aconitin mit 
stark verdiinnter Salpetersaure erhalten. Farblose, diinne, langgestreckte Saulen odeI' 
sechsseitige PHittchen. Loslich in 25 Th. Wasser. Enthalt 85,« Proc. "P-Aconitin. 

IV. tt Japaconitinum. Aus japanischen Aconitknollen (von Aconitum 
Fischeri u. a.) konnen nach den im Vorhergehenden beschriebenen Verfahren amorphe 
und krystallisirte Praparate erhalten werden. Die chemische Kenntniss derselben ist 
tiberaus diirftig, ausserdem haben diese Praparate therapeutisch flir die Praxis noch kein 
Interesse. 

Einkauf. Es empfiehlt sieh, die Aconitin-Praparate nicht lose vom Drogisten, son
dern direkt vom Fabrikanten (z. B. Merck-Darmstadt) bez. Praparate in Original Packung 
zu beziehen und sich genau angeben zu lassen, welcher Art das gelieferte Praparat ist, 
und wie seine medicinalen Rochstgaben sind. 

Aufbewahrung. Sammtliche Aconitin-Sorten sind unter den direkten Giften 
aufzubewahren. Die Recepte sind zweckmassig als Giftscheine zuriickzubehalten. 

Anwendung. Das Aconitin gehOrt zu den starksten Pflanzengiften. Aeusser
lich auf die unverletzte Raut odeI' auf die Schleimhaut gebracht, erzeugt es Prickeln 
und Brennen, welchem spater Geflihllosigkeit folgt. Resorption erfvlgt auch bei ausserer 
Anwendung durch Raut und Schleimhaut, besonders leicht, wenn Verletzungen vorhanden 
sind. In Form von Salben und Linimenten bei Muskelrheumatismus und Neuralgien (be
sonders Trigeminus-Neuralgie) 0,1-0,2 Aconitin: 10,0 Fett. Cave: Rineingelangen in Wunden 
und auf die Schleimhaut des Auges. Innerlich setzt es die Pulsfrequenz und die Tempe
ratur herab unter Abnahme der Sensibilitat und der Reflexerregbarkeit. Grosse Gaben 
bewirken Erbrechen, Durchfall, Kriebeln auf der Raut, allgemeine Schwache, Atbemnoth. 
Der Tod erfolgt durch RespirationsHihmung oder Rerzstillstand. Innerlich als temperatur
herabsetzendes Mittel bei Gelenkrheumatismus, Neuralgien, nervosem Kopfschmerz, Zahn-
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schmerz, Ohrcnschmerz. Subkutane Injektionen sind sehr schmerzhaft, bei diesen zweck
massiger das Aconitiunitrat. 

Dosi'l'ung. Die amorphen Aconitine besitzen weniger starke Wirkung als die 
krystallisirten. Da indessen die Zusammensetzung der amorphen Praparate grossell 
Schwankungen unterliegen kann, so lassen sich flir diese bindende Hochstgaben iiber
haupt nicht ang-chen. Es gieLt amorphe Sorten, welche nur 1/200, aber auch solche, welche 
1/2 des Wirkungswerthes des krystallisirten Aconitins hesitzen, ja neuerdings sollen amorphe 
Praparate erhalten sein, welche die krystallisirten an Giftigkeit angeblich tibertreffen. 

Will man daher Aconitin tiberhaupt mit einiger Sicherheit gegen Arznei-Vergiftungcn 
anwenden, so verordne man lediglich die krystallisirten Sorten, d. h. Aconitinum cry
stallisatum und 1jJ-Aconitinum crystallisatum bezw. deren Nitrate, flir welche die gleiche 
Dosirung gilt. 

Man sieht fiir einen Erwachsenen an als Hochstgaben: 1) 
pro dosi pro die 

Aconitinum crystallisatum et nitricum 
1jJ-Aconitinum crystallisatum et nitricum } 0,0003 0,0006 

Hierzu ist zu bemerken, dass 1jJ-Aconitin bei innerlicher Darreichung dem Aeonitin 
etwa an Giftigkeit gleichsteht, wahrend es bei ausserlicher Anwendung etwas kraftiger 
wirkt. 

FUr die Verwenduug de,; Japacouitins liegt keine Yeranlassung vor. Es empfiehlt 
sich unter allen Umstanden, dass del' Apotheker mit dem Arzte sich dariiber verstandigt, 
welches Prapamt dispensirt werden soIl. Die vorstehenden Ausfiihrungen geben dem Apo
theker cine hilll'eichende InfoTmation ii-ber die Aconitinfrage. 

Die Ausscheidung des Aconitins erfolgt durch Harn, Koth und Speichel in unver
andertem Zustande. 

Pulvis Aconitini dilutllS. Poudre d' Aconitine au centierne (Gall). Aconitin
Verreibllng 1: 100. Aconitini cryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Carmini 2,5. Das Aconitin 
wird mit einem Theil des Milchzuckers verrieben, dann setzt man den Carmin zu, verreibt 
bis zur homogenen Mischung und fiigt unter weiterem sorgfaltigen Verreiben den Rest 
des Milchzuckers in kleinen Antheilen zu. 

Pubis Aconitini nitrici dilutus. Poudre d'azotate d' Aconitine (Gall.) au cen
tierne. Aconitini nitrici cryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Carmini 2,5. 1m iibrigen wie 
das Vorige. 

Granules d'Aconitine crystallisee (Gall.). Aconitin-Verreibung (1: 100) 1,0 g 
[oder an deren Stelle 0,01 g Aconitin crystall. : 0,99 g Sacchari Lactis], Sacchari Lactis 3,0, 
Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. Fiir 100 granules, welche roth zu farben sind. 
1 Granule = 0,0001 g Aconitin. 

Granules d'azotate d'Aconitine (Gall.). Aconitinnitrat-Verreibung (1: 100) 1,0, 
Sacchari Lactis 3,0, Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. fiir 100 granules, welche 
roth zu farben sind. 1 Granule = 0,0001 g Aconitinnitrat. 

Unguentom Acooitini. (1:50 bis 100). 

Rp. Aconitini cryst. 0,1-0,2 
Spiritus q. s. 
Adipis 10,0. 

D. sub sigillo veneni. 

Injectlo Aconitlnl. 

Rp. Aconitini nitrici 0,001 
Aqnae destillntae 10,0 

S. Znr subkutanen Injektion. 1 Spritze = 0.0001 g 
Aconitinnitrat. 

Pilulae Aconitini a 0,0001 g. 
Rp. Aconitini crystall. (vel nitrici) 0,005 

Radicis Liquiritiae 
Succi Liquiritiae aa 3,0. 

Finnt pilulae 50. S. 2-5 Pillen taglich. Jede 
Pille enthiilt 0,0001 g Aconitin oder Aconitin
nitrat. 

Ungoentom Aeooltlnae (Brit.) 
Rp. Aconitini crystallisati 0,5 

Acidi olelnici 4,0 
Adipis 20,5. 

I) Man beachte indess, dass auch die krystallisirten Sorten je nach der Provenienz 
noeh verschiedene Giftigkeit besitzen. Der Arzt wird also gut thun, mit erheblich kleineren 
Dosen zu beginnen. 
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Aconitum. 
Gattung der Ranunculacelle - Helleboreae. 
I. Aconitum Napellus L. Heimisch in Europa (Gebirgswalder Deutschlands, Al

pen, Pyrenaen etc., England, Skandinavien), Asien (Sibirien, Himalaya), Nordamerika. 
Namen: 1) VOll dem kappenformig vergrosserten Kelchblatt: Eisenhut, Sturmhut, Helm
kraut, Monehskappe etc. 2) von den zu Nektarien umgewandelten Kronblattern: Tauberle 
im Kest, Venuswagen, Taubenkutsche, blaue Elstern etc. 3) von der Giftigkeit: Giftblume, 
Teufelswurz, Ziegeutod etc. 

Verwendung finden: 
t Der Knollen: Tuber Aconiti (Germ. Relv.). Radix Aconiti (Austr. Brit.). 

Radix Napelli. Radix Controjervae germanicae. Apollonienwurzel. Blane Wolfs
wurz. Fuchswurz. Giftwurzel. Monchswurz. Teufelswurz. Aconitum (U-St.). 
Racine d' Aconit (Gall.). Aconite Root. 

Die Droge besteht aus 2 (selten 3) rUben- oder knollenfiirmig angeschwollenen 
Wurzeln, die oben durch einen kurzen Querast verbunden sind. Sie sind getrocknet stark 
runzelig, dunkelgraubraun und zeigen nur sparliche, am Grunde ebenfalls meist etwas 
angeschwollene Nebenwurzeln. Der eine (bei drei der mittlere) Knollen tragt den Stengel 
und ist bei der bliihenden Pflanze schon stark geschrumpft. Er soUte vor der Verwendung 
entfernt werden, wenn schon es von den Pharmakopoen nicht ausdriicklich gefordert wird. 
Der andere, fiir das nachste J ahr bestimmte Knollen tragt an der Spitze eine starke 
Knospe. In der trockenen Droge sind beide Knollen meist auseinander gebrochen. 

Der Querschnitt der Droge ist weiss, oder meist mehr oder weniger grau. Er lasst 
innerhalb der dicken Rinde das sternformige Cambium erkennen, welches das Holz und das 
breite Mark umschliesst. Innerhalb der Spitzen des Cambialsternes liegen die kleinen, in 
einem 'Winkel angeordneten Holzbiindel, in den Buchten dazwischen zuweilen ebenfalls 
kleine Biindel. In der Rinde ist das Phloem in zahlreiche kleine BUndel vertheilt. Die reich
lich im Parenchym vorhandenen Starkekorner sind bis 18 f.l gross, rundlich oder durch 
gegenseitigen Dmck kantig. 

Die Knollen schmecken anfangs siisslich, dann kratzend, den Hals zusammen
schniirend und wiirgend scharf. 

Man sammelt sie von der bliihenden, wildwachsenden Pflanze, einmal, weil man 
annimmt, dass sie zu dieser Zeit am gehaltreichsten sind, dann aber auch, weil man sie dann 
am leichtesten von denen anderer Arten zu unterscheiden vermag. Das Trocknen muss an 
einem nicht iiber 30°C. warmen Ort und schnell geschehen, urn ein Verderben der saftreichen 
Knollen zu vermeiden. Sie kommen meist aus den Schweizer Alpen in den Handel. Ais 
wichtigsten Bestandtheil enthalt die Droge einige Alkaloide, die zum Theil amorph, 
zum Theil krystallinisch erhalten werden. Der Gesammtgehalt betragt nach KELLER: 
0,97 % -1,23 % , wovon etwa a/6 krystallinisch und 1/6 amorph ist. (Vgl. auch Aconitin.) 

Zur Gehaltsbestimmung werden nach KELLER 25,0 g der gepulverten Droge 
mit einem Gemenge von 100,0 g Aether und 25,0 g Chloroform in einem mit Korkstopfen 
verschlossenen Arzneiglase von etwa 300,0 g Inhalt 5-10 Minuten unter wiederholtem 
kraftigem Umschiitteln macerirt, dann 10,0 g Ammoniak hinzugefiigt, und sofort einige 
Minuten kraftig geschiittelt. Dann lasst man eine halbe Stun de unter wiederholtem Um
schiitteln stehen, fiigt 30,0 g Wasser zu und schiittelt wieder einige lVlinuten kraftig. 
Das Pulver hat sich dann soweit zusammengeballt, dass man 100,0 g der Aether-ChIOTo
formlOsung abgiessen kann, wenn nothig durch ein Wattebauschchen. Die Losung bringt 
man in einen Scheidetriehter, schiittelt sie dreimal mit 25, 15 und 10 ccm 1 % Salzsaure 
aus und iiberzeugt sich bei einigen Tropfen der dritten Aussehiittelung, die man in einem 
Uhrgliischen auffangt, dUTCh Zusatz eines Tropfens von MEYER'S Reagens, dass alles Alkaloid 
ausgeschiittelt ist, indem keine Triibung mehr in der Fliissigkeit entsteht. Sonte das noch dcr 
Fall sein, so hat man das Ausschiitteln mit 1 % Salzsaure fortzusetzen, bis keine Triibung 
mehr erscheint. Die vereinigten wlissrigcn Losungen bringt man wieder in einen Seheide-
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tI'ichter, macht mit Ammoniak alkalisch und schlittelt wiedeI'holt mit kleinen Mengen 
AetheI' aus, so lange, bis einige Tropfen der wassrigen Losung nach vorsichtigem An
sauern mit MEYER'S Reagens keine l'rlibung mehI' geben, also alles Alkaloid in den Aether 
iibergegangen ist. 

Von del' atherischen Losung destillirt man den Aether aus einem taril'ten Kolben 
ab und trocknet den Rlickstand im "\Vasserbade odeI' im Trockenschrank bis zum konstanten 
Gewicht aus. Die gefundene }Ienge mit 5 multiplicil't, giebt den Procentgehalt an Alka
loid. - Urn den Alkaloidgehalt auch noch durch Titration festzu~tellen, lOst man den 
Rlickstand in 5-10 cern saurerreiem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur beginnenden 
'l'rnbung hinzu und titrirt unter Benutzung von Hamatoxylin als Indikator mit l/lO-Normal
Salzsaure. 1 ccm l/,o-Nol'illal-HCI = 0,0647 g Aconitin (die FOl'illel von DUNSTAN und beE 
CJ3H4~N012 zu Grunde gelegt). 

Verwechselungen. Als Verwechselungen kommen die Knollen del' anderen bei 
uns heimischen, blaublii.henden Aconitumanen in Betmcht: 

Aconitum Stoerkeanum Rchbch. hat normal an jeder Seite des den Bllithen
schaft tmgenden Knollens einen 'fochterknollen. Die Stmhlen deEr Cambiumste1'lles sind 
etwas stumpfer. 

Aconitum variegatum L. hat kleinere, dickere Knollen. 
Durchgreifende anatomische Unterschiede zwischen diesen Arten und Aconitum Na

peZlus existieren nicht. 
AUfbewahrung und Verarbeitung. Da die Aconitknollen den ~achstellungen 

von Insekten (Tinea zeae) ausgesetzt sind, so ist es von Vonheil, sie nach sorgfaltiger 
Sauberung £iir einige Stunden in ein Gefass zu bringen, in welchem man Aether odeI' 
Chloroform verdunsten lasst und hierauf scharf nachzutrocknen. Man bewahrt sie in gut 
schliessenden Blechgefassen, das Pulver in Flaschen aus gel bern Glase, in einem trocknen 
Raume in der Reihe del' staI'kwirkenden Mittel auf. 

Beirn Pulve1'll del' Knollen darf der Arbeiter die iiblichen Vorsichtsmassregeln (Ver
binden des Gesichts) nicht ausser Acht lassen. 

Anwendung. Man verwendet die Knollen selten, sondern entweder die damus 
dargestellten galenischen Prapamte odeI' das Aconitin. Vorkommenden Falls giebt man 
sie im Infusum odeI' in Pillen odeI' Pulvern. 

Hochstgaben. 0,1 pro dosi, 0,5 pro die (Austr., Gel'ill., Helv.). 
Ueber Wirkung etc. vgl. Aconitin. 
t Das Blatt. Folium Aconiti (Helv. Gall.). Herba Aconitl caerulel. Herba 

Conb'ajervae germanicae. Herba Napelli. Eisenhutkraut. Bohnenkraut. 1) Hunds· 
tod. Teufelskraut. Wiirgling. 

Die Blatter sind fast kahl, oberseits dunkelgl'ii.n, unterseits heller, tief handfol'illig-
5-7theilig, die mittleren, im Umrisse mehr odeI' weniger rautenformigen Blattchen tief 
dreispaltig und ih;" "mittierer Theil wiedel' dreispaltig, die seitlichen einfach oder zwei
spaltig, die Seitenblattchen weniger eingeschnitten; aIle Zipfel lineal bis lineallanzettlich, 
oft siehelfol'illig gebogen; ziemlich variabel. Die von der bliihenden Pfianze gesammelten 
Blatter sollen nicht liber ein Jahr aufbewahrt werden. 5 Theile frischer Blatter liefern 
einen Theil tl'Ockene. 

In Deutschland und OesteITeich ist }'olium Aconiti langst veraltet, dagegen werden 
aus demselben in England, Frankreich und in Belgien noch jetzt Praparate hergestellt, 
welche etwa sechs Mal so schwach sind, als die aus den Knollen bereiteten, sodass bei 
ii.rztlichen Verordnungen aua jenen Landern Voraicht geboten ist. Dasselbe gilt fur liber 
25 .Jahre alte Recepte aus Deutschland. 

Hlichstgabe 0,1 pro dosi, 0,5 pro die (Helv.). 
Der Alkaloidgehalt der Blatter betragt nach KELLER 0,18-0,21 Proc. Das 

Alkaloid solI mit dem der Knollen nicht identisch sein. 

1) Es ist sehr zu beach ten, dass B 0 h n e n k r aut fur Kiichenzwecke Satureja hor
tensis L. ist. 
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t Extractum Aconiti radicis. Ph. Austr. VII. Sturmhutwurzel-Extrakt: 100 Theile 
Sturmhutwurzelpulver werden mit verdiinntem Weingeist (68 Vol. Proc.) durchfeuchtet, 
Ilach einer Stunde in den Verdriingungsapparat gebracht und mit 200 Th. verdiinntem 
Weingeist iibergossen; nach 48 Stunden liisst man abtriipfeln, verdriingt mit 600 Theilen 
verdiinntem Weingeist, destillirt den Weingeist ab und dampft zu einem dicken Extrakt 
ein. - Die Ausbeute betriigt durchschnittlich 18,5 Proc. 

Grosste Einzelgabe 0,03 g; grosste Tagesgabe 0,12 g. 
Die Ph. Hung. liisst das dicke Extrakt mit Dextrin zur Trockene bringen. 
t Extractum Aconiti. Ph. Germ. II. Eisenhutextrakt. 100 Th. Knollen werden mit 

200 Th. Weingeist (90 Vol. Proc.) und 150 Th. Wasser sechs Tage, llach dem Auspressen 
nochmals mit 100 Th. Weingeist und 75 Th. Wasser drei Tage kalt ausgezogen und die 
abgepressten Fliissigkeiten in ein dickes Extrakt verwandelt. - Ausbeute 16-20 Proc. 
lnach DIETERICH 30 Proc.). 

Grosste Einzelgabe 0,02 g; grosste Tagesgabe 0,1 g. 
t Extractttm Aconiti duplex. Ph. Helv. III. 200 Th. Eisenhutlmollenpulver werden 

mit einer Losung von 2 Th. Weinsiiure in 30 Th. Weingeist und 60 Th. Wasser befeuchtet 
und im Percolator mit einer Mischung von 2 Th. Wasser und 1 Th. Weingeist crschOpft. 
Die zuerst abfliessenden 160 Th. werden fiir sich aufgefangen, die iibrigen Ausziige auf 
40 Th. eingedampft und dem erst en zugemischt. Das Gemisch wird allmiihlich und unter 
Schiitteln mit 200 Th. Weingeist gemischt und nach 48 Stunden yom Bodensatz klar ab
gegossen. Der letztere wird unter gelindem Erwiirmen in 20 Th. Wasser gelost und neuer
dings mit 60 Th. Weingeist ausgefiillt. Nach 24 Stunden wird filtrirt und das Filtrat mit 
dem zuerst Abgegossenen gemischt, der Gehalt an Trockensubstanz bestimmt und mit der 
nothigen Menge Reisstiirke zur Trockne gebracht, dass 100 'I'h. trockenes Extrakt erhalten 
werden. Hochstgaben: pro dosi 0,005, pro die 0,015. 

t Extractum Aconiti fiuidum. Ph. Helv. III. 100 Th. Eisenhutknollenpulver werden 
mit einer Losung von 1 Th. Weinsiiure in 10 Th. Glycerin, 15 Th. Weingeist und 20 Th. 
Wasser gleichmiissig befeuchtet und in einem Percolator mit einer Mischung von 2 Th. 
Wasser und 1 Th. Weingeist erschopft. Die Ausziige werden lege artis zu einem Fluid
extrakt von 100 Th. verarbeitet. 

Hochstgaben: pro dosi 0,01, pro die 0,03. 
t Extractum Aconiti. Ph. of the U-St., Extract of Aconite, wird aus den gepulverten 

Knollen durch das Verdriingungsverfahren mittelst Weingeist von 94 Vol. Proc. gewonnen; 
es ist ein dickes Extrakt. 

Ausserdem fiihrt diese Pharmakopoe ein 
t Extractum Aconiti fiuidum, welches durch ErschOpfen der Aconitknollen mittelst 

einer Mischung von Weingeist (94 Vol. Proc.) und Wasser im Verhitltniss von 750: 250 ccm 
im Percolator hergestellt wird und in 1000 ccm die loslichen Bestandtheile aus 1000 g der 
Knollen entMlt. 

t Extractum Aconiti siccum liisst die Ph. Austr. durch Eintrocknen des dicken 
Extraktes mit einer gleichen Gewichtsmenge Milchzucker bei gelinder Wiirme und Ersatz 
des Gewichtsverlustes durch Milchzucker herstellen. Das Deutsche Arzneibuch schreibt 
vor: 4 Th. Extrakt mit 3 Th. Siissholzpulver im Dampfbade vollig auszutrocknen und der 
zerriebenen Masse soviel Siissholzpulver zuznmischen, dass das Gesammtgewicht 8 Th. 
betriigt. 

Die trockenen, narkotischen Extrakte gehoren zu den Recepturerleichterungen; man 
bedient sich ihrer zu Pulvermischungen und verabfolgt diese in Stopselgliisern, abgetheilte 
Pulver in Wachskapseln. Das Priiparat der Ph. Austr. hat den Vorzug, dass es infolge 
seiner Loslichkeit auch zu fliissigen Arzneien Verwendung finden kann. 

t Tinctum Aconiti. D. A. ill. Akonittinktur. Eisenhuttinktur. Teinture d'aconit. 
Tincture of aconite. Zu bereiten aus 10 Th. grob gepulverten Aconitknollen, 100 Th. 
verdiinntem Weingeist (68 Vol. Proc.). Braungelbe Tinktur; Geschmack schwach bittel', 
dann nachhaltig brennend kratzend. Spec. Gew. 0,907-0,910. 

Grosste Einzelgabe 0,5 g; grosste Tagesgabe 2,0 g. 
t Tinctura Aconiti radicis. Ph. Austr. Sturmhutwurzeltinktur. Gepulverte Sturm

hutwurzel 10 Th., verdiinnter Weingeist (68 Vol. Proc.) 120 Th Man feuchtet das Pulver 
mit wenig Weingeist an, und iibergiesst nach einer Stunde im Verdriingungsapparat mit 
verdiinntem Weingeist, sodass die Masse bedeckt ist; nach 48 Stunden liisst man abtropfeln 
unter zeitweiligem N achgiessen des noch iibrigen Weingeistes. Das Gewicht der erhaltenen 
Tinktur soIl 100 Th. betragen. 

Grosste Einzelll'abe 0,5 g; grosste Tagesgabe 1,5 g. 
t Tinctura Aconiti. Ph. Rung. Wird in dem Verhiiltniss 1: 5 hergestellt. 
t Tinctura Aconiti tuberis. Ph. Relv. ill. Aus 100 Th. Eisenhutknollenpulver, 1 Th. 

Weinsiiure und Alkohol durch Percolation hergestellt. Das Gewicht des Percolats betrage 
1000 Th. 

Rochstgaben: pro dosi 0,25; pro die 1,0. 
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t Tinctura Aconiti herbae recentis. Ph. HelY. III. Aus gleichen Theilen frischer 
zerstossener Blatter und Weingeist durch achttagige Maceration, Abpressen etc. hergestellt. 
Tinctur des Erganzb. Herba cum tub ere 5. Alkohol 6. 

Hoehstgaben: pro dosi 1,0; pro die 3,0. 
t Tinctura Aconiti. Ph. Brit. Aus Aconitknollen (Puly. 40) 50 g sind mit verdiinn

tem Weingeist durch Verdrangung 1000 cem Tinktur zu hereiten. 
t Tinctura Aconiti. Ph. of the U-St. Aus 350 g AconitknollenpulYer, das mit 200 cern 

einer Misehung von 700 ecm Weingeist (94 Vol. Proe.) und 300 eem Wasser befeuchtet. 
24 St. stehen bleiben solI, werden im Verdrangungswege 1000 cern Tinktur bereitct. 

t Tinctura Aconiti acida. Man miseht 20 Th. Tinetura Aconiti mit 1 Th. verdiinnter 
Schwefelsaure. 

t Tinctura Aconiti aetherea stellt man durch achttagiges Ausziehen von 1 Th. Aconit
knollen mittelst 8 Th. Aetherweingeist, oder bei Bedarf durch Auflosen von 1,0 Extractum 
Aconiti in 5,0 verdiinntem Weingeist, Hinzufiigen von 45,0 Aetherweingeist und Filtriren her. 

In der Hom 0 0 pat hie ist Aconit wohl das wiehtigste, am meisten gebrauehte 
Arzneimittel und wird hier besonders bei fieberhaften Erregungen angewendet, "bis man 
weiss, mit welcher Krankheit man es zu thun hat". 1m Gebiete des Deutschen Reiehs 
darf es iiber die dritte Verdiinnung hinaus in Handverkauf abgegeben werden. 

Linimentum Aconiti. Ph. Brit. Liniment of Aconite. 100,0 g grob gepulverte Aconit
knollen zieht man drei Tage hindureh mit 100 ccm Weingeist (90 Proe.) aus, bringt 
in den Verdrangungsapparat, lasst in ein 5,0 g Kampher enthaltendes Gefass abtropfen und 
giesst solange Weingeist auf, bis man (einschliesslich Kampher) 150 ccm gesammelt hat. 

Guttae odontalgicae. MAGITOT. Pilnlae Acouitl. DEVERGIE. 
Rp. Tincturae Aconiti 

Chloroformii aa 1,5 
Tincturae Benzoes 5,0. 

Auf Watte in den hohlen Zahn einzufiihren. 

Llnlmentum Acoultl et Chloroformli compoHitnm 
(New-Yorker ~Formel). 

Rp. Tincturae Aconiti 4,0 cern 
Chloroformii 4,0 
Spiritus camphorati 4,0 
Olei Thymi 1,0 
Linimenti saponati 64,0 " 

Liulmentum dlalyticum aethereum. 
BONJEAN. 

Rp. Tincturae Acouiti 25,0 
Tincturae Arnicae 5,0 
Aetheris acetici 70,0. 

Zu Einreibungen. 

lIIixtura anaesthetica. GUE~EAU nE Mussy. 
Rp. Tincturae Aconiti 20,0 

Mixturae 010080-balsamicae 10,0 
Chloroformii 5,0. 

Zum Einreiben des Zahnfleisches. 

Rp. Extracti Aconiti 0,5 
Radicis Gentianae 1,0 
Conservae Rosarum q. s. 

Fiir 20 Pillen. Morgens und Abends je eine Pille. 

Pilnla~ dialytlcae. BONJEAN. 
Rp. N a trii silicici sicci 2,5 

Extracti Colchici 1,5 
Extracti Aconiti 1.0 
Natrii beIlzoici 5,0 
Raponis medicati 5,0 

Fiir 100 Pillen. TiigJich steigend 1-2-3-4 Pillen. 

Tiuctnra anticholerlcn. FRANCESCHI. 
Rp. Tincturae Aloes 1,0 

Tincturae Opii 3,0 
Spiritus (70 Proc.) 2,0 
Tincturae Aconiti 4,0 

Viertelstiindlich 15-20-30 Tropfen. 

Ungnentum Acouiti. TURNBULL. 
Rp. Extracti Acouiti 2,0 

Adipis 8,0 
Zum Einreiben. 

Uugneutnm Aconlti ammonlacatnm. TURNBULL. 
Rp. Extracti Aconiti 2,0 

Mixtura autigastralgica. FLEMING. Adipis 12,0 
Rp. Tincturae Aconiti 3,0 Liquoris Ammonii caust. gtt. XV. 

Natrii bicarbonici 5,0 Ungnentum antineuralglcum. GEAY. 
Magnesii sulfurici 45,0 Rp. Tincturae Acouiti 1,5 
Aquae destillatae 150,0 Chloroformii 1,0 

Zweistiindlich einen EsslOffel. Adipis 5,0. 

Extrakt-Radix, Zahnmittel von SCHOTT in Frankfurt a. M., ist ein weingeistiger 
A.uszug aus Fol. A.coniti und Fol. Paridis. 

Mixtura antharthritica von ROLL in Amsterdam ist eine Abkoehung von Spec. 
lignor. mit Tct. Aconiti, Tct. Valerianae und Tct. Opii croe. 

Neuraline, ein amerikanische~ Mittel, enthielt Aconit- und Opiumtinktur, Chloro
form und Pfefferminzol. 

Vin antarthritique D'ANDURAN ou DE ROCHELLE ist Malagawein mit Yin. Colchici, 
Tct. Aconiti und Tct. Digitalis. 

II. Aconitum ferox Wallich. Heimiseh im nordlichen Ostindieu, in den Yor
bergen und der subalpinen Region des Himalaya. 

t Verwendung finden eben falls die Knollen (Gall.), aus denen die Eingebornen ein Pfeilgift 
bereiten: Indian Aconit root. Bish. l ) Bikh. Ativisha. Bachnalg. Vashanavi. Die sehwarz-

1) "Bish" heisst "Gift", unter diesem Namen gehen in Indien aueh die Knollen 
anderer Arten und anderer Pflanzen, nach Europa gelaugen nur die der oben genannten Art. 
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bmunen Knollen sind grosser und dicker als die der bei uns heimischen Arten, rtibenformig, 
nnten gewohnlich abgebrochen. Sie enthalten N epalin (Pseudaconitin) nnd andere amorphe 
Alkaloide. Man soll in England znweilen ans ihnen Aconitin darstellen. Die Droge hat 
Aufnahme in die Ph. Gall. gefnnden. 1866 ist eine Verwcchslung der Droge mit Stipites. 
J a I a p ~ e vorgekommen. 

III. Aconitum Fischeri Reichenbach. In Japan. Diese Art liefert, vermuth

lich mit Aconitum uncinatum L. die kleinen japanischen Knollen (Kusa-uzu), die 
zuweilen nach EUTopa gelangen. Der Querschnitt ist einigermassen charakterisirt durch 
die reichliche Ausbildung sekundarer Rolzbtindel. Sie enthalten J a pac on i tin. 

Adeps suillus. 
Adeps suillus (Germ. Relv.). Adeps (V-St.). Adeps (Brit.). Axungia Porci (Austr.). 

Axonge (Gall.). Schmalz. Schweinefett. Graisse de porco 8ain doux. Lard. Hogslard •. 
Allgemeines. Das Schwein, Sus Scrofa, var.: domcsticus L., sondert in seinem 

Organismus zwei Fettschichten abo Die cine, direkt unter der Raut liegende (Speck oder 
Lardum) ist von weicherer Konsistenz, die andere, im Inneren der BauchhOhle am Netz, 
an den Nieren und an anderen Organen dicke Schichten bildend [Lendenfett, Flomen, 
Fliessen, Liesen, Schmeerj, ist von harterer Konsistenz. Nur dieses letztere Fett (sog. 
Nierenfett) soIl pharmaceutische Verwendung finden. Zweckmassig bcreitet der Apotheker 
seinen Bedarf an FeU flir die Receptur selbst. Er kauft zu dies em Zwecke beim Schlachter' 
das Nierenfett oder den Schmeer frisch geschlachteter, gesunder Schweine, welches tibrigens 
nicht gesalzen sein darf. 

Darstellung. ]iIan entfernt von den moglichst frisch en Fettmassen die blutigen 
Stellen und grosseren Raute, wascht das Fett sorgfaltig in kaltem Wasser, zerschneidet es in 
kleine Wiirfel [grossere Mengen lasst man durch eine Fleischhackmaschine gehen j, die 
man durch Stossen im Morser oder dUTCh Zerhacken oder Zerreiben in eine breiartige 
Masse verwandelt, und erhitzt diese im Wasserbade und zwar in einem Gefasse aus 
Porcellan, Steingut, Zinn oder emaillirtem Eisen. N achdem das ausgeschmolzene Fett sich 
geklart hat, kolirt man unter massigem Druck und rasst unter Vmriihren erkalten. Aus 
den Grieben kann man dUTCh Erhitzen tiber freiem Feuer nnd heisse Pressung eine weitere 
lIenge geringwerthigeren Fettes gewinnen. Die ausgepressten Grieben konnen dann in 
die Feuerung gethan werden. 

Urn das Wasser aus dem Fett moglichst vollstandig Zll entfernen, liisst man dieses 
1-2 'rage gut bedeckt bei etwa 600 C. stehen, und giesst alsdann die klare Fettschicht von 
dem Wasser, welche sich nunmehr vollstandig abgesetzt hat, vorsichtig abo Das ftir 
die Receptur bestimmte Fett ist zweckmassig durch ein getrocknetes Filter Zll 

filtriren. 
Nimmt man das Ausschmelzen tiber freiem Feuer vor, so muss man der Fettmasse, 

damit das Fett einen Bratengeruch nicht annimmt, etwas Wasser zusetzen, anch wlihrend 
del' ganzen Zeit des Erhitzens die l\Iasse bestandig umriihren. 

Randelswaare. Das gewohnliche Schweineschmalz des Randels kommt vor
zugsweise aus Amerika und ist in der Regel nicht durch Schmelz en, sondern durch kalte 
Pres sung dargestellt. Es ist ferner nicht bIos aus dem Nierenfett, sondern auch aus dem 
Speckfett gewonnen, und endlich ist es gerade gegenwartig sehr haufig durch pflanzliche 
Zuthaten (BaumwollsamenOl) verfalscht. Aus diesem Grunde ist die Selbstdarstellung 
dringend zu empfehlen. 

Eigenschaften. Eine weisse, fast geruchlose, fettige lIasse, welche, wenn sie 
geschmolzen wird, an del' Oberflache in eigenthiimlichen Wtilsten erstarrt. Im Sommer 
ist sie von musartiger, im Winter von festerer Konsistenz. Davon abgesehen hangt die 
Konsistenz des Fettes ab von der Rasse des Schweines, von der J ahreszeit nnd von dem 
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Gesundheitszustande. Del' Schmelzpunkt kann von 36-420 C. wechseln, flir gutes Fett liegt 
es gewohnlich bei etwa 400 C. Das spec. Gewicht des Fettes ist bei 150 C. = 0,931 - 0,932, 
bei 1000 C. = 0,t:;61 - 0,862. 

Schweineschmalz ist in Wasser unlOslich, in Alkohol (90 Pro c.) schwerlOslich, da
gegen wird es in del' Warme leicht und klar gelOst von Aether, Benzin, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff, Am.vlalkohol. 

Chemisch ist es ein Gemisch von Oelsaureglycerinather, Palmitinsaureglycerinather 
und Stearinsaureglycerinather. Die J odzahl des selbst ausgelassenen Fettes ist 48-60, 
bei dem Handelsschmalz steigt sie gegenwartig bis 66. Die KOTTSTORFER'sche Verseifungs
zahl ist 196-198. 

Prufung. 1) Es rieche auch beim Ausstreichen einer Probe auf den Handriicken 
nicht ran zig und besitze auch keinen ranzigen Geschmack. 2) Wird eine grossere Probe 
geschmolzen, so solI ein klares, nul' sehwarh gelbliches Liquidum sich ergeben. Wasser 
wiirde sieh in Tropfen absetzen, mineralisehe Beimengungen wiirden als Niederschlag zu 
Boden sinken. 3) 10 g Schweineschmalz sollen zur Neutralisation der freien Fettsauren 
nicht mehr als 4,46 cern 1/lo-Normal-Kalilauge verbrauchen, d. h. del' Sauregrad solI nicht 
hOher als 2,5 sein. (s. unter Olea). 

Priifung auf B a urn wolls amenol. 
a) Naeh BE CHI. 10 cern des filtrirten Schmalzes werden mit 5 cern BECHI'scher 

Losung 1) vermischt und im Wasserbade 1/4 Stunde lang unter ofterem Umriihren erhitzt. 
Eine eintretende rothe, braune oder schwarze Fiirbung weist auf Anwesenheit von Baum
wollsamenol hill. Reines Schweineschmalz bleibt unveriindert. - Durch Ueberhitzen 
verliert das Baumwollsamenol die Eigenschaft, die BECHI'sche Silberlosung ZU reduciren. 
Ueberhitztes Baumwollsamenol wird demnach von BECHI'S Reagens nicht angezeigt. 

b) Nach WELMANN'S. Man lose 1 g des geschmolzenen und filtrirten Fettes in 
5 ccm Chloroform, fiige 2 ccm einer Losung von Phosphormolybdiinsiiure oder 2 ccm einer 
Losung von phosphormolybdiinsaurem Natrium und einige Tropfen Salpetersiiure hinzu, 
schiittele kriiftig durch und lasse absetzen. Bei Anwesenheit: von Baumwollsamenol 
farben sich die oberen Schichten del' Mischung - infolge Reduktion del' Molybdiinsiiure 
- griin. Auf Zusatz von Ammoniak geht die griine Fiirbung in Blau iiber. Die Reak
tion zeigt auch iiberhitztes Baumwollsamenol an, andererseits abel' bewirken andere sehr 
geringe Verunreinigungen unorganischer und organischer N atur Griinfarbung, so dass die 
Reaktion nicht als absolut zuverlassig gelten kann. 

c) Das specifische Gewicht - mit del' KONIG'schen Spindel bestimmt - sei 
bei 1000 C. nicht hoher als 0,862. Bei Gegenwart im Baumwollsamenol ist das spec. Gewicht 
betriichtlich erhoht (s. Olea). 

d) Die J 0 dz ahl nach HUBL (s. Olea) sei bei dem Schmalz der Officinen nicht 
hoher als 60, bei dem Schmalz des Handels nicht hOher als 66. 

Aufbewahrung. Das fiir die Receptur bestimmte Schweineschmalz wird zweck
massig in saubere, trockne Flaschen bis ZUl' ganzliehen Fiillung filtl'il't, worauf diese nach 
dem Erstarren des Fettes mit KOl'k dicht geschlossen werden. Grossere Vorrathe bewahrt 
man in Gefiissen aus POl'cellan auf. Gefiisse aus Holz, Steinzeug und Thon sind unzweck
massig, weil sie sich mit Fett vollsaugen und den ganzen Vorrath zum Ranzigwerden 
disponiren. 

Urn das Fett VOl' dem Ranzigwerden mogliehst lange zu bewahren muss es zunach~t 
an sich frisch sein, bei del' Bereitung vollig wasserfrei gemacht und spateI' in moglichst 
voll geflillten Gefassen VOl' Licht und Luft geschiitzt an einem kiihlen 'Orte aufbewahrt 
werden. 

Anwendung. Schweineschmalz ist die Grundlage zahlreichel' Salben und Pomaden, 
ferner die Grundlage von Seifen und Pflastern. 1m nieht ranzigen Zustande wil'kt es auf 
die Haut nicht reizend ein, ranziges Fett kann bei empfindlichen Personen schwere Haut
entziindungen hervorrufen. 

Mit Benzoeharz odeI' Benzoesaure prapal'irtes Schweineschmalz solI dem Ranzigwerden 
langel'e Zeit widel'stehen, daher die Bereitung von benzolnil'tem Schmalz: 

1) BE CHI'S Losung: 1,0 g Argenti nitrici, 200,0 g Spiritus (96 Proc.), 40,0 g Aetheris, 
(),1 g Acidi nitrici. 
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Adeps benzoatus. (Brit., Germ.) Benzoeschmalz. A) Brit.: 100 Th. frisches 
Schweineschmalz werden im Wasserbade mit 3 Th. Benzoe (grobes Pulver) unter Um
riihren 2 Stunden digerirt und kolirt. B) Germ.: 1 Th. sublimirte Benzoesaure wird 
in 99 Th. Schweineschmalz unter Erwiirmen auf dem Wasserbade gelost. 

Adeps benzoi'natus. (Hel v. U -St.) 100 Th. frisches Fett (oder 100 Th. frisches 
Fettgewebe) werden im Wasserbade geschmolzen und unter Umriihren mit 2 Th. grob
gepulverter Benzoe, welche in ein Leinwand-Sackchen eingebullden ist (2 Stunden U-St.) 
digerirt, dann kolirt. 

Axungia Porci benzoata. (Austr.) 100 Th. Fett werden mit 4 Th. grobgepulverter 
Benzoe unter Umriihren 2 Stunden lang digerirt, dann kolirt. 

Axonge benzoi·nee. (Gall.) 1 kg geschmolzenes Fett, 5 g Benzoetinktur (1 + 5) bis 
zum Erkalten riihren. 

Adeps balsamlens (Diet. M.) 
Rp. Adipis suilli recentis 100,0 

Balsami tolutani 10,0 
Aetheris 5,0 
Natrii sulfurici sicci ply. 10,0. 

Wenn das geschmolzene Fett so weit abgekiihlt 
ist, dass es sich triibt, fiigt man den in Aether 
gel<lsten Balsam und das N atriumsulfat hinzu, 
erwiirmt, allmllhlich steigernd, 1 Stunde im 
Wasserbade und filtrirt durch Filtrirpapier im 
Dampftrichter. 

Adeps oleatns. 
Rp. Olei Olivarum 50,0 

Adipis suilli 200,0. 
Schmelzen, mischen und bis zum Erkalten riihrcn. 

Adeps viridis seu viridatns, 
Rp. Adipis suilli 1000,0 

Chlorophylli (SCHUTZ.) 2,0. 
Man lOst letzteres in dem geschmolzenen Fett. 

Butyrum eBnerinnm. 
Unguentum potabile. Krebsbutter. 

Rp. Sebi taurini 300 
Adipis benzoati 150,0 
Radicis Alkannae 2,5. 

1m Dampfbade 2 Stunden zu digeriren, dann zu 
koliren. Oder : 

Alkannini 1,0 
Adipis suilli 1000,0 

durch Digerh'en im DampIbade zu Wscn. 

Adeps saponaeens. 

Steadina. Steadine. 

Rp. Adipis suilli 750.0 
Liquoris Natrii cnustici (1,17) 100,0 
Aquae destililltae 100,0 
Spiritus (90 Proc.) 50,0. 

Man erwilrmt das Fett bis zum beginnenden 
Schmelzen, riihrt die Mischung aus Lauge und 
Wasser, zum Schlnss den Alkohol hinzu und 
verriihrt gut. Eine in der Dermatologie ge
brauchte Seifen-Salbe. 

Unguentnm simplex (Austr.). 

Rp. Adipis suilli 200,0 
Cerae albae 50,0. 

Ungnentum simplex. UNNA. 

Rp. Adipis benzoati 20,0 
Olei benzoati 10,0. 

Kicht dllrch Schmelzen, sondern durch Reiben zu 
mischen. 

Ungnentum refrigerans. UNNA. 

Rp. Unguenti simplicis UNNA 12,0 
Aquae Rosae 
Aquae Aurantii llorum ail 2,0 
Lanolini pauxillum. 

Lardiil. Schmalzol. Speckol. Huile de graisse. Oleum Adipis (U-St.). 
Lard oil. Das durch Pressen des Schweineschmalzes bei 0 0 erhaltene Oel, besteht vor
wiegend aus Triolem. Spec. Gew. 0,910-0,920. KOTTSTORFER'S ZahI191-196°. Dient als 
Speiseol, Maschinenschmierol, Brennol, auch in der W ollenindustrie. Priifung auf Baum
wollsamenol und Paraffin wie bei Adeps. 

1m Nachstehenden sollen norh einige dem Schweineschmalz ahnliche Fette aus dem 
Thierreiche besprochen werden. Die angefiihrten Konstanten entstammen der Arbeit von 
AlI1THOR und ZINK (FRESEN. Ztschr. anal. Chem. 1897, 1 u. f.). Wenn wir ferner Substi
tute fiir die aufgenommenen Fette angefiihrt haben, so erfolgte dies nicht, um diese Sub
stituirung zu empfehlen, vielmehr rathen wir, wenn sole he Fette verlangt werden, den 
Versuch zu machen sie anzuschaffen oder aber den Verkauf abzulehnen. 

Adeps anserinus. Gansefett. Gossfett. a) Fett der Hausgans. Blassgelb
liches, korniges, ziemlich weiches Fett. Spec. Gew. 0,9274. Schmelz-Po 32-340 C. Er
starrungs-P. + 18-20 0 C. Jodzahl 64,7. WOLLNY'S Zahl 2,00. HEHNER's Zahl 95,0. 
b) E'ett der Wildgans. Organgegelbes Oel. Jodzahl99,6. Substitut: Adeps oleatns 
600,0. Olei Macidis gtt. 4. 

Adeps anatinus. Entenfett. a) Fett der Hausente. Hellgelbes, korniges, sehr 
weiches Fett. Schmelz-Po 36-39 0 C. Erstarrungs-P. + 22-24° C. Jodzahl.58,5. b) Der 
Wilden teo Orangegelbes Oel. Erstarrungs-P. + 15-200 C. Jodzahl84,6. KOTTSTORFER'S 
Zahl 198,5. WOLLNY'S Zahl 2,6. 

Adeps Ardeae. Reiherfett. Substitut: Adeps suillus. 
Adeps canlnus. Hundefett. Sehr weiches, weisses, korniges Fett, allmahlich in 

einen festen und einen fliissigen Antheil sich sondernd. Spec. Gew. 0,923. Schmelz-Po 
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37-400C. Erstarrungs-P. + 20-21°C. JodzahI58-59. KOTTSTORFER'S Zahl 195,0. 
HEHNER'S Zahl 95,6-lJ5,7. WOLLNY'S Zahl 1,0-1,2. Substitut: Adeps oleatus. 

Adeps Casloris. Axungia CastoreI. Bibergeilfett. Befindet sich in den dem 
Bibergeil anhangenden Nebenbeuteln. Frisch weich und schmierig, spater trockene, fctt
ahnlichc Masse. Das Publikum verlangt es in Form einer Salbe aus: Adeps suillus, 
Sebum taurinum, Resina Pini aa 20,0, Castoreum canadense pulv. 1,0. 1 Stun de im 
Wasserbade zu digeriren, dann zu koliren. 

Adeps Cati. Katzenfett. Katerfett. a) Fett der Hauskatze. Weisses Fett 
mit einem Stich ins Graugelbliche. Weich, kornig. Spec. Gew. 0,9304. Schmelz-Po 
39-40° C. Erstarrungs-P. + 24-26° C. JodzahI54,5. KOTTSTORFER'S Zahl191. HEHNER'S 
Zahl 96,0. WOLLNY'S Zahl 1,8. b) Fett der Wildkatze. Schmutzig-graugelbes Fett, 
kornig, etwas fester wie Schweinefett. Spec. Gew. 0,9304. Schmelz-Po 37-Rbo. Erstar
rungs·P. + 26-27 ° C. Jodzahl 57,8. KOTTSTORFER'S Zahl 200,0. W OLLNY'S Zahl 5,0. Sub
stitut: Adeps suillus. 

Adeps Ciconiae. Storchfett. Hanotterfett. Adebarfett. Substitut: Adeps 
suillus. 

Adeps colli equini. Kammfett. Ist das aus dem Oberhalse des Pferdes gewonnene 
Fett. Es ist gelblich bis weiss, von der Konsistenz des Schweineschmalzes. Schmelz·p. 
etwa 32 ° C. Dient zur Herstellung von Veterinarsalben, zur Darstellung von Schmierseife. 
Substitut: Unguentum cereum. 

Adeps gallinaceus. Hiihnerfett. Hellcitronengelbes, korniges, sehr weiches Fett. 
Spec. Gew. 0,lJ241. Schmelz-Po 33-40° C. Erstarrungs-P. + 21-27° C. JodzahI66-77. 
KOTTSTORFER'S Zahl 193,5. WOLLNY'S Zahl 2,0. 

Adeps humanus S. Hominis. Menschenfett. Wenn dieses Fett gefordert wird, 
so frage man, welchem Zwecke es dienen solie. Haufig wird darunter Unguentum 
Hydrargyri albi als Mittel gegen Ungeziefer (Kratze, Lause) verstanden. 

Adeps leporinus. Hasenfett. Blassgelbes bis orangegelbes, sehr weiches Fett, 
beim Stehen in ein dickes, gelbes Oel nnd einen weissen, krystallinischen Bodensatz sich 
sondernd. Auch frisch von unangenehm ranzigem Geruch, besonders beirn Erwarmen; 
verblasst im Lichte. Spec. Gew. 0,9288-0,9397. Schmelz-Po 35-40° C. Erstarrungs-P. + 17--23° C. Jodzahl 81-120. KOTTSTORFER'S Zahl 198-206. HEHNER'S Zahl 95,2. 
WOLLNY'S Zahl 1,5-3,0. Ein trocknendes Fett. Substitut: Entweder ein Unguentum 
basilicum von heller Farbe oder Gemisch aus Oleum olivarum Provo 100, Adeps 80,0, 
Sebum taurinurn 80,0, Cera £lava 35,0. 

Adeps Lupi. Wolfsfett. Substitut: Adeps suillus. 
Adeps Muris alpini. Murmelthierfett. Substitut: Adeps suillus. 
Adeps Taxi. Dachsfett. Gravingsfett. Hellcitronengelbes, sehr weiches Fett, 

mit der Zeit in einen festen und einen £liissigen Antheil sich sondernd. Spec. Gew. 0,9226. 
Schmelz-Po 30-35° C. Erstarrungs-P. + 17-19° C. Jodzahl71,3. KOTTSTORFER'S Zah1193. 
HEHNER'S Zahl 96,0. WOLLNY'S Zahl 0,8. Substitut: Adeps oleatus. 

Adeps ursinus. Barenfett. Substitut: Adeps suillus. 
Adeps vulpinus. Fuchsfett. Vossfett. Salbenartig weiches, korniges Fett, weiss, 

mit schwachem Stich ins Rtithliche. Spec. Gew. 0,9412. Schmelz-Po 35-40° C. Erstar
rungs-Po + 24-26° C. Jodzahl 75-84. KOTTSTORFER'S Zahl 192. WOLLNY'S Zahl 2,6. 
Substitut: Adeps suillus. 

Adiantum. 
I. Adiantum Capillus Veneris L. Polypodiaceae.Pterideae. In warmeren 

Gegenden sehr weit verbreitet: England, Spanien, Italien, Schweiz, Tirol, Istrien, Griechen
land, Nordafrika, Cap, Siidasien, Amerika etc. Rhizom krierhend, dicht mit sehwarzlichen 
Spreuschuppen besetzt. Blattstielrothlich-schwarzbraun, glanzend, dreikantig, kahl. Spreite 
eiformig odor llinglich, unten 2-3fach, oben einfach gefiedert, die Fiederchen aus schief 
keilformiger Basis verkehrt eifOrmig bis halbkreisformig, am Rande gekerbt-lappig bis 
gezahnt. Die Fruchthaufchen unter den umgesrhlagenen Lappen del' Fiederchen. Die 
Bliitter riechen schwach gewiirzhaft und schmecken siisslich bitterlich. Enthalt GeTbstoff, 
Bitterstoff (?), atherisches Ocl (?), nicht genauer untersucht. 

Herba und Folia Capilli Veneris (Erganzb. Austr. Gall.). Folium Adianti (Helv.). 
Folia Linguae veris. Berba Adianti. Berba Adianti magni s. nigri s. veri s. vul
garis. Berba Epenotrichi. Frauenhaar. Jungfernhaar. Miillchenhaar. Steinraute. 
Venushaar. Wiederkomm. Capillaire de Montpellier. Maiden·hair. 

Im Juni-Juli zu sarnmeln. 100 Th. frisches Kraut geben 25 Th. trockenes. 
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Anwendung. Wird als reizmilderndes, die Absonderung der Schleimhaute befor
derndes Mittel bei Leiden der Luftwegf.! als Aufguss (1-5: 100) gebraucht. Es ist ein 
Bestandtheil des Brustthees der Pharm. Helv. JII, der Mixtura Balsam. Oopaiv. Ph. ross. 
und dient zur Darstellung des Oapillarsaftes. 

Sirupus Oapilli Veneris Ph. Austr.; Sirupus Adianti. - Capillarsaft; Feinsaft; 
Frauenhaarsirup; Liliensaft; Margarethensaft. - Sirop de capillaire. 10Th. zerschnittenes 
Frauenhaar iibergiesst man mit 120 Th. heissem Wasser und lasst eine Stunde stehen. 
Von der abgeseihten Fliissigkeitl) sollen 100 Th. mit 160 Th. zerstossenem Zucker zu 
Sirup gekocht und diesem 2 Th. Orangenbliithenwasser zugesetzt werden. 

Ph arm. Hungar. lasst 4 Th. Frauenhaar mit 4 Th. verdiinntem Weingeist, Wasser 
q. s. zwei Stunden lang ausziehen, und 40 Th. der Seihfiiissigkeit1) mit 70 Th. Zucker 
und 1 Th. Orangenbliithenwasser zum Sirup verarbeiten. 

Sirupus Adianti der Ph. Helv. ill wird wie nach der Austr. hergestellt, doch ge
winnt man auf 10Th. der Droge 36 Th. Colatur, lost darin 60 Th. Zucker, kocht auf, 
fiigt 4 Th. Pomeranzenbliithenwasser hinzu. 

Die Ph. Germ. II liess den Capillarsirup durch Pomeranzenbliithensirup ersetzen. 
Von diesem unterscheidet sich ein aus dem Kraute bereiteter Saft natiirlich dureh die 
Farbe und deren Verhalten gegen alkalische Zusatze, z. B. Liq. Ammonii anisatus. 

Sirupus Oapilli Veneris compositus wird aus gleichen Theilen Sirupus Capilli, 
Liquiritiae und Althaeae gemischt. 

SCHNEEBERG'S Krauter-Allop von BITTNER und WILHELM ist Sirup us Capilli Veneris. 

II. Adiantum pedatum L. Heimisch in Nord-Amerika, Nordost-Asien, Japan, 
Himalaya. Fast doppelt so gross wie die vorige Art, Spreite im Umriss nierenformig, 
Fiederchen fast dl'eiseitig-siehelformig. 

(Capillaire du Canada, Herba Adianti canadensis). Starker aromatisch als vorige 
Art, an deren Stelle es hiiufig gebraucht wird, solI abel' in koneentrirter Abkoehung 
emetisch wirken. 

Kommt in zusammengepresstem Zustande naeh Europa, haufig mit Adiantum tra-
peziforme L. vermengt. Letztere Art, sowie A. cristatum L. (Westindien), A. villo
sum L. (tropisches Amerika), A. tenerum SW. (in Mexico), A. aethiopicum L. (Neu
Siidwales), werden wie die beiden genannten verwendet. 

Adonis. 
I. Adonis vernalis L. Ranunculaceae·Anemoneae. Ackerroschen. Bohmisches 

Christwurzkraut. Falsches Nieswurzkraut. Friihlingsadonis. Teufelsauge. Ziegen
blume. Heimisch in Ost- und Siideuropa, geht bis Norddeutschland. 

Verwendung finden das ganze Kraut oder die Blatter (Erganzb.). Blatter doppelt bis 
dreifach gefiedert, mit linealischen, ganzen oder zwei- bis dreispaltigen Zipfeln. Bliithe glan
zend hellgelb. Friichtchen behaart, stehenbleibende Griffel hakenformig zuriickgekriimmt. 

Einsammlung und Aufbewaltrung. Die im April und Mai bliihende Pfianze 
wird nahe der Wurzel abgeschnitten, getrocknet, fein geschnitten und in der Reihe der 
abgesondert zu haltenden Mittel aufbewahrt. 

Bestandtlteile. Als wirksamer Bestandtheil ist ein Glukosid Adonidin ermittelt. 
Dasselbe ist nach PODWISSOTZKY ein Gemenge; daraus isolirte er das amorphe, in Wasser, 
Alkohol und Aether leieht lOslicher Pikroadonidin. 

Anwendung. Adonis ist ein altes Volksmittel, war abet in Vergessenheit ge
rathen und wurde wohl nur noch in Russland in grosserem Umfange angewendet. Von 
dort ist (etwa seit 1880) der neue Anstoss gegeben, das Mittel wieder zu verwenden. Es 
wird bei Herzkrankheiten gegeben, wo Digitalis nieht anwendbar ist, vor der es in 
manchen Fallen den Vorzug verdient, weil es keine kumulative Wirkung zeigt. Erzeugt 
leieht Uebelkeit, Erbrechen und Durehfall. . 

¥an giebt das Kraut als Infusum 4-8,0: 200,0. 

1) Es empfiehlt sieh, dieselbe zuvor !nit etwas Talk zu schiitteln und zu filtriren. 
Handb. d. pharm. Praxis. T. 11 
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Grosste Einzelgabe 2,0 gj grosste Tagesgabe 8,0 g. 
Extractnm Adonidis ftuidum (DIETERICH) wird aus dem fein gepulverten Kraut mit 

verdiinntem Weingeist (68 Vol. Proc.) im Verdrangungsverfahren bereitet. 
Tinctura Adonidis (DIETERICH). 10 Th. zerschnittenes Adoniskraut, 100 Th. ver

diinnter Weingeist. Man liisst acht Tage stehen, presst ab und filtrirt. 

II. Adonis aestivalis L. enthalt ein Glukosid der Zusammensetzung C25H,oOlO! 
das vielleicht mit dem Adonin von A. amurensis identisch ist. Die Wirkung der Pflanze 
ist analog der von A. vernalis, aber schwacher. 

III. Adonis cupaniana Gussone (Fiore di marzo, Fiore di San Giuseppe) in 
Sicilien, enthalt ein vielleicht mit dem oben genannten identisches Glukosid. 

IV. Adonis amurensis Regel et Radde in Japan, enthalt ein Glukosid: Ado
nin C2,H'OOg, was ahnlich aber schwacher wirkt wie Adonidin. 

tt Adonidinum. Adonidin (Erganzb.t Eine aus dem Kraut und den Wurzeln 
von Adonis vernalis L. durch CERVELLO abgeschiedene glukosidische Substanz. 

Da'l'stellung. Das Kraut von Adonis vernalis wird mit 50proc. Alkohol extrahht, 
das Filtrat mit basischem Bleiacetat (Bleiessig) ausgefiiJlt. Die vom Niederschlage ge
trennte, stark bitter schmeckende Fliissigkeit whd durch Natriumsulfat odeI' verdiinnte 
Schwefelsaure entbleit, auf dem Wasserbade zur Sirupsdicke eingedampft, alsdann durch 
vorsichtigen Zusatz von Ammoniak nentralisirt und mit konc. Gerbsaurelosung gefallt. 
Del' gesammelte Niederschlag wird mit Wasser gewaschen, noch etwas feucht mit Zink
oxyd gemischt und mit heissem, starkem Alkohol am Riickflusskiihler erhitzt. Beim Ver
dunsten des Alkohols hinterbleibt das rohe Adonidin, welches durch wiederholtes Auflosen 
in starkem Alkohol und Fallen mit Aether zu reinigen-ist. 

Eigenschaften. Gelbliches oder gelblichbraunes, geruchloses Pulver von stark 
bitterem Geschmack, sehr hygroskopisch. Sehr leicht loslich in Wasser und in Weingeist, 
nur wenig loslich in Aether und in Chloroform. - Die wasserige Losung wird durch Gerb
saure uud durch basisches Bleiacetat, nicht aber durch neutrales Bleiacetat gefallt, auch 
durch Ferrichlorid nicht verandert. Erhitzt man sie mit einigen Tropfen verdiinnter 
Schwefelsaure, neutralisht mit Kalilauge und versetzt mit alkalischer Kupfertartratlosung, 
so wird beirn erneuten Erwarmen ein rother Niederschlag ausgeschieden. 

Die Zusammensetzung des Adonidins ist zur Zeit noch nicht bekannt; es solI frei 
von Stickstofi' sein . 

..Aufbewah'l'ung. Sehr vorsichtig . 

..Anwendung. Als Ersatz der Digitalis bez. deren Praparate, und zwar als Herz
tonicum und schwaches Diureticum empfohlen. Es soIl frei sein von der cumulativen 
Wirkung der Digitalis. Man giebt es viermal taglich zu 0,01-0,025 g in Pulver, oder 
mit Chloroformwasser. Hochste Gaben: 0,03 g pro dosi und 0,1 g pro die (Erganzb.). 
Die 3-4proc. Losung soIl, ausserlich verwendet, Anasthesie des Auges bewirken, ohne es 
zu reizen oder die Pupille zu erweitern. 

Adonin. C24H4009' Ein von TAHARA aus Adonis amurensis gewonnenes Glukosid, 
welches dem Adonidin iihnlich ist. 

Aer. 
Aer. Luft. Atmosphere, Air (franzosisch). Aer (englisch). 
TInter "Luft" versteht man die unseren Planeten umgebende Gashiille, deren 

Machtigkeit auf 75-90 km von der Erdoberflache geschatzt wird. Sie ist ein Gemenge 
folgender wesentlicher Bestandtheile 

Stickstoff 
Sauerstoff 
Argon etc. 
Kohiensiiure 

100 Liter Luft enthaiten: 100 Kilo Luft enthaiten: 
78,40 Liter 
20,94 
0,63 
0,03 

75,95 Kilo 
23,10 " 

0,90 " 
0,05 " 
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Ausserdem enthalt sie als "zufallige" Bestandtheile bez. Verunreinigung: "Wasser
dampf, Ammoniak, salpetrige Saure, Salpetersaure, Ozon, Wasserstoffsuperoxyd, organischen 
und organisirten Staub, in Industrie-Gegenden auch Schwefelsaure, Salzsaure. Ausser dem 
Argon ist als zweites neues Element auch das Helium gefunden worden. Die neuerdings 
aufgefundenen weiteren neuen Elemente mlissen vorlaufig unberiicksichtigt bleiben. 

Durch einen Druck von 31,5 Atmospharen kann die Luft bei einer Temperatur von 
- 144,50 C. zu einer blaulichen Fliissigkeit kondensirt werden (LINDE'sche Gegenstrom
}\faschine). Sie siedet dann bei - 191,20 C. und erzeugt dabei so grosse Temperatur-Er
niedrigung, dass Alkohol und Aether zum Krystallisiren gebracht werden. Beim Verdunsten 
von fliissiger Luft entweicht zuerst vorwiegend Stickstoff, so dass ein vorwiegend aus 
fiiissigem Sauerstoff bestehender Rest hinterbleibt. Bei der Yerdunstung im Vakuum er
starrt die fliissige Luft zu einer eisartigen, festen Masse. 

1 I von Wasserdampf und Kohlensaure befreite Luft wiegt bei 0° C. und 760 mm 
B. = 1,293187 g [REGNAuLTJ. 

Feuclltigkeitsgehalt. Luft ist im Stande vVasserdampf aufzunehmen, gleichsam 
aufzulosen. Die Menge des aufgenommenen 'Wasserdampfes ist abhangig von der Tempe
ratur. Diese Beziehungen, welche zwischen Luftfeuchtigkeit und Temperatur herrschen, 
kommen in einer besonderen Nomenklatur zum Ausdruck. 

Maximale Feuchtigkeit. Hierunter versteht man diejenige Menge Wasserdampf, 
welche die Luft bei einer gegebenen Temperatur iiberhaupt aufzunehmen vermag. (Siehe 
Tabelle.) 

Diese maximale Feuchtigkeit wird ausgedriickt entweder durch das Gewicht des 
in del' Volumen-Einheit enthaltenen \Vasserdampfes oder durch die Tension, d. h. den Druck, 
welchen del' Wasserdampf auf eine Quecksilbersaule ausiibt. 

Man bestimmt dies en Druck (die Tension), indem man in das Vakuum einer Baro
meterrohre etwas Wasser bringt. Letzteres vergast, und del' Ie ere Raum wird mit Wasser
dampf gefiillt, dessen Menge fiir jede Temperatur einen bestimmten Betrag erreicht. 
Dieser Wasserdampf iibt auf die Quecksilbersaule einen gewissen Druck aus. Del' Eetrag, 
um den das Quecksilber hierdurch in del' Earometerrohre sinkt, heisst die "Tension" des 
Wasserdampfes. Aus del' in Millimetern Quecksilber ausgedriickten Tension des Wasser
dampfes lasst sich das Gewicht p des in einem V olumen mit Feuchtigkeit gesattigter Luft 
enthaltenen Wasserdampfes nach folgender Formel ableiten: 

_ 1,2932. 0,62~ T 
p- 760(1+at) x , 

wobei T die Tension des Wasserdampfes bei del' Temperatur t, a den Ausdehnungs
Koefficienten del' Gase ('/273 = 0,003667) reprasentirt. Die Zahl 1,2932 ist das absolute 
Gewicht del' Volumen-Einheit Luft, 0,623 die Dichte des Wasserdampfes. 

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, betragt del' maximale Wassergehalt eines 
Kubikmeters Luft fiir jede 'l'emperatur annahernd ebensoviel Gramm, als die Tension 
des Quecksilbers in Millimetern ist. 

Hochstmoglicher (maximsler) Wassergehalt in 1 Kubikmeter (=1000 I) Luft 
in Grammen und Tension des Wasserdampfes in Millimetern Quecksilber 

bei verschiedenen Tempersturen. 

Temp.i 

I 

Wasser- I 
Tension 

I 

Wasser- I 
Tension 

I 

Wasser-Tension Temp. I Temp. I 

I 
gehalt in gehalt in gehalt in 

o C. mm 1 cbm= gr o C. I mm 1 cbm = gr o C. I mm 1 cbm = gr 

-20 I 0.927 1,0604 9 8,574 I 8,7988 22 19,659 19,6490 
-15 (400 1,5704 10 9,165 9,3717 23 20,888 20,4215 
-10 2,093 2,3022 11 9,792 9,9782 24 22,184 21,6148 
- 5 3,113 3,3615 12 10,457 10,6181 25 23,550 22,8700 
+ 0 4,600 4,8763 13 11,162 11,2950 26 24,988 24,1846 

-+ 1 4,940 5,2175 14 11,908 12,0074 27 
I 

26,505 25,5666 
2 5,302 5,5798 15 12,699 12,7601 28 28,101 27,0150 
3 5,687 5,9631 16 13,536 13,5549 29 29,782 28,5378 
4 6,097 6,3696 17 14,421 14,3578 30 31,548 30,1293 
5 6,534 6,8021 18 15,357 15,6523 31 33,405 31,8114 
6 6,998 7,2587 19 16,346 16,2008 32 35,359 33,5482 
7 7,492 7,7431 20 17,391 17,1768 33 37,410 35,3771 
8 8,017 8,2567 21 18,495 18,2048 34 39,565 37,2919 



164 Aer. 

Absolute Feuchtigkeit. Hierunter versteht man diejenige Wassermenge, welche 
die Luft in einem bestimmten Falle in Form von W Ilsserdampf gerade enthiilt. 

Man bestimmt die absolute Feuchtigkeit, indem man ein bekanntes V olumen Luft von be
kannter Temperatur iiber gewogene Absorptionsrohren leitet, welche Phosphorsiiure-Anhydrid 
oder mit konc. Schwefelsaure befeuchtete Bimsteinstiicke enthalten. Die Gewichtszunahme 
dieser Rohren ist = dem aufgenommenen Wasserdampf. 

Rei a t i v e Feu c h t i g k e i t. Als relative Feuchtigkeit r bezeichnet man das Ver
hiiltniss zwischen absoluter Feuchtigkeit a und maximaler Feuchtigkeit m (m = 100 an-

genommen). r ist demnach ~.100. 
m 

Beispiel: Bei 200 C. vermag 1 Kubikmeter Luft in maximo = 17,1768 g Wasserdampf 
aufzunehmen. Enthalt eine Luft von 20 0 C. in 1 cbm z. B. nur 12,0238 g Wasserdampf, 
so betragt ihre relative Feuchtigkeit nach vorstehender Formel ( oder der Gleichung 
17,1768: 100 = 12,0238: x) = 70 Proc. 

Man kann, wie aus diesem Beispiel ersichtlich ist, die relative Feuchtigkeit rech
nerisch linden, nachdem man vorher die a b sol ute Feuchtigkeit experimentell bestimmt 
hatte. 

Einfacher lasst sich die relative Feuchtigkeit der Luft durch besondera konstruirte 
Apparate feststellen, welche Hygrometer heissen. Die von LAJliBERTZ, FuESS u. A. kon
struirten Hygrometer fiir relative Luftfeuchtigkeit zeigen direkt den Procentgehalt der Luft 
an relativer Feuchtigkeit an. Aus diesen Angaben lasst sich die absolute Feuchtigkeit 
leicht bereclmen. 

Um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, linden wir z. B. durch das Hygrometer 
bei 20 0 C. eine relative Feuchtigkeit von 70 Proc. Wir eraehen aus der obigen Tabelle, dass 
1 cbm Luft bei 20 0 C. eine Maximal-Feuchtigkeit von 17,1768 g Wasser besitzt. Nach 
der Gleichung 100: 17,1768 = 70: x, x = 12,02376 linden wir als Zahl flir die absolute 
Feuchtigkeit pro Kubikmeter= 12,02376. Vergl. oben. 

Sattigungsdeficit. Hierunter wird die Differenz zwischen maximaler und rela
tiver Feuchtigkeit verstanden. Angenommen, die relative Feuchtigkeit betragt 70 (Proc.), 
so ist das Sattigungsdeticit = 30, d. h. der Luft fehlen noch 3/, der bereits vorhandenen 
Feuchtigkeit, urn vollig gesattigt zu sein. 

Thaupunkt. Unter Thaupunkt versteht man diejenige Temperatur, bei welcher 
die Luft die grosste Sattigung mit Feuchtigkeit aufweist. Wird die Luft auch nur ganz 
wenig unter diese Temperatur abgekiihlt, so schlagt sich ein Theil des Wasserdampfes 
tropfbar fliissig als "Thau" nieder. Kennt man die absolute Feuchtigkeit der Luft, so 
lasst sich der Thaupunkt leicht aus der Tabelle ersehen. In unserem obigen Beispiel ent
halt die Luft pro Kubikmeter = 12,0238 g Wasserdampf. Wir ersehen aus der Tabelle, 
dass die maximale Sattigung und damit der Thaupunkt zwischen 14 und 150 C. liegt. Durch 
Interpolation lasst sich leicht tin den, dass die genaue Zahl 14,020 C. ist. 

Da wir aus der relativen Feuchtigkeit leirht die absolute Feuchtigkeit berechnen 
konnen, so ist es klar, dass wir mit Hilfe der Hygrometer fUr relative Feuchtigkeit auch 
in einfacher Weise den Thaupunkt feststellen Mnnen. Hierauf beruht die Anwendung 
dieser Instrumente fiir die Wettel'prognose. 

Zur experimentellen Bestimmung des Thaupunktes dienen besondere, ziemlich ein
fach zu handhabende Instrumente: die Hygrometer von DANIELL und AUGUST, von denen 
das letztel'e fUr das zuverlassigere gilt. 

:Mit Hilfe des experimentell gefundenen Thaupunktes konnen wir ohne weiteres 
leicht die absolute und relative Feuchtigkeit erschliessen. Urn bei unserem Beispiel zu 
bleiben: Wir finden durch das Hygrometer einen Thaupunkt von 140 C. Bei dieser Tem
peratur enthaIt 1 cbm Luft = 12,0074 g Wasserdamp£. Wir haben damit die absolute 
Feuchtigkeit. Nun ist aber die Lufttemperatur 200 C. Bei dieser Temperatur ist die maxi-

12,0074. 100 
male Sattigung = 17,1768 g. Hieraus berechnet sich nach der Gleichung 17 1768 , 
die relative Feuchtigkeit zu rund 70 Proc. 

Es ist aus diesen Ausfiihrungen ersichtlich, dass der Zusammenhang dieser drei 
Funktionen unter einander bei etwas Nachdenken leicht zu erschliessen ist. 

Ausdehnung dU'1'ch die Wii'1'me. InnerhaIb der Temperatur von 0 - 1000 C. ist 
bei gleichem Drucke das Volumen der Luft in sehr regelmassiger Weise abhangig von 
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der Temperatur. Durch Steigerllng der Temperatur urn je 1° C. wird das Volumen der 
Luft (wie jedes anderen Gases) urn je 1/273 (oder um 0,003667) vergrossert gegeniiber dem 
Volumen, welches sie bei 0° C. einnahm. 

Urn mit diesen Verhaltnissen leicht rechnen zu konnen, braucht man bIos den 

Kunstgriff einzuhalten, die Einheit des Volumens bei 0° als ~~: in Rechnung zu stellen, 

mit anderen Worten anzunehmen, dass das Volumen der Luft bei 0° = ~~: Volume ist. und 

dann flir jeden Grad l'emperaturerhOhung 1/273 zuzuzahlen, flir jeden Grad Temperatur
erniedrigung aber 1/ 273 abzuziehen. 

Beispiel A. Bei 0° sei das Volumen der Luft = 800 cCln. Wie viel betragt es bei 

+ 150C? B' 00' d VI 273 b'+150' 273+15 I 288 11rh· , .. el 1St as 0 umen 273' el 1st es '- m- a SO 273' It III 

nehmen 800 ccm Luft von 0° C. (273: 288 = 800 : x; x = 843,7) bei 15° C. = 843,7 ccm ein. 

Beispiel B. Bei + 25°C. sei das Volumen ~ 720 ccm. Wie viel betragt es bei OOC.? 

Bei +250C. ist das Volumen 27~~ 25 = ~~~ mithin bei 00 (298: 273 = 720: x; x = 659,6) 
= 659,6 ccm . 

.A.tmosphiiren-Druck. Dem Drucke, welchen die Luft auf die irdischen Korper 
ausiibt, wird das Gleichgewicht gehalten durch eine Quecksilbersaule von 760 mm Rohe 
(namlich am Spiegel der Ostsee). Dieser Druck kann daher gleich dem Luftdruck gesetzt 
werden und wird als 1 Atmosphare bezeichnet. Um zu berechnen, wie gross der Druck, 
den 1 Atmosphare auf die Flacheneinheit, z. B. auf 1 Ocm, in absolutem 
Gewieht ist, muss man folgendes iiberlegen: Auf IDem Grundflache denke 
man sich eine Saule reinen Quecksilbers (00 C.) von 76 cm (= 760 mm) Rohe 
aufgesetzt. Es ist klar, dass diese Saule 76 Wiirfel von je 1 Oem Grund
flache enthalten muss, mit anderen VlTorten der Volum-Inhalt dieser Saule 
betragt 76 ccm. Ware die Saule aus VlT asser hergestellt, so wiirde sie 
76 g wiegen. Da sie abel' aus Quecksilber hergestellt ist, so wird das 
Gewicht dieser Saule 76>< 13,5959 g [das spec. Gewicht des Quecksilbers 
bei 0° C. ist = 13,5959] also 1033,2884 g wiegen. Dies ist in absolutem 
Gewicht der Drnck, den 1 Atmosphare auf 1 Ocm Flache ausiibt. Der 
2 Atmospharen-Druck auf 10cm Flache entsprechende Druck (man muss 
sieh zwei soleher Saul en au feinander gesetzt denken) betragt 2>< 1033,2884 g, 
also 2066,5768 g u. s. w. Anderseits betragt der Druck, den 1 Atmos-
phare auf 2 Oem Grundflache ausiibt (man muss sieh zwei solcher Saul en Fig. 30. 

neb en einander gestellt denken) ebenfalls 2>< 1033,2884=2066,5768 g u. s. W. 

Gegenwartig wird auf lIfanometern und ahnlichen 1I1essvolTichtnngen angegeben, 
wie viel Kilogramm del' Druck auf 1 qcm Grundflache betragt. Nach dem Gesagten ist 

Ieic~t zU. berechnen, dass ein Druck von 1 kg auf 1 Ocm = (1031;3°~~84) = 0,9678 Atmo-
spharen 1St. ' 

Physiologisches. Ein Erwachsener athmet wahrend 24 Stunden etwa 9 cbm oder 
11,6 kg Luft ein. Die ausgeathmete Luft besteht aus Sauerstoff 15,4 Proc., Stickstoff 
(einschliesslich Argon) 79,2 Proc., Kohlensaure 4,4 Proc. Ausserdem ist sie noch flir cine 
l'emperatur von etwa 34° C. (s. Tabelle) mit Wasserdampf gesattigt. 

Die Beschaffenheit der Luft wird demnach dureh den Athmungsproeess verschlechtert, 
ebenso dureh das Brennen von Flammen in gcschlossenen Raumen. Es steht fest, dass 
die Luft in einem geschlossenen Raume, in welehem zahlreiche Menschen sich aufhalten, 
allmahlich immer untauglicher fiir die Athmung wird. Ob der Grund hierfiir lediglich 
dariu zu finden ist, dass die Exspirations-Luft armer an Sauerstoff lind reicher an Kohlen
sliure ist als reine Luft, oder ob, wie von Einigen angenommen wird, die Exspirationsluft 
direkt giftige Substanzen enthalt, kann dahin gestellt bleiben. 
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Ais Massstab fiir eine stattgehabte Verschlechterung der Luft in bewohnten Raumen 
gilt zur Zeit der Gehalt an Kohlensaure. 1m Freien betragt der Gehalt reiner Luft an 
Kohlensaure in 1000 Volumen etwa 0,3-0,4 Volume. Man bezeichnet in Wohnraumen die 
Luft als schlecht, wenn ihr Kohlensaure-Gehalt in 1000 Volumen mehr als 2 Volumen 
betragt. (PETTENKOFER). Vorausgesetzt wird hierbei, dass diese ErhOhung im wesent
lichen auf den Athmungsprocess zurUckzufiihren ist. Wird die ErhOhung dem Hauptwerthe 
nach durch das Brennen von Flammen verursacht, so gilt eine massige Ueberschreitung 
des angefiihrten Grenzwerthes als unbeuenklich. Die Verbesserung einer Uber das Zulassige 
hinaus verunreinigten Luft ist durch gellUgende Zufuhr reiner Luft (Ventilation) zu er
streben. 

Bestimmuny der KQhlensiiure. a) Minimetrisch nach LUNGE und ZECKENDORF. 
Von einer 1/10-Normal-Sodalosung (welche im Liter 5,3 g Na2COa oder 14,3 g N~COa + 
10 ~O enthalt), welche pro Liter durch Zusatz von 0,1 g 'Phenolphthalein roth gefarbt 
ist, setze man 2 ccm zu 100 ccm ausgekochtem, destillirtem Wasser. Von diesel' Losung 
benutzt man stets 10 ccm zu dem nachstehend beschriebenen Versuche. Fig. 31. 

Der Apparat besteht aus einem Glase von 100 ccm Fas
sungsraum, welches in durch die Figur erlauterter Weise mit 
einem Handgeblase verbunden ist, welches ein Riickschlagsventil 
enthalt. Man fUlit die Flasche zunachst mit der zu untersuchen
den Luft, indem man mehrere FUllungen des Handgeblases hin
durchtreibt. Dann offnet man die Flasche, lasst, indem man 
die Pipette bis dicht an den Boden einsenkt, 10 ccm des obigen 
Reagens zufliessen und setzt alsdann den Stopfen fest auf. Nun 
presst man den ganzen Inhalt del' Kautschukbirne unter 1 mi
nutenlangem SchUtteln langsam, Blase flir Blase, in die Flasche 
ein und schUttelt hierauf tUchtig. Alsdann wird eine weitere 
Fiillung eingeblasen und wiederum tiichtig geschiittelt. Man 
setzt das Einblasen der Fiillungen (wobei jedesmal geschiittelt 
werden muss) fort, bis das Reagens entfarbt oder nur noch 
sehr schwach rothlich ist. Alsdann ist der Versuch beendet. 
Die einge bIas en en Fiill ungen werden gezahl t. 

Jedem Apparat wird eine Gebrauchsanweisung beigegeben, 
f ' jg . S1 . aus welcher ersichtlich ist, welcher Kohlensaure-Gehalt der 

verschiedenen Anzahl von Fiillungen entspricht. Bei reiner 
Waldlu£t werden z. B. = 40 Fiillungen, bei noch guter Zimmerluft = 25 Fiiliungen 
verbraucht, 

Tabelle fUr den Kohlensauregehalt in 100000 Th. Luft bei einem 
Fassungsraum des Ballons von 70 ccm. 

BaUonfiillnngen 
2 
3 
4 
5 
6 

CO,-Gehalt in 
100000 Th. Luft 

25 
21 
18 
15 
12 

Ballonfiillungen 
7 
8 

16 

CO,-Gehalt in 
100000 Th. Luft 

11 
10 

I) 

b) Massanalytische Methode nach PETTENKOFER. Man bedarf hierzu folgender Reagen
tien etc. 

1) Oxalsaurelosung. 1,405 g reine krystall. Oxalsaure in Wasser zu 11 gelost. 
1 ccm dieser Losung = 0,0004906 g CO2 = 0,25 cern CO2 bei 00 und 760 B. 

2) Barytwasser. 3,5 g reinstes, alkalifreies Barythydrat in Wasser zu 1 I 
gelost. Etwa vorhandenes Baryumsulfat lasst man absetzen. Man prU£e diese Lauge in 
folgender Weise auf Verunreinigung durch Aetzalkalien; Man titrire die vollig klare 
Barytlauge mit Oxalsaure. Dann setzt man einer neuen Probe etwas gef'alltes, reines, 
trockenes Baryumkarbonat hinzu, lasst absetzen und titrirt wieder. Braucht man zur letzten 
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Probe mehr Oxalsaure wie bei der ersten, so enthalt das Barythydrat Alkali. Vor Kohlen 
saure geschiitzt aufzubewahren. (Natronkalkrohr!). Man stellt den Wirkungswerth der 
Barytlauge gegeniiber der Oxalsaure fest. 

3) 1 Th. Rosolsaure wird in 500 Th. Alkohol von 80 Pro!'. gelost und mit soviel 
Barytwassel' versetzt, dass die Losung eben anfangt rothlich zu werden. 

Die Ausfiihrung der Bestimmung geschieht wie folgt: 
Eine Flasche von bekanntem bez. ausgemessenem Fassungsraum (von 5-6 1) wird 

im Laboratorium durch Ausspiilen mit Wasser, Alkohol und Aether und darauffolgendes 
griindliches Ausblasen sauber und trocken gemacht. Diese Flasche wird, mit einer gut 
passenden Kautschukkappe verschlossen, an Ort und Stelle gebracht. Hier flillt man die 
Flasche mit del' zu untersuchenden Luft, indem man mit Hilfe eines Blasebalges etwa 
10 Minuten Luft in die Flasche einblasst. Der Blasebalg ist durch ein Stiick Gummi
schlauch soweit verlangert, dass die Luft dicht libel' dem Boden der Flasche eintreten 
kann. Man notirt nun Lufttemperatur und Barometerstand und giebt in die Flasche 
100 ccm obiger Barytlosung und zwar so, dass man die Pipette moglichst dicht iiber dell 
Boden der Flasche auslaufen lasst. Man schliesst nun die Flasche sogleich durch Ueber
ziehen der Kautschukkappe und lasst nun die Absorption der Kohlensaure durch die 
Barytlosung dadurch VOl' sich gehen, dass man die Lauge an den Wandungen der Flasche 
vertheilt und diese sanft schwenkt. Nach 15-25 Minuten kann man sicher sein, dass 
die Absorption vollstandig erfolgt ist. Nach Verlauf diesel' Zeit giesst man die Baryt
losung in ein wenig m ehr als 100 ccm fassendes Gefass (100 cern Kolbchen), verkorkt 
dieses luftdicht und lasst es (3-6 Stunden) stehen, bis das ausgeschiedene Baryumkarbonat 
sich vollig abgesetzt hat, und die Fllissigkeit absolut klar geworden ist. Man entnimmt 
von der klaren Fliissigkeit 25 ccm, fttgt einige Tropfen Rosolsaure hinzu und titrirt mit 
del' Oxalsaure-Losung auf Gelb. 

Man berechnet das erhaltene Resultat auf die gesammte Menge (von 100 ccm) del' 
Barytlauge und weiss nun, wie viel Kohlensaure in dem Luftvolumen, welches dem Inhalt 
del' Flasche entspricht, a bzliglich 100 cern (fiir die zugegossene Barytlauge) enthalten ist. 

Das Resultat des Versuches wird in der Regel in Volumenprocenten bei 00 C. und 
760 mm Barometerstand angegeben. Flir die Umrechnung der Gewichtsmengen Kohlen
saure in Volumina hat man nur nothig, die Zahl der gefundenen Milligramme CO2 mit 
0,506 zu multipliciren. Man erhalt alsdann die diesen Milligrammen entsprechende Anzahl 
cern CO2 bei 00 und 760 B. s. S. 31. 

Die Reduktion des gemessenen Luftvolumens erfolgt nach der Gleichung 

V.= V1 ·B 
(1 + 0,003667 . t) . 760. 

In diesel' Gleichung bedeutet V das gesuchte Volumen, VI das gemessene Volumen 
minus 100 cern, B den beobachteten Barometerstand, t die Temperatur. 

Nachweis von Kohlenoxyd. Eine Flasche von etwa 5 Liter Fassungsraum 
fiiUt man durch einen Blasebalg, an dessen unteres Ende ein bis zum Boden der Flasche 
reichender Gummischlauch angebracht ist, mit Luft des zu untersuchenden Raumes an. 
Alsdann schiittet man in die Flasche 50 -100 cern einer verdiinnten, :filtrirten Blutlosung 
(10 Th. frisches Blut und 40 Th. reines Wasser), verschliesst die Flasche mit einer Gummi
kappe und absorbirt durch 15-20 Minuten andauerndes, leichtes Schiitteln das vorhandene 
Kohlenoxyd in del' Blutlosung. Von dieser Blutlosung werden 10 Tropfen mit 20 cern 
Wasser verdiinnt und mittelst eines Spektroskopes vor und nach der Behandlung mit 
gelbem Schwefelammonium auf das Vorhandensein von Kohlenoxyd-Hamoglobin gepriift. -
Daneben sind stets Vergleichsversuche mit demselben reinen Blute und zwar gleichfalls 
vor und nach del' Behandlung mit gelbem Schwefelammonium anzustellen. 

Argon und Helium. Urn die einzelnen Bestandtheile del' Luft nachzuweisen und 
zu bestimmen, kann man in folgender Weise verfahren: Man leitet ein bestimmtes Volumen 
Luft iiber Chlorcalcium oder durch konc. Schwefelsaure oder liber glasige Phosphorsaure 
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und bestimmt hierdurch die Feuchtigkeit. Alsdann fiihrt man sie durch konc. Kalilauge 
und hierauf libel' neutrales Calciumchlorid. Die Gewichtszunahme in diesen beiden Appa
raten giebt die Menge del' vorhandenen Kohlensaure an. Den nunmehr noch vorhandenen 
Gasrest leitet man iiber gliihendes Kupfer oder lasst ihn auf gelben Phosphor einwirken. 
Das gliihende Kupfer oder del' Phosphor entziehen dem Gasgemenge den Sauerstoff, lind e 
hinterbleibt schliesslich ein Gasrest, welcher bisher flir Stickstoff gehalten wurde. Es hat 
sich indessen herausgestellt, dass auch diesel' Gasrest noch ein Gemenge und zwar von 
Stickstoff und Argon ist. Leitet man das Gemenge mehrmals iiber gllihendes Magnesium, 
so absorbirt dieses den Stickstoff unter Bildung von Stickstoff-Magnesium (l1'Iagnesium
nitrid), und es hinterbleibt schliesslich reines Argon, welches nicht mehr das Funken
spektrum des Stickstoffs, sondem ein von diesem verschiedenes Funkenspektrum giebt. 

Argon. Ar = 19,85. Mol.-Gew. = 19,85 (von a priv. und leroY, d. i. ohne Wirkung). 
Zu 0,9 Vol. Proc. in del' Luft enthalten, auch in den Quellgasen der Geisir-Quellen von 
Reykjavik (Island) in den Quellgasen von Wildbad und zahlreicher Pyrenaen- Quellen 
nachgewiesen. 

Ueber die Darstellung s. kurz vorher. Farbloses, dem Stickstoff in allen physika
lischen Eigenschaften sehr ahnliches Gas. Das spec. Gew. (H = 1) ist = 19,85. Atom- und 
Molekulargewicht sind = 19,85. Demnach besteht das Molekiil nur aus einem Atom. 
Das Gas kann verfliissigt werden. Der Siedepunkt des fliissigen Argons liegt bei - 185 0 C. 
Bei - 2000 0. erstarrt das fliissige Argon zu einer eisartigen Masse, die bei -189,5 0 0. schmilzt. 
Giebt ein von demjenigen des Stickstoffes abweichendes Funkenspektrum. Zeichnet sich 
durch sehr geringe Verbindungsfahigkeit aus. Verbindungen mit anderen Elementen sind 
nicht mit Sicherheit bekannt. 

Helium. He. = 4,0. Mol.-Gew. = 4,0 (von ij).wq, Sonne). Zuerst 1868 von LOCKYER 
in der Sonnenatmosphare nachgewiesen, 1895 auch als irdisches Element erkannt und in 
einigen Mineralien z. B. dem Clevelt aufgefunden, wo es in eigenthiimlicher lockerer 
Bindung vorkommt. In sehr geringer Menge auch in unserer Luft enthalten. 

Zur Darstellung werden die Mineralien zuerst im Vakuum erhitzt, urn Wasser
dampf, Kohlensaure, sowie Luft zu entfernen. Das jetzt entweichende Gas ist Helium - ein 
dem Stickstoff physikalisch 8ehr ahnliches Gas, welches bei - 264 0 0. uoch nicht ver
fliissigt ist. Spec. Gew. (H = 1) ist = 4. 100 cern des Gases wiegen 0,018 g. Die Werthig
keit ist unbekannt. 

Aether. 
I. Aether (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Aether sulfurieus. Ether (Gall.). Naph

tha Vitrioli. Sehwefelilther. Aethyliither. Ether. (C2Ho)20. Mol.·Gew. = 74. 
Darstellung. Diese erfolgt in chemisehen Fabriken; im pharmaceutischen Labo

ratorium wil'd Aether nul' gelegentlich einmal als Uebungspl'aparat dal'gestellt. Hieruber 
sind eingehende Angaben in dem Kommental' von Hagel'-Fischer-Hal'twich gemacht wOl'den. 

Handelssorten. Die Preislisten del' Dl'ogisten fiihTen mehrere Sorten Aether auf, 
welche vorzugsweise durch das specifische Gcwicht charaktel'isirt sind. 1) Aether, Ph. 
Gel'ID. III, spec. Gew. 0,720, ein reiner, praktisch von Wasser und Alkohol fTeier Aether. 
Ais "Aethel''' aufgenommen von Germ. und Helv., von Brit. als "Aethel' purificatus", 
von Gall. als "Ethel'officinal". 2) Aether bisrecti{icatus, spec. Gew. 0,725-0,730, auf
genommen von Austl'. und U-St. als "Aether", von Gall. als "Ether l'e'ctifie du commerce". 
3) Aether recti{icatus, spec. Gew. 0,735, aufgenommen von BTit. als "Aether". 4) Aether 
uber Natrium rekti{icirt, ein von Wasser und Alkohol vollig fl'eies Praparat, besonders zu 
Extmktionen in del' chemischen Analyse verwendet. 5) Aether pro narcosi, in del' Regel 
nul' in Originalflaschen abgegeben, ein mit besonderel' SOl'gfalt hergestelltes und dispen
sirles, alkohol- und wasserfreies Prapamt. 

Eigenschaften des Aethel's Ph. G. Ill: Spec. Gew. 0,720. Seitdem durch die 
Ph. G. III die Anspriiche an den Aether - welchen die Fabl'ikanten ohne weitel'es nach
zukommen vel'IDogen - erhOht worden sind, kann diese SOl'te als die gebrauchlichste des 
Handels angesehen werden. Klare, fal'blose, dUnne und bewegliche Fllissigkeit von eigen
thiimlichem Geruch und brennendem Geschmack, sehr leicht fliichtig und sehr leicht ent-
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ziIndlich. Spec. Gewicht 0,720. Siedepunkt 35-36°C. Erstarrt bei -129° C. zu farblosen 
Krystallnadeln, die bei -117°C. schmelzen. 1st schon weit unter seinem Siedepunkte leicht 
fliIchtig und entzieht beim Verdunsten seiner Umgebung Warme, erzeugt also Kalte. 
Aetherdampf ist 2,57 mal specifisch schwerer als Luft , sinkt also zu Boden. EntziIndet, 
verbrennt der Aether mit leuchtender, russender Flamme. Aetherdampfe sind leicht und 
noch auf grosse Entfernung entziIndlich, mit Luft gemischt geben sie explosive Gemenge. 

Mit Alkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fetten und atherischen Oelen ist er 
in jcdem Vcrhaltniss mischbar. 1 Th. Aether wird bei 15°C. von 13 Th. Wasser, anderseits 
1 Th. Wasser von 35 Th. Aether gelOst. 

Man beachte, dass Aether hygroskopisch ist und dass er, selbst wenn er ursprling
lich das spec. Gewicht 0,720 hatte, doch in Folge lifteren Umgiessens etc., ein etwas 
hoheres spec. Gewicht, z. B. 0,722 annehmen kann. 

Aether ist ein ausgezeichnetes Li:isungslllittel flir zahlreiche organische Stoffe: Fett, 
Harz, Paraffin, Alkalolde. Von an organ is chen Substanzen werden geli:ist: Jod, Schwefel, 
Phosphor, Ferrichlorid, QuecksilberchlOTid, Goldchlorid. 

Absolut reiner Aether blaut feuchtes rothes Lackmuspapier (GUNTHER). 
Durch den Sauerstoff der Luft wird reiner Aether namentlich bei gleichzeitiger Ein

wirkung des Lichtes allmahlich verandert. Es treten in ihm eine Anzahl von Oxydations
produkten auf, unter denen mit Sicherheit nachgewiesen sind: Acetaldehyd, Essigsaure, 
Vinylalkohol, ferner Wasserstoffsuperoxyd. Beim Rektificiren von Aether, welcher lilngere 
Zeit aufbewahrt worden war, hinterbleibt bisweilen ein bei 100° C. noch nicht fliichtiger 
Riickstand, welcher durch Beriihren und Ueberhitzen schon mehrfach zu Explosionen Ver
anlassung gegeben hat. ~Ian nimmt an, dass ein Gehalt an Wasserstoffsuperoxyd bez. 
Aethylperoxyd die Ursache flir diese Erscheinung ist. Urn einen solchen Aether wieder 
brauchbar zu machen, lasst man ihn zur Zerst1irung des Wasserstoffsuperoxydes 
zunachst einige Stunden unter i:ifterem Umschiitteln mit wasseriger, schwefliger 
Saure in Beriihrung; alsdann wird die Aetherschicht abgehoben und zur Entsaue
rung mit Kalkmilch, geschiittelt. Die abgetrennte Aetherschicht wird durch 
~Iaceriren iiber geschmolzenem Calciumchlorid entwasselt. Hierauf giesst man 
den Aether ab und rektificirt ihn unter Zusatz von 1 g Phenylhydrazin pro 1 kg 
Aether (welches den Vinylalkohol bindet) aus dem Wasserbade. 

P·riifung. 1) Der Aether sei farblos, klar, siede bei 35-36°C. und habe 
bei 15°C. das spec. Gewicht 0,720. Alsdann kann er wesentliche ~lengen Alko
hoI oder 'Wasser kaum noeh enthalten. 2) 20 cern Aether sollen beim Abdunsten 
einen nicht sauer reagirenden feuchten Beschlag hinterlassen, der auf dem 
Wasserbade vi:illig fliichtig ist. Lasst man 10 cern Aether auf gutem Filtrir
papier abdunsten, so darf dieses spater keinen fuselartigen Geruch erkennen lassen. 
(Weini:il, Fuse1i:iI). 3) Schiittelt man 5 cern Aether mit 5 Tropfen verdiinnter 
Sehwefelsaure und 2 Tropfen Kaliumdichromatli:isung, so darf Blauflirbung nicht 
eintreten. (Wasserstoffsuperoxyd). 4) Lasst man Aether in einem vi:illig ange
flillten Glasstopfenglase unter ofterem Umschiitteln und zwar im zerstreuten 
Tageslichte iiber einigen Stiicken trocknen Aetzkalis stehen, so darf dieses im 
Verlaufe einer Stunde keine gelbe Farbung (bez. gelbe harzige Ablagerungen) 
zeigen (Aldehyd). 5) Bringt man in ein Glasstopfengefliss von 15 cern Fassungs
raum 1 cern jodsaurefreie Kaliumjodid1i:isung, flillt das Glas vi:illig mit Aether 
an, setzt den Stopfen auf und llisst das Glas linter ofterem Umschiitteln im 
zerstreuten Tageslicht stehen, so darf innerhalb 1 Stunde Gelbflirbung nicht 
eintreten (Wasserstoffsuperoxyd). 6) Schiittelt man 10 ccm Aether mit 10 cern 
Wasser, so darf die wasserige Schieht nach dem Absetzen hi:ichstens 11 ccm, 
die Aetherschicht muss mindestens 9 ccm betragen, anderenfalls liegt ein unge
hi:iriger Alkoholgehalt vor. Diese Priifung ist zweckmassig in einem "Aether- Fig 32. 

Probeglase" auszufiihren. Indessen ist ein abnormer Alkoholgehalt bei einem Aether-
probicr-

Aether von 0,720 spec. Gew. kaum zu besorgen. ,cylinder. 
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Aether, spec. Gewicht 0,725 (Aether der Austr. und U-St., Ether rectifie du com
merce (Gal!'), enthalt etwa 97 Proc. Aether, 3 Prot'. Alkohol und Spuren Wasser. 

Aether, spec. Gewicht 0,735 (A ether der Brit.). Enthiilt (mindestens) 92 Proc. 
Aether, und etwa 5-6 Proc. Alkohol, Bowie 2-3 Proc. Wasser. 

Aether, wasserfrel, iiber Natrium destillirt. Zur Herstellung tragt man in den 
Aether, welcher sich in einem mit Ruckflusskiihler verbundenen Kolben befindet, aIlmahlich 
soviel Natrium ein, daBS einige Stucke im UeberBchuBs vorhanden sind, und lasst unter 
Chlorcalciumverschluss des Kuhlers so lange steben, bis aIle Gasentwickelung aufgehOrt 
hat. Dann destillirt man den Aether aUB dem Wasserbade ab und Bchiitzt dabei die Vor
lage durch einen Chlorcalcium-Verschluss vor dem Zutritt von Feuchtigkeit. 

Tragt man in 15 ccm Aether, welche sich in einem absolut trockenen, vollig ange
fiiIlten Glaschen befinden, ein erbsengrosses Stiickchen blankes Natrium ein, so dan keine 
oder nur eine sehr unbedeutende Gasentwickelung stattfinden und das Natrium muss etwa 
6 Stunden blank bleiben. 

Urn fiir analytische Extmktionsarbeiten jederzeit wasserfreien Aether zur Hand zu 
haben, bewahrt man einen Aether von 0,720 iiber scharf gegliihtem Kaliumkarbonat auf 
und filtrirt im Bedansfalle ein Quantum abo 

Name Spec. Gew. 
Austr. Aether 0,725 
Brit. Aether 0,785 

Aether purus 0,720 
Gall. Ether rectifie du com-

merce 0,724 

Siedep. 
35--36°. 
40,50 

Name 
Gall. Ether officinal 
Germ. Aether 
Relv. Aether 
U-St. Aether 

Spec. Gew. 
0,720 
0,720 

0,720--0,722 
0,725-0,728 

Siedep. 
34,50 

35,0° 
35° 
37°. 

Aufbewahrung. Wegen der leichten Fliichtigkeit des Aethers stelle man auch 
die Aetherflasche der Officin nicht in die oberen Facher der Regale, wo unter Umstanden 
eine Warme von 30° C. und mep-r herrschen kann, sondern bringe sie moglichst nach dem 
Fussboden zu unter. Die grosseren Vorrathe bewahre man in einem kiihlen Raume, also 
im Keller. Als Aufbewahrungsgefasse wahle man Glasflaschen mit gut eingeschliffenen 
Glasstopfen, oder weniger gut mit sehr guten porenfreien Korken, welche mit Leder 
iiberbunden werden. Die Flaschen wahle man nicht zu gross, also zweckmassig nicht iiber 
1-2 I Fassungsraum und fiiIle sie, weil der Aether durch Erwarmung betrachtliche Aus
dehnung enahrt, nicht ganzlich voIl, sondern hOchstens zu 8/9 an. 

Zum Umfiillen von Aether aus einem Gefasse in das andere benutze man stets einen 
Trichter und wenn es sich vermeiden llisst, so unterlasse man das Umfiillen bei brennendem 
Lichte, namentlich im Keller. Daher lasst man die Aetherflasche der Officin niemals ganz 
leer werden, sondern fiiIlt sie lieber am Tage, auch wenn sie noch halb voU sein sollte. 
Wird aber des Abends Aether dringend gebraucht, so hole man eine der Vorrathsflaschen 
aus dem Keller in die Officin oder in einen Nebenraum und nehme hier das Umfiillen 
vor. Muss mit Licht geleuchtet werden, so soll dieses (eine Laterne) mehrere Schritte 
von dem Aether entfernt in die Hohe gehalten werden, weil die Ae,therdampfe in Foige 
ihrer specifischen Schwere zu Boden sinken. 

Grossere Mengen Aether bezieht man zweckmassig wahrend des Winters, dabei 
giebt man dem Lieferanten die Anweisung, dass er die Transportgefasse nur zu 4/6 an
fiiIlen solI. Anderseits miissen die mit niedriger Temperatur anko=enden Aethergefasse, 
wenn sie in einem warmeren Raum gelagert werden, zunachst geoffnet und unter lockerem 
Verschluss des Stopfens stehen gelassen werden, bis sie die Temperatur des betr. Raumes 
angenommen haben, denn 1000 Volume Aether von 5°C. dehnen sich soweit aus, dass sie 
bei 200 C. = 1020 Volume einnehmen. Anderseits entspricht die Tension des Aetherdampfes 
bei OOC. einer Quecksilbersaule von 183 mm, bei 10° C. von 286 mm, bei 20° C. von 433 mm. 

Ueber die Lagerung grosserer Mengen Aether existiren besondere 10k ale Verord
nungen, welche auch von Seiten des Apothekers zu beachten sind. 

Ko=t eine grossere Aethermenge (z. B. einige kg) zur Entziindung, so ist 
der ganze Verlauf der Verbrennung ein so rapider und die Hitze-Entwickelung eine so 
starke, dass in der Nahe der Unfallsstelle sich aufhaltende Person en und befindliche 
Sachen auf das dringendste gefahrdet sind. Gelangen Gemische von Luft und Aether
dampf zur Entziindung, so konnen Explosionen von furchtbarer Gewalt eintreten. Grosse 
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.A.ethermengen solI man iiberhaupt nur bei Tageslicht, im Freien, fern von jedem Feuer 
(Cigarre 1) abfiillen. 

Um Flammen in einer .A.etheratmosphare gefahrlos brennen zu konnen, umgiebt man 
sie mit einem engmaschigen Drahtnetz. Die eigens hierfiir konstruirten Brenner heissen 
"Bunsenbrenner mit Sicherheitskorb." 

Anwendung. .A.eusserlich auf die Haut gebracht, erzeugt .A.ether Kiilte. Daher 
benutzt man ihn in der Form der .A.ufstaubung, um lokale .A.nasthesie zu erzeugen. (CAVE: 
Galvanokauter, Feuer, Licht). Um diesen Zweck gut zu erreichen, muss der .A.ether frei 
von Wasser und .A.lkohol sein. .A.uftraufelungen von .A.ether wendet man an als schmerz
stillendes Mittel bei Neuralgieen, z. B. Migrane. Innerlich genommen als starkes Er
regungsmittel, daher in Gaben von 5-10-20 Tropfen unvermischt oder mit alkoholischen 
Fliissigkeiten kombinirt bei Ohnmachten, Kollaps, ferner bei krampfhaften Zustanden, 
Hysterie, Kolik. Subkutan als starkes Excitans bei plOtzlich eintretenden Kollaps- und 
Schwachezustanden. 

Eingeathmet bewirkt .A.ether nach einem kurzen Erregungsstadium vollstandige 
Bewusst- und Gefiihllosigkeit. Die Gefahr einer Respirations- oder Herzlahmung ist ge
ringer als beim Chloroform, daher unvermischt oder in bestimmten Mischungen dem Chloro
form neuerdings vielfach fiir die N arkose vorgezogen. 

Gewohnheitsmassiger Genuss (auch Einathmen) von .A.ether fiihrt zu gleichen gesund
heitIichen Storungen wie derjenige des Alkohols. 

II. Spiritus aethereus. .Aetherweingeist. Liquor anodynus Hoft'manni. Hoft'
mannstropfen (Germ. Helv.). Mischung aus 1 Th . .A.ether und 3 Th. Weingeist. Spiri
tus .Aetheris .A. u s t r.: 1 Th . .A.ether und 3 Th. Weingeist. B ri t.: 300 ccm .A.ether, 480 ccm 
Weingeist. U-St.: 325 ccm .A.ether, 675 ccm Weingeist. Ether i& 0,758 Gall.: 7 Th . 
.A.ether (von 0,724), 3 Th. Weingeist. Ether officinal alcoolis6 (Gall.): 1 Th . .A.ether (0,720), 
1 Th. Weingeist. 

Als Krampfmittel in Gaben von 10-50 Tropfen auf Zucker oder mit Wasser ver
diinnt. Unter dem Namen "Liquor" von Mitgliedern der Massigkeitsvereine als .A.lko
holicum genossen. 

III. Oleum aethereum. Ethereal oil (U-St.). Man mischt 1000 ccm Alkohol 
(95 Proc.) mit 1000 ccm konc. Schwefelsiiure (Vorsichtl) und liisst die Mischung stehen 
(24 Stunden), bis sie sich geklart hat. Dann destillirt man aus einer in ein Sandbad ein
gesetzten Retorte (ein in die Fliissigkeit eingesenktes Thermometer zeige 150-160°C.), bis 
olige Tropfen nicht mehr iibergehen, bez. bis der Retorteninhalt sich stark zu schwarzen 
beginnt. Man trennt die gelbe olige Schicht von dem iiberstehenden Wasser, liisst sic 
24 Stunden an der Luft stehen, schiittelt sie nochmals mit 25 ccm Wasser aus, scheidet 
sie wieder, filtrirt durch ein trocknes Filter und vermischt sie mit einem gleichen Volumen 
.A.ether. Das Praparat ist eine Mischung gleicher Volume schweren WeinOls und .A.ether. 
Spec. Gew. = 0,910. 

IV. Spiritus Aetheris compositus. Compound Spirit of Ether. (Hoft'manns 
.Anodyne nach Brit. und U-St.) U-St.: Olei aetherei (U-St.) 25 cem, Spiritus (94 Vol. Proc.) 
650 ccm, .A.ether 650 ccm. 

Brit. Man mischt allmahlich 900 ccm konc. Schwefelsaure zu 1000 ccm Alkohol 
(90 Proc.) und lasst die Mischung 24 Stunden lang stehen, dann destillirt man, bis ein 
eingetauchtes Thermometer 171,6 0 C. anzeigt. Man lasst das Destillat in einem Scheide
trichter absetzen, zieht die untere (wasserige) Schicht ab und wascht die zuriickbleibende 
leichtere zunachst mit etwa 30 ccm Wasser, und tragt hierauf Natriumbikarbonat ein bis 
zur Neutralitat. Dann hebt man die atherische Schicht ab, und vermischt sie mit 137,5 ccm 
.A.ether und 950 ccm Weingeist von 90 Proc. Farblose Fliissigkeit, spec. Gew. 0,808-0,812. 

Aether pro narcosi ist wasserfreier absoluter .A.ether, welch em zum Zwecke der 
Haltbarkeit 2 Proc. absoluten Alkohols zugesetzt sind. 

Gasiither, friiher zu Beleuchtungszwecken benutzt: Spiritus (95 Proc.) 80,0, Terpen
tinol 15,0, .A.ether 5,0. 

Englischer Aether fiir die Narkose ist ein Gemisch von Methylather und .A.ethylather, 
welches allerdings frei von Wasser ist. Spec. Gewicht 0,715-0,717. 
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Aether anaestheticus Konig. Nach SCHNEIDER eine Mischung aus 4 Vol. Aether 
Petrole1 (Rhigolen) und 1 Vol. Aether; beide Bestandtheile vOllig wasserfrei. 

Aether perlatus. Perles d'ether. Aether-Kapseln. Sind kugelfiirmige Gelatine
Kapseln mit Aether geflillt. J ede Kapsel enthalt etwa 5 Tropfen Aether. Die Darstellung 
erfolgt fabrikmassig. 

RICHARDSON'S Aethermischung zur lokalen Anasthesie: Aether 75,0, Karbolsaure 0,3. 
Methylated ether. 1st ein ill England als Kalte-Anastheticum viel benutztes Pra

parat. Es ist aus Methylalkohol enthaltendem Aethylalkohol lbehufs Denaturirung) her
gestellt, abel' viillig frei von Alkohol und Wasser. Besteht aus einem Gemisch von Me
thylather mit Aethylather. Siedet zwischen 24 und 34° O. Das spec. Gew. ist bei 15" O. 
etwa = 0,716. 

Aether ehlol'oformiatus. WEIGEL. 

Rp. Chloroformii 5,0 
Aetheris 45,0. 

Aether gelatinosus. 

Rp. Albumen ovi unius 
Aetheris 50,0. 

Werden in einer weithalsigen Flasche kriiftig ge
schlittelt, bis cine gelatinose Masse entstanden 
ist. Zum Bestreichen schmerzhafter Stellen, auf 
eingeklemmte Bruche etc. 

Aq ua aethereata. 

Rp. Aetheris 10,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Man schlittelt in einer Flasche kriiftig zusammen 
und zieht die wiisserige Fliissigkeit mit Hilfe 
eines Scheidetrichters vom nicht gelOsten 
Aether abo 

Aqua aethereat.. eamphorata. 
Rp. Aetheris camphorati 10,0 

Aquae destillatae 200,0. 
Man schuttelt kriiftig Zllsammen und fiItrirt aIs

d.nn abo 

Liquor inhalatorius contra tussim 
eonvulsivam. WILD. 

Rp. Chloroformii 15,0 
Aetheris 30,0 
Olei Terebinthinae 5,0. 

Man giesst 1 TheelOffel der Mischung auf ein 
Tuch und athmet die Dampfe ein, bis del' Anfall 
YOl'ubcl' ist. 

Sirupus Aetheri.. BRESLAUER. 
Sirop d'Ether. GalL 

Bad. T. Gall. 
Rp. Sirupi Saechari 90,0 70,0 

Spiritus (90 Proc.) 5,0 5.0 
Aetheris 5,0 2,0 
Aquae 23,0. 

Helv.: Aetheris, Spiritus aa 4,0 Aquae 36,0 Sac
chari 56, werden in eiuer Flasche haufig ge
schlitlelt und nach del' Auflosung fiItrirt. 

Aether methylico-aethylicus. Methylathyliither. OHs-O-O~B" = 60. Wird 
in chemischen Fabriken durch Einwirkung von Jodathyl auf Natriummethylat dargestellt. 
O2 HaJ + OHs ONa = NaJ + OHS-O-02 Ha. . 

Farblose, atherisch riechende Fliissigkeit, leicht entziindlich, bei + 11 °0. siedend, also 
schon bei mittlerer Temperatur gasfiirmig. Nul' in druckfesten Gefassen zu versenden. 
Ersatz des Ohloroforms; soIl wie dieses anasthcsirend wirken, ohne die iiblen Neben
wirkungen zu zeigen. 

Aether acetic us. 
I. Aether aceticus (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Ether acetique (GalL). Essig

iither. Essigester. Aethylacetat. Essig-Naphtha. Acetic ether. CH3C02C2H5 • Mol.
Gew. = 88. 

Darstellung. Diese erfolgt im Grossen in chemischen Fabriken. Indessen ist die 
Selbstdarstellung im pharm. Laboratorium doeh zu empfehlen, weil sie ein bei weitem 
besser riechendes Produkt liefert. 

6 Th. krystallisirtes N atriumacetat werden in einer blanken eisernen Pfanne auf 
freiem Feuer allmahlich so lange erhitzt, bis die fliissig gewordene Masse wieder fest und 
hierauf - bei weiterem Erhitzen - abermals fliissig wird (s. Natrium aceticum). Man 
lasst erkalten, pulverisirt und schlagt durch einen groben Durchschlag .. 

4 Th. entwassertes Natriumacetat werden in einen Destillationskolben gegeben, in 
welchem sich ein erkaltetes Gemisch von 3 Th. Weingeist (95 Vol. Proc.) + 5 Th. kone. 
Schwefelsaure befindet. Del' Destillationskolben ist an einen gut wirkenden LIEBIG'schen 
Kiihler angeschlossen. Man lasst die Mischung unter gelegentlichem Umschwenken 
12 Stun den lang stehen, alsdann destillirt man unter guter Kiihlung 4 Th. au s de m 
Wasserbade abo Das Destillat (4 Th.) wird mit 4 Th. Wasser und soviel Magnesium
karbonat geschiittelt, dass die saure Reaktion aufgehoben ist. Dann fiigt man 2 Th. Koch
salz hinzu, schiittelt durch und lasst absetzen. Man trennt die oben aufschwimmende, 
atherische Schicht mittels eines Scheidetrichters ab, bringt sie in eine Flasche und tragt 
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so lange geschmolzenes Calciumchlorid ein, bis dieses nicht mehr feucht wird. Nun lasst 
man unter iifterem Umschiitteln einen Tag lang in gut verstopfter Flasche stehen, alsdann 
giesst man den Aether ab und rektificirt ihn durch Destillation aus dem Wasser
bade (Relv.). 

Wegen del' leichten Entziindlichkeit des Essigathers ist bei del' Darstellung die e1'
forderliche Vorsicht zu beobachten. 

Eligenschaften. Klare, farblose, neutrale, leicht fiiichtige, angenehm erfrischend 
riechende und schmeckende Fliissigkeit. Sie ist leicht entziindlich, ihr Dampf giebt, mit 
Luft gemengt, explosive Gemische. 1hrer chemischen Zusammensetzung nach besteht sie 
hauptsachlich und zwar bis zu etwa 98 Proc. aus Aethylacetat, daneben enthalt sie etwa 
2 Proc. Alkohol und kleine Mengen Wasser. Durch Variation del' Darstellung kann in
dessen das Verhaltniss zwischen Alkohol und Aethylacetat verschoben werden, ja es scheint, 
als ob unter Umstanden durch Nebenreaktionen gleichzeitig auch noch andere Aether ent
stehen, welche sich durch abweichenden Geruch erkennbar machen. Hiervon kommt es, 
dass spec. Gewicht, Siedepunkt und Loslichkeit in Wasser von den verschiedenen Pharma
kopoen verschieden angegeben werden: 

Austr. Brit. Gall. Germ. Relv. U-St. 

Spec. Gew. bel 15° 0,900 0,900-0,905 0,915 0,900-0,904 0,904 0,893-0,b95 
Siede-Temperatur 74-760 73,9-77,80 72,80 74-760 76° ca. 76' 
1 Tho 15st sich in ? Tho Wasser - 10 Tho 12 Th. 15 Tho 8 Tho 

Das absolut reine Aethylacetat hat das spec. Gewo 0,899 bei 150 C., es siedet bei 72,8°C. 
und ist IOslich in 18 Th. Wasser von 150 C.; anderseits IOsen 28 Th. Essigather = 1 Th. 
Wasser auf. Hieraus ergiebt sich, dass die Angaben der Germ. und Helv. auf ein reines 
Aethylacetat zutreffen, welches etwa 1 Proc. Aethylalkohol und kleine Mengen Wasser 
enthalt. 

Entziindet verbrennt del' Essigather mit blaugelber, russender Flamme, unter Ver
breitung eines sauren Geruches und Hinterlassung eines sauren fiiissigen Riickstandes Mit 
Alkohol, Aether, Chloroform, fetten und atherischen Oelen ist del' Essigather in allen 
Verhaltnissen mischbar. Als Losungsmittel verhlilt er sich dem Aether ziemlich ahnlich, 
in del' organischen Chemie ist er ein beliebtes Losungs- und Krystallisationsmittel. (Lost 
z. B. Morphin und Cantharidin auf.) 

Mit del' Luft in Beriihrung, nimmt der Essigather, namentlieh bei gleichzeitiger 
Gegenwart von Feuchtigkeit, saure Reaktion an, indem er in Essigsaure und Aethylalkohol 
gespaIten wird. (Reinigung durch Schiitteln mit lV1agnesiumkarbonat + Wasser s. bei Dar
steHung.) Aetzende Alkalien zersetzen den Essigather, besonders bei Digestionswarme, 
sehr leicht. Aus del' Menge des durch die Essigsaure gesattigten Alkalis, llisst sich die 
Menge des Essigathers quantitativ bestimmen. Behufs Trennung aus Gemisehen mit Chloro
form, Petrollither, Benzin, Schwefelkohlenstoff, schiittelt man den Essigather mit Wasser aus. 

pra{ung. 1) Man bestimmt das spec. Gewicht, farner die Siedetemperatur, ausser
dem stellt man fest, wie del' Geruch ist. Manche Handelssorten riechen nicht wie Essigather, 
sondel'll mehr wie Bil'llenather. Trankt man gutes Filtrirpapier mit etwa 10 ccm Essig
ather, so darf das Papier gegen Ende der freiwilligen Verdunstung des Aethers Geruch 
nach fremden Aetherarten nicht zeigen. 2) Taucht man in den Aether einen Streifen 
blaues Lackmuspapier, so darf dieses unmittelbar nach dem Eintauchen sich nicht rothen 
(freie Essigsaure). Beim Abdunsten des Aethers wird das Lackmuspapier auch von nicht 
saurem Essigather roth gefarbt. Diese Rothfarbung verschwindet nach 1-2stiindigem 
Liegen des Papiers an del' Luft, wenn nur Essigsaure die Ursache ist; bleibt sie bestehen, 
so sind noch andere Sauren zugegen. 3) Schiittelt man in einem Aether-Probir-Rohr 10 ccm 
Essigather mit 10 ccm Wasser, so darf das Volumen del' wasserigen Schicht allerhOchstens 
auf 11 ccm anwachsen, anderenfalls liegt grobe Verfalschung durch Alkohol vor. Es ist 
wichtig, diese Probe auszufiihren, da das spec. Gewicht des Essigathers auch Mischungen 
von Aether und Alkohol gegeben werden kann. 4) Schichtet man 1 cem Essigather auf 
1 ccm konc. Schwefelsaure, so darf eine gefarbte Zone nicht auftreten, anderenfalls liegen 
Veruureinigungen vor, Z. B. durch Amylverbindungen oder andere organische Stoffe, 



174 Aether aceticus. 

Aufbewahrung. An einem kiihlen, schattigen Orte unter den gleichen Vorsiehts
massregeln wie der gewohnliehe Aether. 1st er im Verlaufe der Aufbewahrung sauer 
geworden, so wird er dureh Sehiitteln mit Wasser + Magnesiumkarbonat entsliuert, darauf 
dureh Calciumchlorid entwlissert und durch Rektifikation aus dem Wasserbade vollkommen 
wieder hergestellt. Den zum Handverkaufe bestimmten Essiglither kann man iiber einigen 
Kaliumtartrat-Krystallen (Kalium tartaricum neutrale) aufbewahren. J e weniger Feuchtig
keit der Essiglither enthiilt, desto weniger neigt er zum Sauerwerden; Liehtschutz hlilt 
die Zersetzung gleiehfalls zuriick. 

Anwendung. Die Wirkung ist liusserlieh wie innerlich etwa die gleiche wie die 
des Aethers. Man benutzt ihn am hiiufigsten als Rieehmittel bei Ohnmaehten und krampf
artigen Zustlinden, als Einreibung gegen rheumatische und neuralgische Schmerzen, seltener 
innerlich an Stelle des Aethers, bei den dort angegebenen Krankheitszustlinden. Dosis 
5-20 Tropfen unvermischt auf Zucker odeI' in Gelatinekapseln oder in alkoholiseher 
Llisung odeI' mit Wasser verdiinnt mehrmals tliglich. 

Spiritus acetico-aethereus. Spiritus Aetheris acetiei. Spiritus anodynus 
vegetabilis. Gemiseh aus Aether aeetieus 1 Th. und Spiritus (90 Vol. Proe.) 3 Th. Zweek
massig uber einigen Kaliumtartrat-Krystallen aufzubewahren. 

Baisamnm aeeticnm camphoratnm. 

Opodeldoc cum Aethere acetico. 

Rp. Saponis stearinici dialysati 10,0 
Aetheris acetici 60,0 
Spiritus (90 Vol. Proc.) 50.0 
Camphorae 5,0 
Olei Thymi 2,0. 

Man 16st die kleingeschnittene Seife in dem Ge
misch von Essigather und Spiritus unter Er
warmen auf 50· C. auf, lUgt den Kampher und das 
Thymian~l ZU, filtrll't und lasst in geeigneten 
Gefiissen erstarren 

BaIsamum autBrthriticnm. SANCHEZ. 
Rp. Saponis stearinici dialysati 5,0 

Camphorae 2,5 
Mixturae oleosae-balsamicae 
Spiritus (90 Vol. Proc.) ail 25,0 
Aetheris acetici 30,0. 

Der Essigather wird zugegeben, nachdem aile an
deren Bestandtheile in L~sung gegangen sind, 
im iibrigen wird wie bei dem vorigen verlahren. 

Slropos .letheris oeetiel. 
Rp. Aetheris acetici 5,0 

Sirupi Sacchari 95,0. 

Luftiither von AUG. SCHONE in Berlin gegen Kopfschmerzen ist eine Misehung 
von: Essigather, alkoholiseher Ammoniakflussigkeit und Pfefferminziil (BISCHOFF). 

Salubrin. Sehwedische Patent-Medicin. Acidi acetici 2,0, Aetheris acetici 
25,0, Spiritus (90 Vol. Proc.) 50,0, Aqua 23,0. Antiseptisch und blutstillend. Mit Wasser 
verdunnt bei Quetschungen, lnsektenstichen, Zahnschmerzen, Rheumatismus. 

II. Aether diaceticus. Aether aeetieo-aeetieus. Aeetessigiither (-ester). Di
aeetiither. CHaCO. CH2-C02-C2H3• Mol. Gew. = 130. 

Zur Darstellung lost man in 200 g Essigather 20 g metallisehes Natrium unter 
Riickflusskiihlung auf, wobei sich zunachst Natracetessigather bildet: 

Man destillirt den iiberschiissigen Essiglither ab und fiigt zu dem Riickstand zunliehst 
110 g Essigsliure (von 50 Proe.) und naeh dem Erkalten noch 100 g Wasser. 

CHaCO. CHNaC02CHa + CHaC02H CHaC02 Na + CHaCO. CH2C02C2Ho 
Del' sich iiber del' wlisserigen Fliissigkeit abscheidende Acetessigester wird rektifieirt, 

die bei 175-1850 C. iibergehenden Antheile sind Acetessigester. 
Farblose, obstartig riechende Fliissigkeit, Siedepunkt 1820 C., spec. Gewicht 1,03 bei 

5° C. In Wasser wenig loslich. Die wlisserige Losung wird durch Eisenchlorid rothviolett 
geflirbt. Vergl. auch Urina. 

Wird zur Synthese organischer Verbindungen, z. B. zur Darstellung des Antipyrins 
verwendet. 
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Aether anaestheticus. 
Unter dies em Namen fanden um das Jahr 1850 herum zwei Praparate Verwendung, 

welche Gemische von Chlor-Substitutionsprodukten des .A.ethylchlorids waren und welche 
man als .A.RANS .A.ether und als WIGGERS .A.ether bezeichnete. Heute haben diese 
Praparate nur noch historisches Interesse. 

t Aether hydrochloricus chloratus. .A.ether anaestheticus .A.RAN. Aether 
anaestheticus WIGGERS. Aether chloratus .A.RAN. Chloro-Aethylchlorid. Ether 
chlorhydrique chlore. 

Darstellung. Setzt man ein Gemenge von trocknem .A.ethylchlorid C2H5Cl mit 
trocknem Chlorgase dem Sonnenlichte aus, so erfolgt Chlorirung unter Explosion. Lasst 
man jedoch das Sonnenlicht nur einen .A.ugenblick einwirken, so unterbleibt die Explosion, 
dagegen setzt sich nunmehr die Chlorirung auch im zerstreuten Tageslichte weiter fort . 
.A.us C2H5Cl entstehen nacheinander: C2H4C~, C2HaC13 C2~Cl! CilHCI., C2C16• 

WIGGERS lasst das .A.ethylchlorid aus 10 Th. 95proc. Weingeist, 20 Th. eng
lischer Schwefelsaure und 12 Th. trocknem, fein zerriebenem Kochsalz er
zeugen. Das Gemisch von Schwefelsaure und Weingeist solI, ehe es auf das Chlornatrium 
gegossen wird, eine W oche hindurch gestanden haben. Das bei gelinder Erwarmung ent
wickelte .A.ethylchlorid wird in eine chlorentwickelnde Mischung aus 22 Th. ChI 0 r
natrium, 18 Th. grobem Braunsteinpulver, 50 Th. englischer Schwefelsaure 
und 25 Th. Wasser geleitet. Es ist rathsam, die Chlormischung auf zwei Gefasse zu ver
theilen, so dass der etwa in dem ersten Gefasse nicht chlorirte .A.ethylchloriddampf in dem 
zweiten Chlorgefass chlorirt wird. Das zweite Chlorgefass verbindet man mit einer diinnen 
Kalkmilch, um etwaig entweichendes Chlorgas aufzufangen und unschadlich zu machen. 
Lasst gegen das Ende der Operation (ehe die .A.ethylchloriddampfentwickelung aufhiirt) 
die Chlorentwickelung nach, so kann ihr durch gelinde Erwarmung mittels einer Flamme 
etwas nachgeholfen werden, die Erwarmung darf jedoch 50 0 C. nicht iibersteigen. Nach 
beendigter Operation (wenn die .A.ethylchloriddampfentwickelung aufhiirt) lii.sst man erkalten, 
setzt die beiden Kolben mit den Chlormischungen in ein Sandbad, verbindet mittels eines 
glasernen Dampfrohres mit LIEBIG'schem Kiihler und Vorlage und destillirt, so lange noch 
Fliissigkeit iibergeht. In dem Destillat findet sich als untere Schicht das Chloro-Aethyl
ehlorid, welches mit Wasser gewaschen nun in .A.ether anaestheticus verwandelt wird: 

Man giebt das Chloro-.A.ethylchlorid in eine hohe enge cylindrische Flasche, so dass 
es circa eine 6-10 cm dicke und eine 20-30 em hohe Schicht bildet, bedeckt diese mit 
einer 3-5 cm hohen Schicht Wasser und leitet bis auf den Grund der Chloro-.A.ethyl
ehloridschicht nun langsam Chlorgas ein. Letzteres wird aus einem Kolben entwickelt, 
welcher mit Sicherheitsrohr versehen ist, und zwar so lange, als Chlor von der Fliissigkeit 
in der Vorlage absorbirt wird. Die .A.bsorption unterstiitzt man iibrigens durch bisweiliges 
Umschiitteln. Helles Tageslicht kann man die erste Stunde der Operation, welche mehrere 
Tage dauert, einwirken lassen, spater darf man nur im Schatten arbeiten. Endlich wird 
die Fliissigkeit in der Vorlage mit Wasser, N atriumkarbonatliisung und wiederum mit Wasser 
gewaschen, bis dieses sich frei von Chlor erweist. Durch Kiihlung in Eis bewirkt man 
eine krystallinische .A.bscheidung etwa entstandenen .A.nderthalb-Chlorkohlenstoft's (C2 C16) 

und filtrirt durch Baumwolle. 
Eigenschaften des .A.ether anaesthetieus. Dieser bildet eine farblose, klare, dem 

Chloroform in Geschmack und Geruch nicht unahnliche Fliissigkeit, welche zwischen 110 
bis 1400 C. siedet und ein specifisches Gewieht von 1,55-1,60 aufweist. Luft und Sonnen
licht wirken zersetzend unter theilweiser Bildung von Chlorwasserstoff. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es ein Gemenge verschiedener Chlor
substitutionsprodukte des .A.ethylchlorids, unter denen das Tetrachlor-.A.ethylchlorid C2HCI. 
vorwiegt. 

Auf/Jewahrung. Neben Chloroform, also mit Vorsicht und unter .A.bschluss des 
Tageslichtes. Hat das Praparat saure Reaktion, so muss diese durch Waschen mit kaltem 
Wasser beseitigt werden. Ein Zusatz von 2 Proc. absolutem Weingeist halt die Zersetzung 
einige Zeit zurii ck. 

An'wendung. Der .A.ether anaestheticus ist ein lokales .A.nastheticum. Er wirkt 
ortlich reizend und anasthesirend und wird daher ausserlich gegen Rheumatismus ange
wendet, wo er iibrigens durch Chloroform vollig ersetzt werden kann. 
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Linimentum sose.thetieUDl. Linimeotum antirheumatieUDl. LEBERT. 
Up. Aetheris anaesthetici 

Chloroformii 
Rp. Aetheris Arani 3,0 

Olei Amygdalarum 25,0 
Spiritus (90 %) aa 10,0. Olei ~Ienthae piperit.,e 0,5. 

Zum Bcpinseln (bei rheumatischen Schmerzen, 
Kopfkrampf etc.). 

Zum Einreibcn (bei chronischem Gclenkrheuma
tismus). 

Man verweehsele dieses Praparat librigens nieht mit Aether anaesthetieus 
KONIG. S. liber diesen bei Aether. 

Aether butyricus. 
I. Aether butyricus. Buttersiiure.Aethyliither (oder ·ester). Aethylbutyrat. 

Ananasiither. Ether butyrique. C .. H70 2 • C2Hfi = Mol.·Gew. 116. 
Darstellung. Dieser von der normalen oder Gahrungsbuttersaure sieh ableitende 

Aether kann naeh zwei Methoden dargestellt werden. 

Fig. 33. A pparat zur Darstellung des Buttersaurc -Aethers. 
A. Chlorwasserst<Jffga8entwickler. B. WOULF'sche Flasche mit kon
centrirter Schwefels3.ure zum Trocknen des Chlorwasserstoffs. 
C. Gefass. die Lasung der Sanre ill Weingeist enthaltend. D. Ge
fass mit Wasser zum Auffangen des iiberflUssigen Chlorwasser-

stoffgases. 

1) lIan miseht 100 Th. reine 
Buttersaure mit 100 Th. Alkohol 
(95 Proc.) und 50 Th. konc. Sehwe
felsaure. }Ian erhitzt die Misehung 
auf 80 0 C., erhalt sie einige Stun
den bei dieser Temperatnr und lasst 
alsdann noch 1 Tag in der Kalte 
stehen. Naeh dieser Zeit giesst 
man die Fllissigkeit in das 2faehe 
Volumen kaltes Wasser,worauf sich 
der Aether als olige Schicht ab
seheidet. Man hebt diese ab, waseht 
sic zunachst mit einer dlinnen Na
triumkarbonatlosung, sod ann mit 
Was.ser, entwassert den Aether dar
auf mit geschmolzenem Calciumehlo
rid, giesst ihn nach 1-2 tagigem 
Stehen ab und rektifieirt. 

2) In ein auf 30-400 C. 
warmgehaltenes Gemisch aus 100Th. 

Buttersanre und 60 Th. 95proe. Weingeist leitet man einen anhaltenden Strom trocknen 
Chlorwasserstoff bis zum Ueberschuss, stellt einen Tag hindureh an einem lauwarmen OTte 
bei Seite, durehsehlittelt dann die Fllissigkeit mit Wasser und Natriumkarbonatlosung, Iasst 
den Aether absetzen, waseht ihn mit Wasser, entwassert ihn durch Calciumehlorid und 
rectificirt ihn durch einmalige Destillation. 100 Th. Buttersaure geben 120-130 Th. 
Buttersaureather. 

Eigenschaften. Der reine Buttersaure-Aether bildet eine farblose, leicht beweg
liehe, brennend sehmeekende, in Wasser wenig losliche , mit Weingeist in allen Verhalt
nissen mischbare, leicht entzlindliche Fllissigkeit, in verdlinntem Zustande von ananas
artigem Geruche. Spec. Gew. bei 150 C. = 0,900, Siedepunkt 1210 C. Verschieden von 
dies em Buttersaure-Aether ist der "Butterather des Handels" s. w. u. 

Aufbewahl·ttng. Vor Licht geschlitzt an einem kiihlen Orte, wie Essigather. 
Der Aether ist entzlindlich! 

Anwendttng. Mit der 8-10fachen Menge Weingeist verdiinnt als Ananasessenz 
zum Aromatisiren von Konfituren und zur Herstellung von Frnchtessenzen, auch von 
klinstlichem Rum. 

II. Aether butyrinus. Butteriither des Handels. 1st ein billigerer Ersatz des 
Buttersaureathers. 
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DarsteUung. 1 kg trockene, kleingeschnittene Butterseife wird in einer Retorte 
mit 1 kg 90procentigem Weingeist iibergossen und so lange digerirt, bis Llisung erfolgt. 
~achdem das etwa hierbei Ueberdestillirte in die Retorte zuriickgegossen ist, setzt man 
ein Gemisch aus 1 kg englischer Schwefelsaure und 2 kg Weingeist hinzu und 
destillirt 3 kg oder soviel ab, bis das Destillat anfangt durch Schwefligsaure verunreinigt 
zu werden. Das Destillat versetzt man unter Umschiitteln mit 20,0 g Natriumkarbonat 
und 20,0 g Bleisuperoxyd, stellt es einen Tag bei Seite, filtrirt und rektificirt es in 
einer Retorte aus dem Sandbade. 

Dieses Praparat ist eine alkoholische Aufllisung der AethyIather verschiedener Fett
sauren. Neben ButtersaureathyIather sind noch vorhanden die Aether der Capron-, Caprin
und Caprylsaure, welche in alkoholischer Llisung gleichfalls ananasartigen Geruch und 
Ges('·hmack haben und die Eigenschaften des ButtersaureathyIathers eher verbessern, nicht 
verschlechtern. Die im Destillations-Riickstande verbleibenden Fettsauren werden durch 
Waschen mit Wasser von Schwefelsaure und den Salzen befreit, darauf durch Behandeln 
mit Natriumkarbonatllisung in Seife iibergefiihrt. 

Pine-apple-ale der Englander ist eine mit Ananas-Essenz aromatisirte Citronensaure
Limonade. 

ESBentia ananatica. 

Ananas-Essenz la. Pine-apple-oil. 

Rp. Aetheris butyrici 10,0 
Spiritus (90 Vol. Proc.) 100,0 
Tincturae Citri e cortice rccente 
Tinct. Aurantii e cortice recente ali 1,0 
Aquae Rosae 20,0. 

FUr 1 Liter Limonade geniigen 15-20 Tropfen. 
Die Limonade soll nur einige Tage aufbewahrt 
werden. 

.lnanas·Essenz II. 
Rp. Aetheris butyrini 15,0 

Spiritus (90 Vol. Proc.) 100,0 
Tincturae Citri e cortice recente 
Tinct. Aurantii e cortice recente ali 1,0 
Aquae Aurantii florum 
Aquae Rosse ali 25,0. 

III. Einfaehe Ananas-Essenz. 
Rp. Aetheris butyric; 100,0 

Spiritus (90 Vol. Proc) 
Aquae destillatae i!.ii 450,0. 

Ueber die Zusammensetzung der Fruchtarome s. Aether valerianicus. 

Aether coco'inus. 
Aether cocoinus. Aether cocinicus. Cognacilther, Cocosilther. Kokosilther. 

Wird als Aroma des kiinstlichen Cognacs gebraucht. 
Unter "Cognac-Essenz" versteht man eigentlich die alkoholische Llisung des Wein

hefe-Oels (Drusenlils), welches AethyIather und IsoamyIather der Caprinsaure (auch geringere 
Mengen des gleichen Aethers der Caprylsaure und Buttersaure) enthalt. Ein ahIiliches Aroma 
geben in stark verdiinnter alkoholischer Llisung die AethyIather der im Kokosfett ent
haltenen Fettsauren. 

Darstellung. 1 kg Kokosnusslil (Kokosbutter, das fette Oel des Nusskernes 
der Cocos nucifera LINN.) wird mit 650,0 g Aetznatronlauge von 1,14 spec. Gew. im 
Wasserbade digerirt, bis vlillige Verseifung eingetreten ist. Die noch warme Masse wird 
nach dem Verdiinnen mit einem fiinffachen Volum warmen Wassers unter Umriihren mit 
soviel roher Salzsaure (230,0-250,0 g) versetzt, als zur vlilligen Abscheidung der Fett
sauren erforderlich ist. Die auf der Oberflache angesammelten Fettsauren werden ge
sammelt, bei gelinder Warme in der Halfte ihres Gewichts 95-98proc. Weingeist 
gellist und wie bei Darstellung des Buttersaureathers durch die 30-400 C,. warme Llisung 
ein Strom trockner Chlorwasserstoff geleitet, bis die Fliissigkeit mit diesem Gase 
gesattigt ist. Dann Iasst man im wohl verstopften Gemsse einen Tag an einem lauwarmen 
Orte stehen, giebt ein gleiches Volum Wasser dazu, hebt die lilartige Schicht ab, schiittelt 
sie zunachst mit verdiinnter Natriumkarbonatllisung, dann einige Male mit Wasser 
aus, sondert sie sorgfaltig vom Wasser, vermischt sie mit 1/0 ihres Volums Weingeist und 
bewahrt sie in gut verkorkten Flaschen auf. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 12 
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Man kann den Kokosather auch in ahnlicher Weise wie den Aether butyrinus 
(S. 177) bereiten. 

Essentia Cognacensis. Cognac-Essenz. Zur Darstellung eines cognacahnlichen 
Getrankes: Aether cocolnus 100,0, Aether aceticus 100,0, Tinctura Vanillae 1,0, Tinctura 
Gallarum 15,0, Aqua f10rum Aurantii 250,0, Spiritus (90 Vol. Proc.) 2000,0. 

Aether formicicus. 
Aether formicicus. Aether formicus. Ameisensliure· Aethylilther. Aethyl. 

formiat. Ameisenilther. Rumlither. Zuckeriither. HC02 • C2Ho• )[01. Gew. = 74:. 
Man unterscheidet im Handel ein technisches Produkt, welches meist als Rumather 

bezeichnet wird, und das reine Praparat, welches als reiner Ameisensaure-Aethylather be
zeichnet wird. 

Darstellung. a) Des reinen Aethylformiates. 1) Bei der Darstellung des Chloro
forms durch Einwirkung von Natronlauge auf Chloralhydrat erhalt man als Nebenprodukt 

Fig. 34, A. Chlorwasserstoffentwickeler. B. Schwefelsauregefass 
ZlIm Trocknen dC'B Chlorwasserstoffs. C. "Teingeistige Fettsaure

IOsung. D. Wassergefass. 

Natriumformiat. Dieses wird im 
Wasserbade entwassert. - 100 Th. 
des entwasserten Natriumformiates 
werden in einer Retorte mit einem 
kalten Gemisch aus 85 Th. Weingeist 
(90 Vol. Proc.) und 150 'rho konc. 
Schwefelsaure iibergossen und die 
Mischung naeh guter Vertheilung 
aus einem zunachst auf etwa 60 0 0., 
gegen das Ende der Destillation auf 
etwa 75 0 C. geheizten Wasserbade 
bei sehr guter Kiihlung abdestil
lirt. Das Destillat, dessen Menge 
etwa 115 Th. betragt, wird durch 
Schiitteln mit Magnesiumkarbonat 
entsauert, alsdann frltrirt, durch ge
schmolzenes Calciumchlorid von AI
kohol und Wasser befTeit, ' schliess

lich aus dem Wasserbade rektificiTt. 2) In einen geTaumigen Kolben, welcher mit einem 
Riickflusskiihler verbunden ist, bTingt man 4 Th. sirupdickes Glycerin, ' 1 Th. kTystallisiTte 
Oxalsaure und 1 Th. Weingeist von 95 Vol. Pmc. Bei gelindem ErwaTmen tTitt lebhafte 
Gasentwicklung ein, die Oxalsaure spaltet sich in KohlensauTe und AmeisensauTe. Das 
Glycerin wird dabei nicht veTandeTt. Die gebildete AmeisensauTe verbindet sieh mit dem 
vorhandenen Aethylalkohol zu Aethylformiat. - Wenn bei anhaltendem Erwarmen die 
Entwicklung der Kohlensaure nachlasst, so fiigt man wiederum 1 Th. kryst. Oxalsaure und 
1 Th. Weingeist hinzu, erwarmt von Neuem bis die Entwicklung der Kohlensaure wieder 
nachlasst. Man setzt nun noch zweimal je 1 Th. Oxalsaure und Weingeist hinzu, bis also 
auf 4 Th. Glycerin je 4 Th. kryst. Oxalsaure und Weingeist verbraucht worden sind. Nach 
beendigter Kohlensaure-Entwickelung kehrt man den Kiihler um und destillirt das ge
bildete Aethylformiat abo Das Destillat wird wie sub 1 durch Magnesiumkarbonat ent
sauert, alsdann durch Calciumchlorid von Wasser und Alkohol ben:eit, schliesslich aus delll 
Wasserbade bei etwa 60 0 C. rektificirt. 

b) Des technischen Rum-Aethers. Nach WOHLER. 
In eine sehr geraumige kupferne (oder bleierne) Destillirblase, welche mindestens 

10 Mal mehr Rauminhalt hat, als das Volum der einzutragenden Substanzen betragt, 
werden 110 Th. grobgepulverter Braunstein, 45 Th. kaltes Wasser und 30 Th. 
Kartoffelstarke eingetragen und durch Umriihren gemischt. Nach dem Aufsetzen des 
Helmes und Verbindung desselben mit guter Kiihlvorrichtung und Vorlage, und nach 
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80rgfaltiger Lutirung der Fngen giesst man durch den Tubus der Destillirblase ein kaltes 
Gemisch aus 90 Th. englischer Schwefelsaure und 55 Th. 90 proc. Weingeist. Es wird 
nun nach dem Verschluss des Tubus geheizt, unter nur allmahlich vermehrter Feuerung, 
bis die Destillation beginnt, dann wird aber sofort die Feuerung beseitigt oder auf ein 
Minimum beschrankt, indem die in der Blase eintretende Reaktion soviel Warme erzeugt, 
als zunachst zur Destillation erforderlich ist. Spater, wenn die Destillation nachlasst, wird 
sic wieder durch Heizung befordert. Die Hcizung mit Wasserdampf lasst sich natiirlich 
bequemer regeln. Es werden 60-62 Th. Destillat im ganzen gesammelt, jedoch ist es 
zweckmii.ssig, die ersten iibergehenden 2-3 Th. fiir sich aufzufangen, da sie oft mehr 
Weingeist als Ameisensaure-Aether enthalten, cbenso die zuletzt iibergehenden 6 Th. fiir 
sich zu sammeln, insofern sie namlich sehr wasserreich sind. Durch Rektifikation kann 
man aus diesen Destillatsfraktionen den Aether sammeln. Die in der Mitte dcr Destillations
operation gcsammelten 51-53 Th. bilden den Rumather des Handels. Reagirt der Aether 
sauer, so entsauert man mit Magncsiumkarbonat, lasst absetzen, dekanthirt oder filtrirt. 
Magnesiumformiat ist in Weingeist oder Ameisenather nicht loslich. 

Eigenschaften des rein en Aethylformi a ts. Farblose, leicht fiiichtige und leich t 
en tziindliche, nach Arak riechende, neutrale, bei 54-55 0 C. siedende Fliissigkeit in ca. 
10 Th. Wasser Wslich. Spec. Gew. = 0,937. Mit Weingeist und Aether in jedem Ver
haltniss mischbar. Gegen ammoniakalische SilbernitratHisung verhlilt es sich wie Ameisen
saUTe. - Hat del' Aether saure Reaktion angenommen, die aber seine Verwendung als 
Rum-Aroma nicht hindert, so kann er durch l\iagnesiumkarbonat entsauert werden . 

.A.ufbewallrung. Unter den namlichen Vorsichtsmassregeln wie Aether . 

.A.nwendung. Der reine Ameisensaure-Aethylather hindert in Dampfform die Ent
wickelung von Bakterienkulturen, weil er in Verdiinnung mit feuchter Luft in Ameisen
saUTe und Aethylalkohol gespalten wird. Er verursacht beim Einathmen keinerlei Un
bequemlichkeiten, vielmehr sollen Kehlkopfkatarrhe und Rachenkatarrhe auffallend gUnstig 
beeinfiusst werden. Aeusserlich als reizende Einreibung. Del' Aether bildet sich iibrig'ens 
stets im Spiritus Formicarum. - In der synthetischen Chemie viel gebrauchtes Reagens. 
- Das technische Praparat zur Herstellung von kiinstlichen Arak- und Rum-Essenzen. 

Arakessenz. 
Rp. Vauillae eoueisne 2,0 

Herbae Theae Pecco 50,0 
Catechu pulverati 10,0 
Olei Florum Aurantii Guttas 2 
Aceti pyrolignosi rectifica!i 50,0 
Aetheris formicici 100,0 
Spiritus Aetheris nitrosi crudi 10,0 
Spiritus (90 010) 350,0. 

8 Tage lang zu maceriren, dann zu koliren und 
zu filtriren. 20,0-25,0 zu einem Liter 55procen
tigem Weingeist geben kilnstliehen Arak (Spiri
tus Oryzae). 

Rnmessenz. 
Rp. Vanillae concisae 2t 5 

Olei Rusci 10,0 
Radicis Tormentillae concisae 20,0 
Florum Cassiae contusorum 2,5 
Fuliginis splendentis pulveratae 15,0 
Salis culinaris 25,0 
Aetheris formicici 100,0 
Spiritus Ae!heris nitrosi 15,0 
Spiritus (90 0/0) 500,0 
Tincturae Barchari tosti 50,0. 

8 Tage lang zu maccriren, dann zu filtriren. 
15,0-20,0 geben mit 1 Liter 53 his 55proc. Wein

geist kunstlichen Rum. 

Aether fumaricus. 
J. Aether fumaricus. Fumarsiiure-Aethyliither. Fumariither. C4H204(C2H5)2' 

Mol. Gew.=172. 
Darstellung. Man lOst 10 Th. Fumarsaure in 15 Th. Weingeist von 96-98 Proe. 

nnd leitet in die auf 40-50 0 C. erwarmte Li:isung trockenes Salzsauregas bis zur Sattigung
ein. Nach 24stiindigem Stehen schiittelt man die Fliissigkeit mit dem gleichen Volum 
vVasser durch, trennt die sich absetzende Aetherschicht (welche specifisch schwerer ist als 
vVasser) ab, schiittelt diese mit Natriumkarbonatli:isung, hierauf nochmals mit Wasser llnd 
rektificirt den Aether durch Destillation. Man flingt die bei 200-220 0 C. siedenden An
thcile auf. 

Angenehm atherartig rieche)lde FlUssigkeit, Siedep. 218 0 C., welche kiinstlirhcn 
Frurhtessenzen in geringer Menge zugesetzt wird. 

12* 
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II. Acidum fumaricum. Fumarsllure. C4H40 4• HoI. Gew. = 116. 1m islandischen 
Moose, in verschiedenen Schwammen (Agaricus pipcratus, Boletus pseudo-igniarius u. a.), 
im Kraute von Glaucium luteum, Oorydalis bulbosa und Fumaria officinalis enthalten. 

Zur Darsteilung railt man aus dem Safte oder dem wassrigen Auszuge des Kraut.es 
von Fumaria officinalis die Saure durch Zugabe von Bleiacetat als fumarsaures Blei, welches 
durch Krystallisation aus siedendem Wasser gereinigt wird. Man vertheilt es alsdann in 
Wasser, zersetzt es unter Erwarmen durch Einleiten von Schwefelwasserstofi', filtrirt und 
dampft das Filtrat zur Krystaliisation ein. Kiinstlich kann die Fumarsaure erhalten werden 
durch Erhitzen der Aepfelsaure auf 1500 C. 

Farblose .Prismen, Nadeln oder Blatter, bei 200°C. ohne zu schmelzen, fast unzersetzt 
sublimitend. 

Aether nitrosus. 
Unter "Aether nitrosus" ist das Aethylni tri t, C2H&N02, d. i. der Salpetrigsii.ure

Aethylester zu verstehen. Dieser findet in rein em Zustande therapeutische Verwendung 
nicht, dagegen werden alkoholische Praparate medicinisch verwendet, welche mehr oder 
weniger Aethylnitrat gelost enthalten. 

I. t Aethylum nitrosum. Aether nitrosus. Aethylnitrit. Salpetrigsllure
Aethyillther (ester). N02C2H&.Hol.-Gew.=75. Wird in reinem Zustande durch Destillation 
einer Losung von Natriumnitrit mit Alkohol und passend verdiinnter Schwefelsaure in den 
weiter unten von der U-St. angegebenen Verhaltnissen erhalten. Farblose, bei 16°C. siedende 
Fliissigkeit von apfelartigem Gel1lch, in 50 Th. Wasser lOslich. Spec. Gew. 0,947. Wird 
a.ls solches medicinisch nicht verwendet, indessen besteht der im englischen und amerika
nischen Handel vorkommende Spiritus Aetheris nitrosi concentratus oder Ooncentrated 
sweet spirit of nitre ungefahr aus reinem Aethylnitrit. - In saurer Losung reagirt es 
auf Eisenoxydulsalze und aromatische Amine wie salpetrige Saure (erzeugt z. B. Diazover
bindungen). Durch Jodwasserstoff in saurer Losung wird es zu Stickoxyd reducirt: 

a) CgH5N02+~O=C2H50H+HN02' b) HN02 +HJ=J+H20+NO. 
Die als Spiritus Aetheris nitrosi von den Pharmakopoen aufgenommenen Praparate 

werden meist durch Destillation von Weingeist mit Salpetersaure dargesteilt. Sie stellen 
im wesentlichen alkoholische Losungen von Aethylnitrit dar, enthalten aber ausserdem 
noch Oxydationsprodukte des Alkohols. lhre nahere Zusammensetzung ist je nach der vor
geschriebenen Bereitungsweise verschieden. 

II. Spiritus Aetheris nitrosi. (Brit. Germ. Helv. U-St.) Spiritus nitrico
aethereus. Spiritus Nitri dulcis. Salpeterlltherwelngeist. Versilsster Salpetergeist. 
Spirit of Nitrous Ether. 

A. Germ. Man schichtet 5 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,832) in einem ofl'enen 
Cylinder vorsichtig iiber 3 Th. Salpetersaure (Spec. Gew. 1,153) und stellt das lose be
deckte Gefass zwei Tage an einem kiihlen Orte bei Seite. Nach dieser Zeit ist in gefahr
loser Weise Mischung beider Fliis:ligkeiten erfolgt und auch schon ein kleiner Theil des 
Alkohols zu Aldehyd oxydirt. - Man bringt die Mischung in eine Glasretorte und destiilirt 
aus dem Wasserbade mit angeschlossenern LIEBIG'schen Kiihler unter sorgfaltiger Kiihlung 
in eine Vorlage, welche 5 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,832) enthiilt. Man destillirt, so 
lange noch etwas iibergeht, bricht die Destillation aher ab, sobald braune Dampfe in der 
Retorte auftreten. - Das Destillat wird mit soviel gebrannter Magnesia (MgO) versetzt, 
bis es blaues Lackmuspapier nicht mehr riithet, 24 Stunden lang unter gelegentlichem 
Urnschiitteln iiber dieRer stehen gelassen, dann filtrirt man es und rektificirt es aus dem 
Wasserbade unter anfanglich massiger Erwarmung aber guter Kiihlung. Es werden 8 Th. 
abdestillirt. 

Die Destillation fiihrt man zweckrnassig nicht aus dem Dampfapparate selbst aus, 
weil dieser beirn Springen der Retorte durch die ausfliessende Salpetersaure beschiidigt 
werden wiirde, sondern man benutzt zweckmassig eine aus verzinntem Eisen- oder Kupfer
blech hergestellte Wasserkapelle oder man extemporirt im Wasserbad aus einem griisseren 
Topfe z. B. aus Gusseisen. (S. Fig. 35-37.) 
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Klare, farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von atherischem, apfelartigem 
Gerueh, mit Wasser klar mischbar. Spec. Gew. 0,840-0,850. Beim Vermischen mit einer 
konc. Losung von Ferrosulfat in Salzsaure erfolgt Braunfarbung der Fliissigkeit. 1m Ver
laufe der Aufbewahrung nimmt sie saure Reaktion an; man entsauert sie alsdann durch 
gebrannte Magnesia und rektificirt sie nochmals. Germ. begrenzt den Sauregehalt: 100 ccm 
diirfen nach Zusatz von drei Tropfen Normal-Kalilauge nicht mehr sauer reagiren. - Das 
Praparat ist im wesentlichen eine alkoholische Auflosung von Aethylnitrit, dane ben enthalt 
es Aldehyd und Aethylacetat. 

B. Helv. 12 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,812-0,816) werden mit 3 Th. roher 
Salpetersaure 1) (Vorsicht beim Mischen!) aus einer Retorte im Wasserbade destillirt, bis 

}'ig. 35. Aeussere Ansicht einer Was
serkapelle. ' /. Grosse d. Durchmessers. 

Fig. 36. Wasserkapelle mit Retorte und 
Wassel' im Durchschnitt. ' /. Grosse des 

Durchmessers. 

10 Th. iiberdestillirt sind. Das Destillat wird mit Magnesium k ar bon at entsauert, dann 
abgegossen oder abfiltrirt und aus dem Wasserbade rektificirt. 

Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit, urspriinglich von neutraler Reaktion. 
Spec. Gew. 0.845-0,855. Begrenzung des Sauregehaltes me bei Germ. Bestandtheile wie 
bei Germ., aber in anderen Verhaltnissen. 

C. Brit. Zu 1000 ccm Weingeist (Spec. Gew. 0,834) mischt man allmahlich 100 ccm 
konc. Schwefelsaure, alsdann noch vorsichtig 125 ccm Salpetersaure (Spec. Gew. 1,42); 
diese Mischung giesst man in eine tubulirte Retorte, welche 100 g diinnen Kupferdraht 
enthiilt, setzt in den Tubus ein Thermometer ein und verbindet die Retorte mit einem 
LIEBIG'schen Kiihler, kiihlt auch die Vorlage durch Eis gut abo Man legt 1000 ccm AI
kohol (90 Proc.) vor und destillirt 600 cem aus dem Wasserbade ab 
mit der Vorsicht, dass die Tcmperatur nicht iiber 82,2 0 C. hinaus
geht. Hierauf liisst man den Retorteninhalt erkalten, und welln dies 
geschehen ist, giesst man in die Retorte nochmals 25 ccm Salpeter
saure und destillirt nochmals 100 ccm ab, so dass der Gesammt
inhalt der Vorlage = 1700 ccm betragt. Man mischt dieses Destil
lat mit 1000 ccm Weingeist (Spec. Gew. 0,834) oder soviel, dass die 
l\Iischung den vorgeschriebenen Gehalt an Aethylnitrit hat, 2,0 Proc. 
Entsauerung findet nicht statt. - Farblose oder gelbliche Fliissig
keit. Spec. Gew. 0,838-0,842. 

D. U-St. Man bringt eine Losung von 770 g Natriumnitrit 
in 1000 ccm Wasser in einen passenden Destillationskolben, welcher Fig. 37. )Inncil u~ d r 
mit einem LIEBIG'schen Kiihler verbunden ist, fiigt 550 ccm Weingeist \\'osserkapelle. 
(Spec. Gew. 0,816) hinzu , mischt und lasst mittels eines in den 
Destillationskolben gasdicht eingesetzten Hahntrichters eine Mischung aus 520 g konc. 
Schwefelsiiure und 1000 ccm Wasser zufliessen. Die Destillation beginnt schon ohne be
sondere Erwarmung und wird unter massiger Heizung aus dem Wasserbade zu Ende ge
fiihrt. Der Kiihler ist mit eiskaltem Wasser, die Vorlage durch eine Mischung von grob 
zerstossenem Eis und Kochsalz zu kiihlen. Man wascht das atherische Destillat zunachst 
mit 100 ccm eiskaltem Wasser, dann hebt man die Aetherschicht ab und wascht sie 
mit 100 ccm eiskaltem Wasser, in welchem 10 g kryst. Natriumkarbonat ~elost sind. Man 
trennt die Aetherschicht sorgfaltig vom Wasser, entwassert sie durch Maceration in ge
schlossener Flasche mit 30 ~ scharfgegliihtem Kaliumkarbonat und filtrirt sie alsdann 
durch einen Wattebausch in eine Flasche, welche 2000 ccm Weingeist (Spec. Gew.O,816) 

1) Helv. hat im Text rohe Salpetersaure nicht aufgenommen. Es wird indessen cine 
solche von 1,38-1,40 Spec. Gew. anzuwenden sein. 
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enthlUt und deren Gewicht (Flasche und Weingeist) vorher festgesteUt worden ist. Man. 
erfahrt nach der Filtration durch nochmalige Wagung das Gewicht des im Alkohol ge
losten Aethylnitrits und giebt hierauf noch soviel Weingeist zu, dass das Gesammtgewicht 
der Fliissigkeit das 22 fache des geHisten Aethylnitrits betragt. 

Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit. Spec. Gew. ca. 0,820. 

Prafung. Nur die Brit. und U-St. lassen eine Bestimmung des Aethylnitritgehaltes 
vornehmen und zwar durch Einwirkung von Kaliumjodid und Schwefelsaure im Azotometer. 
1 Mol. NO entspricht = 1 Mol. C2H5N02• 1 ccm NO wiegt bei '0 0 T. und 760 mm B = 
0,0013426 g und entspricht = 0,0033565 g C2H5N02• 

Brit. verlangt: 5 ccm des frischbereiteten Praparates sollen bei 15,5 0 C. und 760 mm B. 
31,25-35,0 ccm Stickoxyd geben. Langere Zeit aufbewahrte Praparate sollen noch 25 ccm 
Stickoxyd geben. Dies entspricht einem Gehalt von 2,5 bez. 1,85 Proc. Aethylnitrit. U·St. 
verlangt: 5 ccm des Praparates sollen bei mittlerer Temperatur (25 0 C.) nicht weniger als 
55 ccm Stickoxyd geben, was rund einem Gehalt von 4 Proc. Aethylnitrit entspricht. 

Aufbe~vahrung. In kleinen, vollig geflillten Gefassen, zweckmassig vor Licht ge
schfitzt. 1m Verlaufe der Aufbewahrung nimmt das Praparat stets saure Reaktion an. 
Man kann die Sauerung verhindern, indem man es iiber Magnesiumkarbonat oder besser 
iiber einigen Krystallen von neutralem Kaliumtartrat aufbewahrt. Stark saure Praparate 
sind durch gebrannte oder kohlensaure Magnesia zu entsauern und nochmals zu rekti
ficiren. 

Anwendung. Der versiisste Salpetergeist wird gelegentlich als Geschmackkorrigens 
zu Mixturen und Tropfen zugesetzt. Man halt ihn flir ein Diureticum und setzt ihn be
sonders Mischungen des Copaivabalsams zu, wo es zugleich als Diureticum und als Geschmacks
korrigens dient. Aeusserlich in Gurgelwassern bei aphth1isen und anginischen Affek
tionen. Technisch als Bestandtheil von Essenzen flir Fabrikation von Spirituosen. 

Der Arzt vermeide es, den versiissten Salpetergeist mit Antipyrin, Kaliumjodid, 
Kaliumbromid (iiberhaupt mit Jodiden oder Bromiden), Bowie mit Kalomel zugleich zu 
verordnen. 

III. Spiritus Aetheris nitrosi crudus. Spiritus Nitri dulcis crudus. Roher 
versiisster Salpetergeist. Dient als Aroma zur Darsellung von Rum, Nordhauser, Korn und 
Franzbranntwein. Die Bereitung ist dieselbe, wie sie yom Spiritus Aetheris nitrosi an
gegeben ist, nur fallt eine Entsauerung und Rektifikation des Destillates fort. 

Der rohe versiisste Salpetergeist ist von saurer Reaktion, nach einiger Zeit der Auf
bewahrung gelblich und enthalt Blausaure. Er wird nur in kleinen Mengen als Aroma 
verwendet. 

Franzbranntwein·Essenz. 

L 
Rp. Aetheris acetici 

Spiritus Aetheris nitrosi crudi aa 100,0 
Aceti pyro-lignosi rectificati 10,0 
Spiritus (90 ·10) 40,0. 

10,0 g auf 3 Liter 55-60procentigell. Weingeist 
geben Franzbranutwein. 

II. 

Rp. Spiritus Aetheris nitrosi crudi 100,0 
Tincturae aromaticae 50,0 
Aetheris acetid 10,0 
Acidi tannici 15,0 
Spiritus (90 °1.) 50,0. 

10,0 g auf circa 2,5 Liter 55-6Oproc. reinen 
Weingeist geben Franzbranntwein. Diese Mi
schung ist der vorigen vorzuziehen. 

Nordhiuser-Korn-Esseuz. 

~p. Aetheris acetici 300,0 
Spiritus Aetheris nitrosi crudi 200,0 
Spiritus (110 0/.) 150,0 
Olei Juniperi fructus 2,0. 

1'/. Theile der Essenz mit 1000 Theilen 4Oproe. 
reinem Weingeist gemischt geben N ordhl1user
Korn-Branntwein. 

Bllm-Essenz. 

Rp. Spiritus Aetheri~ mtrosi crudi 100,0 
Tincturae Vanillae 10,0 
Tincturae Gallarum 60,0 
Aceti pyrolignosi rectificati 50,0 
Tincturne Sacchari tosti 
Spiritus Vini aa 150,0. 

Circa 10,0 g auf 1 Liter !iOproc. Weingeist. 
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Aether pelargonicus. 
Aether pelargonicus. Pelargonsiiure - Aether. Pelargonsiiure -Aethyliither 

(-ester). Weiniither.CsH1?C02 • C2H5• Mol. Gew.= 186. 
Die zur Darstellung dieses Aethers erforderliche Pelargonsaure gewinnt man durch 

Oxydation des RautenOles (von Ruta graveolens L.) mittelst Salpetersaure. Das RautenOl 

enthalt als Hauptbestandtheil Methylnonylketon CO::::g~ , aus welchem durch Oxydation 
9 19 

mit Salpetersaure Essigsaure und Pelargonsaure entstehen: CHa . CO . C9H19 + 30 = C2H40 2 

+ CSH1?C02H. 
Darstellung. In einem mit Riick:fl.usskiihler verbundenen Kolben kocht man 10 Th. 

RautenOl mit 30 Th. 6-7 proc. Salpetersaure (Spec. Gew. = 1,035-1,040). Sobald die Ein
wirkung zu stiirmisch wird, entfernt man die Flamme, setzt aber die Warmezufuhr fort, 
wenn die Einwirkung trager wird. Dies Erhitzen setzt man fort, bis eine Einwirkung 
der Salpetersaure nicht mehr stattfindet. Man lasst erkalten, hebt die olige Schicht ab, 
wascht sie zunachst in Wasser, und durchschiittelt sie alsdann mit Kalilauge im Ueber
schuss. Man verdiinnt mit etwas Wasser, filtrirt durch ein genasstes Filter und zersetzt 
das Filtrat mit verdiinnter Salzsaure. Die vorher an das Kali gebunden gewesene Pelar
gonsaure scheidet sich zuletzt als olige Schicht ab, welche durch Waschen mit Wasser ge
reinigt wird. 

100 Th. dieser Pelargonsaure werden in 33 Th. ab~olutem Alkohol unter Erwarmen 
gelOst, alsdann leitet man in die auf 50-60°C. zu haltende Losung durch Schwefelsaure ge
trocknetes Chlorwasserstoffgas bis zur Sattigung ein und lasst einige Tage gut verschlossen 
stehen. Man schiittelt alsdann die freie Salzsaure mit Wasser aus, beendet die Entsauerung 
durch Ausschiitteln mit SodalOsung. Man wascht nochmals mit 'Wasser, trennt im Scheide
trichter, beseitigt die letzten Spuren Wasser durch Eintragen von geschmolzenem Calcium
chlorid und filtrirt, oder man rcinigt :den Aether durch Destillation (am besten im luft
verdiinnten Raume). 

Statt des RautenOles kann man auch reine Oelsaure in gleichcr Weise mit Salpeter
saure oxydiren und wie angegeben weiter behandeln; man erhalt dann einen ahnlich 
riechenden Aether, weil die Aether der hOheren Fettsauren und Oelsauren einander im 
Geruche sehr ahnlich sind. 

Eigenschaj'ten. Farblose, angenehm nach Quitten und Cognac riechende Fliissig
keit. Spec. Gew. 0,86. Siedep. 227-228° C. 

Der Pelargonsaure-Aether des Handels wird mit 1/5 Gewicht absolutem Weingeist 
vermischt vorrathig gehalten. 

Quittenessenz. Co gn a c-Es s onz. Pelargonsaure-Aethyliither 1 Th., Weingeist 20 Th. 

Aether valerianicus. 
I. Aethylum valerianicum. Aether valerianicus. Valeriansiinre.Aethyliither. 

Aethylvalerianat. Baldrianiither. Obstiither. C5Hu0 2 • C2H5• Mol. Gew. = 130. 
Darstellung. Man entwassert valeriansaures Natrium zunachst durch Austrocknen 

bei 30-40 0 C., spater vollstandig im Wasserbade bez. Luftbade und zerreibt es zu grobem 
Pulver. 

100 Th. dieses entwasserten Natriumvalerianates werden in einen Destillirkolben 
oder in eine Retorte gebracht und mit einer erkalteten Mischung aus 85 Th. konc. Schwefel
saure und 50 Th. Weingeist (Spec. Gew. = 0,817) iibergossen. Man destillirt aus einem 
Sandbade mit vorgelegtem Kiihler. Das Destillat wird mit einem gleichen Volumen Wasser, 
welchem etwas Natriumbikarbonat zugesetzt ist, hierauf nochmals mit Wasser gewaschen. 
Man entwassert durch Eintragen von geschmolzenem Calciumchlorid und rektificirt am 
besten durch Destillation unter vermindertem Drucke. 
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In den Handel kommt der mit '/6 seines Gewichtes absolutem Weingeist versetzte 
reine Aether. 

Eigenschaften. Farblose, im unverdiinnten Zustande nicht besonders angenehm, 
im verdiinnten Zustande angenehm apfelartig rieehende und sehmeckende Fliissigkeit. 
Spec. Gew. 0,872. Siedep. 135 0 C. 

Aufbewahrung. Wie Essigather, s. diesen. Auch dieser Aether unterliegt im 
Verlaufe der Aufbewahrung einer Zersetzung, in deren Verfolg freie Valeriansaure auftritt, 
welche den Geruch begreiflicherweise stark beeintrachtigt. Man kann einen solchen Aether 
verbessern, wenn man ihn mit Natriumbikarbonat durc.hschiittelt und filtrirt, event. ,alsdann 
aus dem Sandbade rektificirt. Auch empfiehlt sich Aufbewahrung fiber Magnesiumkarbonat, 
welches in Form von komprimirten Stiicken (Pastillen) eingetragen wird. 

Anwendung. In weingeistiger Losung als Aroma fiir Konfituren und Getranke. 

II. Amylium valerianicum. Valeriansiiure.Amyliither (·ester). Amylvalerianst. 
C5Ho02CoHU' Mol. Gew.=172. Wird genau wie der vorige dargestellt, indem man 124 Th. 
trockenes Natriumvalerianat mit einer erkalteten Mischung von 105 Th. konc. Schwefel
saure und 88 Th. Amylalkohol destillirt, im iibrigen genau wie vorher verfahrt. 

Farblose Fliissigkeit, in verdiinntem Zustande apfelartig riechend. Spec.. Gew. 0,880, 
Siedep. 188-1900 C. 

III. Fruchtessenzen, wie sie bei der Darstellung der Zuckerwaaren, der Limonaden 
und ahnlicher Genussmittel verwendet werden, sind aus den im Vorstehenden besprochenen 
Aetherarten zusammengesetzt. Fiir die wichtigeren geben wir die folgenden Vorschriften: 

AnsDas·Essenz. Chloroform 10,0, Acetaldehyd 10,0, Buttersaure-Aethylather 50,0, 
Buttersaure-Amylather 100,0, Glycerin 30,0, Spiritus') (90 Vol. Proc.) 11. 

Apfel-Essenz. Chloroform 10,0, Salpeterather 2) 10,0, Aldehyd 20,0, Essigather 10,0, 
Valeriansaure-Amylather 100,0, Oxalsaure 3) 10,0, Glycerin 40,0, Weingeist 1) 1 1. 

Aprikosen-Essenz. Chloroform 10,0, Buttersaure-Aethylather 100,0, Valeriansaure
Aethylather 50,0, Persicool 10,0, Amylalkohol 20,0, Buttersaure-Amylather 10,0, Wein
saure 3) 10,0, Glycerin 40,0, Weingeistl) 1 1. 

Citron en - Essenz. Chloroform 10,0, Salpeterltther 2) 10,0, Aldehyd 20,0, Essig
ather 100,0, Citronenol 100,0, Weinsaure 3) 100,0, Bernsteinsaure 3) 100,0, Glycerin 50,0, 
Weingeist1) 1 1. 

Birnen-Essenz. Essigather 50,0, Essigsaure-Amylather 10,0, Glycerin 100,0, Wein
geistl) 1 1. 

Erdbeeren-Essenz. Salpeterather2) 10,0, Essigather 50,0, Ameisensaure-Aethyl
ather 10,0, Buttersaure-Aethylather 50,0, Wintergriinol 10,0, Essigsaure-Amylather 30,0, 
Buttersaure-Amylather 20,0, Glycerin 20,0, Weingeistl) 1 1. 

Himbeeren-Essenz. Salpeterather 10,0, Aldehyd 10,0, Essigather 50,0, Ameisen
saure-Aethylather 10,0, Buttersaure-Aethylather 10,0, Benzoesaure-Aethylather 10,0, Weinal 
10,0, Wintergriiniil 10,0, Essigsaure-Amylather 10,0, Buttersaure-Amylather 10,0, Wein
saure 3) 50,0, Bernsteinsaure 3) 10,0, Glycerin 40,0, Weingeist ') 1 L. 

lohannisbeeren-Essenz. Aldehyd 10,0, Essigather 50,0, Benzoesaure-Aethylather 
10,0, WeinOl 10,0, Weinsaure 3) 50,0, Bernsteinsaure 3) 10,0, Benzoesaure 3) 10,0, Wein
geist') 1 1. 

Kirschen-Essenz. Essigather 50,0, Benzoesaure-Aethylather 50,0, PersicoOl 10,0, 
Benzoesaure 3) 10,0, Glycerin 30,0, Weingeist 1) 1 1. 

Pflrsich-Essenz. Aldehyd 20,0, Essigather 50,0, Ameisensaure -Aethylather 50,0, 
Buttersaure-Aethylather 50,0, Valeriansaure-Aethylather 50,0, Persicool 50,0, Amylalkohol 
20,0, Glycerin 50,0, Weingeist') 1 1. 

Pflsumen-Essenz. Aldehyd 50,0, Essigather 50,0, Ameisensaure-Aethylather 10,0, 
Buttersaure-Aethylii.ther 20,0, Persicool 40,0, Glycerin 80,0, Weingeist ') 1 1. 

Reinetten-Essenz. Valeriansaure-Amylli.ther 100,0, Essigather 10,0, Valeriansaure
Aethylather 80,0, Weingeist t) 1 1. 

Alle diese Essenzen, welche iibrigens im Handel in vorziiglichster Beschaffenheit zu 
beziehen sind, diirfen nur in den moglichst kleinsten Mengen angewendet werden. Ein 
,;Zu viel" beeintritchtigt den Geschmac.k und Gerueh ganz erheblich. 

') Unter Weingeist ist in diesen Vorschriften stets solcher von 90 Vol. Proc. zu 
verstehen. - 2) Unter Salpeterather ist Spiritus Aetheris nitrosi gemeint. 

3) Die Angaben rur die freien Sauren beziehen sich auf Kubikcentimeter der mit 
Weingeist von 90 Vol. Proc. bereiteten k a It gesattigten Losungen. 
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Aethyleni Praeparata. 
Unter dieser gemeinsamen Ueberschrift sollen hier das Aethylenchlorid und das 

Aethylenbromid behandelt werden. Die Darstellung beider erfolgt in der Weise, dass man 
zunachst durch Einwirkung von konc. Schwefelsaure auf Alkohol in der Warme Aethylen 
erzeugt und dieses durch Addition von Chlor bezw. Brom in Aethylenchlorid bezw. Aethylen
bromid verwandelt. 

I. t Aethylenum bromatum. Aethylenbromid. Bromiithylen. (J-Dibrom
Aethan. C2H4Br2 • Mol. Gew. = 188. 

Darstellung. In einem etwa 2 Liter fassenden Rundkolben A erhitzt man ein 
Gemisch von 25 g Alkohol und 150 g roher konc. Schwefelsaure auf flachem Sandbade, bis 
die Gasentwickelung in vollem 
Gange ist, und lasst dann aus 
einem Tropftrichter B ein Ge
misch aus 1 Th. Alkohol und 
2 Th. roher Schwefelsaure in 
dem Maasse nachfliessen, dass 
bei gleichmassiger, ziemlich leb
hafter Gasentwickelung kein 
Schiiumen des Kolbeninhaltes 
stattfindet. Das sich entwickelnde 
Gas leitet man, urn es von AI
kohol, Aether, schwefliger Saure 
und Kohlensiiure zu reinigen, 
durch drei, Sicherheitsrohren 
tragende Waschflaschen , von 
denen die erste I mit konc. 
Schwefelsaure, die beiden anderen 

Fig. 3 . 

II und III mit roher Natronlauge beschiekt sind. Das so gereinigte Aethylengas gelangt in 
zwei WOULFF'sche Flaschen C und D, die durch Eiswasser gekiihlt werden und unter Wasser 
befindliches Brom enthalten. In der ersten Flasche befinden sich 150 g Brom und eine 
1 ccm hohe Wasserschicht, in der zweiten Flasche 50 g Brom und die gleiche Quantitat 
Wasser. Man setzt das Einleiten des Aethylens unter guter Ktihlung so lange fort, bis 
die Bromschichten in beiden Vorlagen fast farblos geworden, bezw. nur noch schwach gelb 
gefiirbt sind. . 

l\fan mischt alsdami das erhaltene Rohprodukt mit verdlinnter Natronlauge, alsdann 
mit Wasser, trennt es mittels Scheidetrichters, lasst es 24 Stunden liber geschmolzenem 
Calciumchlorid stehen und rektificirt es durch Destillation. 

Eigenschaften. Farblose, stark lichtbrechende, neutrale Fliissigkeit von chloro
formartigem Geruch und brennendem Geschmack, ziemlich leicht fllichtig. In Wasser un
loslich, loslich in Alkohol und in Aether. Spec. Gewicht 2,170 bei 20 0 C. , Siedepunkt 
129 0 C. 

Beim Kochen mit alkoholischer Kalilauge werden Wasser, Vinylalkohol und Kalium
bromid gebildet. 

Priifung. 1) Es sei farblosj gefiirbte Praparate sind zu verwerfen bezw. zu 
reinigen (s. Darstellung). 2) Mit dem gleichen Volumen Aethylenbromid geschlitteltes 
Wasser rothe Maues Lackmuspapier. nicht und werde durch Silbernitrat nicht sofort ge
trtibt. 3) Spec. Gew. und Siedetemp. soil sich in den angegebenen Grenzen halten. 4) Lost 
man 10 Tropfen Aethylenbromid in 5 ccm weingeistiger Kalilauge und mgt 2-3 Tropfen 
Anilin zu, so darf beim Erwarmen der Geruch nach Isonitril nicht auftreten (Chloroform). 

Aufbewahruny. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
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Anwendung. Bromathylen wurde gegen Epilepsie empfohlen. Man giebt es Er
wachsenen dreimal taglich zu 0,1-0,2 gin Oel-Emulsionen oder, mit Mandelol gemischt, 
in Gelatine-Kapseln. Aethylenbromid ist erheblich toxischer als Aethylbromid (s. d.); del' 
Apotheker hiite sich, falschlich das Aethylenbromid an Stelle von Aethylbromid abzugeben. 

II. t Aethylenum (bi-)chloratum (Erganzb.). Elaylum chloratum. A..etheri
num chloratum. Oleum Chemicorum Hollandicorum. Liquor hollandicus. Schwerer 
Salzlither. A..ethylenchlorid. P-Dichlor.A..ethan. Elaylchlol'id. Elaylchloriir. Dutch 
liquid. Chlor-Ethyline. C2 H,Cl2• Mol. Gew. = 99. 

Darstellung. }Ian leitet gleiche Volume Ae-
A. thylen (welches in der Seite 185 angegebenen Weise zu 

entwickeln ist) und Chlorgas - beide durch Schwefel
III~""'~ saure getrocknet - in einen tubulirten glasernen Spitz-

Chi or ballon A so ein, dass das Aethylen von der einen, das 
Chlorgas von der anderen Seite eilltritt. Beide Gase 
vereinigen sich unter Selbsterwarmung zu Aethylen
chlorid, welches sich an den Wandungen des Bal
Ions A verdichtet und im fiiissigen Zustande nach 
dem darullter befindlichen Gefasse B abtropft. Die
ses Gefass ist durch Einstellen in Eisstiicke gut 
kiihl zu halten. Gas, welches etwa der Reaktion 

Fig. an. entgangen sein sollte, kann durch das Rohr C ent
weichen. 

Die so erhaltene Fliissigkeit wird zunachst durch Schiitteln mit Sodalosung (1 : 10) 
entsauert, dann mit Wasser gewaschen, hierauf so oft mit 1/ fi Vol. konc. Schwefelsaure 
durchschiittelt, bis diese sich nicht mehr dunkel farbt. Alsdann wascht man mit Wasser. 
hierauf mit Sodalosung, und alsdann wiederum mit Wasser. Das Praparat wird schliesslich 
durch geschmolzenes Calciumchlorid entwassert und unter guter Kiihlung aus einer Re
torte mit eingestelltem Thermometer rektificirt. Man sammelt die von 84-86° C. iiber
gehenden Antheile. 

Eigenschaj'ten. Farblose, chloroformahnlich riechende, brennend-siisslich schmeckende. 
leicht fiiichtige Fliissigkeit. Spec. Gew. 1,280 bei 0° C., bei 15° C. = 1,2545. Siedep_ 
85° C. Es verbrennt mit russender, griingesaumter Flamme unter Bildung von Salzsaure
dampfen, ist unlOslich in Wasser, leicht lOslich in Alkohol und in Aether, mischbar mit 
fetten und atherischen Oelen. Durch Schiitteln mit konc. Schwefelsaure wird es nicht 
verandert, bezw. gefiirbt. Durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge entsteht ein knoblauch
artig riechendes Gas, das Vinylchlorid CH2 = CH CI. Durch Erhitzen mit Anilin und 
alkoholischer Kalilauge tritt nicht der widerliche Isonitril-Geruch auf. 

Prilfung. 1) Es sei farblos; das spec. Gewicht sei nicht unter 1,2530,1) der Siede
punkt liege bei 84-86 ° C. 2) Es farbe beim Schiitteln mit konc. Schwefelsaure diese 
innerhalb einer Stunde nicht dunkel (andere organische Chlor-Derivate). 3) Mit dem 
gleichen Raumtheile Aethylenchlorid geschiitteltes Wasser farbe blaues Lackmuspapier 
nicht roth und werde durch Silbernitrat nicht getriibt (freie Salzsaure in zersetzten Pra
paraten). 4) Erwarmt man 10 Tropfen Aethylenchlorid mit 5 Tropfen Anilin und 3 ccm 
alkoholischer Kalilauge, so trete der widerliche Isonitrilgeruch nicht auf (Chloroform). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschtitzt, vorsichtig. Der besseren Haltbar
keit wegen wird dem reinen Praparat ein Zusatz von 1-2 Pioc. absolutem Alkohol 
gemacht. 

Anwendung. Aeusserlich fiir sich allein oder in Aether, oder fetten Oelen 
(1 + 5) gelOst bezw. mit Fetten gemischt zu reizenden und scbmerzstillenden Einreibungen, 
bei rhenmatischen Schmerzen, Neuralgien. Innerlich 5-10-20 Tropfen drei bis vier
mal taglich in Alkohol, Aether, fetten Oelen gelost wie Chloroform. Als Inhalations-

1) Das Erganzb. schreibt das spec. Gewicht 1,270 bei 15° C. vor. 
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Anastheticum £Iuher vorubergehend an Stelle des Chloroforms angewendet, jetzt nur 
nocb selten angewendet. Es steht mit Unrecht in dem Rufe, weniger gefahrlich zu sein 
wie Chloroform. 

Aethyli Praeparata. 
Unter der vorstebenden Ueberschrift sollen die Monohalogenderivate des Aethans, 

Aetbylchlorid, -bromid und -jodid zusammengefasst werden, da ihre gemeinsame Behandlung 
manche Vortheile bietet. 

I. t Aethylum bromatum. Aethyle bromata. Aether bromatus (Germ. Relv.). 
Monobromiithan. Bromwasserstoff-Aether. Ether bromhydrique (Gall.). Ethyl
Bromide. C2H~Br. Mol. Gew. = 109. 

Darstellang. Das in der organischen Synthese verwendete Bromatbyl wird ge
wohnlich durch Einwirkung von Bromphosphor auf Aethylalkohol dargestellt. Solche Pra
parate diirfen, weil sie hiiufig durch organische Arsen- und Schwefelverbindungen verun
reinigt sind und daher schiidlicb wirken konnen, in der Tberapie nicht verwendet. werden. 
Zum medicinischen Gebrauch ist vielmehr lediglich das nach folgender Vorschrift dar
gestellte Bromathyl zuHissig: 

Man bereite sich zunachst eine Mischung von 240 g Scbwefelsaure und 140 g Wein
geist von 0,816 sp. G. (95 Vol. Proc.). Diese l\1ischung bewerkstelligt man mit Vorsicht, 
indem man die Schwefelsaure unter Umriihren langsam in den Weingeist eintragt, nicht 
umgekehrt! Wenn die Mischung sich auf Lufttemperatur abgekiihlt hat, so bringt man 
sie in einen Rundkolben von etwa 1 Liter Fassungsvermogen und setzt unter Umschiitteln 

Fig. 40. 

nach und nach 240 g grobgepulvertes Kaliumbromid hinzu, wobei besondere Vorsichts
massregeln nicht zu beobachten sind. Den Kolben setzt man in ein mit trokenem und 
gesiebtem Sande gefiilltes Sandbad ein, schliesst ihn mit einem Kork, der ein gebogenes 
Abzugsrohr enthalt und verbindet das letztere mit einem LIEBIG'schen Kiihler. Ais Vor
lage benutzt man ein Kolbchen, welches in eine mit Eisstiicken gefiillte Schale eingebettet 
wird. Hat man ein geniigend langes Thermometer zur Verfiigung, so kann man dasselbe 
in den Kork einsetzen, doch muss das Quecksilbergefass etwa 2 cm tief in die Fliissigkeit 
eintauchen. 1m anderen Falle kann man auch ein Thermometer in das Sand bad eillstellen. 
1st der Apparat ordnungsmassig zusammengestellt, so beginnt man das Sandbad anzuheizen. 
Wenn das innere Thermometer 1000 C. anzeigt (Th. im Sandbade etwa 130 0 C.), beginnen 
sieh einige Gasblasen zu entwickeln, bei etwa 130 0 C. (Th. im Sandbade etwa 180 0 C.), ist 
die Destillation unter lebhafter Entwiekelung feiner Gasblaschen in voUem Gange. Man 
leitet den Gang der Destillation so. dass das innere Thermometer keinesfalls iiber 140 0 C. 
kommt. AUmahlieh beginnt der Inhalt des Kolbens zu schaumen, und gegen das Ende, 
welln nur noch wenig Destillat iibergeht, zeigt er N eigung zum U ebersteigen. Tritt dieser 
Zufall ein, so hebe man den Kolben sofort aus dem Sandbade heraus, die Abkiihlung durch 
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die Luft geniigt moist, das Uebersteigen zu verhindern. Das Destillat ist in der Regel 
etwas triibe und sehwaeh gelblich gefarbt. Es enthalt ausser Aethylbromid noch Wasser, 
kleine Mengen von Alkohol (durch Einwirkung von gebildetem Wasser auf die Aethyl
schwefelsaure entstanden) und Aethylather (durch Einwirkung von Alkohol auf die Aethyl
schwefelsaure gebildet), ferner Bromwasserstoffsaure und, wenn die Destillation mangelhaft 
geleitet wurde, auch noch Schwefeldioxyd. - Man schiittelt das Destillat, um die Brom
wasserstoffsaure zu binden, mit soviel (30-40 ccm) 5 procentiger Kaliumkarbonatlosung, 
dass deutlich alkalische Reaktion eintritt, trennt die beiden Fliissigkeitsschichten und schiit
telt die aus Aethylbromid bestehende spec. schwerere noch viermal mit je einem gleichen 
Raumtheile Wasser aus, um den Ueberschuss an Alkali, das gebildete Kaliumbromid,l) 
ferner Alkohol und Aether nach Moglichkeit zu entfernen. (Ganzlich entfernen kann man 
den Aether durch Schiitteln des Bromathyls mit einem gleichen VoL Schwefelsaure von 600 B.). 

Das so gewaschene Aethylbromid scheidet man mittelst eines Scheidetrichters sorg
faltig vom Wasser, bringt es in eine Flasche und tragt in diese einige Stiicke geschmol
zenen Chlorcalciums ein. N ach eintiigigem Stehen iiber Calciumchlorid, wahrend dessen 
man bisweilen umschiittelt, giesst man das Aethylbromid in einen entsprechend grossen Frak
tionskolben ab und rektificirt aus dem Wasserbade. Die ersten, triibe iibergehenden 
Antheile verwirft man und fangt die Hauptfraktion, welche zwischen 38 und 40 0 C. iiber
geht, auf. 

a) CZHij. OH + H2S04 
b) S04HC2Hij + KBr 

H20 + S04H . CzH; 
HS04K + C2H;Br. 

Eigenschaften. Farblose, lichtbrechende, leicht bewegliche, specifisch schwere 
Fliissigkeit, von chloroformahnlichem Geruche und brennendem Geschmacke. Nur die Gall. 
hat ein fast reines Aethylbromid, die Germ. u. Helv. haben der besseren Haltbarkeit wegen 
ein geringe Mengen Alkohol enthaltendes Praparat aufgenommen. Leicht fliichtig, nicht 
leicht entziindlich, aber die Dampfe verbrennen mit griinlicher Farbung unter Bildung 
von Bromwasserstoff. 

Reines Aethylbromid hat das spec. Gewicht 1,4735 bei 15 0 C. und siedet zwischen 
38 und 39 0 C. 

Flir die medicinalen Sorten schreiben die Pharmakopoen folgende Kon
stanten VOr. 

Gall. 

Spec. Gewicht 1,473 
Siedetemperatur 38,5 ° C. 
Gehalt an Alkohol von 98,5 % Spur. 

Germ. 

1,453-1,457 
38-40 0 C. 

1 0/0 

Helv. 

1,445-1,450 
38-400C. 
1-1,5°10' 

Priifung. 1) Es sei farblos, vollig fliichtig, rieche nicht unangenehm mercaptan
artig. Spec. Gewicht und Siedetemperatur sollen sich in den vorgeschriebenen Grenzen 
bewegen. 2) Schiittelt man gleiche Vol. Aethylbromid mit konc. Schwefelsaure zusammen, 
so darf sich die Saure binnen einer Stunde nicht gelb farben (organische Schwefelverbin
dungen, Aethylen- und Amylverbindungen). 3) Nach dem Schlitteln gleieher Vol. Aethyl
bromid und Wasser darf keine Volumanderung sich zeigen (Alkohol, der aber schon durch 
das spec. Gewicht erkannt worden ware). Das abgetrennte Wasser darf nieht sauer 
reagiren und durch Zusatz einiger Tropfen Silbernitratiosung nicht sofort getriibt werden 
(freie Bromwasserstoffsaure, Bromide). 4) Beim Erwarmen von 1 cem Aethylbromid mit 
3 Tropfen Anilin und 2 cem alkoholischer Kalilauge darf der widerliehe Geruch nach Carbyl
amin nicht auftreten (Chloroform). 

Au{bewahrung. Vor Licht geschiitzt, an einem kiihlen Orte, in Gefassen mit 
gut schlicssenden Glasstopfen, welche mit Leder zu iiberbinden sind. Die Helv. schreibt 
sehr zweckmassig vorsichtige Aufbewahnmg vor. 

Anwendung. Aethylbromid ist ein Narcoticum. In Dampfform eingeathmet, 
bewirkt es Anasthesie wie Aether. Die Anasthesie tritt schneller ein wie beim Chloroform, 
geht aber auch schneller voriiber. Das Bewusstsein ist nicht vollig aufgehoben, aber 
Schmerzeindriicke werden wenig empfunden. Die Muskelspannung bleibt wahrend der 
Narkose erhalten. - Man benutzt es daher als Inhalations-Aniistheticum bei kleineren, nicht 

1} Die alkalische Waschfliissigkeit kann man mit Bromwasserstoffsaure neutralisiren 
und erhalt alsdann dureh Eindampfen der filtrirten Losung Kaliumbromid. 
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langer als 10-15 Minuten dauernden Operationen, bei welchen Komplikationen und grossere 
Blutungen nieht zu erwarten sind. Uebrigens beaehte man , dass auch das Aethylbromid 
keineswegs absolut gefahrlos ist; vielmehr sind schon eine ganze Reihe ziemlich unerklarter 
Todesfalle bei seiner Anwendung vorgekommen. 

Inn erlich zu 5-10 Tropfen auf Zucker oder mit Spiritus verdiinnt oder in Gela
tinekapseln. 

Cave: Der Arzt hiite sieh , das Aethylbromid mit dem viel giftigel' wirkenden 
Aethylenbromid (Aethylenum bromatum) zu vel'Wechseln, der Apotheker hiite sich, 
dieses letztere auf ein mangelhaft versehriebenes Reeept hin abzugeben. 

II. t Aethylum chloratum. Aethylchlorid. Aether chloratus (hydrochlori. 
cus sen muriaticus). Chlorlithyl. Monochlorlithan. Leichter Salzlither. Ether 
chlorhydrique. Ethyl·Chloride. C2H.Cl. Mol. Gew. = 64,,5. (Syn. Chelen, Kelen.) 

Darstellung. Dieselbe erfolgt heute in ehemischen Fa
briken. Aethylalkohol und mogliehst kone. wasserige Salzsaure wer
den unter 40 Atmosphitren Druck Iangel'e Zeit auf 150 0 C. erhitzt. 
C2Ho ' OH + HCI = H20 + C2H.CI. Das Reaktionsprodukt wird de
stiIlirt. Die Aethylehloriddampfe werden zunaehst durch Wasser 
von 25 0 C. geleitet, dann durch Calciumchlorid getrocknet, schliess
lieh in Gefassen, welche unter 0 0 C. abgekiihlt sind, kondensirt. 
Wegen der grossen Fliichtigkeit des Aethylchlorids muss die Ktih
lung dureh stark abgekiihlte Salzlosungen erfolgen. 

Eigenschaften. Farblose , leicht bewegliche Fliissigkeit 
von eigenthiimlichem, angenebmem Geruche und brennend siissem 
Geschmacke. Es erstarrt noch nieht bei - 29 0 C. und siedet bei 
+ 12,50 C. Bei 0° C. hat es das spec. Gewicht 0,921. In Wasser 
wenig Hislieh, in Weingeist oder Aether leicht loslieh. In den Han
del gelangt das Aethylchlorid seiner physikalischen Eigenschaften 
wegen in druckfesten Glasrohren mit gasdichtem Schraubenverschluss 
oder mit Kapillaren s. Fig. 41. 

Die oben angefiihrten Namen "Chelen" und "Kelen" sind 
in Frankreich und Belgien gebrauchlich. 

PrUfung. Es verfliichtige sich schon bei mittlerer Tem
peratur ohne Riiekstand. Leitet man seinen Dampf in Wasser, so 
darf dieses weder blaues Lackmuspapier roth en, noch nach dem An
sauel'll mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung 80fort getriibt 
werden. 

Aufbewaltrung. An einem ktihlen Orte, vor Licht ge
schiitzt. Vorsiehtig. 

Anwendung. Aethylchlorid kommt zur Zeit in Glasrohren 
von 10 und 30 g InhaIt. mit, gerader oder winkeliger KapiIlare in 

Fig. 41. In aufreehter Stel
lung giebt die links befind
Hehe OeffnuDg - Daeh Ab
nahme der Verschraubung 
- einen nach oben gerich
teten Strahl. Wendet man 
das Gefliss urn, so giebt die 
reehts bdindliche Oeffnung 
einennaeh unten geriehteten 
Strahl von Acthylehlorid. 

den Handel. Bequemer fiir den Arzt ist die Packung in Glasrohren mit Schraubenver
sehluss. Fig. 41. Man benutzt es als lokales Kalte-Anasthetieum, bei kleineren Operationen 
(Incisionen etc.), indem man das Glas - die g'eoffnete Kapillare nach unten - gegen den 
hetreffenden Korpertheil riehtet. Durch die Verdunstung des austretenden fliissigen 
Aethylchlorids kann eine Korperstelle bis auf - 35° C. abgekiihlt werden. 

Man beachte, dass die Dampfe des Aethylchlorids brennbar sind. 
Anestyle·BENGuE , Metbiltbyl.HENNING , Anilstbyl und Coryl sind Mischungen un

seres Aethylchlorids mit Methylchlorid, gleichfalls als Kalte-Anasthetica verwendct. 
Spiritus Aetheris chlorati (Erganzb.). Versiisster Salzgeist. Spiritus muria

tico-aethereus. Spiri t us Salis duleis. Weingeisthaltiger schwerer Salzather. 
~5 Th. rohe Salzsaure (spec. Gew. = 1,16) werden mit 100 Th. Weingeist gemischt und 
in eincn Kolben von 500 Th. Rauminhalt gegossen, der mit haselnussgrossen Stiicken 
Braunstein vollstandig gefiillt ist. Alsdann wird die Mischung del' Destillation im Wasser
bade unterworfen, bis 100 Th. iibergegangen sind. Falls das Destillat sauer ist, wird cs 
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mit gebrannter Magnesia neutralisirt und aus dem Wasserbade rektificirt. Klare, farblose, 
neutrale Fliissigkeit, spec. Gew. = 0,838-0,842. 

Das Praparat ist keine einheitliche chemische Verbindung, sondern besteht im 
wesentlichen aus Aethylalkohol, welcher kleine Mengen von Chlorsubstitutionsprodukten 
und Oxydationsprodukten des Aethylalkohols (Chloral, Acetal, Aldehyd, Aethylacetat) ge
lost enthiilt. 

III. t Aethylum jodatum. Aethyljodid. Jodiithyl. Monojodiithan. Aether 
jodatus (Erganzb.) seu, hydrojodicus. Jodwasserstoft'iither. Jodiither. Ether 
jodhydrique (Gall.). Ethyl-Jodide. C2H~J. Mol. Gew. = 156. 

Darstellung. In eine tubulirte Retorte, welche mit einem LIEBIG'schen Kuhler 
verbunden und in ein Sandbad eingebettet ist, giebt man 60 Th. Alkohol von 95 Vol. 
Proc. (spec. Gew. = 0,817), sowie 5 Th. rothen (amorphen) Phosphor. Hierzu bringt man 
nnter massigem Bewegen in kleinen Quantitaten allmahlich 40 g resublimirtes Jod und 
iiberlasst das Ganze wahrend 24 Stunden sich selbst. Msdann destillirt man ab und er
hitzt so, dass die Destillation schliesslich bei 80 0 C. zu Ende geftihrt wird. 

l ' ig. 42. 

Das gelb gefarbte Destillat wird mit einer verdiinnten Losung von Natriumbisulfit 
geschiittelt, dann wascht man die abgesetzte Aetherschicht zweimal mit dem doppelten 
Volumen 'Vasser. Man scheidet sie sorgfaltig vom Wasser, lasst behufs Troeknung 24 St. 
liber gesehmolzenem Calciumchlorid stehen, rektificirt aUB dem Wasserbade und flillt mit 
dem Destillat sofort nieht zu grosse, braune Flasehen moglichst voll und bewahrt diese 
an einem vor Licht geschlitzten Orte auf. 

Eigenschaften. Farblose, atherisch riechende, neutrale Fliissigkeit, in Wasser 
unlOslich, in Alkohol oder in Aether sehr leicht lOslich. Spec. Gewicht 1,944 bei 150 C. 
Siedepunkt 71-72 0 C. 

Der Luft ausgesetzt, wird das Aethyljodid, schneller im direkten Sonnenlicht, lang
samer, aber immerhin noch schnell genug, im zerstreuten Licht, unter Abscheidung von 
J od und dadurch bedingter Braunfarbung zersetzt. Man reinigt solche Praparate, indem 
man sie mit einer Losung von Natriumbisulfit schiittelt, darauf wie unter Darstellung an
gegebcn weiter behandelt. 

Prufung. Schiittelt man 2 ccm Aethyljodid mit 2 cern Wasser und 1 ccm rauchen
der Salpetersaure, so entsteht alsbald rothe Farbung durch Ausscheidung von Jod. Iden
titat, die sich librigens schon aus dem spec. Gewicht ergiebt. }Ht dem gleichen Volumen 
Aethyljodid geschiitteltes Wasser darf durch Silbernitratlosung nicht sofort getriibt 
werden (J odwasserstoff). 
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Das Erganzungsbuch giebt als spec. Gewicht 1,930-1,940 an, woraus sich ein Ge
halt von etwa 1 Proc. absolutem Alkohol ergiebt. 

Aulbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschutzt, in kleinen, vollig 
gefiillten Flaschen mit gut schliessenden Glasstopfen, welche mit Leder zu tektiren sind, 
an einem kuhlen Orte. 

Erganzb. schreibt vor: Gelblich oder rothlich gefarbte Praparate sind durch 
Schtitteln mit feingepulvertem Natriumthiosulfat zu entfarben, worauf man filtrirt und das 
so entfarbte Praparat ohne weiteres abgiebt. Roth oder braun gefarbte Praparate aber 
sind zu verwerfen, d. h. wie unter Eigenschaften angegeben, zu reinigen. 

Anwendung. Jodathyl wirkt ortlieh und aUgemein anasthesirend, ausserdem 
erzeugt es, innerlieh genommen oder eingeathmet, entfernte Jodwirkung, indem es im 
Organismus zerlegt und als J odalkali ausgesehieden wird. Man wendet es in Form von 
lnhalationen bei Lungenleiden und Asthma an, indem man den Dampf aus einem Wein
glase, wo es von einer dUnnen Wasserschicht bedeckt ist, einathmen last. Schon nach 
wenigen Minuten soU sich im Urin Jod nachweisen lassen. Unangenehme Nebenwirknngen 
wie bei anderen ,Todpraparaten sollen sich nicht einstellen. Dosis 5-10 Tropfen mehr
mals tagHch. - Technisch in der organischen Chemie zum "Aethyliren." 

Jodathylum camphoratum. Von VIELGUTH zur subkutanen Anwendung bei Cbolera 
empfoblen, ist eine Auflosung von Kamphor in Jodatbyl in nicht naher angegebenen Ge
wicbtsverhaltnissen. 

AethyHdenum bichloratum. 
t Aethylidenum bichloratum. Aethylidenum chloratum. (Erganzb.) AethyUden

chlorid. a-Dichlorlithan. ChloriithyUden. CH3-CHCl2• Mol. Gew. = 99. Dem 
Aethylenchlorid isomer. 

Darstellung. In einen trockenen Kolben, welcher mit einem RiickflusskUhler ver
bunden ist und durch Eiswasser gekiihlt wird, bringt man 100 Th. Phosphorpentachlorid 
und liisst nach und nach in klein en Portionen 22-23 Th. rein en Paraldehyd unter Um
schwenken zufliessen. Nachdem alles Aldehyd zugefUgt und das Phosphorpentachlorid 
gelOst bezw. zersetzt ist, verbindet man den Kolben mit einem absteigenden Kuhler und 
destillirt ans dem Wasserbade bei 60-80 0 C. nicht Ubersteigender Temperatur. (Das bei 
110 0 C. siedende Phosphoroxychlorid sowie das bei 147 0 C. siedende, als Nebenprodukt 
gebildete Tetrachlorathan sollen zuriickgehalten werden.) 

CH3CHO + PCls = POCla + CHaCHCI2• 

Das erhaltene Destillat wird mit verdiinnter Sodalosung (1 : 100) entsauert, mit 
Wasser gewaschen, dnrch geschmolzenes Calciumchlorid entwiissert, darauf aus dem Wasser
bade rektificirt. Nur die bei 58-59 0 C. iibergehenden AntheiIe sind zu sammeln. 

Grosse Mengen Aethylidenchlorid werden bei der Fabrikation des Chloralhydrates 
als Nebenprodukt gewonnen. 

Eigenschaften. Farblose, chloroformartig riechende, siisslich schmeckende, neu
trale, leicht flUchtige Fliissigkeit, welche bei .58,5 0 C. siedet. Spe6. Gewicht bei 150 C. 
= 1,181-1,182. UnlOslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol und in Aether. Nicht 
leicht entziindiich, aber die Dampfe verbrennen mit griingesaumter, russender Flamme. 

Konc. Schwefelsaure wird durch Aethylidenchlorid schon in der Klllte gebraunt, 
FEHLING'sche Losung wird auch in der Ritze nicht reducirt. 

Priifung. Es habe das angegebene spec. Gewicht und die Siedetemperatur. Das 
mit einem gleichen Volumen Aethylidenchlorid geschiittelte Wasser reagire nicht sauer und 
werde durch Silbernitrat nicht sofort getrUbt (Salzsaure). - Lost man 10 Tropfen 
Aethylidenchlorid in 5 ccm alkoholischer Kalilauge (1 : 10), fiigt 3-4 Tropfen Anilin hinzu 
und erwarmt, so trete der widerliche Isonitrilgeruch nicht auf (Chloroform). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht g·eschiitzt. 
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Anwendung. Von LIEBREICH als Inhalations-Anastheticum an Stelle des Chloro
forms empfohlen. Es soll vor letzterem den ,Vorzug haben, dass die Narkose sofort anf
hOrt, sobald man mit der Inhalation nachlasst, auch sollen Uble Nachwirkungen fehlen. 
lndessen hat sich dlls Mittel nicht recht eingebiirgert. 

Agar-Agar. 
Mit diesem Namen bezeichnet man verschiedene, aus Ost- und SUdostasien stammende 

Algen aus der Abtheilung der Florideae, die unverandert (d. h. einfach getrocknet), oder 
in besonderer Weise verarbeitet, in den Handel gelangen. 

1) Einfach getrocknet sind die folgenden: 
Agar.Agar von Ceylon (Alga ceylanica. Ceylonmoos. Mousse de Jaffna. Fucus 

amylaceus. Mousse de Ceylon. Ceylon Moss) ist der an der Sonne getrocknete 

und gebleichte Thallus von Gracilaria Iichenoides Ag. (Sphaerococcaceae), heimisch 
an den Kiisten der indisch-chinesischen Gewasser. Der Thallus ist 6-12 cm lang, weich, 
etwas zah, wiederholt gabelig getheilt, Aeste alimahlich diinner werdend. Giebt mit 50 Th. 
Wasser eine durchsichtige, geschmacklose Gallerte. Seit etwa 60 Jahren in Europa bekannt. 

Agar-Agar von Macassar und von Java (Ostindisches Carrageen. Alga spinosa) 

ist der getrocknete Thallus von Eucheuma spinosum (L.) Ag. (Rhodophyllidaceae), 
heimisch im indischen Ocean und bei Mauritius. Bildet 3-4 cm lange, 2-3 mm dicke, 
unregelmassig verzweigte StUcke mit senkrecht abstehellden Cystocarpien. Farbe briiunlich
gelb oder rothlich, oft mit einem An1I.ug eingetrockneter Salze bedeckt. Giebt mit 17 Th. 
Wasser eine Gallerte. 

Unter dem Namen Japanisches Moos wurde a1s Ersatz fiir Agar-Agar die Alge 

Gloeopeltis coliform is Harv. (Gloiosiphoniaceae) importirt. Sie liefert aber mit 
Wasser keine Gelatine, sondern nur einen zahen Schleim. 

2) Agar-Agar im engeren Siune (vegetabilischer Fischleim. Japanische oder ost
indische Rausenblase. Phycocolla, Isinglass.') Tientjan. Tientjow. Lo-tha-ho. Rai-thao) wird 
von einer ganzen Anzahl in Ostasien heimischer Meeresalgen erzeugt, indem man aus den 
Algen eine Gelatine macht, diese gefrieren lasst, wobei Wasser austritt, dann in Streifen 
schneidet und trocknet. Als Algen, die Agar-Agar liefern, werden hauptsachlich genannt: 
Gelidium- u. Gloeopeltis-Arten; indessen kommen auch wohl noch andere Arten in 
Betracht. 

Kommt in mehreren Formen in den Randel: 1) in Form strohhalmdicker, bis 
50 cm langer, farb loser Stiicke, die durch das Trocknen stark verschrumpft sind 
(Erganzb.)j 2) in bis 30 cm langen, etwa 3 cm breiten Platten (Brit.), und S) in bis 
2P cm langen, 3-4 cm im Querschnitt meRsenden, vierkantigen Stiicken (Erganzb.). 

Wenn es sich darum handelt, Agar-Agar in Gemischen nachzuweisen, so ist das Ob
jekt in einen moglichst diinnen Schleim zu verwandeln, in dem sich nach einiger Zeit feste 
Bestandtheile absetzen, die man mikroskopisch untersuchtj man hat dann auf Nadeln von 
Spongien und auf Diatomeen (besonders die zierlichen run den Formen von Arachnoidiscus 
ornatus Ehrenbg.) zu achten. 

Enthitlt reichliche Mengen Gelos'e (= Pararabin [COR100 5] x), die beirn Kochen mit 
verdiinnter Schwefelsaure G alaktose COH1200 liefert. 

Anwendung. Als Arzneirnittel wird Agar-Agar nicht gebrallcht, da es dem 
Carrageen gegeniiber keine Vorziige besitzt. Eine fiir Vaginalkugeln geeignete Gallerte 
erhalt man aus 10 Theilen nothigenfalls zuvor mit kaltem Wasser abgewaschenem Agar
Agar mit 100 Theilen Glycerin und 200 Theilen Wasser unter Erwarmen (Gel'bsiiure ist 

1) U-St. hat unter diesem Namen lch thyo colla. 
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mit dieser Masse unvertraglich). 1m Haushalt dient Agar-Agar bisweilen als Ersatz 
der Gelatine. 

Der Mikroskopiker benutzt sie als Fixirungsmittel. In neuerer Zeit findet Agar
Agar ausgedehnte Verwendung in der Bakteriologie zur Bereitung von durchsichtigen, bis 
zu 40 0 C. noch fest bleibenden Nahrboden fiir Reinkulturen. 

Agar-Agar - Niihr-Gelatine. 1 (im Sommer bis 2) Th. zerkleinertes Agar-Agar 
lasst man in 100 Th. Fleischwasser aufquellon, fiigt 0,5 Th. Kochsalz, 1 Th. Pepton und 
2 Th. weisse Gelatine zu, neutralisirt, lasst im Wasserbade los en, bringt fiir einigo Stunden 
in den Sterilisirungsapparat und giesst klar ab oder filtrirt im Heisswassertrichter in sterili
sirte Gliischen oder liisst absetzen. 

Bandoline. DIETERICH. Olei Roelle 
Olei Aurantii florum Rp. Agar-Agar 2,0 

Aquae 700,0 Tineturae Mosehi aa gtt. 2 
Glycerini 300,0 Essentiae Jasmini 10,0. 

man erwllrmt bis zur Vlsung und fiigt hinzu. Zum Befestigen der Raare. 

In jiingster Zllit wu-d Agar empfohlen als Grundlage fiir Stuhlzapfchen, Medicinal
stabchen und Vaginalkugeln, da es (nach LEWIN und ESCHBAUM) der Kakaobutter und der 
Glyceringelatine gegeniiber den Vorzug besitzt, dass es die aufgenommenen Arzneistofl'e in 
gleichmiissigerer Vertheilung enthiilt und sich leicht sterilisiren lasst. Man verwendet das 
pulverformige Agar-Agar des Handels und setzt diesem, da es sauer reagitt, auf 10,0 g 
0,1 g Natriumbikarbonat zu. 1 Th. neutralisirtes Agarpulver wu-d mit dem in Wasser 
loslichen Arzneimittel und 29 Theilen Wasser in einer ArzneiHascho angeschiittelt und 
dieso dann mit fcstgebundenem Kork auf 5 - 10 Minuten in siedendes Wasser gestellt. 
In ein kreisformiges, mit Oeffnungen versehenes Holzgestell, welches auf einer genauen 
Waage steht, steckt man kleine Spitzdiiten aus Paraffinpapier, giesst in diese die heisse 
Agarmasse aus und giebt sie auch darin abo Unlosliche Mittel, wie Bismutum subnitricum, 
Unguentum Hydrargyri cinereum, reibt man mit der fertigen Masse an; Tannin wu-d mit 
Agarpulver und Wasser (1 Th. Tannin, 2 Th. Agar, 7 Th. Wasser) angestossen, ausgerollt 
und geformt. 

Da diese Agarmasse erst weit iiber Korperwiirme (bei 80 0 C. etwa) schmilzt, so 
sind ihrer Verwendung zu den gedachten Arzneiformen enge Schranken gezogen. 

Dauernde Stempelki8senmasse. DIETERICH. 
Agar-Agar 35,0 
Wasser 3000,0 

Kocht man unter bestlindigem Umriihren bis zur 
volligen Losung, giesst koehend heiss dureh 1<'la

nell, miseht mit 
Glycerin 600,0 
und dampft das Ganze auf 1000,0 ein. 

Farbige Stempelkissen erhiilt mall aUs dieser lIlasse, 
mdem man sie im Dampfbade sehmilzt, unter Um-

riihrenAnilinfarbstoffe dadn lost und in flache Blech
klistchen ausgiesst; nach dem Erkalten iiberzieht 
man die Oberfl!iche mit einem Streifen Mull oder 
gewaschenem Shirting. Auf 1 Kilo Masse sind er
forderlieh: fUr Violett 60 g Methylviolett, 

• Blau 80 g Phenolblau, 
• Roth 80 g Eosin, 
., Schwarz 100 g Nigrosin. 

Wird ein solehes Kissen einmal zu trocken, so 
feuehtet man es mit wenig Glycerin an. 

Agaricinum. 
t Agaricinum. Agaricin (Germ.). Agaricinsiiure. Agaricussiiure. Acide 

agarique. Agaric acid. C16HaoOo + H20. Mol. GelV. = 320. Eine aUB den Frucht
korpern des Larchenschwammes (Polyporus officinalis Fries, Agaricus albus, Boletus Larici~) 
abgeschiedene Harzsaure. 

Darstellung. Wird der gepulverte Larchenschwamm mit Alkohol bis zur Er .. · 
schOpfung extrahirt, so gehen eine Anzahl (4) von Harzen in LOBung. Koncentrirt man 
die alkoholischen Ausziige, so scheiden sich beim Erkalten weisse Harze aus, wahrend 
rothe Harze in Losung bleiben. Die weisse Harzmasse enthiilt das Agaricin, welches 
durch Behandeln derselben mit 60procentigem, warmem Alkohol in ziemlich rein em Zu
stande ausgezogen werden kann. Urn es vollkommen zu reinigen, wird es durch Erwarmen 
in heissem Alkohol gelost und mit einer Losung von Kalihydrat in Alkohol versetzt. Das 
a-Harz bildet nun ein in Alkohollosliches Kalisalz, das ,,-Harz bildet gar kein Salz, das 
Kalisalz des p-Harzes dagegen ist in absolutem Alkohol vollkommen unloslich. - Man 
filtrirt also nach einiger Zeit ab, wobei das a-Harz in das Filtrat geht, lost den Riickstand 
in Wasser und filtrirt wiederum, wobei das ,,-Harz zuriickbleibt, und versetzt das Filtrat 
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mit Baryumchlorid. Es bildet sich nun das unHlsliche Baryumsalz (der Agaricussaure), 
welches mit 30procentigem Alkohol erhitzt und in siedend-heisser Lasung mit verdiinnter 
Schwefelsaure zersetzt wird. Das Filtrat scheidet noch heiss die gutkrystallisirte Ver
bindung aus, welche durch Umkrystallisiren aus 30procentigem Alkohol ganz rein er
halten wird. 

F;i,genlJchaff,en. In reinem Zustande ein rein weisses, seidenglanzendes Krystall
mehl, aus mikroskopischen, vierseitigen Blattchen bestehend. Es schmilzt bei etwa 1400 C., 
bei starkerem Erhitzen verfliichtigt es sich unter Bildung weisslicher, sauer reagirender 
Dampfe und Verbreitung des Geruches nach angebranntem Fett. Verbrenn: mit leuch
tender Flamme. In kaltem Wasser nur wenig laslich, aber diesem saure Reaktion er
theilend. In heissem Wasser quillt es auf, in siedendem Wasser ist es zu einer klaren, 
schaumenden Fliissigkeit aufillslich. Loslich in 130 Th. kaltem oder 10 Th. siedendem 
Weingeist, noch leichter in heisser Essigsaure, wenig 11lslich in Aether, kaum loslich in 
Chloroform. Aetzende Alkalien (KOH, NaOH) 11lsen es zu einer beim Schiitteln stark 

Agaricin. 

schitumenden Fliissigkeit. Zweibasische Harzsaure, 1 Mol. 
Krystallwasser enthaltend, welches schon bei 80 0 C. ab
gespalten wird. Bei h1Iherer Temperatur entsteht das 
Anhydrid C16~804' 

Von den Salzen charakterisirt sich das Kaliumsalz durch vollkommene Unlllslichkeit 
in absolutem Alkohol. 

Pr0.fung. Es sei ungefii.rbt, fast ohne Geruch und Geschmack, 11lse sich in 
siedendem Wasser unter vorherigem Aufquellen zu einer klaren Fliissigkeit und schmelze 
gegen 1400 C. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 
Anwendung. Als schweissbeschrankendes Mittel, namentlich gegen die profusen 

Schweisse der Phthisiker und gegen die durch gewisse Medicamente, z. B. Antipyrin er
zeugten Schweisse, in Gaben von 0,005-0,01. Die Wirkung tritt etwa nach 5-6 Stun
den ein. Subkutane Injektionen sind schmerzhaft. Grllsste Einzelgabe (Germ.) = 0,1 g. 

Agaricum. 
Polyporus officinalis Fries. Polyporaceae. Heimisch iiberall, wo die "Larche" 

(Larix decidua Miller), auf der er wachst, vorkommt. Geringe Mengen der Droge liefem 
der Kanton Wallis (Schweiz) und Frankreich. Die grllsste Menge kommt aus Russland 

(Archangel) und Sibirien, wo der Pilz auf Larix sibirica Ledebour, die von manchen 
nur fiir eine Varietat unserer Larche gehalten wird, reichlich vorkommt. 

Namen. Agaricus albus (Helv.). Boletus Laricis. Boletus purgans. Fungus 
Laricis (Erganzb.). Polyporus Laricis. - Agarik. Liirchenschwamm. Locherschwamm. 
Magenschwamm. Purgirschwamm. - Agarika. - Agaric blanc. Polypore de 
Meleze (Gall.). Larch agaric. 

Die Droge ist der Fruchtkorper des Pilzes, dessen Mycelium im Holz der genannten 
Baume lebt. Er ist seitlich angewachsen, huffllrmig, halbkegelformig oder von unregel
miissiger Gestalt. Kann bis 7 kg wiegen. Farbe gelb bis braun, gestreift, innen gelblich
weiss. Auf der Unterseite das Hymenium, in welchem die Rohren, die die sporentragenden 
Basidien enthalten, als feine Punkte zu erkennen sind. 

Verwendung findet der getrocknete Fruchtkorper nach Entfernung der dunkeln 
Rindenschicht und des Hymeniums. Besteht aus langen, durcheinander gewirrten faden
formigen Zellen (Hyphen), zwischen denselben zahlreiche, nicht gut ausgebildete Krystalle 
von Kalkoxalat. 

Geruch dumpfig, Geschmack anfangs siisslich, dann stark bitter. 
Bestandtheile. 10-30 Proc. Pilzcellulose, organische Sauren, 0,64 Proc. Asche. 

Der wichtigste Bestandtheil ist ein Gemenge verschiedener harzartiger Korper, das 50 bis 
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80 Proc. vom Gewicht des Pilzes betragt. Es entsteht durch Metamorphose der Membran 
der Hyphen. Das in Alkohol IOsliche Harz besteht aus 4 Harzen, a, p, )1,.5. Das p-Harz 
ist das wichtigste, es enthalt das Agaricin, von dem in der Droge 14-16 Proc. ent
halten sind (s. besonderen Artikel). Mit Petrolather werden der Droge entzogen: 1) in 
geringer Menge ein Weichharz C'DH~o04 und 2) zu 4-6 Proc. eine fettartige Substanz. 
Dieselbe enthalt: Agaricol C,oH,sO, Cetylalkohol C'6H340, einen fliissigen aromatischen 
Alkohol C9H'80, Phytosterin, eine Fettsaure ('14H2!O~, Ricinolsaure C'8Hs40a und 
2 Kohlenwasserstoffe C22H46 und C29HW 

Zubereitung. Der Schwamm wird in eine mittelfeine Species verwandelt; auch 
kommt derselbe bereits geschnitten in der gefalligen, besonders fiir Theegemische zu em
pfehlenden Form kleiner Wiirfel in den Handel. Das Pulver wird, Reit der wirksame 
Bestandtheil in reinem Zustande zur Verfiigung steht, von Aerzten kaum noch verordnet. 
Der geschnittene Larchenschwamm dagegen bildet einen wesentlichen Bestandtheil der 
Species Hierae Picrae und ahnlicher zur Anfertigung von abfUhrenden Bitterschnapsen 
dienender Krautermischungen; auch ist derselbe enthalten in der Tinct. Aloes compo Ph. 
Belg., dem Elixir ad longam vitam, dem Theriak Cod. med. etc. 

Der Larchenschwamm wurde friiher viel mehr wie jetzt als drastisches Abfiihrmittel 
benntzt, gegenwartig wird er wie das aus ihm dargestellte Agaricin als Adstringens und 
Tonicum gegen die Nachtschweisse der Phthisiker benutzt. 

Eloctuarium febrifugum. 

SENAe. 

Rp. Chinariudc 20,0 
Aromatisches Pulver 5,0 
Ammoniumchlorid 2,5 
Larchenschwamm 2,5 
Glycerin 15,0 
Zuckersirup q. s. 

Zweistiindlich baselnussgross zu 
nehmen. 

Pilulae nobile. Jesuitarum 
Pragensium. 

Rp. Boleti Laricis 
Aloes 
Corticis Cinnamomi 
Folior. Sennae 
RhizOill. Rhei 
Pulv. aromatici aa 10,0 
CaryophyUorum 
Mastichis 
MYl'rhae aa 5,0 
Extracti Trifolii 10,0 

zu 1500 Pillen. 2 - 4, PIIlen zu 
nehmen. 

Species Hlerae Plcrae. 
Hciligenbi tter. Hicripicri. 

Magenspecies. 
Rp. Radieis Helenil 

Radicis Galang.e aa 50,0 
Boleti Laricis 
Myrrhae 
Radicis Angelicae 
Radicis Gentianae 
Rhizom. Rhoi 
Rhizom. Zedoariae aa 100,0 
Aloes 800,0 

werden gleichmassig zerkleinert 
nnd gemiBcht. 

Seehofer Balsam ohne Aloe. Turpetharz 100,0, Larchenschwamm, Enzian, Myrrhe, 
Theriak je 15,0, Galgant 20,0, Angelica 30,0, Anis, Safran je 5,0, Rhabarber. Essigather, 
Aetherweingeist je 10,0, Zucker 100,0, Weingeist (70 Proc.) 1300,0. 

Agrimonia. 
Agrimonia Eupatoria L. Rosaceae - Sanguisorbeae. Heimisch durch Europa 

N ordasien, N ordamerika. Verwendung findet als V olksmittel bei Leberleiden, Lungenleiden 
Diarrhoe etc. das bliihende Kraut, das man im Juli oder August sammelt. 7 Th. frisches 
Kraut geben 2 Th. trockenes. 

Namen. Herba Agrimoniae. Hb. AbseIlae, s. Asellae. Hb. Concordiae. 
Hb. Eupatoriae. Hb. Lappulae hepaticae. Hb. Marmorellae. - Ackerkraut. 
Ackerminze. Beerkraut. Bruchkraut. Fiinfblatt. Fiinfflngerkraut. FUnfmiinner
thee. Franzkraut. Gatterkraut. Griechisches Leberkraut. Hagamundiskraut. 
Heil aller Welt. Konigskrallt. Leberklette. Menig. Odermennig. Steinkraut. 
Stllbkraut. - Aigremoine (Gall.). 

Die Pflanze ist eine Staude mit unterbrochen gefiederten Blattern und gelben Bliitheu 
in aufrechten, ahrenf6rmigen Bltithenstanden. Die Droge ist von schwachem, aber ange· 
nehmem Gernch und schwach adstringirend-bitterlichem Geschmack. 

Die in Siideuropa heimische Agrimonia odorata Ait. wird ahnlich verwendet. 
Odermennig wird, da es an wirksameren Bittermitteln nicht mangelt, nur noch hier 

und dort im Handverkauf verlangt. 

13* 
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Agropyrum. 
Agropyrum repens Beauv. (syn. Triticum repens L.). Gramineae - Hordeeae. 

Die "Quecke". Gemein durch Europa, Asien, auch in Nord- und Siidamerika. Ein auf 
Aeckern sehr Histiges Vnkraut, welches infolge der weithin kriechenden Auslaufer schwer 
auszurotten ist. Die letzteren liefern Rhizoma Graminis (Erganzb. Helv. Austr.). Radix 
Agropyri. R. Cynagrostis. R. Graminis albi s. arvensis s. canini s. officinarum 
s. repentis s. vulgaris. Radix Tritici repentis. Rhizoma Agropyri. Stolones 
Graminis. - Ackergraswurzel. Ackermannswurzel. Apothekergraswurzel. Bager
wurzel. Fegwurzel. Graswurzel. Hundsgraswurzel. Hundsriicken. Knotengras. 
Kriechweizen. Landdreck. Paden. Peyer. Queckenwurzel. Schniirligraswurz. 
Spulwurz. Tiirkisches Gras. Weisswurz. Wnrmgras. - Racine de chiendent.') 
Chiendent officinal lGall.). - Quitch-root. Quitch.grass-root Couch·Grass (V-St.). 

Beschreibung. Die StUcke der Droge sind gHinzend, graugelb, vielkantig, mit 
grosser Hohlung. Die einzelnen Glieder des Rhizoms silld etwa 5 em lang, 3-4 mm dick, 
an den Knoten sind noch Reste der vertrockneten Blattscheiden zu sehen. 

Auf dem Querschnitt erkennt man bei schwacher VergrosseTUng urn die centrale 
Hohlung einen helleren, diehten Ring, den LeitbUndelcylinder, und in demselben Punkte, 
die LeitbUndel. Dieser Cylinder ist von der Rinde durch die Endodermis, deren Zellen 
nach innen stark verdickt sind, getrennt. In der Rinde :finden sich ebenfalls kleine Leit
biindel. Die centrale Hohlung ,st durch Zerreissen des urspriinglich vorhanden gewesenen 
Parenchyms entstanden. FUr die Erkennnng einigermaassen von Bedeutung sind die Zellen 
der Epidermis, die den charakteristischen Bau der Gramineenepidermis zeigen, sie bestehen 
aus grossen rechteckigen Zellen mit geschHingelten Wanden und mit ihnen abwechselnden 
kleinen TUndlichen Zellen, die zuweilen zu Haaren ausgewachsen sind. 

Bestandtheile. Die Droge enth1ilt zu etwa 5 Proc. ein Kohlehydrat Triticin 
6 (C6H,005) + H20, welches vielleicht mit dem Irisi n und Graminin identisch ist, ferner 
Inosit, Zucker 2-3 Proc. (wahrscheinlich Laevulose) und :Mannit (vielleicht nicht 
ursprunglich vorhanden). 

Verwechselung. Ais Rhizoma Graminis italici gehen die dickeren Auslaufer von 

Cynodon Dactylon Pers. Sie enthalten Starke. 
Einsammlung und Au{bewahl'ullg. 1m Friihling vor Entwicklung des 

HaImes (Austr.) zu sammeln, mit kaltem Wasser abzuwaschen, von Wurzeln und Blatt
resten zu befreien. 5 Th. frischer Quecke liefern 2 Th. trockene . 

...4.nwendung. In geschnittenem Zustande bisweilen noch als lOsendes und blut
reinigendes Mittel zu Theemischungen, das Extrakt in Pillen und fiiissigen Arzneien ver
ordnet. In Pulverform solI sie in der Backerei als Zusatz zum Mehl, in der Brauerei als 
Malzersatz Verwendung finden. 

Extractum Graminis. (Austr.) Queckenwurzelextrakt. 50 Theile zerschnittene 
Queckenwurzel werden mit 300 una 100 Theilen kaltem Wasser jedesmal 24 Stunden aus
gezogen, die durch Absetzen gekliirten Ausziige zum Sieden erhitzt, durchgeseiht und im 
Wasserbade zu einem d ii nne n Extrakt abgedampft. Die Ausbcute betriigt etwa 25 Proc. 

Pharm. Germ. ed. II. liess 2 Theile Queckenwurzel mit 10 Theilen kochendem 
\Vasser iibergiessen, 6 Stun den lang in der Wiirme ausziehen, die Kolatur auf 3 Theile 
einkochen, filtriren und zu einem dicken Extrakt eindampfen Ausbeute 26-30 Proc. 

Pharm. Helvet. II schrieb einstiindiges Auskochen der Wurzel mit Wasser und 
Eindampfen zu einem dick en Extrakt vor. 

In \Vasser klar liisliches, rothbraunes Extrakt von fadem, siissem Geschmack. 
DIETERICH empfiehlt zur Erzielung eines klar liislichen Extrakts Ausziehen der ge

schnittenen und gequetschten Queckenwurzel mit 4 Theilen, dann nochmals mit 3 Theilen 
kochendem, destillirtem Wasser, Einkochen der vereinigten Pressfliissigkeiten auf 1 Theil, 
24 stiindiges Absetzenlassen, Filtriren und Eindampfen. 

') Unter diesem Namen versteht man genau genommcn das dick ere Rhizom von 
Cynodon Dactylon Pers. 
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Extractum Graminis tluidum (DIETERICH). 100 Th. Mchst fein geschnittene 
Queckenwurzel werden mit heissem destillirtem Wasser befeuchtet; man verdrangt mit 
siedendem Wasser, indem man im diinnen Strahl ablaufen lasst, dampft auf 80 Th. cin, 
vermischt mit 20 Vol. Weingeist (90 Proc.), stont zum Absetzen bei Seite, filtrirt und 
bringt mit verdiinntem Weingeist (68 Proc) auf 100 Th. 

Extractum Hraminis liquidum, Mellago Graminis Ph. Boruss. VI. - Queckensaft, 
Queckenhonig - wurde aus 3 Th. Extractum Graminis und 1 Th. Aqua destillata bereitet. 
Bei dem hohen Zuckergehalt der Wurzel gebiihrt derjenigen Vorschrift zur Extraktbereitung 
der Vorzug, welche auf dem kiirzesten Wege zum Ziele fiihrt. 

Flores Graminis, Heublumen, welche Pfarrer Kneipp aIs Zusatz zu Badern ver
ordnet, werden nicht von einer bestimmten Grasart gesammelt. 

Albumen. 
I. Albumen. Albumen Ovi siccum. Trockenes Hiihnereiweiss. (Germ.). Ei

weiss. Eieralbumin. AlbuDline. Vergl. auch Ovum. 
Von den Pharmakopoen hat die Germ. das trockene Hiihnereiweiss aIs "Albumen 

Ovi siceum" aufgenommen, und zwar zur Herstellung des Eisenalbuminates. 
Darstellung. Man o:linet frische Hiihnereier vorsichtig und trennt sorgfiUtig den 

Dotter von dem Eiweiss, so dass der sogen. Hahnentritt zu dem letzteren kommt. Zur 
Abseheidung der Haute liisst man das Eiweiss nun dnrch ein feines Seidensieb laufen, 
was man durch Riihren mit einem feinem Pinsel bef"ordern kann. Doch muss man sich 
hUten, zu stark zu reiben, urn Schaumbildung zu vermeideu. - Oder man lasst das Eiweiss 
24-30 Stunden an einem kiihlen Orte stehen, damit sieh die Haute absetzen. 

Die durch Absetzen geklarte Eiweisslosung wird alsdann auf Hache Porcellanteller 
in nicht zu dicker Schicht gegossen und in gut ventilirten Trockenraumen bei einer 55 0 c. 
nicht iibersteigenden Temperatur eingetrocknet. Das Eintrocknen ist zu beschleunigen, 
urn Faulniss zu verhindern. Die trockene Masse wird von den Tellern abgestossen und 
alsdann bei Zimmertemperatur nachgetrocknet. Bei dem Eindunsten kann man selbst
verstandlich auch Vacuumapparate benutzen. 

Te chnisc hes Ei weiss (Patent-Albumin). Zur Entfernung kleiner l\fengen bei
gemengten Dotters bringt man in Fabriken das Eiweiss in einen hOlzernen Kiibel von 
150 Liter Inhalt, welcher am Boden ein Zapfloeh hat. Auf 100 Liter Eiweiss fiigt man 
250 g Essigsaure von 1,04 spec. Gewicht und 250 g Terpentinol, riihrt das Ganze gut durch 
und lasst es 24-36 Stundell ruhig stehen. Das Terpentillol nimmt die Dotterantheile 
auf und steigt in die Hohe, mechanische Verunreinigungen setzen sich zu Boden. Durch 
vorsichtiges Oeffnen des Hahnes kann man eine voIlig klare Fliissigkeit erzielen, welehe 
zu Primawaare verarbeitet wird, wahrend die hinterbleibenden, nicht ganz klaren Reste 
eine Secundawaare liefern. Die essigsaure Losung wird mit Ammoniak schwach neutrali
sirt und dann, wie vorher angegeben, zur Trockne gebracht. Doch sollte zorn pharma
ceutischen Gebrauche ein solches gekiinsteltes Praparat, das sich flir technische Zwecke 
ganz· gut eignet, nicht verwendet werden. 

Fiir 1 kg trockenes Eiweiss sind etwa 250-300 Eier erforderlich. 
Die bei der Darstellung des Eiweisses abfallenden Eidotter werden, mit Kochsalz 

kODservirt, in der Weissgerberei verwendet. 
Eigenschaften. Gelbliehe, amorphe, dUrchscheinende, dem arabisehen Gummi 

iihnliche Massen oder ebensolche Lamellen, oder ein gelbliches, grobes Pulver. Ohne be
sonderen Geruch, von fadem Geschmack. Mit Wasser giebt es eine triibe, neutrale Losung, 
welche durch Filtriren geklart werden kann. In Weingeist oder in Aether ist es llicht 
lOslich. Urn eine wasserige Losung herzustellen, iibergiesst man das grobgepulverte Eiweiss 
mit Wasser von 40 0 C. (durch ein Thermometer genau kontrolirtl), schiittelt bis zur 
volligen Vertheilung kraftig durch, so dass sich Klumpen nicht bilden klinnen, und 
liisst nun unter ofterem Umschiitteln an einem 30-400 C. warmen Orte stehen. Die 
triibenden Bestandtheile der Losung riihren von den Eihauten und von kleinen Mengen 
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unloslichen Eiweisses her. 1 Th. trockenes Eiweiss entspricht 7 -8 Th. fiiissigem Hiihner
Eiweiss. 

Das Praparat ist seiner chemischen Zusammensetzung naeh im wesentlichen Eier
albumin; seine wasserige Losung giebt daher die fiir das Eieralbumin bekannten ehemischen 
Reaktionen. Die wasserige Llisung wird: 1) bei 70-75° C. coagulirt. 2) Bleiacetat 
(neutrales sowie basisches), Mercurinitrat, Mercurichlorid,l) Trichloressigsaure, SHbernitrat, 
Kupfersulfat, Ferrichlorid, Pikrinsaure, Karbolsaure, Salicylsulfosaure, ,B-Naphtholsulfosiiure 
(Asaprol), Chloralhydrat, konc. Mineralsauren (namentlich Salpetersaure und Metaphosphor
saure), Ferricyanwasserstoffsaure + Essigsaure und Ferrocyanwasserstoffsaure + Essigsaure, 
erzeugen Niederschlage. 3) Kone. Mineralsauren wandeln es in Acidalbumin, kone. iitzende 
Alkalien in Alkalialbuminat urn. 

Eine Formel liisst sich zur Zeit noch nicht angeben; die mittlere Zusammen
setzung ist: 

Kohlenstoff 50-55 010 Stickstoff 15,2-18,2°/0 Sauerstoff 22,8-24,1 °/0 
Wasserstoff 6,8-7,3 ~ Schwefel 0,4-5,0 • 

Das Hiihnereiweiss besteht im wesentlichen aus Natrillmalbuminat. Wird die wasse
rige Llisnng desselben ohne besondere Vorsichtsmassregeln sich selbst iiberlassen, so tritt 
Faulniss ein UIiter Bildung von Schwefelwasserstoff und Ammoniak und zahlreichen anderen 
Spaltungsprodukten, unter denen sieh auch die giftigen "Toxalbumine" befinden klinnen. 

P'i'Ufung. 1) Es sei nur sehwaeh gelblich gefarbt, fast geschmacklos und geruchlos, 
jedenfalls achte man darauf, dass es nicht falllig rieche. 2) Es llise sich in 20 Th. Wasser 
zu einer nur wenig triiben Fliissigkeit auf; viel unlosliche Antheile enthaltende Praparate 
waren zuriickzuweisen. 3) Die wasserige Losung sei neutral, fast geruchlos und ge
schmacklos; saure oder alkalische Reaktion weisen aut konservirende Zusatze hin. 4) Mischt 
man 10 cern der Iprocentigen Losung mit 5 ccm Karbolsaurelosung (1: 20) sowie mit 
5 Tropfen Salpetersaure (sp. G. = 1,153), schiittelt durch und filtrirt, so wird alles Eiweiss 
gefiiUt und das Filtrat meist klar sein. 1st es triibe oder schleimig, so ist wahrscheinlich 
Gummi oder Dextrin zugegen. In diesem Falle tritt, wenn man auf 5 ccm des Filtrates 
5 ecm Weingeist schichtet, an der Beriihrung~stelle beider Sehichten Triibung ein. -
5 cem des Filtrates diirfen sich auf Zusatz VOll 1 cern Jodllisung nur gelb, nicht aber roth 
farben (Dextrin). 5) 1 g Eiweiss darf nicht mehr als 0,05 g Asche hinterlassen. 

Die Werthbestimmung des Eiweisses erfolgt in der Regel durch Bestimmung 
des Stickstoffgehaltes naeh KrEHLDAHL s. Nitrogenium. Durch Multiplikation des gefun
denen Stickstoffs mit 6,25 wird die Menge des vorhandenen Eiweisses gefunden . 

.A..uj'bewah1"ltng. In gut verschlossenen Gefassen aUB Glas oder Blech an einem 
trockenen, luftigen, nicht modrigen Orte. Vor dem Einfullen in die Gefiisse empfiehlt es 
sich, das Eiweiss uber Kalk oder bei einer 50 0 C. nicht Uberschreitenden Temperatur 
nachzutrocknen. 

Anwendung. Zur Herstellung des Eisenalbuminates und des Quecksilberalbumi
nates, als Reagens. Technisch in der Zeugdruckerei, zum Klaren triiber Fliissigkeiten, zur 
Herstellung photographischer Papiere, ferner von Kitten. Doch wird fiir diese Zwecke 
zum Theil auch nur das fiiissige Eiweiss verwendet. 

Solutio Albuminis. Eiweiss-Losung. Als Reagens fur physiologische Zwecke 
mischt man frisches Hiihner-Eiweiss mit dem gleichen Volumen Wasser, oder man lost 
1 Th. trocknes Hiihner-Eiweiss in 20 Th. Wasser und filtrirt die eine wie die andere dieser 
Losungen. Sie sind nur von beschrankter Haltbarkeit und tiiglich frisch zu bereiten. 

II. Blutalbumin. Serumalbumin. Serino Bevor man gelernt hatte, das Eigelb 
zu konserviren und dadurch transportfahig zu machen, hatte das Eieralbumin einen hohen 
Preis, so dass die Technik sich nach einem Ersatz des Eieralbumins ull1sehen musste. 
Einen solchen fand sie in dem Blutalbumin. Heute kann dieses letztere nur schwer mit 
dem ersteren in Wettbewerb treten (s. Sanguis). 

1) Der Niederschlag ist in Natriumchloridlosung loslich. 
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DarsteZlung. Man fangt bei dem Schlaehten der Thiere das Blnt, unmittelbar 
nachdem es die Ader der Thiere verlassen hat, in fiaehen runden Zinkwannen von 38 em 
Durchmesser und 10 em Hohe auf. Sobald eine solehe Sehiissel gefiillt ist, wird sie (noeh 
im SchlaehtlokaI) an einen nahe befindlichen Ort gestellt und dort so lange belassen, 
bis die Gerinnung des Blutes, d. h. die Seheidung in das Blutserum und in den Blutkuehen 
erfoIgt ist. Erst wenn dies gesehehen ist, werden die Gefasse in das Fabrikationslokal 
gesehafft. Hier werden die Blutkuehen durch sanftes Neigen der Sehalen auf geeignete 
Metallsiebe iibergefiihrt und man lasst das Serum abtropfen. Um mogliehst gute Ausbeute zn 
erzielen, wird der Blutkuchen mit seharfen Messern in Wiirfel von etwa 2 em Grosse zer
schnitten. Das zuerst freiwillig abfiiessende Serum ist fast ungefarbt und klar und liefert 
das beste Eiweiss. Durch Ausziehen des zuriickbleibenden Blntkuehens mit Wasser gewinnt 
man geringere Sorten. Der ausgelaugt zuriickbleibende BIutkuchen wird entweder auf 
Diingemittel verarbeitet oder als Sehweinefutter verwerthet. 

Die erhaltenen Losungen des Serumeiweiss werden entweder direkt (Natur-Albumin) 
oder nach vorausgegangener Klarung mit Essigsaure und Terpentinol (Patent-Albumin) 
wie das Hiihner-Eiweiss eingetrocknet. 

Man erhiilt etwa die Halfte des Blutes als Serum, und aus diesem ungeflihr 9 Proc. 
Eiweiss. 

Dieses Bluteiweiss ist gewohnlich braunlich bis braun gefarbt und findet namentlich 
in der Teehnik (Zeugdruckerei) Verwendung. 

Tllta-Eiweiss. 1m Weissen der Eier der Nesthocker (Uferschwalben, Staar etc.) 
und des Kiebitz scheint ein besonderes Eiweiss enthalten zu sein. Dasselbe giebt beim 
Kochen ein durchsichtiges Coagulum. Ein Praparat mit ahnlichen Eigenschaften beschreibt 
TARCHANOFF als "Tata-Eiweiss". Darstellung: Rohe Hiihnereier werden mehrere Tage mit 
einer 40-500 C. heissen, 2-20 procentigen Kali- oder N atronlauge behandelt, alsdann in 
Wasser hart gekocht. Das Eiweiss ist jetzt gallertartig und durchscheinend. N ach dem 
Auslaugen mit kaltem Wasser quillt es, bez. lost es sich in siedendem Wasser leicht auf. 
- Durch Trocknen kann es in Pul verform gebracht werden. Von Pepsin + Salzsaure solI 
es 10-12 Mal rascher gelost werden wie gewohnliches coagulirtes Hiihner-Eiweiss. Es 
wird zum Verproviantiren von Truppen und als Krankenkost in Aussicht genommen. 

Pexin wird geronnenes Eiweiss genannt. 
Alexine ist die zusammenfassende Bezeichnung fiir die im Organismus freiwillig 

oder infolge einer besonderen Behandiung auftretenden "schiitzenden Eiweissstoffe". 
Zum Theil werden die Alexine aus dem Organismus abgeschieden und als Heilmittel ver
wendet, Z. B. "Tubercuiocidin-KLEBs." 

Toxalbnmine werden die von pathogenen Mikroorganismen erzeugten giftigen 
Umwandlungsprodukte (Stoffwechselprodukte) des Eiweisses genannt, Z. B. Toxalbumin des 
Milzbrandes und des Wundstarrkrampfes. Die meisten derselben werden durch geniigend 
hohe Hitze coagulirt, d. h. unschadlich gemacht. 

III. Tropon. Ein auf chemisehem Wege aus billigen Ausgangsmaterialien her
gestelltes, in Wasser unlosliehes Eiweiss. Ueber die Darstellung ist bisher nnr 
bekannt, dass es aus entfettetem Fisehfieisch, BIut, Vegetabilien (Leguminosen-Samen) ge
wonnen und schliesslich mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt wird, wodureh Farbung und 
Geruch vel·schwinden. 

Weissliehes, geruch- und geschmackloses Pulver, frei von Leimsubstanzen und 
Nuklei'nen. In Wasser ist es unloslich, von Pepsin-Salzsaure wird es langsam, aber voll'. 
standig peptonisirt. Der Gehalt an Mineralstoffen betriigt etwa 1 Proc., der Gehalt an 
reinem Eiweiss etwa 90 Proc. Die Bestimmung erfolgt wie bei Albumen. 

Es solI als wo hlfeil es Eiweiss-Priiparat in der Krankenkost, zur Verproviantirung 
von Schiffen, Expeditionen etc Verwendullg finden. Man giebt 20 g in 1/2 Liter Suppe, 
bez. 30 g in 1/2 Liter Milch oder Kakao verriihrt mehrmals taglich. Ferner wird es in 
Furm von Zwieback, Suppentafeln und Chokolade in den Handel gebracht. 
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Alcohol amylicus. 
Alcohol amylicus (Erganzb., Brit.). Amyloxydum hydratum. Amylalkohol. 

Sekundlirer oder GlihrnngsBmylBlkohol. FuselOl. Alcool amylique. HuUe de 
grain. AmyUc Alcohol. C6H120. Mol. Gew. = 88. Bei der Fabrikation des Alko
hols aus Kartoffeln werden neben Aethylalkohol - wahrscheinlich durch bestimmte 
Heferassen - auch noch hOhere Alkohole gebildet. Dieses aus verschiedenen hOheren AI
koholen, unter denen aber der sekundare Amylalkohol iiberwiegt, sich zusammensetzende 
Nebenprodukt wird als "rohe s Fuselol" an die chemischen Fabriken abgegeben. Diese 
scheiden aus dem Fuselol die einzelnen reinen Bestandtheile abo Das rohe FuselOl wird 
in Kolonnen-Apparaten fraktionirt destillirt. Die unter 130 0 C. iibergehenden Antheile ent
halten hauptsachlich Aethylalkohol, Proylalkohol, Butylalkohol und Wasser, wahrend die 
bei 130-135 0 C. iibergehende Fraktion vorwiegend aus Amylalkohol besteht. 1m Destil
lationsriickstand verbleiben Aether des Amylalkohols. Diese werden durch Aetzkali zerlegt, 
worauf man durch Destillation weitere Mengen Amylalkohol gewinnt. 

Handelssorten. Man unterscheidet 1) Alcohol amylicu8 crudu8, rohes Fuselo!. 
2) Alcohol amylicus puruS. 3) Alcohol amylicus purissimus synthetisch dargestellt. 

t I. Alcohol amylicus crudus. Rohes FuselOl. Meist eine gelbe Fliissigkeit. 
Spec. Gew. etwa 0,810. Siedepunkt 120-130 0 C. Das nach dem Steuergesetz frei in den 
Verkehr iibergehende Fuselol solI mindestens 75 Proc. hOhere Alkohole enthalten. Steuer
amtliche Priifung: 1) Schiittelt man 10 cern FuselOl mit 30 ccm CalciumchloridlOsung, 
spec. Gew. 1,225, kraftig durch, so solI die Amylalkohol-Schicht nach dem Absetzen noch 
mindestens 7,5 ccm betragen. 2) Schiittelt man 100 ccm FuselOl mit 5 ccm destillirtelll 
Wasser, so solI sich eine triibe Mischung ergeben. Dieses Produkt enthalt neben Aethyl
alkohol die oben erwahnten hOheren Alkohole, ausserdem aber noch Pyridin und Furfurol. 
Es unterscheidet sich von dem reineren durch die abweichende Siedetemperatur und durch 
das spec. Gew. Es wird als Losungsmittel und als Mittel gegen Ungeziefer verwendet. 

t II. Alcohol amylicus purus. .Alcohol amylicus (Erganzb.). Das unter diesem 
Namen gewohnlich von den Preislisten aufgefiihrte Praparat wird aus dem rohen FuselO! 
dargestellt, indem man dieses mit CalciulllchloridlOsung wascht, alsdann der Destillation 
unterwirft und nur die bei 128-132 0 C. iibergehenden Antheile auffangt. 

Es ist frisch bezogen eine wasserhelle Fliissigkeit, wesentlich reiner als die vorige, 
aber immer noch durch Furfurol und Pyridin verunreinigt. Dieses Praparat· ist flir die 
~eisten teehnischen Zwecke ausreichend rein. Das Erganzb. hatte augenscheinlich die 
Absieht diese Sorte aufzunehmen. 

Eigenscltoften. Wasserhelle, lichtbrechende Fliissigkeit von durchdringendem 
Gerueh und brennendem Gesehmaek, in Wasser wenig lOslich (1: 40), mit Alkohol, Aether, 
Benzin, Essigsaure, fetten und atherischen Oelen kIar misehbar. Spec. Gew. 0,814-0,816. 
Siedep. 129-131 0 C. Gutes Losungsmittel, namentlich fiir Alkaloide (Morphin). 

Priljung. 1) 2-3 ecm mUss en auf dem Wasserbade ohne Riickstand verdunsten. 
2) Miseht man 5 cern Amylalkohol mit 5 ecm konc. Sehwefelsaure, so darf nur schwaeh 
gelbliehe oder rothliehe Farbung auftreten. 3) Sehiittelt man 5 cern Amylalkohol mit 
5 eem Kalilauge, so darf der Amylalkohol sieh nicht farben (Furfurol). 

Au{bewaltrung. Vor Lieht gesehUtzt. Das Erganzungsbueh auch: Vorsichtig. 
Anwendung. Ais Losungsmittel in der analytisehen und synthetischen Chemie, 

namentlieh in der toxikologisehen Chemie zur Ausschiittelung von Alkaloiden. 
t III. Alcohol amylicus purus pro analysi. Man erhitzt kauflichen Amylalkohol 

im Dampfbade 8 Stunden lang mit dem gleiehen Volumen kone. Schwefelsaure. Dann 
hebt man den Amylalkohol ab, neutralisirt ihn mit Calciumkarbonat und destillirt ihn im 
Wasserdampfstrome abo Naeh 4-5maliger Wiederholung dieser Operation wird er durch 
Calciumchlorid entwassert, damuf destillirt, wobei man die bei 129-131 0 C. Ubergehenden 
Antheile sammelt. 1st zur Zeit nicht Gegenstand des Handels, sondern der Selbstdarstellllng. 
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t IV. Alcohol amylicus per synthesim. Vollig frei von Furfurol kann der 
Amylalkohol nur durch Zersetzen des reinen amylschwefelsauren Kaliums mit Schwefelsaure 
gewonnen werden. Man kocht amylschwefelsaures Kalium mit 10proc. Schwefelsaure 5 Stun
den lang am Riickflusskiihler, alsdanu neutralisirt man mit Natriumkarbonat, destillirt im 
Dampfstrome ab und verfahrt weiter wie vorher angegeben. 

Ein solches Praparat wiirde nur fiir rein wissenschaftliche Zweeke in Betracht 
kommen. Uebrigens sind auch die reinsten Sorten Amylalkohol immer noch Gemische 
isomcrer Alkohole. 

Amylocarbol. Zum Vertreiben der F15he bei Runden und anderen Thieren. Kre
soli crudi 9,0, Saponis viridis 150,0, Alcoholis amylici crudi 160,0, Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Knodalin des Prof. MUHLBERG in Aarau. Zur Vertreihung des Ungeziefers auf 
Pflanzen. Nitrobenzoli 3,0, Kalii xanthogenici 10,0, Saponis kalini (von 60 Proc. Wasser
gehalt) 400,0, Alcoholis amylici crudi 600,0. 

NESSLER'S Mittel gegen die Blutlaus. Saponis viridis 50,0, Alcoholis amylici 
crudi 100,0, Spiritus denaturati 200,0, Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Alcohol methylicus. 
Alcohol methylicus. Methylalkohol. Alcohol ligni. Spiritus ligni. Hob

geist. Carbinol. Alcool methylique. Esprit de bois. Methylic Alcohol. CHaOU. 
Mol. Gew. = 32. 

Gewinnung. Bei der trockenen Destillation des Rolzes erhiilt man u. a. ein 
fliissiges Product, welches "Holzessig" genannt wird und im wesentlichen eine wasserige 
Auflosung von Essigsaure, Methylalkohol und Aceton neben theerigen Beimengungen dar
stellt. Man neutralisirt diese Fli.tssigkeit mit Aetzkalk und destillirt die leicht fliichtigen 
Antheile fraktionirt abo Das so erhaltene erste Zehntel wird roher Holzgeist genannt und 
besteht hauptsachlich aus Methylalkohol und Aceton. Man entwassert es durch Destillation 
liber Aetzkalk und tragt nun wasserfreies Calciumchlorid ein. Mit dies em geht nur der 
Methylalkohol (nicht aber das Aceton) eine krystallisirende Verbindung (CaCI 2 + 4CHsOH) 
ein. Man trennt diese Krystalle vom Aceton, lOst sie in Wasser und unterwirft die Losung 
der Destillation. Der iibergegangene Methylalkohol wird alsdann durch Destillation liber 
Aetzkalk entwlissert und in Kolonnen-Apparaten rektificirt. 

Handelssorten. Man unterscheidet: 1) Alcohol methylicus Crud1~S, den rohen 
Holzgeist, welcher namentlich als Denaturirungsmittel verwendet wird. 2) Alcohol methyli
cus puru8, reinen Rolzgeist, reiner, aber immer noeh etwa 1 Proc. Aceton ent
halt end, die in der Pharmacie zu verwendende Sorte. 3) Alcohol methylimls, acetonfrei, 
aus dem Oxalsaure-Methyllither dargestellt, vorzugsweise in der organischen Synthese 
verwendet. 

Eigenschaften. A. des a·bsolut reinen Methylalkohols: Farblose, leicht 
bewegliche, weingeistig riechende, brennend, aber nicht angenehm schmeckende Fliissigkeit. 
Leicht entzlindlich, mit blaulicher Flamme verbrennend. Die Dlimpfe geben mit Luft ex
plosive Gemenge. Mit Wasser, Alkohol, Aether, fetten und atherischen Oelen in jedem 
Verhaltniss mischbar. Gutes Losungsmittel flir Harze. Verbindet sich mit wasserfreiem 
Calciumchlorid zu der krystallisirenden Verbindung CaC~ + 4CHsOH. Wird durch Oxyda
tionsmittel in Formaldehyd und Ameisensliure verwandelt. Spec. Gew. = 0,7997 bei 150 C., 
Siedep. = 66 0 C. Reiner Methylalkohol bildet mit J od + Alkalien k e i n J odoform. Wenn 
Bildung desselben eintritt, so ist dies auf die Gegenwart von Aceton (oder Aethylalkohol) 
zuriickzuflihren. 

B. des reinen Methylalkohols: farblose Fliissigkeit wie die vorige, Siedepunkt 
etwa 64-70 0 C., Spec. Gew. ca. 0,810. Enthlilt in der Regel etwa noch 1 Proc. Aceton. 

C. Holzgeist, roher Methylalkohol: gelbliche Fliissigkeit von weingeistigem, 
zugleich brenzlichem Geruche. Spec. Gew. nicht iiber 0,840. Besteht im wesentlichen aus 
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Holzgeist, Aceton, Essigsaure-Methylather, Allylalkohol und brenzlichen Produkten. EnthiUt 
in der Regel etwa 90 Proc. Holzgeist. 

PrUj'ung. Fiir die reinen Praparate sind spec. Gewicht und Siedepunkt, vollige 
Fliichtigkeit, ferner die Abwesenheit, bez. die Menge des vorhandenen Acetons massgebend. 

Aceton-Bestimmung nach MESSINGER. Man bringt 20 ccm (bei Methylalkohol 
von hOherem Acetongehalt 30 ccm) Normal-Kalilauge [genau gemessen!] und 1-2 ccm 
des zu untersuchenden Methylalkohols (bei reiner Handelswaare konnen 10-15 ccm Me
thylalkohol angewendet werden) in eine Stopselflasche und schiittelt tiichtig um. Dann 
lasst man aus einer Biirette eine bestimmte Menge, z. B. 20-30 ccm l/o-Normal-Jodlosung 
hinzutropfen und schiittelt 1/4-1/2 Minute, bis die Losung klar erscheint. Dann sauert man 
mit Salzsaure von 1,025 spec. Gew. an und zwar giebt man die gleiche Anzahl ccm Salz
saure hinzu als man vorher Kalilauge angewendet, lasst 1/IO-Natriumthiosulfat im Ueber
schuss hinzu, versetzt mit Starke und titrirt mit '/o-Jodlosung bis zur Bliiuung. 

Da 1 Mol. Aceton zur Jodoformbildung = 6 Atome Jod verbraucht, so entsprechen 
762 Th. verbrauchtes Jod = 58 Th. Aceton. 

Steueram tlic he Priifung des zur Denaturirung des Alkohols dienenden rohen 
Holzgeistes: 1) Er sci farblos oder schwach gelblich. Die Farbe sei nicht dunkler als die 
einer Auflosung von 2 ccm 1/,o-Normal-Jodlosung in 1 Liter Wasser. 2) Bei der Destilla
tion sollen bis 75 0 C. mindestens 90 Vol. iibergehen. 3) 20 ccm Holzgeist sollen mit 40 ccm 
Wasser eine klare odor nur schwach opalisirende Mischung geben. 4) Beim Durchschiitteln 
von 20 ccm Holzgeist mit 40 ccm Natronlauge von 1,3 spec. Gew. sollen nach 1/2 Stunde 
mindestens 5 ccm des Holzgeistes abgeschieden sein. 5) Acetonbestimmung: 1 ccm 
einer Mischung von 10 ccm Holzgeist mit 90 ccm Wasser wird in einem engen Misch
cylinder mit 10 ccm Doppelt-Normal-Natronlauge (80 g NaOH im Liter) durchgeschiittelt. 
Darauf werden 5 ccm Doppelt-Normal·Jodlosung (254 g Jod im Liter) unter erneutem 
Schiitteln hinzugefiigt. Das sich ausscheidende Jodoform wird mit 10 ccm Aether unter 
kraftigem Schiitteln aufgenommen. Von der nach kurzer Ruhe sich abscheidenden Aether
schicht werden 5 ccm mittels Pipette auf ein gewogenes Uhrglas gebracht und auf dem
selben langsam verdunstet. Dann wird das Uhrglas 2 Stunden iiber Schwefelsiiure gestellt, 
hierauf gewogen. Die Menge des Jodoforms solI nicht weniger als 0,07 g betragen. 

Aufnahmefahigkeit fiir Brom. 100 ccm der unten angegebenen Kaliumbromat
bromidlosung werden mit 20 ccm der unten angegebenen verdiinnten Schwefelsaure ver
setzt. Zu diesem Gemisch, welches eine Auflosung von 0,703 g Brom darsteUt, wird aus 
einer Biirette tropfenweise unter Umriihren so lange Holzgeist hinzugesetzt, bis dauernde 
Entfarbung eintritt. Hierzu sollen nicht mehr als 30 ccm und nicht weniger als 20 ccm 
Holzgeist erforderlich sein. Diese Priifung ist stets bei vollem Tageslichte auszufiihren. 

1) Kaliumbromat-bromidwsung. 8,719 g Kaliumbromid (KBr) und 2,447 g Kalium
bromat tKBrOa) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Die Salze miissen rein und scharf 
getrocknet sein. 

2) Verdunnte Schwefelsaure. 1 Vol. konc. Schwefelsaure wird mit 3 Vol. Wasser 
verdiinnt. 

AUfbewaltrung. An einem kiihlen Orte, wie der gewohnliche Alkohol. Auch 
mit den niimlichen Vorsichtsmaassregeln betreft'end die Feuergefahrlichkeit. Fiir die Lagerung 
gl·osserer Mengen sind etwa bestehende Polizei-Verordnungen zu beachten. 

Anwendung. Der rohe Holzgeist dient in den grossten Mengen zum Denaturiren 
des Weingeistes, ferner zur Herstelhmg von Lacken, Firnissen, Polituren. Das reinere Pro
dukt zur Fabrikation des Formaldehyds, in der Analyse zum Nachweise der Salicylsaure 
und der Borsaure, ZUlli Reduciren von Kupferspiralen, ferner zur Darstellung reinen Trauben
zuckers. Grosse Mengen verbraucht auch die Theerfarbenindustrie, welehe Gewicht auf 
ein moglichst acetonfreies Produkt legt. - Der absolut acetonfreie, aus Oxalsaure-Methyl
ather hergestellte Methylalkohol wird vorzugsweise in der chemischen Synthese verwendet. 
Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei hohen Spirituspreisen die Verwen
dung eines reinen Methylalkohols zu Schniipsen etc. nicht ganz ausgeschlossen erscheint. 

Methylated spirit wird in England ein fiir technische Zwecke mittels rohem Holz
geist denaturirter, Steuer-Ermassigung geniessender Aethylalkohol genannt. 

Konservirungs-Fliissigkeit fiir gefarbte animalische Organe von FAllRE Do
MERQUE. Starke-Sirup verdiinnt 1 kg, Glycerin 100,0 g, Metbylalkobol 200,0 g, einige 
Stiickchen Camphor, soviel als zur Sattigung der Losung geniigt. 
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Alkaloidea. 
Der Begriff "Alkaloide" ist nicht streng umgrenzt; im allgemeinen versteht man 

darunter die aus Pflanzen gewonnenen oder doch zuerst aus Pflanzen dargestellten orga
nischen Basen. Die aus thierischen Substanzen abgeschiedenen organischen Basen werden 
"Ptom a lne" oder "Ptom a tine" genannt. Von den G I ukosiden unterscheiden sich 
die Alkaloide dadurch, dass bei ihrer Behandlung mit verdi.innten Siiuren Zucker nicht 
abgespalten wird. Alle Alkaloide enthalten Stickstoff und bilden mit Siiuren Salze. 
Von den natiirlieh vorkommellden sind nur wenige sauerstofffrei, die meisten enthalten 
Sauerstoff. 1m freien Zustande sind die meisten Alkaloide in Wasser schwer Hislieh, da
gegen Hislieh in bestimmten Losungsmitteln, z. B. Alkohol, Aether, Chloroform, Amyl
alkohol, Essigiither, Benzin u. s. w. 

In freiem Zustande reagiren die meisten Alkaloide gegen Laekmus alkalisch, die 
meisten von ihnen schmecken bitter, sind optisch aktiv und zwar linksdrehend. - In den 
Pflanzen sind sie in der Regel als Salze vorhanden, und zwar an Aepfelsaure, Citronen
sanre, Milchsaure, bisweilen aber auch an Sauren, welche den betreffenden Pflanzen eigen
thiimlieh sind, gebunden, z. B. :Mekonsiiure, Aconitsaure, Veratrumsaure, Chelidonsaure. 

Je naehdem 1 Mol. eines Alkaloides mit 1, 2 oder 3 Aequivalenten einer Saure 
neutrale Salze bildet, unterseheidet man sie als 1, 2, 3saurige Basen, doeh ist die Basi
citat nicht von der Anzahl der vorhandenen Stickstoff-Atome abhiingig. - Praktiseh theilt 
man sie gewohnlieh ein in 1) solehe, die mit Wasserdampfen fliiehtig, und 2) solehe, die 
mit diesen nicht tliiehtig sind, oder aber in sauerstoffhaltige und sauerstofffreie, oder in 
fliissige und feste. 

Darstellung. Diese richtet sieh im einzelnen Falle nach der Natur des in Frage 
kommenden Alkaloids. Immerhin lassen sich die iiblichen Darstellungsmethoden unter 
folgende allgemeine Gesichtspunkte bring en : 

A. Fliichtige Alkaloide. Die zerkleinerten und mit Wasser aufgeweichten Pflan
zentheile werden unter Zusatz starkerer Basen (Ca[OH]2' NaOH, N~C03) der Destillation 
mit Wasserdampfen unterworfen. Das Destillat wird mit Salzsaure oder Schwefelsaure 
neutralisirt. Man dampft zur Troekne und entzieht dem Salzriiekstand das Alkaloidsalz 
mit Aether-W eingeist. Das so isolirte Alkaloidsalz wird in Wasser gelost. Man zersetzt 
die Losung durch Zusatz von Kalihydrat und schiittelt das freie Alkaloid durch Aether 
oder ein anderes geeignetes Losungsmittel aus. N aeh dem Verdunsten des Losullgsmittels 
hinterbleibt das freie Alkaloid und kann durch Rektifikation (im luftverdiinnten Raume 
bez. im Wasserstoffstrome) vollig rein erhalten werden. 

B. Nicht fliichtige Alkaloide. 1) Die zerkleinerten Pflanzenstoffe werden mit 
angesauertem Wasser ausgekocht, der Auszug wird - urn die Basen aus den Salzen in 
Freiheit zu setzen - mit starkeren Basen z. B. CaO, MgO, KOH, NaOH, NazCO", NaHCOs, 
NHa versetzt, worauf man die Fliissigkeit mit Losungsmittcln (A ether, Chloroform, Benzol, 
Benzin, Petrolather, Amylalkohol u. dergl.) ausschiittelt. Die Ausschiittelungen hinterlassen 
nach dem Verdampfen des Losungsmittels die Basen in unreinem Zustande. Man nimmt 
sie mit stark verdiinnten Sauren auf, nltrirt, und enWirbt das Filtrat durch Thierkohle. 
Das entfarbte Filtrat wird nun mit Kalilauge versetzt und nun das Alkaloid entweder 
durch Ausschiitteln mit Losungsmitteln oder, wenn es fest ist, durch mechanische Trennung 
gewonnen. 

2) Bisweilen empfiehlt es sich, die Pflanzenstoffe direkt mit Alkalien (z. B. Coca
blatter mit Sodalosung) zu tranken, hierauf zu trocknen und alsdann mit Losungsmitteln 
zu extrahiren. Man erhalt so die freien Basen ohne weitere vorbereitende Operation. 

3) Sind die freien Alkaloide in Wasser so leicht loslich (z. B. Colchicin, Curarin), 
dass sie aus wasseriger Losung in Ausschiittelungsmittel nur wenig iibergehen, so fiillt man 
sie aus den wasserigen Ausziigen durch Fallungsmittel als schwerlosliche Niederschlage 
(Phosphorwolframsaure oder Phosphormolybdansaure). Die noch feuchten Niederschlage 
werden alsdann mit Calciumkarbonat oder Baryumkarbonat gemischt, eingetrocknet, schliess
lich die freien Basen durch Auskochen mit Alkohol oder anderen Losungsmitteln gewonnen. 

4) Bisweilen empfiehlt es sich, die Alkaloide aus den Pflanzenausziigen durch Gerb
saure zu fallen. Man vermischt alsdann die noch feuchten Niederschlage mit Bleioxyd 
oder Bleihydroxyd oder Zinkoxyd, trocknet ein und extrahirt mit Alkohol ete. 

In jedem einzelnen Faile muss das geeignetste dieser Verfahren ausgewahlt werden. 
Ferner ist Sorge dafUr zu tragen, dass leicht veranderliche Alkaloide, wie z. B. die Alka-
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loide des Aconits, des Mutterkorns, durch die Bereitungsweise miiglichst wenig zersetzt 
werden. Man wendet, um dies zu vermeiden, hiiufig das Vacuum an, arbeitet bei miiglich 
wenig hoher Temperatur und in indifferenten Gasen (Wasserstoff, Kohlensiiure, Leuchtgas) 
und wii.hlt miiglichst milde Basen, z. B. Natriumbikarbonat oder Kaliumbikarbonat. Auch 
empfiehlt es sich un tel' allen Umstiinden, die Darstellung so rasch wie moglich auszufiihren, 
nicht etwa die einzelneu Operationen ungebiihrlich lange auszudehnen und zwischen mehreren 
Operationen unnothige Pausen einzuschieben. 

Pffifung eines Pjlanzenstojfes aUf Alkaloide. l\Ian zieht den betreffenden 
Pflanzen stoff 2-3 Mal mit Wasser oder Weingeist aus, welchen 1-2 Proc. Sehwefelsaure 
odeI' Weinsaure zugesetzt wurden. Die Ausztige werden bei massiger Warme zur Sirup
konsistenz eingedunstet, der Riickstand mit dem 3-4fachen Volumen 96proc. Weingeistes 
angeriihrt. Nach erfolgter KIarung filtrirt man ab und wiederholt die Fallung mit Alkohol 
und das Eindampfen so oft, bis durch Zusatz von Alkohol eine Fiillung nicht mehr statt
findet. Man verjagt nunmehr den Alkohol vollstiindig, lOst den Riickstand in Wasser und 
filtrirt durch ein mit Wasser geniisstes Filter. Diese Lasung, welche die Salze del' Alka
loide enthiilt und de u tl i c h sa u e I' reagiren muss, kann verschieden behandelt werden: 

a) Man schiittelt sie, urn Fett und Fettsiiuren zu entfernen, mit Aether aus. Dann 
macht man sie mit N atronlauge alkalisch und schiittelt mehrere Male mit Aether aus. 
Die hinterbleibende alkalisch-wiisserige Fliissigkeit wird mit Ammoniumchlorid bis zur 
volligen Bindung des N atronhydrates versetzt, schwach erwiirmt und nun wiederholt mit 
Losungsmitteln, z. B. Aether, Ohloroform, Amylalkohol ausgeschiittelt. Die Ausschiittelungen 
reinigt man durch mehrmaliges Schiitteln mit kleinen Mangen Wasser von Verunreinigungen 
(Alkali, Salzen) und iiberliisst sie bei miissiger Wiirme der Verdunstung. Es hinterbleiben 
alsdann die Alkaloide in mehr oder weniger reinem Zustande und sind dann durch Auf
losen in Siiure, Behandlung der sauren Losung mit Thierkohle etc. nach B 1 weiter zu 
reinigen (s. S. 203). 

b) Die schwach saure Fliissigkeit wird mit BIeiacetat oder Bleiessig (man priift in 
einer Probe, welches der beiden Reagentien Niederschlag erzeugt) versetzt. Entsteht ein 
Niederschlag, so wird so lange von dem Bleisalz zugefiigt (Priifung durch Abfiltriren kleiner 
Proben und erneuten Zusatz von Bleisalz zum Filtrat), bis ein Niederschlag nicht mehr 
erfolgt. Man filtrirt ab, fallt aus dem Filtrat alles BIei durch Schwefelwasserstoff, kon
centrirt die Fliissigkeit durch Eindampfen und unterzieht sie jetzt dem Ausschiittelungs
verfahren nach a. - Man hat indessen zu beriicksichtigen, dass in dem durch basisches 
Bleiacetat erzeugten Niederschlage unter Umstanden Alkaloide enthalten sein kiinnen. Man 
vertheilt diesen Niederschlag daher in Wasser, fiigt eine kleine Menge Salzsaure hinzu, 
siittigt mit Schwefelwasserstoff, filtrirt, yom Schwefelblei ab, koncentrirt das Filtrat durch 
Eindunsten und priift nun die konc. Liisung auf die Gegenwart eines Alkaloides. 

Reaktionen deer Alkaloide. 1) Nachweis des Stiekstoffs. AIle Alkaloide 
sind Derivate des Ammoniaks, enthalten also Stickstoff. Urn diesen nachzuweisen, bringt 
man eine kleine Menge der Substanz in ein enges Probirrohr, fiigt ein linsengrosses 
StUck blankes metallisches Kalium oder Natrium hinzu und erhitzt (die Miindung des 
Rohres von Personen abgewendet!) iiber kleiner Flamme bis zum Vergliihen des Metalls. 
Nach dem Erkalten wird das Glas zertrUmmert; man tragt den die Schmelze enthaltenden 
Theil vorsich tig (Vorsicht wegen des in del' Regel noch vorhandenen Kalinm- oder Natrium
Metalls!) in 10-20 cern kaltes Wasser ein und filtrirt. Fiigt man zum Filtrat nun je 
einen Tropfen Eisenchloriir- und EisenchloridlOsung, erwarmt schwach und sauert dann mit 
Salzsiiure an, so entsteht Blaufiirbung odeI' blauer Niederschlag, falls die Substanz Stick
stoff enthiilt. 

2) Nachweis der basischen Eigenschaften. Eine Substanz, welche man nach 
der Art ihrer Gewinnung fiir eine Base halten muss, wird in der Regel gegen feuchtes 
rothes Laekmuspapier alkalisch reagiren, auch wenn sie nicht wahrnehmbar laslich in 
Wasser ist. 1st die Substanz in Wasser unloslich, wird sie abel' durch Salzsiiure in Losung 
gebracht und aus dieser konc. Losung durch stark ere Basen (NaOH, NHs) wieder ab
geschieden, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine organische Base vorliegt, vermehrt. 
lIfan versucht in diesem FaIle, gut charakterisirte Salze darzustellen. - Ferner sucht man 
durch Zusatz von Platinchlorid bez. Goldchlorid zu del' nicht allzu verdiinnten salzsauren 
Losung die Platin- bez. Gold-Doppelsalze darzustellen, welche in der Regel schwer lOslich 
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in Wasser sind, haufig aber gut krystallisirt erhalten werden konnen. Endlich stellt man 
das Verhalten der fraglichen Substanz gegen die sog. allgemeinen Alkaloid-Reagentien fest. 

Allgemeine Alkaloid-Beagentien. Eine Reihe von Reagentien giebt erfahrungs
gemass mit allen oder doch den meisten Alkaloiden bez. Alkaloidsalzen eigenthiimliche Er
scheinungen, welche man als "allgemeine Alkaloid-Reaktionen" bezeichnet. Diese bestehen 
in der Bildung von Niederschlii.gen von bestimmten Eigenschaften, ferner in dem Auftreten 
bestimmter Farbungen. Man darf nun nicht etwa annehmen, dass jed e Substanz, welche 
mit einem dieser Reagentien eine beschriebene Erscheinung entstehen lasst, zweifellos auch 
ein Alkaloid ist, vielmehr treten diese Erscheinungen auch mit Substanzen ein, welche nicht 
als Alkaloide aufgefasst werden Mnnen. Man hat sich also einer unbekannten Substanz 
gegeniiber zunachst die Ueberzeugung zu verschaffen, dass in der That iiberhaupt ein 
Alkaloid vorliegt. 

1) Jod-Jodkalium. Liquor Kalii jodo-jodati. Nach BOUCHARDAT eine Lo
sung von 5 Th. Jod und 10 Th. Kaliumjodid in 100 Th. Wasser. Giebt mit wasserigen 
Losungen der Alkaloidsalze hellbraune bis kermesfarbige Niederschlage, welche Additions
produkte der Alkaloidjodide mit Jod darstellen. - Mit Theobromin entsteht in saurer 
Losung Dur schwache Triibung, Solanin in saurer Losung wird nicht gefallt. - Die alko
holische Losung der Alkaloide wird durch alkoholische Jodlosung meist nicht gefalltj das 
Berberin indessen giebt unter diesen Umstanden sogleich gelblich braunen, krystallinischen 
Niederschlag. 

2) Kaliumdicbromat. Solutio Kalii dichromici. Eine Losung von 1 Th. 
Kaliumdichromat in 10 Th. Wasser. Giebt mit nicht zu stark verdiinnten Salzlosungen 
der meisten Alkaloide sogleich oder nach einiger Zeit gelbe Niederschlage (das neutrale 
Kaliumchromat giebt nicht in allen Fallen den gleichen Effekt). Man vermeide, einen zu 
grossen Ueberschuss des Reagens anzuwcnden, da dieses losend auf die Niederschlage ein
wirkt. Man vermeide aber ebenso, die Reaktion bei Gegenwart von allzuviel Saure aus
zufiihren, da sonst leicht Oxydationswirkungen auftreten konnen. 

Nicht gefaUt werden: Coffern, Solanin. 
3) Gerbsiiure. Solutio Acidi tannici. Eine frisch bereitete Losung von 

1 Th. Gallusgerbsaure in 9 Th. Wasser. Sie giebt mit den meisten Alkaloidsalzen sowohl 
in· neutraler als auch in schwach saurer Losung weissliche bis gelbliche Niederschlage, auf 
welche Weingeist, Essigsaure und Ammonsalze losend einwirken. 

Ueber die Abscheidung der freien Basen aus dem Alkaloid-Tannat mittels Bleioxyd 
s. unter DarsteUung. - Man beachte, dass durch Gerbsaure auch den Alkaloiden vcr
wandte Stoffe, z. B. GIukoside, ferner Eiweissstoffe, gefallt werden. 

4) Pikrinsiiure. Solutio Acidi picrinici. Eine Losung von 1 Th. Pikrinsaure 
in 100 Th. Wasser. Sie faUt die meisten Alkaloide aus ihren Salzlosungen quantitativ als 
Pikrate in Form gelber, amorpher oder krystallinischer oder krystallinisch werdender Nieder
schlage, selb,t bei Gegenwart freier Schwefelsaure. 

Aus der verdiinnten schwefelsauren Losung werden voUstandig gefallt: 

Bebeerin Cinchonidin Delphinin 
Berberin Cinchonin Emetin 
Brucin Codem Narce"in 
Chinidin Colchicin Narcotin 
Chinin 

Nur in koncentrirter Losung werden zum Theil gefallt: 

Aconitin Atropin Cocam 

In neutraler Losung geben Triibungen bez. Niederschlage: 

Atropin Morphin Nicotin. 

Papaverin 
Strychnin 
Thebaln 
Veratrin. 

Hyoscyamin. 

N i c h t gefallt werden in saurer schwefelsaurer Losung: AlIe Bitterstofi"e und GIuko
side, ferner 

Caffem Morphin Theobromin. 
Coniin Solanin 

5) Kalium-Qnecksilberjodid. Liquor Hydrargyri-Kalii jodati. MEYER'S 
oder V ALSER' S Heagens. Man lost einerseits 13,546 g Mercurichlorid, andererscits 
49,8 g Kaliumjodid in Wasser, mischt beide Losungen und fliUt zu 1 Liter auf. Dieses 
Reagens giebt mit den meisten Alkaloiden in neutraler oder schwach salzsaurer Lasung 
weissliche bis gelbliche Niederschlage, welche zunachst amorph sind und zum Theil all
miihlich krystallinisch werden. Diese auch als 1 J 10-Normal bezeichnete Losung kann auch 
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zur maassanalytisehen Bestimmung der Alkaloide benutzt werden. Man fiihrt die Titration 
zweekmassig in der sehwaeh sehwefelsauren Losung aus, deren Alkaloidgehalt etwa 0,5 Proe. 
betragt. Zu einem abgemessenen Quantum der Alkaloidlosung lasst man unter Umriihren 
so lange aus einer Biirette von obiger Lllsung zufliessen, bis eine Fallung nicht mehr er
folgt. Das Ende der FaUung wird daran erkannt, dass ein mittels eines vorher stark 
g erie ben e n Glasstabes (um Anhaften des Niederschlags zu vermeiden) auf eine schwarze 
Glasplatte gesetzter klarer Tropfen der Fliissigkeit auf Zusatz einer stark verdiinnten 
Alkaloidillsung eine schwache Triibung annimmt, zum Zeichen, dass das Quecksilber
Reagens bereits in geringem Ueberschusse vorhanden ist. Gegenwart von Alkohol, Essig
saure, Ammoniak oder zu viel freier Sehwefelsaure in der zu bestimmenden Alkaloid
Wsung ist zu vermeiden. 

1 cem der oben angegebenen Losung faUt folgende 

Akonitin 0,0268 Chinidin 0,0120 
Atropin 0,0145 Cinchonin 0,0102 
Brucin 0,0233 Coniin 0,00416 
Chinin 0,0108 Morphin 0,0200 

Nicht gefallt werden: 
Caffe1n (Digitalin) Colehicin 

Alkaloidmengen in Gramm aus: 

Narkotin 0,02130 
Nikotin 0,00405 
Strychnin 0,01670 
Veratrin 0,02690 

Solanin. 

Die mit Coniin und Nikotill entstehenden Niederschlage sind zuerst weiss, dann 
wcrden sie harzig und verwandeln aieh sehliesslich in makroskopisch sichtbare Nadeln. 

6) Kalillm-Cadmiumjodid. Liquor Cadmio-Kalii jodati. :MARU'S Reagens. 
Lllsung von 10 Th. Cadmiumjodid und 20 Th. Kaliumjodid in 70-80 Th. destillirtem 
Wasser. Giebt mit Alkaloiden amorphe, hiiufig krystalliniseh werdende Niedersehlage, 
welche zu Anfang ungefiirbt sind, spater gelb werden. Berberin faUt sogleieh gelb, 
Sanguinarin roth aus. Nur aus koneentrirter Lllsung werden gefallt Atropin, Narceln und 
Veratrin, Colehiein, Solanin und Theobromin. Ueberhaupt nieht gefRllt werden die Gluko
side und CaffeYn. Die Empfindliehkeitsgrenze liegt fiir die Mehrzahl der Alkaloide bei 
einer Koneentration von 1: 10000. 

7) Natrlumphosphomolybdiinat NaaP04 .1lMoOa + aqua und Phosphor-Molyb
diillsilure HaP04 • llMoOa. SONNENSCHEIN'S, bez. DE VRIJ'S Reagens. 

a) Natriumphosphormolybdanatillsung, Liqnor Natrii phospho-molyb
daenici. Zu einer Lllsung von 10 Th. Ammoniummolybdanat in 100 Th. destillirtem 
Wasser giebt man tiO Th. der reinen Salpetersaure von 1,153 spec. Gew., digerirt mehrere 
Stunden im Wasserbade und versetzt dann die erkaltete Lllsung mit soviel Natrium
phosphat, geillst in der 4fachen Menge destillirlem Wasser, als ein Niedersehlag dadurch 
el'zeugt wird. Diesen Niederschlag sammelt man in einem Filter, wascht ihn aus und ver
setzt ihn in der Warme des Wasserbades mit soviel Natriumkarbonat, als zu seiner Lllsung 
erforderlich ist. Diese Lllsung dampft man zur Troekene ein und gliiht bis zur Ver
jagung allen Ammons. Den Gliihriickstand befeuchtet man mit etwas Salpetersaure, erhitzt 
nochmals bis zum sehwaehen Gliihen, lost ihn dann in del' zehnfaehen Menge destil
lirtem Wasser und versetzt mit soviel Salpetersaure, dass der urspriinglich entstehende 
Niederschlag wieder in Lllsung geht und die Fliissigkeit gelh gefiirbt erscheint. Nach
dem man einen Tag bei Seite gestellt hat, wird filtrirt und das gelbe Filtrat VOl' Am
moniakdampfen gesehiitzt in gut verstopften Flaschen aufbewahrt. 

b) Phosphormolybdansaure, Acidum phospho-molybdaenicum, wird in 
del' namlichen Weise bereitet wie das vorige Reagens, nur wird nicht mit N atriumphosphat, 
sondern mit Phosphorsaure gefallt. Del' Ammonphosphormolybdanat-Niederschlag wird 
nach dem Auswaschen in einem Glaskolben mit Kllnigswasser iibergossen und gekocht, bis 
alles Ammon zersetzt ist. Dann wird die Fliissigkeit zur Trockne abgedampft und del' 
Riickstand in 8-10proeentiger Salpetersaure geillst. Die gelbe Fliissigkeit wird unter den
selben Verhiiltnissen aufbewahrt wie die vorhergehende. Aus der Lllsung kann durch Ab
dampfen und Beiseitestellen ein wasserhaltiges Salz in scMnen gelhen Prismen erlangt 
werden. 

Die beiden oben angefiihrten Reagentien kllnnen promiscue benutzt werden. Sie 
erzeugen schon in stark verdiinnten neutralen odeI' sauren Lllsungen del' Alkaloidsalze 
Niederschlage und geMren zu den schiirfsten del' allgemeinen Alkaloid-Reagentien. Die 
Niederschlage sind hell- bis braungelb gefarbt und nehmen hiiufig infolge eintretender 
Reduktion del' Molybdansaure blaue odeI' grune Fiirbung an. Einige diesel' Niederschlage 
lllsen sich auch in Ammoniak, zuweilen mit eharakteristiseher, Z. B. blauer Farbung. Blaue 
Lllsung entsteht z. B. bei Gegenwart von Bebeerin, Berberin und Coniin, griine Fiirbung 
bei Gegenwart von Brucin und Codem. 

Zu beachten ist indessen, dass auch viele nieht alkaloidische Stoffe, z. B. Glukoside, 
wie Digitalin, ferner die Eiweissstoffe und Peptone, durch Phosphormolybdansaure gefaUt 
werden. 
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S) Ammoniumsulfomolybdiinat. Ammonium sulfomolybdaenicum. Molyb
danschwefelsaure. Man stellt es dar durch Anreiben von 0,5 g Ammoniummolybdanat 
mit 195 g reiner konc. Schwefelsaure und Erwarmen der milchigen Fliissigkeit bis zum 
Klarwerden (BUCKINGHAM). Dieses Reagens giebt nach langerer Einwirkung mit allen 
Alkaloiden und vielen anderen organischen Stoffen Farbungen. Es ist also wichtig, auf 
die so fort eintretenden Veranderungen zu achten. 

Die Losung ist ohne Einwirkung auf Asparagin, Atropin, Chinidin, Chinin, Cinchonin, 
Caffeln, Strychnin. Dagegen giebt sie mit einigen Alkaloiden des Opiums, namentlich mit 
Morphin, violette bis blaue Farbung. 

FROHDE'S Reagens, eine Auflosung von 0,5 g Natriummolybdanat in 100 ccm konc. 
reiner Schwefelsaure, verhalt sich wie das vorige. 

9) Platinchlorid. Solutio Platini chlorati. Eine Losung von 1 Th. Platin
chlorwasserstoff PtC16~ in 9 Th. Wasser. Das Reagens giebt mit den salzsauren Salzen 
der meisten Alkaloide schwerlosliche, weissliche bis gelbe bis rothbraune Doppelsalze der 
allgemeinen Formel PtC16Alk2 , wenn Alk. ein einwerthiges Alkaloid bedeutet; zum Theil 
enthalten sie iibrigens Krystallwasser. Diese Verbindungen krystallisiren zum Theil gut, 
auch kennzeichnen sie sich durch einen bestimmt.en Platingehalt, welcher ermittelt wird, 
indem man 0,2-0,5 g des betreffenden trockenen Salzes im Porcellan- oder Platintiegel 
bis zur Gewichtskonstanz gliiht, bisweilen auch durch bestimmten Schmelzpunkt. - Die 
Bildung dieser Platinsalze eignet sich weniger dazu, um geringe Alkaloidmengen, wie sie 
bei der toxikologischen Analyse erhalten werden, zu identificiren, dagegen kann sie zur 
Reinigung solcher Alkaloide benutzt werden, und sie dient zur Abscheidung und Charakteri
sirung der Alkaloide bei pra.parativen Arbeiten. 

10) Natrium-Platinchlorid. Solutio Platino-Natrii bichlorati. Man lost 
10 Th. trockenes Platinchlorid und 3 Th. trockenes, reines Natriumchlorid in destillirtem 
Wasser und dampft die filtrirte Losung zur Krystallisation ein. Die· Krystalle (N a2PtCl6 + 
6 H 20) werden in 20 Th. Wasser gelost. Von diesem Reagens gilt das namliche wie von 
dem vorigen. 

11) Goldchlorid. Solutio Auri chlorati. Eine Losung von 1 Th. Goldchlorid
chlorwasserstoff in 10 Th. Wasser. Giebt mit den meisten Alkaloiden - zweckmassig 
sind diese als salzsaure Salze anzuwenden - Niederschlage von Alkaloid-chloro-auraten. 
Diese sind weisslich bis goldgelb, amorph oder krystallisirt, wasserfrei oder krystallwasser
haltig. Sie charakterisiren sich durch einen bestimmten Goldgehalt, der durch GIiihen der 
betreffenden Salze im Porcellantiegel ermittelt wird, und haben die allgemeine Formel 
AuCl4Alkv wenn Alk. eine einsaurige Base bedeutet. Manche Chloro-aurate der Alkaloide 
charakterisiren sich auch durch das aussere Aussehen und durch den Schmelzpunkt. Bei
spielsweise ist dies ein wichtiger Unterschied zwischen Atropin und Hyoscyamin. Beziiglich 
der diagnostischen Verwerthung der Reaktionen mit Goldchlorid gilt das namliche wie 
fur das Platinchlorid. 

12) Phosphoranthnonsiiure. Acidum phosphoro-antimonicum. Ein Ge
menge von circa 4 Th. einer bei mittlerer Tcmperatur gesattigten wasserigen Losung des 
Natriumphosphats mit 1 Th. Antimonchlorid, erzeugt in der wasserigen schwefelsauren Al
kaloidlosuug weisse Niederschlage (SCHULTZE). 

13) Kaliumwismuth,iodid. Liquor Bismutho-Kalii jodati. Wismuthjodid 
wird in einer geniigenden Menge warmer konc. J odkaliumlosung gelost und dann noch 
mit einer gleichen Menge konc. J odkaliumlosung verdiinnt (DRAGENDORFF). Dies Reagens 
giebt in den mit Schwefelsaure angesauerten Losungen der Alkaloide amorphe orangerothe 
Niederschlage (in Theobrominlosung einen krystallinischen). Die Abwesenheit von Aether 
und Amylalkohol ist gefordert. • 

14) Quecksilberchlorid. Mercurichlorid. Liquor Hydrargyri bichlorati. 
Eine Losung von 1 Th. Mercurichlorid in 20 Th. destillirtem Wasser; giebt mit den 
meisten Alkaloidsalzen - zweckmassig sind diese als salzsaure Salze anzuwenden - Nieder
schlage von Chloromercuraten. Diese sind meist weiss, krystallisiren oft gut. Die Zu
sammensetzung derselben ist konstant; man kann sie durch die allgemeine Formel HgC~. Alk. 
HOI ausdriicken, wenn Alk. cine einsaurige Base ist. Beziiglich der Diagnostik s. Platin
chlorid und Goldchlorid. 

15) Ceroxyduloxyd. Ein von SONNENSCHEIN empfohlenes Reagens; stent man dar 
durch Einleiten von Chlorgas in Aetzkalilosung, in welcher Ceroxydulhydrat vertheilt ist, 
bis zur U eberfiihrung in das braungelbe Ceroxyduloxyd. Dieses wird in einem Filter ge
sammelt, ausgewaschen und getrocknet. 

Das Reagens wird in der Art angewendet, dass man das Alkaloid in konc. Schwefel
saure lost und mit einer Spur Ceroxyduloxyds versetzt. Es erfolgen dann (nach SONNEN
SCHEIN) folgende Reaktionen: 

Atropin, missfarbig gelblich braun, 
Brucin, anfangs orange, dann erblassend, 
CaffeIn, bleibt farblos, 

Chinin, strohgelb, 
Cinchonin, bleibt farblos, 
Codem, olivengriin, 
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Colchicin, griin, dann schmntzig brann, 
Coniin, blassgelb, 

Piperin, schwarzbraun, 
Solanin, gelb, dann braunlich, 

Emetin, brann, 
Morphin, olivenbraun, 

Strychnin, blau, dann violett und kirsch
roth, 

N arkotin, erst braun, dann kirschroth, Veratrin, rathlich braun. 

16) ERDMANN'S Alkaloidreagens. Eine Salpetersaure enthaltende konc. Schwefel
saure. Man verdiinnt 10 Tropfen Salpetersaure von 1,153 spec. Gew. mit 20 cem destil
lirtem Wasser und giebt von dieser Fliissigkeit 20 Tropfen zu 40 ccm reiner konc. Schwefel
sanre. Auf 1-2 mg trockenes Alkaloid in einem Uhrglaschen, auf weissem Papier stehend, 
oder in einem weissen porcellanenen Schalchen giesst man 1 ccm des Reagens und wartet 
15-30 Minuten auf die Reaktion. Temperatur 18-22° C. 

17) Koncentrirte reine Schwefelsiinre. Auf 1 mg Alkaloid, in einem auf weisses 
Papier gestellten Uhrglaschen oder einem weissfln Porcellanschalchen 10-12 Tropfen Saure. 

1S) Koncentrirte reine Salpetersiinre von 1,35-1,4 spec. Gew. Wie vorstehend 
anzuwenden. 

19) Phospho-Wolframsiinre. Solutio Acidi phospho-wolframici (SCHEIBLER'S 
Reagens). Lost man gewahnliches (nicht das saure) Natriumwolframat in siedendem 
Wasser, welches mit der Ralfte seines Gewichtes Phosphorsaure von 1,13 spec. Gewicht 
versetzt ist, so erhalt man nach dem Verdunsten Krystalle der Phospho-W olframsaure 
R 3 PO •. 12W03 + aqua. Die wasserige Lasung derselben 1: 10 hat die Eigenschaft, aHe 
Alkaloide (aber auch Albumosen und Peptone) zu fallen. Die anfangs voluminasen Nieder
schlage werden spater kornig und lassen sich mit angesauertem Wasser auswaschen. Um 
aus den Niederschlagen die Basen in Freiheit zn setzen, werden sie mit Barythydrat oder 
Kalkhydrat behandelt. 

20) Vanadinschwefelsiinre. MANDELIN'S Reagens. Eine Auflasung von 1 g 
Ammoninmvanadat in 200 g konc. Schwefelsaure; sie giebt mit Alkaloiden braune, rothe 
oder griine Farbungen. 

21) Ueherchlorsiinre. FRAUDE'S Re agens. Eine wasserige Ueherchlorsaure vom 
spec. Gew. 1,13-1,14. Erwarmt man eine kleine Menge Alkaloid mit 1-2 ccm des Re
agens, so entstehen Farbungen: Aspidospermin roth, Strychnin rothlich-gelb, Brucin dunkel 
madeirafarbig. 

22) Fnrfnrol-Schwefelsiinre (UDRANSK.Y und MYLIUs). Mischung von 5 Tropfen 
Furfurol und 10 ccm konc. Schweffllsaure. Dunkelbraune, haltbare Fliissigkeit, giebt 
namentlich mit Veratrin und Sabadillin charakteristische Farbungen. 

23) WENZELL'S Reagens. \l00 Th. konc. Schwefelsaure und 1 Th. Kaliumperman
ganat. Auf 1 ccrn Alkaloid-Lasung wendet man 1-2 Tropfen des Reagens an. 

24) LUCHINI'S Rl'agens. Schwefelsaure, we1che in der Siedehitze mit Kalium
dichromat gesattit worden ist. 

25) GUANDEAU'S Reagens (bez. Reaktion). Man last das Alkaloid in konc. Schwefel
saure und riihrt die Lasung mit einem in Bromwasser getauchten Glasstabe um. Digi
talin wird heUpurpur, JUorphin roth gefarbt. 

Alkaloid 

Akonitin 

Atropin 

Bebe('rin 

Berberin 

Brncin 

Caffe'in 

Reaktionen der wichtigsten Alkaloide. 

Reine koncentrirte I ERDMAN~'S Alkaloid- I 
Schwefelsaure reagens 

Igelbbraun, nach 24 hell-gelbbraun, bei~1 
1St. braunroth (mit Erwarmen braunroth 

l
einem Stich ins Vio
lette), nach 48 St. 

farblos 
I farblos (zuweilen farblos 

braunlich) 

ali vengriin 

schmutzig -oliven
griin 

blass-rosa 

farblos 

olivengriin 

olivengriin 

roth, dann gelb 

farblos 

FROHDE'S Alkaloid
reagens 

gelbbraun, spater 
farblos 

farblos 

braungriin, spater 
gelblich 

braungriin, dann 
braun 

roth, spater geIb, 
nach 24 St. farblos 

farblos 

I Koncentrirte Hal
petersaul'e von 1,35 
bis 1,4 spec. Gew. 

gelblich 

I
I Alkaloid wird 
braun, Hist sich 

aber farblos 
I braun 
I 

dunkel 
braunroth 

scharlachroth 
bis blu troth, 
dann orange 

farblos 



Alkaloid 

Chinin 

Chinidin 
Cinchonin 

Cocai'n 
Codei'n 

Colchicin 

Coniin 

Delphinin 

(Digitalin) 

Emetin 

Morphin 

Narcei'n 

Narkotiu 

Nikotin 

Papaverin 

Physostig
min 

Piperin 

Reine koncentrirte 
Schwefelsiiure 

farblos 

fast farblos 

Alkaloidea. 

ERDMANN'S Alkaloid
reagens 

fast farblos 

FROHDE'S Alkaloid
reagens 

farblose oder griin
liche Losung, spater 

grilnlich 

ebenso 
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I Koncentrirte Sal
Ipetersaure von 1,a5 
Ibis 1,4 spec. Gew. 

farblos 

farblos 

III' farblos I 
farblos 

farblos, nach 8 Tagenj 
blau 

fast farblos 

farblos 

farblos 

farblos, bald blau 

I
, farblos farblos 

farblos I farblos 

schmutzig griln, bald rothlich gelb 
blau, nach 24 St. dann gelb 

blassgelb 

intensiv gelb gelb gelb, dann gelbgriin- violett, spa ter 
lich, endlich gelb braungriln, 

farblos 

bra unlich oder hell
braun, aufZusatz von 

einigen Tropfen 
Bromwasser rothlich 

violett 

braun, rothbraun, 
zuletzt kirschroth 

braunlich 

farblos 

braunlich 

strohgelb 

rothbraun, spater 
schmutzigbraun 

,rothbraun, spater dunkelorange, dann 
;roth, nach 10-15 St. bald kirschroth, nach 

I 
kirschroth 30Min.braunschwarz, 

nach 24 St. grilngelb 
I mit schwarz. Flocken 

Igrilnbraunlich, griin, 
zuIetzt rothlichgelb 

endlich gelb 

farblos odeI' 
gelblich bis 
gelb, endlich 

farblos 

gelblich 

hellbraun 

orangegelb 

farblos, massig cr- rothlich, spater violett, dann griln, lOst mit roth-
hitzt erst roth, dann braungriln. Zusatz braungriin, gelb, gelber Farbe, 

violett, zuletzt i von Braunstein ZUT nach 24 St. blau- dann gelblich 
schmutzig griin frischen Mischung I violett I 

i allmahlich braun 

braun, dann gelb gelb, spater braun- 'gelbbraun, danngelb- gelb 
gelb lich, zuletzt farblos 

iblassgelb, dann roth- gelblich,rothlichgelb. griin, dann braun- anfangs gelb 
IlliCh gelb, nach 30 St. Auf Zusatz von etwas griin, gelb, rothlich dann farblos 

himbeerfarben Braunstein zur 
, fTischen Mischung 

I gel broth bis blutroth 
farblos faTblos gelblich, spater 

rothlich 
gelb, bei grosse
ren Mengen Ni
cotin violett
bis blutroth, 

endlich far ble s 
violett, dann blau violett, dann blau violett, bald blau, orangegelb 

gelb, dann oliven
griln 

blutroth, dann gelb- blassgelb, braun 
roth I 

dann gelblich, zu-
letzt farblos 

gelb, spater braun 
bis schwarz braun. 
Nach 24 Stunden 

braunlich mit 
schwarzen Flocken 

orangegelbcs 
Harz, durch 

Kalilauge blnt
roth werdend 
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Alkaloid 

Solanin 

Strychnin 

'fhebain 

Theobromin 
Veratrin 

Reine koncentrirte 
Schwefelsiiure 

rothlich -gelb, nach 
20 St. braun. 

Alkaloidea. 

ERDMAKN'S Alkaloid
reagens 

blassgelb 

farblos. Auf Zusatz farblos. Auf Zusatz! 
eines Staubchens Ka- von wenig Braunsteinl 
liumdiehromat vio- violettroth, dann 

lette Farbung dunkel zwiebelroth 

FROHm;'s Alkaloid
reagens 

kirschroth, braun
roth, braun, gelb, 
zuletzt graugelb 

farblos 

i Koncentrirte Sal
'Ipetersaure von 1,35 
bis 1,4 spec. Gew. 

I 
I die anfangs 
Jal'bloseLosung 
spater am Ran-

de blau 
gelb 

blutroth, spliter gelb-Iblutroth, spater gelb- roth, dann rothg'elb, 
roth I roth zuletzt farblos I 

farblos farblos I farblos 

gclb 

farblos 
gelblich. orange, dann blut-I orange, dann roth hochg'clb, spater 

roth, nach 30 Minuten bis karminroth, auf kil'schroth 
karminroth. Die ein paar Tropfen 

frische Losung mit Wasser kil'schroth 
Bromwassel'versetzt: 
I purpurfarben 

Untersuchung au/, Alkaloide. Lieg't cin Alkaloid als solches, oder ein Alkaloid
salz im rein en Zustande vor, so ist die Identificirung nichtallzu schwer. Man stellt als
dann die in vorstehender Tabelle angegebenen allgemeinen Reaktionen an, erhalt dadurch 
einen Fingerzeig, in welche Gruppe das Alkaloid gehOrt und vervollstandigt die Ulltcr
suchung hierauf durch Vornehmen von Special-Reaktionen, deren A usfall man mit rei n c m 
l\Iaterial kOIitrolirt. 

Liegt ein vollig unbekanntes Objekt vor, d. h. weiss man nicht, ob ein Alkaloid 
iiberhaupt, und bejahenden Falles, welches Alkaloid zugegen ist, so ist man genothigt, 
einen systematischen Untersuchungsgang einzuschlagen. Ein solcher Gang beruht auf 
folgenden Thatsachen: die sauren weinsauren Salze der Alkaloide sind erfahrungsgemass 
sammtlich in Alkohol von 80-90 Proe. Hislich. l\1an kann also durch Alkohol die sauren 
'\Yeinsauren Alkaloide aus den betreffenden Objekten ausziehen. Sind letztere Leichentheile, 
so gehen in die alkoholische Losung ausserdem auch noch andere Extraktivstoffe iiber, wie: 
Fette und Fettsauren, Leim, Pepton und derg·l. Man reinigt die alkoholisch-weinsaure 
Alkaloidlosung dadurch, dass man sie zur Sirupskonsistenz eindunstet, darauf mit Wasser 
aufnimmt und die Losung filtrirt, wodurch das Fett der Hauptsache nach abgeschieden 
wird. Dampft man nun das wasserige Filtrat zur Sirupskonsistenz ab und riihrt den 
siruposen Riickstand mit dem mehrfachen Volumen starken Alkohols an, so werden die 
peptonartigen und Leimsubstanzen der Hauptsache nach ausg·efallt. Dadul'ch, dass man 
die beschriebenen Operationen mehrfach wiederholt, werden clie storenden Verunreinigung'cn 
der Hauptsache nach beseitigt. Die hinterbleibende Losung wird nun unter bestimmtcn 
Bedingungen mit Losungsmitteln ausgeschiittelt. 1m einzelnen wird zweckmassig, wie 
folgt, verfahren: 

Verfahren nach STAS-OITO. Das Ulltersuchungsobjekt wird zerkleillert, in einen 
Kolben gebracht, und wenn es alkalisch reagirt, mit Weinsaure de uti i c 11 angesauert. 
Reagirt es sauer, so iibersattigt man zunachst schwach mit N atriumkarbonat und macht 
alsdann mit Weinsaure wieder deutlieh sauer. Hierauf iibergiesst mall die angesauerte 
Masse mit dem 2-3fachen VolumElll 96proc. Alkohols. Man setzt ein geniigend lallges 
Glasrohr als Riickfiusskiihler auf, erwarmt etwa 6 Stunden im Wasserbade auf 60-70° C. 
und lasst erkalten. 1st die Reaktion der Liisung nicht deutlich sauer, so muss Weinsaure 
zugegeb('n und wiederum erwarmt werden. Hierauf giesst man die Extraktionsfiiissigkeit 
ab, iibergiesst den Riickstand im Kolben nochmals mit dem 2fachen Volum weinsaure
haltigen Alkohols und extrahirt in der eben beschriebenen Weise ein zweites Mal. W cnn 
es niithig erscheint, wird die Extraktion noch ein drittes Mal wiederholt. 

Man vereinigt die Extraktionsfiiissigkeiten, filtrirt sie, wo bei man eine etwa sich 
absondernde Fettschieht miiglichst entfernt, und dampft sie in einer kugeligen Porcellan
schale von etwa 12-15 em Durchmesser bei einer 60 0 C. nieht iibersteigenden Warme 
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bis zur Sirllpkonsistenz ein. N ach dem Erkalten riihrt man den Riickstand mit Wasser 
gut an und filtrirt die Fliissigkeit durch ein mit Wasser genasstes Filter. Das Filtrat 
wird durch Eindampfen wiederum zur Sirupkonsistenz gebracht, darauf erkalten gelassen 
und alsdann mit dem 3-4fachen Volumen 96proc. Alkohols, welchen man in kleinen 
Portionen zugiebt, gut verriihrt. Man spiilt die Fliissigkeit in einem ERLENMEYER-Kolben, 
Hisst iiber Nacht absetzen und filtrirt von den Ausscheidungen (Leim, Pepton) durch ein 
mit Alkohol befeuchtetes Filter abo Das alkoholische Filtrat lasst man wiederum bis zur 
Sirupkonsistenz abdunsten, riihrt den Riickstand nunmehr mit Wasser an und filtrirt nach 
dem Absetzen durch ein mit Wasser genasstes Filter. Das wasserige Filtrat wird aber
mals zur Sirupkonsistenz abgedullstet, del' Riickstand wiederum mit dem mehrfachen Vo
lumen Alkohol verriihrt, die Fliissigkeit nach dem Absetzen filtrirt und das Filtrat ein
gedampft. Diese Reinigung des Extraktes durch abwechselndes Behandeln mit Wasser und 
mit Alkohol wird so oft wiederholt (in den meisten Fallen ist namentlich die Alkohol
fallung wiederholt auszufiihren, wahrend 2-3malige Behandlung mit Wasser geniigt), bis 
del' erhaltene Verdampfungsriickstand schliesslich sowohl in Wasser als in Alkohol ldar 
loslich ist. Man verdunstet nun ctwa vorhandenen Alkohol auf dem Wasserbade voll
standig, lost den Riickstand in ctwa 100-150 ccm Wasser, filtrirt die Losung durch ein 
mit Wasser genasstes Filter und iiberzeugt sich davon, dass sie deutlich sauer rcagirt. 

Fig. 43. Gh~g'('msS(' mit . t1kr (-hter ,,'Rmlull,t: lUlU .\I t(IUl1 ll'n wm .\ ~th (' r , B"Hzin tlnel PctmHit hrr. 

A. Ausschiittelung del' saurcn Fliissigkeit mit Aethcr. Man schiittelt 
die deutlich sauer reagirende Losung mit etwa dem g-leichen Volumen reinen Aethers 
10-15 Minuten aus, lasst absetzen und trennt beide Schichten mit Hilfe des Scheide
trichters. Man wiederholt das Ausschiitteln noch zweimal mit neuen Mengen Aether, 
nothigenfalls so oft, bis del' Aether farbende Theile nicht mehr aufnimmt. 

In die atherische Losung gehen iiber: Fett und Fettsauren, Harze, Farbstoffe, 
aber auch in klein en Mengen einige Alkaloide schwach basischer Natur, wie Colchicin, 
Coffeln [Digitalin], ferner Spuren von Atropin und Veratrin. 1st del' Auszug 
rothlich oder violett gefarbt, so kann er auch Apomorphin enthalten. In die athe
rische Losung geht aus saurer Fliissigl<eit auch etwa vorhandenes Pikr otoxin und 
Cantharidin iiber. 

Man verdun stet den Aether oder destillirt ihn ab und erhalt nun einen Riickstand, 
del' vorzugsweise aus Fetten und Fettsauren besteht. Man zieht diesen unter Erwarmen 
mit klein en Mengen Wasser aus, filtrirt die Liisung durch ein mit Wasser genasstes 
Filter und priift die Liisung durch den Geschmack, ob sie bitter ist, ferner durch die a1l
gemeinen Alkaloid-Reagentien (Phosphor- Molybdansaure oder Phosphor-W olframsaure) 
darauf, ob iiberbaupt ein Alkaloid zugegen ist. Sollte dies del' Fall sein, so muss die 
Natur des vorhandenen Alkaloids durch Special-Reaktionen festgestellt werden. Zum Ab
dunsten von Aether oder Petrolather benutzt man sog. Aetherschalen mit sellkrechten 
Wandungen. 

B. Ausschiittelung del' alkalischen Fliissigkeit mit Aether. Die bei del' 
vorigen Ausschiittelung mit Aether hinterbliebene saure Fliissigkeit wird alsdann durch 
Zufiigung von Natronlauge in einigem Ueberschuss (letzterer ist nothwendig, um Morphin 
in Liisung zu halten) versetzt und nun wiederum drei oder mehrmals mit Aether aus
geschiittelt. Man vermeide hierbei heftiges Schiitteln, da sonst haufig Emulgirung eintritt, 
welche man iibrigcns durch Zufiigung einiger Tropfen starken Alkohols zu beseitigen ver
suchen kann. Man vereinigt die Aetherschichtcn und schiittelt sie etwa dreimal je mit 
kleinen Mengen Wasser aus. Alsdann lasst man die Aetherschicht gut absetzen, scheidet 
sie von dem abgetrennten Wasser und filtrirt sie durch ein trockenes Filter. Die athe
rische Losun,g kann enthalten: Aconitin, Atropin, Brucin, Chelidonin, Chillin, 
Coca1n, Codcln, Coniin, Delphinin, Emetin, Hyoscyamin, Narkotin, Nikotin, 

14* 
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Papaverin, Physostigmin, Pilocarpin, Solanidin, Strychnin, Thebaln, Ve
ratrin. Ferner Reste von Colchicin und Coffeln, von Bitterstoffen Digitalin. 

Man entzieht der Aether-Lllsung nunmehr die Alkaloide durch mehrmaliges Aus
schiitteln mit schwefelsaurehaltigem Wasser. Alsdann priift man die schwefelsaure Lllsnng, 
ob sie bitter schmeckt, macht sie wieder mit Natronlauge deutlich alkalisch und schiittelt 
sie wiederum mehrmals mit rein em Aether aus. Die vereinigten atherischen Ausziige 
werden zunachst dreimal mit je klein en Mengen Wasser gewaschen, alsdann der freiwilligen 
Verdunstung iiberlassen. Es hinterbleiben in fiiissiger Form: Conlin und Nikotin, die 
iibrigen der oben angefiihrten Alkaloide werden allmahlich fest, bleiben aber gewllhnlich 
amol'ph. Strychnin geht bald in den krystallisirten Zustand iiber. 

Erseheint das hinterbleibende Alkaloid noch nicht rein genug, so kann man es in 
salzsaurem oder sehwefelsaurem Wasser lllsen und diese Lllsung mit Thierkohle behandeln. 
Das Filtrat ist alsdann wieder mit N atronlauge alkaliseh zu machen und mit Aether aus' 
zusehiitteln. In diesem Falle ist jedoeh die benutzte Thierkohle hinterher mit Alkohol 
einige Male au s z uk 0 c hen, da sie mllglicherweise Alkaloidsalze auf sieh nieder
gesehlagen hat. 

Die Identifieirung des Alkaloides erfolgt in der Weise, dass man auf kleine Mengen 
des freien Alkaloides naeh einander: Kone. Sehwefelsaure, FROHDE'S Reagens, ERDMANN'S 
Reagens und kone. Salpetersaure einwirken lasst und im Anschluss bieran Special-Reaktionen 
ausfiihrt. Man nimmt diese Reaktionen auf Uhrglasern vor, auf welchen man vorher je 
einige Tropfen der atherischen Alkaloidillsung hatte verdunsten lassen. . 

C. Ausschiitt.elung mit Aether aus ammoniakalischer Fliissigkeit. Die 
bei voriger Ausschiittelung zuriiekgebliebene, iiberschiissige Natronlauge enthaltende Fliissig
keit versetzt man mit soviel Ammoniumchlorid, dass alles N atronhydrat sicher umgesetzt 
",-ird, und sehiittelt 2-3 Mal mit kleinen Mengen Aether aus. Bei Anwesenheit von 
Apomorphin hinterlasst der durch Schiitteln mit Wasser gereinigte Aetherauszug beim 
freiwilligen Verdunsten einen griinen, krystallinisehen Riickstand; in der Regel treten beim 
Eindunsten infolge Zerset.mng des Apomorphins rothe, blaue, griine Farbenerscheinungen auf. 

D. Aussehiittelung mit Amylalkohol aus ammoniakalischer Lllsung. Die 
bei der vorigen Ausschiittelung hinterbliebene ammoniakalische Fliissigkeit wird zunachst 
mit Salzsaure deutlich aber schwach angesauert, dann erwarmt, bis alIer Aether ver
dunstet ist. Man iibersattigt alsdann mit Ammouiak und schiittelt mit heissem Amylalkohol 
aus. Das Absetzen der leicht emulgirenden Fliissigkeit befllrdert man durch Placiren des 
Gefasses an einen warmen Ort. Bevor man zum zweiten und dritten Male mit heissem 
Amylalkohol ausschiittelt, macht man die Fliissigkeit jedesmal mit Salzsaure sauer und als
dann mit Ammoniak wieder alkalisch, weil das Morphin nur in seiner amorphen Form 
relativ gut in Amylalkohol 10s1ich ist. - Die vereinigten Amylalkohol-Ausziige reinigt man 
zunachst durch Ausschiitteln mit heissem Wasser, dann entzieht man ihnen das Murphin 
durch Schiitteln mit schwefelsaurem Wasser und priift die Losung, ob sie Jodsaure redu
cirt. 1st dies der Fall, so macht man wieder ammoniakalisch und schiittelt von neuem 
mit Amylalkohol aus. Der durch Was chen mit Wasser gereinigte Amylalkohol wird unter 
vermindertem Druck zum grossten Theile abdestillirt, den Rest der Lllsung lasst man auf 
dcm Wasserbade abdunsten, worauf das Morphin als solches hinterbleibt. Man priift: Ge
schmack, ferner Verhalten gegen Special-Reagentien: Salpetersaure, FROHDE'S Reagens, 
Ferricyankalium-Ferrichlorid, neutrales Ferriehlorid. Dem Morphin kann etwas Narce1n 
beigemengt sein. 

E. Extraktion des Verdampfllngsriickstandes mit Alkohol. Die bei der 
letzten Extraktion hinterbliebene Fliissigkeit wird mit Kohlensaure iibersattigt, unter ZIl
salz von reinem Sande zur Troekne verdampft und der zerriebene Riiclistand mit absolutem 
Alkohol in der Wiirme extra.hirt. Man verdampft den Alkohol, behandelt den Riickstand 
mit warmem Wasser, filtrirt, dUllstet das Filtrat ein, nimmt den Riickstand mit absolutem 
Alkohol auf und iiberlasst die Lllsung del' freiwilligen Verdun stung. Das hinterbleibende 
Alkaloid kann N areeln und Curarin sein. Ferner Wiirden an dieser Stelle auch B er
berin und Cytisin gefunden werden. 

Verfahren Bach DRAG EN DORFF. Das zerkleinerte Objekt wird bei 50-60 0 C. mit 
schwefelsaurehaltigem Wasser (auf 100 g breiformiges Objekt = 5 g :Schwefelsaure von 
20 Proc.) einige Stunden lang macerirt. Dann wird kolirt und das Ausziehen wiederholt. 
Die Kolaturen dunstet man zur Sirupkonsistenz (nieht zur Trockne) ein und vermiseht 
diesen sirupllsen Riickstand mit dem 4-5 fachen V olumen starken Alkohols. Man priift 
jetzt, ob die Fliissigkeit deutlich sauer ist, andernfalls muss noch verdiinnte Schwefelsaure 
zugegeben werden. Naeh 24 stiindigem Absetzen wird filtrirt. Das Filtrat wird durch 
Eindunsten (oder Abdestilliren im luftverdiinnten Raume) vom Alkohol befreit. Den Riiek
Stand nimmt man mit cineI' passenden Menge Wasser (100-300 ccm) auf, filtrirt durch 
ein mit Wasser befeuchtetes Filter und unterwirft die durch Anwesenheit von 
schwefelsaure deutlich saure Fliissigkeit nachstehendem systematisehen Ausschiitte
lungsverfahren. 
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1) Man schiittelt mit Petroleumbenzin aus, welches frisch destillirt wurde und 
von welch em die bei 40 -70 0 C. iibergehenden Antheile zu verwenden sind. 

Die Petrolather-Losung kann enthalten: Piperin (Pikrinsaure, Salicylsaure, 
Benzoesaure, Kamphor, Oele, Cardol, Capsicin, gewisse Bestandtheile von Aconit und 
Helleborus, Ester der Salicylsflure, Benzol'saure und Zimmtsaure mit Kresol, Guajacol, 
Naphthol). 

2) Man schiittelt nunmehr mit Ben z 0 1 aus. Von dies em konnen gelost werden: 
Coffeln, Geissospermin, Spuren Veratrin, Delphinoldin, Hydrastin, Piperin. 
(Cantharidin, Anemonin, Santonin, Caryophyllin, Cubebin, Aloetin, Elaterin, Colocyntheln, 
Populin, Digitalin, Strophanthin, Gratiolin, Pikrinsaure, Cbrysaminsaure, Benzoesaure, Sali
cylsaure, Spuren von Hydrochinon, Brenzkatechin. Resorcin, Salophen, Nenrodin, Malakin, 
Tbermodin, einige Bitterstoffe, wie Absynthiin, Quassin, Menyantbin, Ericolin, Cnicin.) 

3) Man scbiittelt nunmehr mit Chloroform aus. In dieses gehen iiber Spuren 
der sub 2 genannten Substanzen, ferner Spuren von Brucin, Narkotin, Physostygmin, 
Veratrin. Dclphinoldin, Berberin, Oxyacanthin. Ganz besonders aber sind in der Chloro
formausschiittelung zu erwarten: Theobromin, Colchicin, Papaverin, Narceln, 
Hydrastin, Chelidonin, Cinchonin, Cinchonidin, Cinchotenin, Cinchotenidin, 
Jervin, Lycaconitin, Myoctonin, Quebrachamin, Hypoquebrachin, Aspido
spermin, Quebrachin, Pereirin, Solanidin, Cryptopin, Antifebrin, Digi
tal e In, Con vall am a rin, Saponinartige Korpel', Helleboreln, Adonidin, Syringin, Pikro
toxin, Colocynthin, Aesculin, Gelseminsauro, Analgen. 

4) Die saure Fliissigkeit kann jetzt mit Amyl al k 0 hoI ausgeschiittelt werden. Dies 
ist indessen nur dann nothwendig, wenn vorher (sub 3) Aloetin gefunden worden ist. In 
den Amylalkohol geht iiber: A loIn. 

Man entzieht alsdalln das in der sa u r e n Fliissigkeit geloste Chloroform oder den 
Amylalkohol durch Schiitteln mit wenig Petrolather, iibersattigt die Fliissigkeit mit Am
moniak bis zur deutlich alkalischen Reaktion ulld unterwirft die alkalis ch e Fliissigkeit 
folgenden Ausschiittelungen: 

5) Man schiittelt mit Petrolathcr aus. In dicsen gehen iiber: Coniin, Nikotin, 
Sparteln, Lobeliin, Piperidin, Pyridin, Picolill, Chinolin, Anilin, 0- u. p-Tolm
din, Kairin, Thallin, Phenocoll, Antipyrin. Ferner Conydrin, Aconitin, Delphinin, 
geringe Mengen Brucin und Strychnin, Quebracho- und Geissospermum-Alkaloide, 
Gelsemin, Emetin, Veratrin, Chinin, Hydrochinin, Chinamin, Oxyacanthin. 
- Endlich Zersetzungsprodukte des Eiweisses: Mono-, Di-, Trimethylamin (ferner die 
namliehen Aethyl-, Propyl- und Amyl-Derivate). 

6) Man schiittelt mit Ben z 0 1 aus. Dieses nimmt ausser den sub 5 aufgefiihrten 
Alkaloiden auf: Methyl- und Aethylstrychnin, Conchinin, Cinchonamin, Cocaln, 
Atropin, Hyoscyamin, Physostygmin, Eseridin, Pilocarpin, Jaborin, Pilo
carpidin, Sabadillin, Delphinoldin, Alkaloide von Aconitum Lycoetonum, N ar
kotin, Codem, Thebain, Apomorphin, Taxin, Antipyrin, Thallin, Ephedrin, 
Pseudephedrin, Tolypyrin. 

7) :Man sehiittelt jetzt mit Chloroform aus. In dieses gehen iiber: Reste des 
C in eh 0 nins, Pap a veri n s, N ar c e in s, ferner Cin ch 0 nidin, Be r b erin, kleine :Mengen 
:Morphin, Analgen. 

8) Man schiittelt mit heissem Amylalkohol aus. Dieser lost: Morphin, So
I anin, S alic in, ferner Reste des Convallamarins, Saponins, Senegins, N arceIn, Cytisin, 
Cholin, Urethan, Gallanol 

9) Die riickstandige wasserige Fliissigkeit wird mit Glaspulver eingedampft und der 
eingetrocknete und zerriebene Riiekstand mit Chloroform extrahirt. In dieses kann 
Curarin iibergehen. 

Alkanna. 
Radix Alkallnlle. Radix Alkannae rubrae. Radix Anchllsae rubrae s. tinc· 

toriae. Radix Bllglossae rubrae s. arvensis. - Alkannawurzel. Blutwurzel. 
Fiirberkrautwurzel. Mahagoniwurzel. Orcanette. Potagenlmrzel. Rothfarberwurzel. 
Rothe Ochsenzllngenwurzel. Schminkwurzel. Tiirkische Rothe. - Racine d'orca· 
nette (Gall.). - Alkauna root. -

}Iit. diesen Namen bezeichnet man rothfarbende WUTzeln und zwar ur~priinglich die 

Wurzel der zu den Lythraceen gehiirigen Lawsonia alba Lam., deren Blatter 
noeh jetzt unter uem Namen Hennah zUln Farben der Fingernagel und anuerer Korper
theile im Orient Verwendung tin den, auch sonst zum Farben benutzt werden. 
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Jetzt versteht man unter diesem Namen die Wurzel der Borraginacee Alkanna 
tinctoria L., die urn das Mittelmeer heimisch ist und reichlich in Ungarn vorkommt, wo 
man sie fUr den Handel sammelt. Die Wurzel ist his 20 em lang, 0 hen 1 cm dick, der 
Holzkorper oben in 4-6 Th. gespalten, die um einander gedreht sind. Die Rinde ist in 
den aussersten Theilen blattrig. Nur die Mittelrinde und die aussersten Theile des 
Bastes sind Sitz des Farbstoffes. Statt dieser echten Wurzel gelangen nicht selten in den 
Handel Wurzeln anderer Borragineen, die'" ebenfalls eine farbstofffUhrende Rinde haben, 
oder die man mit Fernambuk nachgefarbt hat. 1m letztern Falle zeigt sich auch der 
Holzkorper gefarbt. Dahin gehOren die Wurzeln von Onosma echioides L. (Radix An
chusae lnteae aus der Provence), dicker wie die echte Wurzel, Onosma Emodi Wall. (in 
Nepal), Alkanna Matthioli Tausch, Anchusa officinalis L., Arnebia-Arten. 

Die eehte Droge enthiilt in der Rinde einen Farbstoff: Alkannin (Alkannaroth, 
Anchusin, Anchusasaure) Cl~H1401 zu 5-6 Proe, der in den meisten Losungsmitteln 
sich leicht lost, aber in Wasser unloslieh ist. S. weiter unten. 

Einkauf, Da der werthvolle Bestandtheil sieh nur in den Rindensehichten findet, 
giebt man einer Wurzel mit mogliehst wenig abgeblatterter Rinde den Vorzug. 

Anwendung. Wird nur des Alkannins wegen angewendet. 
Alkannapapier. Dureh Tranken von schwedischem Fliesspapier mit einem wein

geistigen Alkannaauszug erhalt man rothes Reagenspapier, aus diesem durch Sodalosung 
(1 : 100) blaues - beide mit den Eigenschaften der entsprechenden Lackmuspapiere. 

Rp. 

Aqua deutifrieia GUNTHER. 

Tincturap Alkannae (1: 10) 200,0 
Spiritus Melissae 70,0 
Spiritus (90"10) 800,0 
Olei Rosae 3,0 
01. Menth. pip. 9,0. 

Oleum Ilyperiei. 
Johannis-Oel. 

Rp. Olei Rapae q. s. 

wird mit OM Alkannae q. s. gefiirbt. 

Oleum JIIaca88ar DIETERICH. 

Rp. Olei Amygdalarum 1000,0 
(vel Olivarum, Arachidis) 
Olei Bergamottae 3,0 
Olei Citri 1,0 
Cumarini 0,05 
Olei Alkannae q. s. 

Sirupu8 cBeroleus. 

Rp. Sirupi Aurantii florum 40,0 
Sirupi Ipecacuanhae 10,0 
Sirupi Sacchari 100,0 
Tincturae Alkannae alkalinae q. s. 

ad colorem satis caeruleum. An Stelle des .Blau
Veilchensafts· fiir den Handverkauf. 

Tlnetura AlkBnnae aeida. 
Rp. Radicis Alkannae 10,0 

Alkohol. absoluti 100,0 
Acidi acetici (96"10) 1,0. 

Zum Rothflirben wcingeistiger ]"liissigkeiten. 

TinctorB Alkannae BIIlBlina. 
Rp. Radicis Alkannae 10,0 

Natrii carbonici crystaU. 10,0 
Aquae destillatae 65,0 
Spiritus (90"10) 35,0. 

Zum Blaufilrben wilsseriger FlUssigkeiten. 

l'ngllentum potubile rubrum. 
Krebsbutter. 

Rp. Adipis suilli 200,0 
Radicis Alkannae 5,0. 

Wird 1-2 Stunden im Wasserbade digerirt, dann 
kolirt oder filtrirt. In manchen Gegenden be
liebtes Volksheilmittel. FUr KUchenzwecke 
nimmt man an Stelle von Scbweineschmalz 
frische. Butterfett. 

JIIahagoni·Beize fiir Holz. 
Rp. Radici. Alkannae 15,0 

Ligni Aloes 30,0 
Sanguinis Draconis 30,0 
Spiritns (95"10) 500,0. 

Das mit Salpetersilure vorgebeiztc Holz wird nach 
dem Trocknen mehrmals bpstrichen, dann ge5lt 
und polirt. 

Alkanninum. Alkannarotb. Anchnsin. Anchnsasilnre. Psendalkannin. 
ClIiHuO,. Mol. Gew. = 258. Man unterscheidet zwei Sorten, von denen die technisehe 
fUr den Pharmareeuten die wichtigere ist. 

A. Reines Alkannin. Man zieht die getrocknete und gepulverte Wurzel mit 
Petroleumather aus und verdunstet den Auszug. Der Riickstand wird in 3-5procentiger 
Kalilauge gelost, die indigoblaue Losung filtrirt und nun mit Acther ausgeschiittelt, 
welcher eine zwiebelrothe Substanz aufnimmt. Durch Ansauern der alkalis chen Losung 
faUt das Alkannin in braunrothen Flocken aus. Man sammelt diese, wascht und trocknet 
sie, lost sie in Aether und lasst di.e Losung abdunsten. Das Alkannin hinterbleibt als 
dunkelbraunrothe Masse von Metallglanz, welche schon unterhalb 100 0 C. erweicht. 
Unloslich in Wasser, loslich in Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, 
Chloroform, Eiscssig, auch in Fetten und fetten sowie atherischen Oelen. In alkoholischer 
Losung wird es dureh langeres Erhitzen in "Alkannagriin" umgewandelt. Durch Ammolliak 
geht die rothe Farbung des Alkannins in illdigoblaue Farbung iiber. 



Alkekengi. Allium. 215 

B. Technisches Alkannin (Alcanninum Erganzb.). Das kaufliche Produkt wird 
erhalten, indem man die getrocknete und gepulverte Wurzel mit Petroleumather erschiipft 
und den filtrirten A.uszug durch A.bdestilliren des Losungsmittels zur Extraktdicke bringt. 
Eine harz- oder salbenartige, fast schwarze Masse mit griinlichem Reflex, in den oben 
angegebenen Losungsmitteln mit schOn rother Farbe loslich. Es empfiehlt sich, aus 
diesem durch Anreiben mit moglichst wenig Mandelol ein Oleum Alkannae concentratum 
zu bereiten, und dieses zum Farben der Uele, Salben etc. zu benutzen. 

Beide Praparate dienen an Stelle der Alkanna-Wurzel zum Rothfarben von Fetten 
oder. Tincturen. Ob eine Farbung durch A.lkanna vorliegt, erkennt man an der Blaufarbung 
durch Ammoniak. 1m Zweifelsfalle giebt die spektroskopische Betrachtung der neutralen, 
bezw. alkalisch gemachten spirituosen Ausziige einwandsfreie Auskunft. Wie das Spektmm 
des Alkannins beschaffen ist, lemt man an Vergleichs-Praparaten kennen. 

Alkekengi. 
Physalis Alkekengi L. Solanaceae-Solaneae. Heimisch in Europa und Asien, 

in Nordamerika eingeschleppt. Verwendung finden die Beeren: 
Fructus Alkekengi. Baceae Alkekengi. Baccae Halieababi. Fructus Solani 

vesicarii. Blaseu-Kirschen. Blasenpuppen. Boberellen. Erdklrschen. Hirschweichsel. 
Judas- oder Judenkirschen. Monchspuppen. RothschlOtten. Saltrian. Schlotten. 
Steinkirschen. 'feufelskirschen. Winterkirschen. Alkekenge. Coqueret (Gall.). -

Die Beeren sind von der Grosse einer kleinen Kirsche, glanzend roth, zweifacherig 
mit zahlreichen Samen, von sauerlich-siissem Geschmack, vom aufgeblasenen, scharlach
rothen Kelch umhiillt. Letzterer ist von bitterem Geschmack und vor der Verwendung 
der Beeren zu entfernen. 

Trocken sind sie" zusammengeschrumpft, braunroth. Sie geIten als diuretisches 
Mittel, das aber nur noch im Handverkauf verlangt wird. Man verwendet entweder einen 
Aufguss der trockenen, oder den Saft der frischen Friichte. In Essig eingelegt, werden sie 
auch gegessen, sowie die einiger anderer Arten: Ph. peruviana L. (Strawberry Tomato, 
Cape Goseberry, Brazil Cherry, Ananaskirsche), Ph. philadelphica Lam. u. a. 
Die Wurzel der letztgenannten Art wird auch als Diureticum verwendet. In Mittel- uUlL 
Siidamerika gilt Ph. angulata L. als tonisches Arzneimittel. 

Der Kelch entballt einen Bitterstoff: Physalin C14H1605• 

Geheimmittel. LAVILLE'S Gicht- und Rheumatismusmittel; hierzu gehoren: 
1) Gichtpillen, Pilules preventives de la goutte. Sie bestehen aus dem wein

geistigen Extrakt der Judenkirschen, aus Natronwasserglas und Eibischpulver. 
2) Gichtwein, Liqueur antigoutteuse. Dieser enthiilt Chinin, Cinchonin, Chinoidin, 

Colchicin, Chlorcalcium, Koloquinth~nextrakt, gelOst in verdiinntem Weingeist und spa
nischem Wein. 

Allium. 
Die Zwiebeln zahlreicher Arten der Gattung Allium (Liliaceae-Allioideae-A.llieae) 

dienen wegen ihres scharfen Geschmackes und Geruches, die sie schwefelhaltigen Oelen 
verdanken, arzneilichen Zwecken, bei uns meist nur noch in der Volkmedicin. 

Zu erwahnen sind die folgenden: 

I. Allium sativum L. Heimisch in der Songarei, vielfach kultivirt in 2 Varietaten. 
a) vulgare Doll (Knoblauch) mit eiformigen Neben-Zwiebeln. b) Ophioscorodon DOll 

(Perlzwiebel, Rocambole) mit rundlich-eiformigen Nebenzwiebeln. 
Die Zwiebeln der ersten Varietat find en hier und da noch Verwendung als: Bulbus 

A.llii satlvi, Radix Allii sativi. - Garten-Knoblauch; Knoblauch; Lauch. - Tete 
d'ail (Gall.). - Garlic (U-St.). 
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Die Nebenzwiebeln (Knoblauchzehen) sind Hinglich eiformig bis lanzettlich, eckig, 
gebogen. Von bekanntem, scharfen Geschmaek und Geruch. Sie enthalten 0,9 Proc. eines 
atherischen Oeles. 

Der Knoblauch wird in der Regel vom Gartner geholt, bisweilen aber auch in der 
Apotheke, dann am besten im Keller mit Sand bedeekt vorrathig gehalten. Einstmals 
innerlich und ausserlich, sogar als Schutz gegen ansteckende Krankheiten viel benutzt, 
ist er heute als Arzneimittel veraltet; selten dient er noeh, mit J\Iileh oder Wasser abge
kocht, zum Klystier gegen Maclenwiirmer. 

1m Trank des U ngarn Kov ATZ gegcn Wasserscheu ist Kno blauch der Hauptbestandtheil. 
Sirupus Allii. Syrup of Garlic (U-St.). Frischen Knoblauch, gesclmitten und 

gequetscht :l00 g, Essig (6proc.) 300 cern lasst man 4 Tage lang stehen, presst ab, zieht 
nochmals mit 200 ccm Essig aus, vereinigt die Pressfiiissigkeiten, filtrirt, lost darin 
800 g Zucker und bringt mit Essig auf 1000 ccm. 

Oleum Allii sativi. KuoblauchOl. Essence d' Ail. Oil of Garlic. 1st das Des
tillat des Krautes und der Zwiebeln der Knoblauchpfianze, Allium sativum L. Es hat 
gelbe Farbe und unangenehmen, hochst penetranten Knoblauchgeruch. Spec. Gew. 1,046 
bis 1,057. Optisch ist es inacti v. 

Knoblauchol enthalt verschiedene Sulfide, besonders COH10S~, ausserdem COH12S" 
CoH1oSa etc., aber kein Allylsulfid. Es wird zum Aromatisiren von KnoblauchWiirsten 
verwendet. 

II. Allium Cepa L. (Sommerzwiebel. 1) Vaterland nicht sicher bekannt, vielleicht 
Paliistina, Turkestan etc., seit langer Zeit in Kultur. Die Zwiebeln: 

Bulbus Cepae. Die frische Zwiebel. Bolle. Zipolle. - Oignon (Gall.). - ist rundlich, 
etwas platt gedriickt mit seheibenfiirmiger Achse (Zwiebelkuchen) und etwa 10-12 spiralig 
daran angeordneten, zusammenschliessenden Niederblattern (Schalen), von denen die iiusseren 
papierdiinn und trocken, die inneren fleischig sind. Geruch und Geschmack bekannt. Eut
halt 0,05 Proc. eines linksdrehenden Oeles. 

Sie wird hangend an eincm kiihlen Orte aufbewahrt. Aus der geriebencn Zwiebel 
(15 Th., Wasser 60 Th., Weingeist 15 Th., Zucker 150 Th.) kocht man einen Sirupus 
C e p ae; ihr Saft ist ein Bestandtheil der Zwiebelbonbons und dient in der Thicrheilkunde 
bisweilen in Pulvermischungen zur Unterstiitzung der Wirkung der Asa fotida. 

Pulvls Equornm viridis. 
Rp. Asae foetid:le 5,0 Camphorae 1,0 

Seminis Foenugraeci 40,0 Frllctuum Laud 10,0 
Fructuum Coriandri 5,0 Capitis mortui 5,0 
Salis culinaris 40,0 Kalii nitrici 10,0 
Pulveris herbaruffi 90,0 Reminis Nigellae 10,0 

Fructuum Juniperi 10,0 
werden mit 20,0 grob geriebencr Zwiebel gemischt und durch ein grobes Sieb geschlagen. 

Oleum ABii Cepae. ZwiebelOl. Essence d'Oignon. Oil of Onion. ZwiebeHiI. 
Wird durch Destillation der ganzen Zwiebelpfianze Allium Cepa L. gewonnen. 

Dunkelbraunes, diinnfiiissiges Oel von scharfem, anhaftendem Zwiebelgeruch. Spec. Gew. 
ca. 1,03. Drehungswinkel (100 mm - Rohr) = - 5°. Zwiebel01 besteht hauptsachlich 
aus einem Disulfid C6H12S2 und anderen schwefelhaltigen Korpern. Allylsulfid (CaHo)2 S, 
das nach dem Oele seinen Namen erhielt, ist nach neueren Untersuchungen kein Bestand
theil des Zwiebelols. 

Oleum Allii ursini. Biirlauchol. 1st durch Destillation der ganzen Barlauchpflanze 
Allium ttrsinum L. (Liliaceae) erhalten worden: Dunkelbraunes nach Knoblauch riechen
des Oe1 vom spec. Gew. 1,01; besteht fast ausschliesslich aus Vinylsulfid (C2Ha:2 S. 

III. Allium Victorialis L. Heimisch auf den Gebirgen I\litteleuropas, durch das 
ni:irdl. Asien bis Kamtschatka, China, Japan und im westl. ~ordamerika. Langlichrund 
bis fast cylindrisch, gebogen, die aussern Schuppen netzfaserig. 

Bulbus Victorialis longus. Allermannsharnisch. Lange Siegwurz. Wilder AI
rann. Alpenknoblauch. Damit hiiufig zusammengefordert werden in der Apotheke die 
runden, ebenfalls netzfaserigen Zwiebeln von Gladiolus cOlllmunis L. "Bulbus Vic
torialis rotundus". 

1) Die Winterzwiebel stammt von Alliulll fistulosum L., ursprunglich heimisch 
III Sibirien, deren Zwiebeln friiher als Radix Cepae oblongae Verwendung fanden. 
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American Consumption Cure, Schwindsuchtmittel von ZENKER in Berlin, ist 
Zuckersirup mit Zwiebelsaft; desgIeichen 

American Coughing Cure des Farmers GRAUDENZ. 
G. A. W. MAYER'S weisser Brustsirup ist weisser Sirup mit einer Spur Zwiebel-

oder Rettigsaft 
MENE MAURICE'S Huile acoustique, sowie 
TAYLOR'S Ohrcnbalsam sind mit Alkanna gefarbtes Mandelol mit Zwiebelsaft. 
PIDERIT'S S a I be ist ein Gemisch aUB Honig, Zwiebelmus, Wachs, Fichtenharz und 

schwarzer Seife. - Unter "Wanzentod" wird zum VertiIgen der Wanzen in Zeitungen 
heisser Zwiebelsaft empfohIen. 

Aloe. 
Aloe (Germ. Helv. Anstr.). Aloe capensis. Aloe lucida. Succus Aloes inspis

satns. Succus Sedi amari. - Bii.rengalle. Haifischleber. Siidweh. - Aloes du 
Cap (Gall.). -

Aloe africana Miller. A. vera L. (syn.: A. vulgaris Lamarck). A. spicata 
Haworth. A. ferox Miller (zweifelhaft). Liliaceae-Asphodeloideae-Aloinae. 

Vorkommen der Aloe. Die genannten Arten und ·wohl noch andere liefern aus 
ihren Blattern die Aloe. Dieselbe bildet in der Pflanze einen dlinnen Harzsaft, der in 
grossen Zellen enthalten ist, welche die Phloemtheile der Gefassblindel auf der Aussenseite 
in einem Halbkreis umgeben. Manche Arten, die keine Aloe flihren, haben an Stelle dieser 
Zellen dickwandige Bastfasern. 

Gewinnung dm" Aloe. Man schneidet die Blatter ab und lasst den Aloesaft in 
Gefiisse ausfliessen, worauf er, ,gewohnlich liber Feuer, selten in der Sonne, eingedickt wird. 
Die Art und Weise des Koncentrirens ist von grosser Wichtigkeit fUr die Beschaffenheit 
der Droge. 

Sorten der Droge. Man unterscheidet von den verschiedenen Sorten zwei Typen, 
erstens den der gliinzenden Aloe (Aloe lucida), zweitens den der matten Aloe (Aloe hepa
tica). Beide sind zunachst nur dadurch unterschieden, dass die Sorten des ersten Typus 
das AloIn (s. unten) in amorpher Form, die des zweiten in krystallinischer Form enthaIten. 
Der erste Typus entsteht, wenn der Aloesaft beim Eindicken stark erhitzt wird (anscheinend 
schon, wenn die Temperatur liber 50 0 C. steigt). Daher kann man aus einer matten Aloe 
durch Eindampfen bei starker Warme eine Aloe lucida machen. 

Typus 1, der gZiinzenden A16e. 
Dahin gehOrt als Hauptsorte die officinelle Cap-Aloe. Sie bildet glanzende, zu

weilen briiunlich-bestaubte Massen von griinlich-schwarzer Farbe, in kleinern Splittern mit 
branner Farbe durchscheinend, von grossmuschligem Bruch. Geruch unangenehm, charak
teristisch, Geschmack sehr bitter. 

Sie liefert ein Pulver von rothlichbrauner Farbe mit grlinlichem Stich. Unter dem 
Mikroskop ist sie amorph, lasst nur selten kleine Krystiillchen erkennen. Hat im Sommer 
zuweilen Neignng, auseinanderzufliessen, wenn sie nicht vollig trocken ist. Wird seit dem 
El1de des 18. Jahrhunderts im Kaplande gewonnen und liber Algoabay und Mosselbay aus
gefiihrt. - Es unterliegt keinem Zweifel, dass in den deutschen afl'ikanischen Kolonien 
die Gewinnnng der Aloe mit gutem Erfolge konnte betrieben werden. 

Diesem Typus gehOrt noch die aus Ostindien stammende, glii.nzende Jaffarabad
Aloe an. 

Typus 2, der matten Aloe. 
Aile diese Sorten sind nicht durchscheinend, von heller oder dunkler leberbrauner 

Farbe. Unter dem Mikroskope bestehen sie zum gross en Theil aus Krystallen. 
Barbados-Aloe. Aloe Barbadensis (Brit. U-St.). Aloes des Barbades (GalL). 

Auf dieser lnsel von der Aloe vera L., die man sorgfaltig kuitivirt, gewonnen. Von 
tiefbrauner Farbe, nicht gHtnzend, diinne Splitterchen, zuweilen an den Randern schwach 



218 Aloe. 

durchschimmernd. Harter wie die Kap-Aloe. Wird in England fast ausschliesslich an
gewendet. 

Von geringer Bedeutung fiir Europa sind die weiteren Sorten von Westindien: Cura(,lao, 
Bonaire, Aruba, ferner die von Socotra (Aloe socotrina (Brit. U-St.) auch als Zanzi
bar-Aloe oder indische Aloe bezeichnet), Natal.Aloe, matte Jaffarabad-Aloe etc. 

Eigenscha/ten und Bestandtheile. Aloe ist loslich in der fiinffachen Menge 
Alkohol, Kalilauge, Ammoniak, Essigsaure. Die doppelte Menge kochenden Wassers lost 
ebenfalls, lasst aber beim Erkalten einen namhaften Theil wieder ausfallen. Unloslich ist 
sie in Chloroform; in Aether, Benzol, PetroIather und Schwefelkohlenstoff fast unlolich. 

Sie entbalt Spuren atherischen Oeles, etwa 12,2 Proc. BarbalOIn, 12,7 Proc. Harz 
rZimmtsii.ureester des Aloresinotannols C,z2H2uOu], 1,75 Proc. Asche, 0,15 Proc. Emodin 
C15Hl00~, 10,5 Proc. Wasser, 62,7 Proc. amorphe, wasserlosliche Bestandtheile. Ueber die 
verschiedenen AloIne s. S. 229. Der Gehalt der verschiedenen Sorten an Aloin schwankt 
zwischen 10-20 Proc. Vgl. PEDERSEN Archiv. Pharm. 1898. 200. - Das Harz der Cap
Alo~ ist ein Ester der Paracumarsaure und des Aloresinotannols. 

:Nachweis der Aloe. 1) nach KLUNGE: Eine wasserige, fast bis zur Farblosigkeit 
verdiinnte Aloelosung wird mit einigen Tropfen Kupfersulfatlosung versetzt; die Farbe 
wird dann gelblich; setzt man nun etwas Chlornatrium hinzu und erwiixmt gelinde, so 
geht die Farbe in Rosa oder Roth iiber. - Die Probe lasst, wenn es sich um den N ach
weis von Aloe in Gemischen handelt, haufig im Stich. 

2) Zum Nachweis der Aloe in Liqueuren etc. soIl man die betreffende Fliissigkeit 
mit Benzin ausschiitteln und den Benzinauszug mit einigen Tropfen Ammoniak unter 
Schiitteln gelind erwiixmen; farbt sich die Ammoniakfliissigkeit dann nicht violettroth, so 
ist keineAloe vorhanden, anderenfalls kann die Fiixbung auch durch Cort. Frangulae, Folia 
Sennae, Rhiz. Rhei, Fructus Rhamni catharticae hervorgerufen werden. 

3) Um Aloe in Bier etc. nachzuweisen, solI man nach DRAGENDORFF folgender
massen verfahren: 2 Liter werden im Wasserbade auf die Halfte eingedampft, noch heiss 
mit soviel neutralem BIeiacetat versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht und der letztere 
rasch abfiltrirt, aber nicht ausgewasehen. Das Filtrat wird mit Schwefelsaure entbleit und 
von dem abgesetzten Bleisulfat abfiltrirt, daR Filtrat wird hierauf mit soviel Ammoniak 
versetzt, dass aIle Schwefelsaure und ein Theil der Essigsaure neutralisirt sind (Methyl
anilinviolettloRung darf durch einige Tropfen nicht mehr blau gefarbt werden), und auf 
250..,...300 ccm eingedunstet. Der Riickstand wird, um Dextrin etc. zu fallen, mit 4 Vol. 
absoluten Alkohols gemischt., die Mischung gut durchgeschiittelt und nach 24stiindigem 
Stehen im Keller filtrirt. Nachdem der grllsste Theil des Alkohols abdestillirt ist, schiittelt 
man mit Amylalkohol aus. Nach dem Verdunsten der Amylalkohol-Ausziige bleibt ein 
Riickstand, der den charakteristischen Aloegeschmack hat, mit Brom-Bromkalium, BIei
essig und Mercuronitrat Niederschlage liefert, sowie alkalische Kupferlosung und Gold
losung reducirt. Durch Gerbsaure wird die wasserige Losung des Riickstandes gefallt, der 
Niederschlag aber durch einen Ueberschuss theilweise wieder gelost. 

Es empfiehlt sich, mit diesem Riickstand auch die DIETERICH'sche Alomreaktion an
zustellen: Dampft man eine Spur davon mit 4 Tropfen rauchender Salpetersaure ein und 
nimmt den Riickstand mit einem Tropfen Alkohol auf, so geht die hierbei entstandene 
rothe Farbe auf Zusatz von wenig alkoholischer Cyankaliumlosung in Rosa iiber. Diese 
Reaktion soIl bei 0,0005 g .Alom noch deutlich sein. 

Yerfiilschungen der Aloe werden gegenwartig kaum beobachtet. Eine Ver
falschung mit Gummi, Dextrin oder mit unorganischen Stoffen wiirde beim Losen in Alkohol 
erkannt werden (s. 0.). Der Aschegehalt betragt 1-1,5 Proc. Die Abwesenheit von Harzen, 
wie Kolophonium, erkennt man beim Auflosen in siedendem Wasser (s. 0.). 

Am haufigsten ist ein zu grosser Wassergehalt, infolgedessen die Aloe im Sommer 
etwas auseinanderfliesst. 1m Wasserbade verliert Aloe etwa 3-5 Proc., bei 1000 C. ge
trocknet etwa 7-8 Proc. Wasser. 

Pulverung. Die Aloe wird zunachst in del' Warme, dann, in kleinere Stiicke 
zerstossen, iiber Aetzkalk vOllig ausgetrocknet und bei moglichst trockener Witterung je 
nach Bedarf in ein feines Pulver fiir die Receptur, oder in ein grobes Pulver fiir Thier
heilzwecke verwandelt. Ohne diese Vorbereitung backt das Pulver spater zusammen. Die 
im Vacuum getrocknete Aloe, welche von manchen Drogenhausern angeboten wird, diirfte 
ohne weiteres zur Bereitung eines haltbaren Pulvers geeignet sein; ihr Preis ist indessen 
recht hoch. 

Au/bewahrung. Aloe in Stiicken wird am besten in Holzkasten mit Weiss
blecheinsatzen aufbewahrt. Wenn die Stiicke zusammenfliessen sollten, so steUt man diese 
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Einsatze in die Warme; die ~Iasse erweicht in kurzer Zeit und lasst sich mit Leichtigkeit 
herausnehmen. 

Als Vorrathsgefasse flir Aloepulver sind Blechbiichsen zu empfehlen, deren Deekel 
man am Rande mit Papierstreifen uberklebt, oder Glashafen mit gut schliessenden Stopfen. 

Das Deutsche Arzneibuch, ebenso die Pharm. Helv. III, g-iebt keine Vorschriften 
hinsichtlich der Aufbewahrung und Abgabe der Aloe; ebensowenig ist dieselbe dem freien 
Verkehr entzogen. Nach der Ph. Austr. darf sie zwar in der Reihe der harmlosen Mittel 
stehen, doch nur gegen arztliche Verschreibung verabfolgt werden. Ph. N orv. und Hung. 
schreiben "vorsichtige Aufbewahrung" vor. 

Anwendung. Aloe gilt in Gaben von 0,05-0,1 als appetitanregendes Bittermittel; 
in grosseren Gaben (0,2-1,0) wirkt sie stark abfiihrend ohne nachfolgende Neigung Zit 
Obstipation. Man reicht sie, stets in Pillenform, bei Hartleibigkeit, Stuhlverhaltung, Blut
andrang nach Gehirn, Herz und Lunge. 

Bedenklich ist ihr Gebrauch bei bestehender Menstruation, Schwangerschaft, blu
tenden Hamorrhoiden; Frauen und Kinder vermeiden ihre Anwendung am besten ganzlich. 
Zit Klystieren, Augenpulvern und -salben wird Aloe nur noch selten verordnet. 

Da haufiger und andauernder Gebrauch der Aloe der Gesundheit schadlich ist, so 
sollte sie im Handverkauf mit Vorsicht und nur in kleinen Mengen abgegeben werden. 

In der Thierheilkunde ist die Aloe ein vielgebrauchtes Abfiihrmittel; doch giebt 
man dem Extrakt haufig den Vorzug. Die Tinktur dient als Wundmittel. 

Aloe puri{icata, Purified Aloes (U-St.). Gereinigte Aloe. 1000 Theile Aloe soco
trina schmilzt man im Wasserbade, mischt 200 Th. Spiritus (94 Vol. Proc.) hinzu, seiht 
durch ein in kochendem Wasser gewarmtes Sieb No. 60 (= No.5 Germ.) und dampft 
im Wasserbade ein, bis eine erkaltete Probe sich als leicht zerbrechlich erweist. 

Diese gereinigte Aloe dient in den Vereinigten Staaten zur Bereitung verschiedener 
Aloepillen und -tincturen. 

Extractum Aloes; Extractum Aloes aquosum; Aloe depurata. - Aloeextrakt. -
Extrait d'aloes. - Extract of aloes. 

Die Vorschriften der Arzneibucher stimmen darin uberein, nur den in Wasser 108-
lichen Antheil zu gewinnen, weichen indessen hinsichtlich der Temperatur und Menge des 
zu verwendenden vVassers von einander abo 

Ph. Germ. \ lassen 1 Th. gepulverte Aloe in 5 Th. siedendem Wasser losen und 
Ph. Austr. J 2 Tage absetzen. 
Ph. U-St. } lassen 1 Th. Aloe in 10 Th. siedendem Wasser losen und 12 Stunden 
Ph. Brit. absetzen. 
Ph. Hung. lasst 1 Th. Aloe mit 10Th. kaltem Wasser behandeln. 
Ph. Helvet. lasst 1 Th. Aloe mit 5 Th. siedendem Wasser behandeln. 
In jedem Fane wird die durch Absetzenlassen geklarte Flitssigkeit im Wasserbade 

eingedampft, bis der Ruckstand sich zu diinnen Bandern ausziehcn las st. Das bei gelindcr 
Warme, zuletzt iiber Aetzkalk getrocknete Extrakt wird zu Pulver zerrieben und in dicht 
verschlossenen Hafenglasern vor Licht geschiitzt aufbewahrt. Die Ausbeute betragt 50-
68,4 Proc. Anwendung wie Aloe, doch innerlich nur in halb so grossen Gaben. 

Ph. Austr. gestattet die Abgabe von Aloeextrakt nur gegen arztliche Verschreibung. 
Extractum Aloes Acido sulfurico correctum, Ph. Germ. I. Mit Schwefelsaure ver

setztes Aloeextrakt. 8 Th. Aloeextrakt werden in 32 Th. destillirtem Wasser gelost, 1 Th. 
reine Schwefelsaure tropfenweise zugemischt und in einem Porcellangefass zur Trockne 
gebracht. 

Man kann dieses Extrakt auch unmittelbar aus der Aloe herstellen; 16 Th. werden 
in 80 Th. heissem Wasser gelost, nach 2 Tagen vom Bodensatze getrennt und die Losung 
mit l' Th. reiner Schwefelsaure eingetrocknet. A.usbeute etwa 40 Proc. Ein schwarz
braunes, in Wasser triibe losliches Pulver. 

Der Zusatz der Schwefelsaure ist keine "Verbesserung"; das Extrakt wird vielmehr 
(man vergleiche die Ausbeute!) beim Eindampfen theilweise zerstort und dadurch minder
werthig. Bei seiner Verordnung, die nur noch selten vorkommt, ist ein Zusatz von Seife 
zu vermeiden. 

Pyroleum Aloes wird durch trockene Destillation der Aloe gewonnen. 
Tinctura Aloes. Aloetinktur, volksthiimlich: Aalessenz, Hufbalsam, Strahl

tinkt ur. Durch Auflosen von 1 Th. Aloe in 5 Th. Weingeist (90 VoL-Pro c.). Spee. 
Gew. 0,884-894. 

Tinctura Aloes, Tincture of Aloes (U-St.). Gereinigte Aloe 100,0, Siissholzpulver 
200,0, verdunnter Weingeist (48,6 Vol.-Proc.) q. s. 
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Die Pulver werden gemischt, mit 80 ccm verdiinntem Weingeist befeuchtet, nach 
24 Stunden in einen Verdrangungsapparat gebracht und mit verdiinntem Weingeist 1000 ccm 
Tinktur hergestellt. 

Tinctura Aloes composita (Germ.'. Elixir ad longam vitam. Elixir amarum 
Hjaerneri. El. antipestilentiale. El. polychrestum Lentilii. El. Spina. El. suecicum. 
Tinctura sacra. - Allgemeine Flusstropfen. Alter Schwede. Augsburger oder Kiesow's 
Lebensessenz. Augsburger, Ballhausens, J enaer, Mariazeller, Salzburger, SchwarzwiiJder, 
Schwedische, Sulzbacher (Magen-)Tropfen. Blutreinigungstropfen. Goldadertinktur. Hjarner's, 
J ernltz' Schwedisches, Werner's Lebenselixir. Kriegshabererbalsam. Quinttropfen. Schwe
dentrank. - Teinture d'aloes composee. Elixir de longue vie. - Compound tincture of 
aloes. Elixir of long life. - 30 Th. grob gi'pulverte Aloe, je 5 Th. mittelfein geschnittener 
Rhabarber, Enzianwurzel, Zitwerwurzel und Safran, 1000 Th. vcrdiinnter Weingeist 
(68 Vol. Proc.). Spec. Gew. 0,905-0,915. 

Aloe en grnmeanx Raspail ist beste Aloe, welche in kleine wiirfelf5rmige Stiickchen 
zerkleinert, gesiebt und iiber Aetzkalk getrocknet ist. 

..lltonaer Kronessenz. 
Rp. Aloes 30,0 

Camphorae 4,0 
Radicis Angelicae 4,0 
Radicis Galangae 4,0 
Elect. Theriak. 4,0 
Herbae Cardui benedicti 10,0 
Boleti Laricis 3,0 
Rhiz. Rhei 4,0 
Radicis Gentianae 4,0 
Rhiz. Zedoariae 4,0 
MYIThae 5,0 
Succi Liquiritiae 20,0 
Spiritus (80°fu) q. s. 

dass nach dem Pressen 1 kg ]'liissigkeit erhalten 
wir<l, die zu fllrben ist mit: 

Tincturae Sacchari tosti q. s. 
Balsamum salutis WERNER. 

WERNER'S Gesundheits-Elixir. 
Rp. Balsami peruvian. 6,0 

Styracis liquidi 2,0 
Olibani 2,0 
Croci 2,0 
Corticis Cinnamomi 3,0 
Macidis 3,0 
IHyrrhae 1,0 
Mastiches 0,25 
Ammoniaci 5,0 
Aloes 5,0 
Rhizom. Galangae 5,0 
Radicis Angelicae 5,0 
Radicis Alkannae 5,0 
Foliorum Rosmarini 1,0 
Herb. Majoranae 1,0 
Florum Lavandulae 1,0 
Kalii carbonici 1,5 
Moschi 0,10 
Ambrae 0,10 
Spiritus aetherei 30,0 
Spiritus 100,0. 

Man presst nach zweilligigem Stehen abo 

Clysma vermifugnm Gallois. 
Rp. Aloes Barbad. 2,5 

Solutionis Kalii carbonici 3,0 
Decocti Amyli 300,0. 

Klystier gegen Madenwiirmer. 
Decoctum Aloes composltum (Brit.). 

Rp. Extracti Aloes 8,0 
Myrrhae grosso modo pulverat. 4,0 
Kalii carbonici 4,0 
Succi Liquiritiae 32,0 
Aquae destillatae 1000,0 

}'[an koch.t 8 Minu ten, tugt dann 
Croci 4,0 

hinzn, Hisst erkalten, 8C12t zn 
Tincturae Cardamomi compositae 300,0 

liisst 2 Stnnden stehen, seiht durch nnd fiillt auf 
1000.0 auf. Dosis: 15-60 g. 

Electuarium Hiera-piera • 
Electuarinlll Aloes compositum. 

Rp. Aloes 80,0 
Croci 5,0 
Corticis CinnamOlni 5,0 
Macldis 5,0 
Radicis Asari 5,0 
Mastiches 5,0 

gepulvert und mit 
Mellis depurati 250,0 
Glycclini 100,0 

im WasRcrbade zur Latwerge verarbeitct. Dosis 
10-15 g zu Klystieren gegen Madenwiirmer. 

Elixir aperithum CLAUDER. 
CLAUDER'S ertlffnendes Elixir. Elixir 

_ proprietatis aquosum. 
Rp. Myrrhae pulverntae 5,0 

Aloes 5,0 
Croci 2,5 
Kalii carbonici 10,0 
Aquae Bambuci 70,0 
Spiritus 10,0. 

2 Tage in der Warme digeriren, abkiihlen, filtriren. 
Dosis: 8,0-4,0 g. 

Elixir elIola!fogum uulversale. 
Drogue amere. Gallenelixir. 

Franzmanns tropien. 
Rp. Aloes 100,0 

Myrrhae 50,0 
Extracti Gentianae 50,0 
Extracti Absinthii 50,0 
Tincturae nuciB vomicae 50,0 
Elaeosaechari Anisi 20,0 
Vini generosi albi 1000,0 
Spiritus 1000,0. 

N ach 8 tagigem S tehen filtriren. Dosis: 2-5 Thee
lOffel pro die bei Verstopfung nud Verdauungs
schwache 

Elixir Proprietatis. 
Elixir Proprietatis Bine acido s. dulce. 
Elixir aperitivum. Tinctnra Aloes cro

cata. Tinctur" Aloes cum Myrrha. 
Rp. Tincturae Aloes 20,0 

Tincturae Myrrhae 20,0 
Tincturae Croci 10,0. 

Dosis: 2--4 g. 

Elixir Proprietatis alkalinom. 
Tinctnra aloetica alkalina. 

Rp. Aloes pulv. 10,0 
Myrrhae pulv. 10,0 
Croci pulv. 5,0 
Solutionis Kalii carbonici 15,0 
Spiritus 150,0 

Einen Tag digeriren, nach dem AbBctzen filtriren. 
Dosis: 1-2 TheelMfel bei Verschleimnng der 
Verdaunngswege. 
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Elixir Proprietatis CUIII Rheo. 

Tinctura alotHica rhabal'barina. 

Rp. Aloes 
Myrrhac 
Croci 
Rhiz. Rhei 
Acidi hydrochlorici 
Vini Xerensis 

10,0 
10,0 

5.0 
15,0 
10,0 

200,0. 

Einige Tage digeriren. Dosis: 50-80 Tropfen ein
bis zweimal pro die. 

Elixir Proprietatis Paracelsi. 

Elixir Proprietatis cum acido. Tinctllra 
aloiHica acida. Saures Aloe-Elixir. 

(Germ.!.) 

Rp. Aloes grosso modo pulverat. 
Myrrhae 
Croci 
Spiritus 
Acidi sulfurici di!uti 

20,0 
20,0 
10,0 

240,0 
20,0. 

8 Tage maceriren, dann filtriren. Dosis: 2-3 Thee
lOffel pro die. Mittel gegen Wurmer, Magen
mittel zur BefOrderung der Rege!. 

Elixir Proprietatis salinum. 

Elixir Proprietatis 

Rp. Aloes pulverat. 

BOERHAVE. 

10,0 
Myrrhae 
Croci 
Kalii tartariei 
Aquae destillatae 
Spiritus 

10,0 
5,0 

20,0 
80,0 

120,0. 

Digeriren, dann filtriren. Dosis: 1-2 g pro die. 

Enema Aloes (Brit.). 

Rp. Aloes 
Kalii carbonici 
Mueilag. Amyli 

2,6 
1,0 

285,0. 

Injectio antigonorrhoica GUIBERINI. 
Rp. Tincturae Aloes 15,0 

Aquae destillatae 120,0. 

Injectio antigonorrhoica GAuE. 

Rp. Aloes 0,5 
Mellis rosati 30,0 
Ammonii hydrochlorici 0,2 
Aquae ROBae 200,0. 

Massa pilularum RUFF!. 

RUFF'sehe PillenmasBe (Austr.). 

Rp. Aloes pUlverat. 60,0 
Myrrhae 30,0 
Croci 10,0. 

M. f. pulvis. Gut verschlossen aufzubewahren. 

Mixtura cathartlca PEASLEE. 

Rp. Extracti Aloes 
Extracti Taraxaci 
Foliorum Sennae 
Rhizom. Rhei 

10,0 
15,0 
20,0 
15,0 

Nucis vomicae grosso modo pulverat, 2,5 
Aquae fervidae 350,0. 

Man Hisst 1 Stunde im Wasserbade stehen, seiht 
durch, lOst in 300,0 g der Fliissigkeit 

Magnesii 8ulful'ici 

und filgt zu 

Spiritus Juniperi 
~irupi Sal'~chari 

Dosis: Dreistlindlich 
verstopfung. 

50,0 

70,0 
50,0. 

einen gsslOffel bei I"eibes-

Pastilli masticatorii Indici. 
Cachonde. Cach unde. 

Rp. Pulv. aromatici 150,0 
Moschi 0,10 
Aloes 10.0 
Magnesii carbonici 10,0 
Catechu 10,0 
Ligni Santalin. rubri 300,0 
Boli armen. 100,0 
Sacchari 1500,0. 

Daraus 2000 Pastillen, Verdauung anregcncles Kau
mittel. 

Pilulae Aloes CRATON. 
Rp. Aloes pulverat. 7,5 

Succini 5,0 
Mastiches 5,0 
Boleti Laricis 2,0 
Olei Succini rectif. 1,0. 

Daraus 100 Pillen. 

PilulRe Aloes (U-St.). 
Pills of Aloes. 

Rp. Aloes purifie. 
Saponi::J medicati 

Aquae q. s. ut fiant pi!. No. 100. 

13,0 
13,0. 

Pilulae Aloes Barbadeusis (Brit.). 
Pills of Barbados Aloes. 

Rp. Aloes Barbadensis 40,0 
Sapon. medicat. 20,0 
01. Carvi 2,5 celn 
Confect. Rosarum 20,0 

f. pilu!. dosis 0,25-0,5. 

Pilulae Aloes crocatae RICHTER. 
Rp. Aloes 4,0 

Myrrhae 4,0 
Croci 4,0. 

Extracti Aurantii q. s. ut fiant pi!. No. 120. Mit 
Fulvia Croci zu bestreuen. Dosis: Zur Be .. 
fOrderung der Regel morgens und abends 6-8 

Pillen. 
Pilulae Aloes cum Gutti (Gal!.). 

Pilulae ANDERSON. Pilules Ecossaises. 
Rp. Aloes Barbaclens. 5,0 

Gutti 5,0 
Olei Anisi 0,25 
)feilis 2,0. 

M. fiant pilulae K 0.60. Dosis: 2-3-5 Stuck pr<> 
die. 

Pilulae Aloes et Asae foetidae. 
Pills of Aloes and Asa foetida (U-St.). 

Rp. Pulvis Aloes depurat.9,0 
Asae foetidae 9,0 
Saponis medicati 9,0. 

Aquae q. s. lit fiant pi!. No. 100. Brit. Hisst mit 
ConfBct. Rosae zur :l\Iasse formen. 

Pilulae Aloes et Ferri I. 
Pills of Aloes and Iron ({;-St,). 
Rp. Aloes purificat. 7.0 

:Ferri sulfurici sieci 7',0 
Pulv. aromatici 7,0. 

Conservae Rosarum q. s. ut fiant pi!. No. 100. 

PUolae Aloes et Ferri II. 
Pills of Aloes et Iron (Brit.). 

Rp. Aloes Barbadens. 40,0 
Ferr. sulf. sicc. 20,0 
Ply. Cinnam. compo 60,0 
Sirup. Glucosi 60,0 

f. pilu!. dos. 0,25-0,5. 

Pilulae Aloes et Mastiches. 
Pills of Aloes and Mastic (U-St.), 

Rp. Aloes purif. 13,0 
Mastiches 4,0 
Florum Rosarum 3,0. 

Aquae q. s. ut fiant pi!. Ko. 100. 
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PlIulae Aloes et Myrrhae I. 
Pills of Aloes and Myrrh. (U-St.). 
Rp. Aloes purificat. 13,0 

Myrrhae . 6,0 
Pulv. aromatici 4,0. 

Sirupi simp!. q. s. ut fiant pi!. No. 100. 

Pilulae Aloes et Myrrhae II. 
Pills of Aloes and Myrrh. (Brit.). 

Rp. Aloes Socotrin. 40,0 
Myrrhae 20,0 
Croci 10,0 
Sirupi Glucosi SO,O. 

111. ut fiant pi!. dOBis 0,25-0,5 g. 

Pilulae Aloes gelatlnntae. 
Rp. Aloe wird im Wasserbade erweicht und in 

Pillen 11 0,15 g geformt, die mit feinem Leim 
uberzogen werden. 

In Berliner Apothoken vorriltig. 

Pilnlae Aloes rosatae. 
Pilules de Famille. 

Rp. Aloes pulv. 10,0 
Flor. ROBal'Um 2,5 

Aquae Rosarum q. s. ut fiont pHu!. No. 100. 

PlInlae Aloes sapoDatae. 
Pilulae cum Aloe et Sapone (Gall.). 

Rp. Aloes 5,0 
Saponis medicati 5,0. 

fiant pi!. No. 50. 
Dosis: 2-4-6 Stuck. 

PlInlae Aloes saponatae BURDACH. 
Rp. Aloes 1,0 
. Hydrargyri chlorati mItis 1,0 

Saponis medicati 1,0 
flont pH. No. 20. 
Dosis: Morgens 2-4 Stuck. 

P lInlae Aloes saponatae GRAEFE. 
Rp. Aloes 4,0 

Saponis medicati 2,0. 
fiout pHu!. No. 50. 
Mit Zimmtpulver zu bpstreuen. 

Pllulae Aloes simpliees (Gall.). 
Rp. Aloes SO,O 

Conserv. Ro.arum 15,0. 
111. ut fiant pi!u!. 300, obduce argento. 

Pilnlae Aloe. soeotrinae. 
Pills of Socotrine Aloes (Brit). 
Rp. Aloes socotrin. 40,0 

Sapon. medicat. 20,0 
01 Myristic. aeth. 2,5 
Confect. Rosar. 20,0 

f. pi!. dosis 0,25-0,5. 

Pllnlae aloetieae (Form. Berolin.). 
Rp. Aloes 3,0 

Saponis jalapin. 2,0 
Spiritus q. s. ~lt fiant pi!. No. SO. 
Dosis: 3-6 Stuck pro die. 

Pilnlae aloiitieae DIETERICH. 
Rp. Extracti Aloes 15,0 

Spiritus saponati q .•. 
)1. fiant pi!. No. 100. 
Mit Pulvis LiquiIitiae zu bestreuen. 

Pilnlae aloiiticae (Helv.). 
Aloepillen. Pilules d'aloes. 

Rp. Aloes 10,0 
, Sapon. medicat. 1,0 
. Glycerini gtt. X 

pi!. No. 100. 

PlInlae aloiitlcae ferratae (Germ. lII.). 
Pilnlae Italicae nigrae. Rothebacken
pillen. Eisenhaltige Aloepillen. Italic
nische Pill en. Pilules d'Aloes ot de fer. 

Pills of Aloes and Iron. 
Rp. Ferri sulfurici sicci 

Aloes pulv. aa 5,0 
Spiritus saponati q. s. ut fiaut pi!ulae No. 100. 
Dnrch U eberziehen mit Aloetinktur glllnzend zu 

machen. Die Masse wird am besten in cinem 
gelind erwlll'mten Mors~r in nicht zu grosser 
Menge angestoss~n und der Zusatz yon Seiien
spiritus recht sparsam bemesBen, da sonst die 
fertigen Pillen leicht eckig werden. VOl' dem 
Behandeln mit Aloiitinktnr trocknet man die 
Pillpn mehrere Tage bei Zimmerwlirme. Dosis: 
2-3 Stuck. 

PHnla. aloetieae ferratae (Hely.). 
Rp. Aloes 5,0 

Ferr. sulf. sicc. 5,0 
Sapon. medicat. 1,0 
Glycerini gtt. XV 

f. pi!. No. 100. 

PHnlae anethina. 
des Munchener Apothekcrvereins. 

Rp. Aloes 5,0 
Fructus Colocynthidis 5,0 
Resinae Scammon. 5,0 
Resinae Jalapae 3,75 
Extracti Veratri 2,5. 

1I1ucilaginis Gummi q. s. ut fiant pi!. No. 180. 

Pilnla. antadhmstieae HElM. 
Rp. Rad. Ipecacuonhae pulv. 0,06 

Extracti Aloes Acido sulfurico correct. 4,0 
Olei Menthae pipcritae gtts. VII. M. finnt pi!. 

No.30. 
Mit Pulvis Liquiritiae zu bestreuen und in Giasern 

zu dispensiren. Dosis: Friih und abends 1 Pille. 

Pilnlae ant. eibnm (Gal!.). 
Pilulae longae vi tae. Pi I ulae vi tae Belzer. 
LeilJ- nnd Magenpillen. SuppenpilleD, 
Lebenspillen. Yatikanpillen. Pilules 
gourmandes. GI'ains de vie (MESUQ;:). 

Rp. Aloes 10,0 
Extracti ChiDae 5,0 
Cortieis Cinnamomi 2,0 
Sirupi corticis Aurautii 3,0. 

III. fiant pHu!. No. 100. 
Dosis I: 1- 2 Pillen. Dosis II als AbfUhrmittel: 

3-5--8 Pillen. 

PHnla. anthypochondriacae HOMOLLE. 
Rp. Extracti Aloes 2,0 

Chinini sulfurici 2,0 
Extracti Valerianae q. s. ut fiant pi!. No. 40. 

Dosis: 1-4 Stuck pro die. 

PUnlae antichloroticae MARSCHALL·HALL. 
Rp. Ferri sulfurici cryst. 5,0 

Aloes 5,0. 
M. f. pi!. No. 50. 

Dosis: 2-3 Stiick VOl' del' lIiittags- und Abend
wahlzeit. 

Pilnlae antietericae BUCHAN. 
Pilulae de tribns. 

Rp. Aloes 6,0 
Rhizom. Rhei 6.0 
Saponis medicati 6,0 

Spiritus saponati q. s. 
M. fmnt pi!. No. 100: 
Dosis: 5-8 StUck pro die. 
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PUulae aperitifse STAHL. 
Pilulae aperientes. STAHL'sche Pillcn. 

Rp. Extracti Aloes 6,0 
Extracti Rhei compositi 3,0 
Extracti Colocynthidis compositi 1,5 
Ferri puiv. 1,5 

M. finnt pi!. No. 100. 
Dosis: 1-2-3 Pillen. Es ist zweckmassig, die 

angestossene )Iasse VOl' dem Ausrollen bei SoHe 
zn stell en. 

PHuiae Angnstini. 
Rp. Aloes 25,0 

Rhizom. Rhei 3,0 
Resinae Scammoniae 1,0 
Colocynth. praeparat. 1,0 
Tuberum Jalapae 1,0 
:llyrrhae 1,0. 

:II. fiant pilulae 1'0.300. 
Nitht zu bestreuen, sOlldern mit Aether Zll l)l'~ 

netzen. Dosis: Rei bartnackiger VerstopfLlllg 
1-4 Stuck. 

PHuiae balsamicae WOLFF. 
Rp. Saponis mcdicali 6,0 

TercbintLinae coctae 3,0 
Resinae Jalapae 2,5 
Extracti Aloes 2,5 
Extracti Ccntaurii 2,5 
Extracti Gentiallae 2,0. 

:11. fiant pil. 1'0. 150. 
Dosis: 3-10 Stuck 3 :lIal pro die. 

PUniae benedictae FULL"R. 
Rp. Aloes 10,0 

Asau foetidae 7,5 
Ferri sulfurici cryst. 15,0 
Croci 1,25 
:lIacidis 1,25 
Olei Succini recti fie. 1,5 

Sirupi simplicis q. s. ut fiant pilul. No. 300. 
])o~is: Abends 4-8 Stiick. 

PHuiae Bremenses TOELLSER. 
Rp. Kalii sulfurati 0,2 

Succi Simarubae 5,U 
Extr. Aloes alkahn. 2,5 
Extr. ~-\llgostUl'. 2,0 
Saponis 0,5 
RhizOlU. Rhei q. s. 
lit. f. pi!. pond. 0,12. 

Bei Hamorrhoidalleiden. 

PUuIae carmiuativae BARTHEZ. 
Rp. Asae foetidae 2,5 

Aloes 1,5 
FelTi sulfurici cryst. 1,5 
Rhizom. Zingibel'is 1,5 

Elixir. Proprietatis q. s. ut fiant pilu!. No. 60. 

Pilulae contra obstructiones 8TRAHL. 
STH.mL'sche Hauspillen. 

Diese Pillen werden in 5 verschiedenen Zusammeu
setzungen angefertigt, die Starke steigt mit der No. 

Rp. No. I 0 I· II III IV 
Extracti Colocynthidis '1 - I - I -- 0,3 2,5 

Extracti Aloes ". ", _-14_,0 . 2_,0 5,0 2,5 
Rl'sinae Scammoniae 2,0 
Extracti Rhei.. . 6,0 2,5 I 4,0 
Saponis medicati . I 6,0 I - I 
Hhizom. Rhei.. . , 6,0 . 6,0 5,0 2,0 
Extracti Rbei compositi '1' - . 6,0 8,0 10,0 5,0 
Foliorum Sennne pulv, . I - ! - I 4,0 
Bismuthi subnitrici . .: 0,3 , 0,3 I 0,3 0,3 0,3 
Rad. Ipecac. pulv.. . .! 0,3 I 0,3 ! 0,3 0,3 0,3 

In jedem J'"alle werden 120 Pilleu geformt mit 
Yeilchenwurzelpulver bestreut. 

Besondere Yorschrift des l\1unchener 
A po the k er-Y erei ns fur STRAHL'S che H a us

pillen. 
Rp. Extracti Rhei compositi 7,5 

Extracti Aloes 4,0 
Extracti nueis vomicae 0,3 
Rhizom. Rhei 4,0. 

111. fiant pilul. No. 120. 

Pilulae dlgestivae URBANUS. 
UHBANus-Pillen. 

Rp. Aloes 10,0 
Fungi Laricis 0,05 
Rhizom. Uhei 2,5 
Foliol'Ulll Sennae pulverat. 2,5 
Fructus Cardamomi pul v. 0,1 
Croci ~1 
Fructus Cubebae 0,1 
Corticis Cinnamomi 0,1 
Fructus Pimentae 0,1 
Mas Liches 0,1 
Myrrhae 0,1 
N ucis moschatae 0,1 
Mannae calabrinae 2,5. 

:II. fiant pilul. 1'0. 100. 

PHniae drasticae PETER 
PETEB-Pillen. 

Hp. Aloes 1,0 
Tuberum Jalapae 1,0 
Resinae Scammoniac 1,0 
Gutli 1,0 
JIydrargyri chlorati 0,5. 

1\1. fmnt pilu!. 1'0. 25. 

PUniae eccoproticae PITSCHAFT. 
Hp. Extracti Aloes 1,5 

Chinini sulfurici 1,5. 
1\1. fiallt pilul. No. 25. 

Dosis: 2-4 Pillen bei mangelhafter Gallenthiltigkeit. 

Pilnlae emmenagogue WALDENBURG und "'I>lON. 
Rp. Extracti Aloe" 2,5 

~-\mmonii chiorati ferrati 2,5 
~umIllitat. Sabinae 2,5 
Extracti Senegae 4,0 

1\1. fiant pilul. No. 90. 
Dosis: 3 :lIal taglich 2-5 StUck. 

PHuiae enllnenagogae BOUCHARDAT. 
Rp. l\fassae pilularum ante eiburn 10,0 

Massae pilularum Yaletti 10,0. 
M. fiant pilulac 1'0. 100. 

Dosis: TUglich 2-10 Pillen. 

PHniae emmenagogae RICHTER. 
Rp. Aloes 5,0 

l\Jyrrhae 5,0 
Croci 

Extracti Aurantii q. s. ut fiant 
l\Iit Pulvis Croci zu bestreuen. 
und Abends 5-10 Stuck. 

6,0 
pHulae No. 150. 
Dosis: l\Iorgclls 

PHniae imperlales DIETERICH. 
Kaiserpillen. 

Up. Resinae Jalapae 4,0 
Aloes 4,0 
Hydrargyri chlorati 2,0 
Extracti Colocynthidis 1,0 
Saponis medicati 2,0 
Extracli Gentianae 1,0 
1\1. fiant pilulae 1'0. 100. 

Pilnlae Iaxativae DOVIS. 
Rp. Extracti Aloes 5,0 

Ferri sulfurici eryst. 5,0 
Extracti IIyoscyami 3,0 
Extracti nueis vomicae spirituosi 0,5. 

:II. fiant pilu!. No. 100. 
Dosis: Morgens und Abends 1 Pille. 
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Pilnlae laxantes. 

A bflihrpilIen, BI u treinigungspille 11, 

Hlilllorrhoidalplilen, HauspilIen, Kapu
zincrpilIen, Klosterpillen, Laxirpillen, 
Lebenspillen, Milchpillen, lIIutterpil
len, Pnrgirpillen, Universalpillen. Pi-

Inles purgatives. 

I. Yorschrift nach der Pharm. Austriac. nnd dem 
Codex medicinal. Hamburgens. 

Rp. Aloes pul vernt. 40,0 
Tuberis Jalapae 60,0 
Saponis medicati 20,0 
Fructus Anisi pulv. 10,0. 

M. fiant piJ. No. 650. 
Mit Zinnober bestrent sind obige Pillen 

die TITTMANN'schen Purgirpillen. 

II. Vorschrift nach HUSEMANN. 
Rp. Aloes 1,2 

Rhizom. Rhei 2,0 
Saponis medicati 2,0. 

Extracti Tarnxaci q. s. nt fiant pilulae No. 60. 
Consperge pnlv. Rhizom. Iridis. 

IIT. Formnlae magistr. BeroJ. 
Rp. Aloes 5,0 

Tuber. Jalap. 2,5 
Spirit. saponat. q .•. 

nt f. pi!. No. 50. 

Pilnlae laxantes fortes (Form. Bero!.). 
Rp. Extracti Colocynthidis 0,25 

Extracti Aloes 2,5 
Saponis jalapini 2,5. 

Spiritus q. s. ut fiant pilulae No. SO. 

Pilnlae laxantes Kneippli. 
Pfarrer KNEIPp'sche Abfiihrpillen. 
Rp. Extracti Aloes 4,0 

Rhizom. Rhei 4,0 
Extracti Rhei 1,0 
Saponis medicati 1,0 
Fructus Juniperi pulv. 0,3 
Seminis Faenugraeci pulv. 0,3 
Radicis Ebuli 0,3 
Fructus Foeniculi pulv. 0,3. 

M. fiant pi!uJ. No. 60. 

PUnlae laxantes Hehetieae R. BRANDT. 
RICHARD BRANDT'sche Schweizerpillen. 
Rp. Extracti Aloes 1,0 

Extracti Trifolii 1,0 
Extracti Selini palustris 1,5 
Extracti Gentisnae 1,0 
Extracti Achilleae moschatae 1,0 
Extracti Absinthii 1,0. 

PulverisGentianae et Trifolii q. s. utfiantpiluJ. No.50. 
So die Original-Vorschrift! Die Untersllchung er

gab nur Aloe und Radix Gentianae neben Ex
tmctum Trifolii und Extractum Absinthii. 

PUnlae laxantes majores. 
Grosse LaxirpilJen. 

Rp. Aloes 10,0 
Resinae Jalapae 5,0 
Tuber. J alapae 5,0 
Rhizom. Rhei 2,5. 

Aquae et Glycerini q. s. ut fiant pilul. No. 80. 

Pilnlae laxantes martlatae. 
Pilulae aperientes LEONHARD. 

Rp. Extracti Aloe. 5,0 
Extracti Myrrhae 2,5 
Extracti Rhci compositi 2,5 
Ferri oxydati 2,5. 

M. fiant pi!ulae No. 100. 
Dosis: Morgens 1-2 Pi1len. 

Pilnlae laxantes MORISON. 

MORISON'sche Pillcn. 

Rp. Aloes 
schwllchere 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

stltrkere 
5,0 

Resinae Jalapae 
Fructus Colocynthidis 
Tartari depl1rati 
Extracti Scillae 
Gutti 

5,0 
5,0 
5,0 
5,0. 

Tincturae Aloes q. s. ut fiant pilul. pond. 0,125. 
Consperge pulvere Liquiritiae. 

Pilnlae laxantes ROBINSON. 
Rp. Extracti Aloes 5,0 

Resinae Scammoniae 1,5 
Balsami peruvisni 0,5 
Olei Carvi. gtt. XII. 

M. fiant pilul. No. 25. 

Pilnlae pnrgativae BOl:TT. 

Rp. Aloes 1,5 
Extracti Rhei 1,5 
Extracti nucis vomicae aqllosi 1,0. 

M. fiant pilul. No. 40. 
Dosis: Abends 1 Pille. 

Pllnlae pnrgantes HElM. 

HEIM'sche Abfiihrpillen. 

Rp. Extracti Aloes acido sulfurico corr. 4,0 
Tuber. Jalapae 1,0. 

M. fiant pilu!. No. 40. 
In Glltsern Zll dispensiren. Dosis: Abends 1-3 

Pillen. 

Pllnles pnrgatives RIOl<. 

Rp. Aloes 5,0 
Resinae Jalapae 7,0 
Resinae Scammoniae 3,75 
Gutti 2,5 
Extracti Colocynthidis compositi 2,5 
Tartari stibiati 0,3 
Saponis medicati 7, .,. 

M. fiant pilul. No. 240. 

Pilulae resolventes GAUB. 

Rp. Ammoniaci 10,0 
Aloes 5,0 
Ferri pulverati 5,0. 

Sirupi Balsami peru viani q. s. lit fiant I'ilulne 
No. 160. Dosis: 3 Mal tiigJich 2-8 Stiick. 

PHnlae sanltatis. 

Pilulae balsamicae STAHL. Pilulae poly
chrestae balsamicae. Pilulae ecphracti
cae. Balsamische Pill en. IMMANUEL'S Pil-

Icn. FRANK'S Pillen. Grains de san teo 

Rp. Aloes 15,0 
lIfyrrhae 15,0 
Rhizom. Rhei 10,0 
Pulveris aromatici 5,0. 

Extracti Absinthii q. s. ut fiant pilul. 11 0,125, 
obduce argento. 

Dosis: 2-5 Pillen am Vormittag. 

PHnlae lolventes. 

Frankfurter Pillen. Pilules ang6Jiques. 
Pilules de Francfort. 

Rp. Aloes 5,0 
Rhizom. Rhei 2,5 
Boleti Laricis 1,25 
Extmcti Fumariae 2,5 
Extracti 1I1illefolii 2,5. 

Pulveris foliorum Rosae q. S. ut fiant pilulae 11 0,1, 
obduee argento. Dosis: 3 lIfal Ulglich 2-4 Pillen. 
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PUnlae tartareae. SCHRODER. 
Rp. Aloes 10,0 

Ammoniaci ~l,O 

Cruci 2,0 
Ferri Sl1lfllrid crystall. 1,5 
NatrH acetici 3.0 
Extracti Gentianae 2,0. 

Tincturae l!"""erri tartar. q. s. ut fiant pilul. a 0,25. 
Dosis: 6-10 Fillen pro die bei Verstopfung, Gelb

sucht oder Wecbselficber. 

PH,,!ae stomachicae. 
Silberpillen, Balsamisehe ~ragenjlillen. 

Rp. Aloes 10,0 
Extracti Myrrhae 5,0 
Extracti Absinthii 5.0 
Saponis medicati 2,5 
Spiritus saponati gtts. X. 

Rhizom. Rhei pulverat. q. s. ut fiant piluJ. ,\ 0,125 
obduce argento. 

Do,is: ~fehrmals Uiglich 2-3 Stiick. 

PUoIae tonicae DAVID BELT,. 
Rp. Aloes 2,5 

Extrdcti Hyosryami 2,5 
Chinini sulfuriei 1,25 
Ferri sulfurici erystall. 1,0. 

M. fiant pilu!. No. 60. 
Dosis: Morgens und Abends 1 Pille. 

PUolae toni cae. 
Appeti t- und ~lagenpillen. 

Rp. Aloes 5,0 
Chinio'idini 1;).0 
~"\'cidi tartariei 5,0 
Rhizom. Rhei 2,5 
Pulveris aromatici 2,5. 

Glycerini q. s. ut fiant pilula" No. 200. 
DOSlS: 2 Mal tiiglich 2~3-4 Pi lien. 

PHnlae toni cae WHYTT. 

Hp. Ferri chlorati 5,0 
Extracti 1\IalTubii vulg. 5,0 
Aloes 5,0 
Asae foethlae 15,0. 

)1. fiant pilu!. Ko. 250. 

Pllivis aloeticns illspersorius >'OGT. 

Rp. Aloes pulverat. 5,0 
Myrrhae pulverat. 5,0 
Carbonis ligni pulv. 50 j O. 

Zum Einstreuen in schlaffe, iibelriechende 'Vun
den nnd Geschwiire. 

Species ad longam vitam HJRR"R. 
HJRRKE'S od er .TER~E'S Tes tam en t. 

Rp. Aloes 120,0 
Radicis Gentianae 120,0 
Rhizom. Zingiberis 20,0 
Myrrhae 20,0 
:K ntrii carbonici sicci 30,0 
Fuliginis 30,0. 

Die Iein gepnhTerten odeI' geschnittenen Bestand
teile werden naeh dem Mischen mit Spiritus 
besprengt und nochmals gemischt. 

Species laxalltes Kneippii. 
Pfarrer KNEIPP'S Wuhlhnberthee I. n. II. 

I. HI'. Aloes 8,0 
Semil1is Faenugraeci 8,0 
Fructus Foeniculi 25,0 
Fructus Juniperi 25,0. 

II. Rp. Aloes 6,0 
Seminis Foenugraeci 6,0 
Fructus Foeniculi 12,0 
Fructus Juniperi 18,0 
Radicis Ebuli 18,0. 

Fein gepulvert und zu Pillen a 0,1 g geformt., 
lielem obige Misehungen die KNEIPP'. W ii h 1-
huber-Fillen. 

Handb. tl. pharm. Praxis I. 

Species Hierae pic rae Rhasis. 

H ei Ii gen bi t tel'. 

Hp. Aloes pulverat. 45,0 
RhiZOID. Zedoariae 3,0 
Radicis Asari 3,0 
Corticis Cinnamomi 3,0 
Florum Lavandulae 3,0 
Mastiche. 3,0 
Macidis 3,0 
Croci 3,0 
Fructus Cubebae 3,0 
Florum Rosae 3,0. 

~I. ut fiat species. 
Wird auch viel zum Ansetzen von ~Iagenbitter 

beniitzt. 

Heiligenbitter (Form. 
Rp. Sulfuri. depmat. 

Hannoyer.). 
20,0 

Aloes 
Myrrhae 
Croci 

15,0 
15,0 
0,5. 

Species !Iadagascarenses. 
Rp. Rad. Angelicae 30,0 

Radicis Gcntianae 30,0 
Rhizom. Calami 30,0 
Rhjzom. Zingiberis 30,0 
Corticis Aurantii 30,0 
Herbae Cardui benedicti 60,0 
Herbae Absinthii 60,0 
FolioruDl .Mellthac crispac 60,0 
Florum Tanacc!i vulg. 60,0 
Asae foetidae 15,0 
Jernes Testament (vide diese,) 15.0 
Camphorae 15,0 
Aloes 30,0 
Kalii carbonici 30,0 
Bulbi Allii Copae 5,0. 

Gepulvert oder zersehnitten zur Species. 

Spiritus Gari. 
Aleoolat de Garus. 

Rp. Aloes 5.0 
Mynhae 2,0 
Caryophyll. 5,0 
Scm. Myristic. 10,0 
Cort. Cinnam. Cey!. 20,0 
Croci 5,0 
Alcohol (80"/0) 5000,0. 

]Iaeera per 4 dies, flltra, ad de Aq. 1000,0 et de
stilla ex balllco aquae 4,5 kg. 

Suppositorium Aloes. 
Hp. Aloes subt. pulv 0,5 

Butyri Cacao 4.5. 
l .. anolin, q. s. ut fiat suppositorium Xo.1. 

Tinctnra Aloes dulciflcata. 
Tinctura Aloes cum Liquiri tin. Ver

susBte Blutrcinigungstropfcn. 

Rp. Aloes 15,0 
:-lucci Liquiritiae depurat. 30,0 
Aquae destillatae 250,0 
:';piritus 100,0 

Einige Tage digeriren, filtriren. Dosis: 1-2 1\la1 
Uiglich 2 Theeloffe!. 

Tinctura Aloes mastiehinata. 
S a I a z ar-Bal sam. 

Rp. Aloes 3,0 
OIiLani 3,0 
Mastiches 3;0 
Colophonii 1,5 
Spiritus 180,0. 

Nach der Losung zu filtriren. Bei eiternden 
Wunden. 

15 
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Tlnctura Aloes ot lIIyrrhae (U -St.). 
Tincture of Aloes and Myrrh. 

Rp. Aloes purif. 100,0 
Myrrhae pulverat. 100,0 
Rad. Liquiritiae pulv. 100,0 
Spiritus (94 0/0 ) 750 ccm 
Aquae 250 ccm 

1m Verdrangungsapparat bebandelt, so dass 
1000 ccm Tinctur resultiren. 

Tinctura antifebrills W ARBURG. 
WARBURG'S Fiebertropfen. DIETERICH. 

Rp. Aloes pnlv. 60,0 
Rhizom. Zedoariae 30,0 
Radicis Angelicae 2,5 
Croci 2,5 
Camphorae 0,8 
Spiritus (900/0 ) 1000,0. 

8 Tage maceriren, dann filtriren und zufUgen 
Chinini sulfurici 1,5. 

Tinctura laxativa Tenalis_ 
Laxirtropfen, Schwarze Blutreinigungs

tropfen. 
Rp. Aloes 60,0 

Succi Liquiritiae 10,0 
N atrli carbonici cryst. 10,0 
Sh"Upi communis 100,0 
Aquae fervidae 200,0. 

Nach der Losung fiigt man folgende Mischung zn: 
Olei Anisi 2,0 
Olei Carvi 2,0 
Tincturae aromaticae 2,0 
Spiritus 1000,0. 

Dosis: Morgens 15-20,0 g zu nehmen. 

Unguentum vermifngum. 
Wurmsalbe. 

Aloes 5,0 
Fellis tauri inspissat. 5,0 
Spiritus diluti 5,0 

werden nach der Losung verrieben mit: 
Adipis Builli 45,0 
Olei Petrae 5,0 

Wird um die Nabelgegend eingerieben. 

Vinum Aloes. 
Rp. Extract.i Aloes 10,0 

Vini Xerensis 375,0 
Tincturae aromaticae 20,0. 

Vinnm Aloes compositum BEASLY. 
Rp. Aloes 1,5 

Myrrhae 1,5 
Croci 1,5 
Kalii carbonici 1,5 
Ammonii chlorati 1.2 

werden als Pulver mit 
Vini albi 100,0. 

8 Tage maeerirt, dann filtrirt. Dosis: Morgens 
einen TheelOffel yoU. 

Vet. Bolus aloeticus. 
Aloepille, Kolikpille, Physics. 
Rp. Aloes grosso modo pulverat. 30-40 g 

Saponis viridis q. s. 
Dosis: Auf eiuma! zu geben. 

Vet. Boli contra vermes. 
Wurmpillen (nach DIETERIOH). 

Rp. Olei animal. foetid. 50,0 
Olei Terebinthinae 50,0 
Aloes grosso modo pulverat. 30,0 
Saponis domestici 20,0 
Farinae Secalis q. s. 

ut fiant boli No. IV. 
Dosis: 2 Tage nacheinander morgens und abends 

cine Pille. 

Vet. Bolus laxativus fortis. 
Rp. Aloes 35,0 

Ferri sulful'ici cryst. 5,0 
Olei Crotonis gtts. X. 
Farinae Secalis 5,0 

oirupi communis q. s. ut fiat bolus No. r. 
Starke Abfiihrpille fiir ein grosses Pierd. 

Vet. Bolus laxativus major. 
Laxirpille fiir Pferde und Rinder. 
Rp. Aloes 80,0 

Ferri sulfurici cryst. 3,0 
Radic. Liquiritiae pulverat. 3,0 
Tragacanthae 3,0 

Glycerini q .•. 
DOSIS: l\lit Oleum Lini bestrichen auf einmal zu 

geben. 
Vet. Bolus laxatlvus minor. 
Kleine Laxhpille fUr jlingere Pierde und Rinder. 

Rp. Aloes 20,0 
Ferri sulfurici cryst. 2,0 
Radic. Liquiritiae pulverat. 2,0 
Tragacanthae 2,0 

Glycerini q. s. 
Dosis: Auf einmal mit Oleum Lini bestrichen zu 

geben. 
Vet. Eleetuarium antieolieum. 

Koliklatwerge (nach DIETERICH). 
a) bei Wind- oder Krampfkolik. 

Rp. Camphorae tritae 10,0 
Aloes pulverat. 20,0 
J<'ructus Carvi 50,0 
Amygdalarum amararum 30,0 
Fructus Juniperi 50,0 
Saponis domestici 20,0 
Natrii sulfurici crystall. 230,0 
Aquae q. s. ut fiat electuarium. 

Dosis: Stlindlich ein Drittel. 

b) bei Krampfkolik. 
Rp. Aloes pulvemt. 20,0 

Asae foetidae 20,0 
Amygdalarum amararum 30,0 
Flomm ChamomiIlae 50,0 
Magnesii sulfurici cryst. 300,0 
Farinae SecaUs 50,0 
Aquae q. s. ut fiat electuarilllll. 

Dosis: Auf einmal zu geben. 

Vet. Electuarium derlvativum. 
Flir Pfel'de und Rinder. 

Rp. N atrii nitrici 100,0 
N atrii sulfurici 250,0 
Aloes 30,0 
Fructus Foeniculi 50,0 
Farinae Secalis 50,0 

Aquae q. s. ut fiat electuariulll. 

Vet. Electuarlum purgati vom. 
Abflihrende Latwerge (nach DIETERICH). 

Rp. Aloes 20,0 
Natrii sulfurici sicci 100,0 
Seminis Lini pulverat. 50,0 
Saponis vil'idis 20,0 

Sirupi commun, q. s. 
Dosis: 2stlindlich die HiHfte zu geben. 

Vet. Eleetuarium stomaehienm 
flir Rinder und Pferde. 

Rp. Aloes 30,0 
Ferri sulfurici cryst. 10,0 
Natrii nitrici 100,0 
Rhizom. Calami 100,0 
Fructus Foeniculi 100,0 
Farinae SecaUs 50,0. 

Aquae q. s. ut fiat electuarium. 
Dosis: 4stiindlich hlihnCl'eigross zu geben bei 

schlechter Verdauung, Kolik u. s. w. 
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Vet. Elixir anticolicum LEBAS. 

Rp. Tinctul'ae Aloes 100,0 
Tincturae Opii 20,0 
Tincturae corticis Aurantii 50,0 
Tincturae Gentianae 50,0 
Electuar. Thermcae 80,0 
Spiritus (90 Proe.) 100,0 
Aquae 600,0 

Jlian digerirt einen Tag, filtrirt und fUgt dann zu: 
Aetheris 50,0. 

Dosis: 100-120 g mit Wasser odeI' Bier bei Kolik 
del' Plerde, aueh zur Befiirderung del' Geburt 
und Nachgeburt bei Pferden und Rindern. 

Latwerge gegen KreuzIiihme del' Rinder. 
Yet. Rp. Aloes 40,0 

Florum Arnirae 50,0 
Rhizom. Arnicae 50,0 
Rhizom. Tormentillae 50,0 
N ueis vomicae 15,0 
Radici. Althaeae 20,0. 

Aquae q. s. ut fiat electuarium. 
Dosis: Taglich 3mal huhnereigross einzugebcll, da

neben sind Einreibungen mit Kampferliniment 
und Terpentinol vorzunehmen. 

Vet. Linimentum contra pestern exungulantem. 
KIa nen seuchc-Li nim en t. 

TIp. Aloes 500,0 
Aquae 450,0 

werden im 'Vasserbade geHist, dazu 
Spiritus 550,0 

und hierzu unter besmndigem Umriihren 
Acidi sulfurici anglici 200,0. 

Zum Bepinseln del' wunden Stellen bei Klauen
seuche. 

Vet. PUuIae Iaxantes pro canibus. 
Hundepillcn (nach DIETERICH). 

a) Rp. Natrii sulfurici sicci 20,0 
Sapol1Js domcstici 10,0 
Aloes 10,0. 

Suee. Junip. inspiss. q. s. Ilt fiant pilul. No. X. 
Dosis: 3 -5 Tage lang taglich eine Pille. 

b) Rp. Aloes 4,0 
Gummi arabici 4,0 
Natrii nitrici 1,0. 

Saponis viridis q. B. ut fiant pHulae 1'0. VIII. 
Dosis: Taglich 3 Pillen, bei Staupe. 

c) Rp. Aloes 4,0 
Saponis viridis q. s. ut fiat pilula 1'0.1. 

Dosis: 1 Pille 2 Stunden VOl' und naeh dem Futter, 
bei Verstopfung. 

Vet. Potus purgativus. 

Purgirtrank fUr Pferde und Rinder. 
Rp. Aloes pulv. 30,0 

Magnesii sulfurici 60,0 
Fructus Anisi 20,0 
Aq uae fervidae 300,0. 

Dosis: Auf einmal einzugiessen. 

Vet. Potus antictericus. 
(nach DIETERICH.) 

Trank gegen Gelbsueht del' Rinder. 
Rp. Aloes grosso modo pulverat. 50,0 

Rhizom. Rbei 50,0 
Tartari crudi 100,0 
Rhizom. Calami 100,0 
Natrii sulfurici 100,0. 

Dosis: 3 mal tiiglich einen Essl6ffel vall in einem 
Liter Waehholderbeerenaufguss ZlI geben. 

Vet. Pulveres lax antes. 
Pulver gegen Verstopfung del' Rinder. 

a) Rp. Stihii sulfurati nigri 12,0 
Tartan crudi 25,0 
Aloes 30,0 
Natrii sulfurici 500,0. 

Dosis: 3stilndlieh den vierten Teil in Kamillenthee. 

b) Rp. Aloes 30,0 
Placent. seminis Lini pulverat. 70,0 
Natrii sulfnrici 750,0. 

Dosis: In 1 Liter heissem Wasser zu losen und 
kaIt einzugiessen. 

c) Rp. Aloes pUlverat. 
Olei Lini 

20,0 
500,0. 

Dosis: Erwarm t auf einmal einzugiessen. 

d) fUr ein Kalb. 
Rp. Aloes pUlverat. 10,0 

Tartari natronati 50,0 
Placent. scm. Lini pulv. 10,0. 

Dosis: In einem Viertel Liter warm en Wassers auf 
einmal einzugeben. 

Geheimmittel. 
Abolitionstropfen von ALBIN ESRA, gegen Magenkrampf, enthalt Lebenselixir, 

Pomeranzentinktur, Mynsichts-Elixir, Opiumtinktur. 
Alpenkrauter-Magenbitter von HAUBER. Ein Gemisch von Anisol, Nelkenol, 

Aloe, W eingeist, Wasser. 
Alpenkrauter-Trank von N. K. BACKE. Tinktur aus Aloe, Rhabarber, Enzian 

und Gewurznelken. 
Arndt~ Kolikmittel fur Pferde. a) Pillen aus Aloe und Schmierseife. b) Mix

tur aus Chloralhydrat .~O,O, Wasser 100,0, Aetherweingeist 20,0 mit Chlorophyll gefarbt. 
AUDIN-RouvrfJRE'S Toni-purgatif. Tinktur aus Aloe, Jalapenknollen, Rhabarber, 

Wermuth. 
Augenwasser von BRUN. Eine Auflosung von Aloe in Weisswein und Rosen

wasser, mit Safran gefarbt. 
Blutreinigungspillen, BURKE SPAHN'S, bestehen aus Aloe, Rhabarber und Enzian

extrakt. 
Blutreinigungspillen, MAAS' Muskauer, enthalten Aloe, Senna, Enzian, 

Starke und Bindemittel. 
Brama-Livs-Elixir (Gesundheitstafelbitter) aus Kopenhagen, soIl aus Aloe und 

Weingeist bestehen. 
Coelestiner Tropfen von BRADY in Grottau. Tinktur aus Aloe, Ingwer, Rha

barber, Eisen, Zucker. 
Constitution-Balls, vegetabilische, von BOLDT, harte Stucke, aus Aloe und 

Enzian zusammengesetzt. 
15* 
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DEHAUT'S Pillen. Pilules de DEHAUT, mit Siissholz bestreute Pillen aus Aloe, 
Gutti, Jalapenknollen, Liiwenzahnextrakt. - Nach HAHN und HOLFERT aus: Aloe, Kolo
quinthen, Scammonium, N elkeniil, Honig. Diese Pillen sind mit Zucker iiherzogen und mit 
dem N amen des Verfertigers bedruckt. 

'DIXON'S gallabfiihrende Pill en. Aloe, Scammonium, Rhabarber, Brechwein
stein, Enzianextrakt. 

Dog-Balls, Hundepillen von BOLDT, bestehen aus Aloe und Enzian. 
Elixir of life bitter von JACOB WOLFF. Ein Bran ntwein , der aus Aloe, Zimmt, 

Kalmus, Angelikawurzel, Safran, Zuckerfarbe und Glycerin bereitet ist. 
Engllsche Pferdepillen (Physics), bestehen aus Barbados-Aloe, Schmierseife, 

Ingwer und Kiimmeliil. Einc andere V orschrift fiir Physic balls lautet : Barbados-Aloe, 
Glycerin, Ricinus iii, Ingwer. 

Essig-Bitter (Nordamerika), eine weingeistige Tinktur, welche Aloe, Glaubersalz, 
Gummi, Guajak, Essigsaure, Kohlensaure, Anisiil enthalt. 

Femal e pills, HOOPERS. Enthalten Aloeharz, Eisenvitriol, Myrrhe, Nieswurzel
extrakt, Seife, weissen Zimmt. 

FI u sst in k t u r, SULZBERGER'S allgemeine, enthalt Aloe mit bitteren und gewilrzigen 
Stoffen. 

Gesundheits-Liqueur, von PAVEL & Co. in Berlin, enthalt die Bestandtheile 
der Tinct. Aloes comp., statt Aloe aber Rhabarber nebst Zucker. 

Grains de sante, FRANK, sind versilberte Pillen aus Aloe und Lakritzen. 
Hamorrhoidentod (Alpenkrauter-Liqueur), von Dr. FRITZ, enthalt Gutti, Aloe, 

Rhabarber, Enzian, Zimmt, Zucker. 
Hamburger Tropfen, ein Theil der Dr. KC)NIG'schen Familien-Medicinen, 

ist eine verstarkte Tinctura Aloes composita. 
Hollandisches Wurmiil, wird durch trockene Destillation aus Aloe, Myrrhe, 

Weibrauch und Oliveniil hergestellt. 
K ais ertr op fen, von HERZIG, weingeistige Tinktur aus Aloe, Safran, Galgant u. s. w. 
K al we ist die volksthiimliche Bezeichnung fiir eine Mischung von Aloe und Kal

mus zu gleichen Theilen. 
Krautermittel, LE ROI'S oder LEROI'S, von GERMAN~ in Braunschweig. I. Krau

terpul ver. Mit Fuchsin gefiirbtes Natriumbikarbonat. - II. Krii u terthe e. Eine 
Mischung aus: Schafgarbenbliithen, Sennesblatter, Faulbaumrindo, Huflattig, Stiefmiit
terchen, Wallnussblatter, Eibischwurzel, Quecken, Siissholz, Tausendgiildenkraut, Klatsch
rosen, Wollblumen. - III. Kriiuterpillen. Enthalten Aloe, Ellzianoxtrakt, Rhabarber, 
Sennesbliitter. 

Krauter-Liqueur von DAUBITZ in Berlin. Ein verdiinntes, mit Zucker versetztes 
Lebenselixir, das noch Essigather, aromatischc Tinktur und das Losliche aus Anis, Fenchel, 
Pfefierminze, Faulbaumrinde enthalt. 

Krauter-l\fagenbitter-EIixir von KRAUER. Enthalt Anisiil, Aloe, Rhabarber 
in verdiinntem Weingeist. 

Lebensbalsam, Dr. ROSA'S aus Prag, 
Lebensbittor, von HELLMICH, 
Lebensesscnz, von KIESOW, 
Lebensessenz, Schwedische, 
Lebensessenz, TREFFE~SCHEIDT'S, sind sammtlich dem Elixir ad longam vitam iihn

liche Zubereitungen. 
Lebensessenz, Dr. FERNEST'S, von O. LUCK in Kolberg, wird aus: Aloe 75,0, 

Rhabarber 120,0, Wurmsamen 75,0, Ammoniacum 65,0, Larchenschwamm 6.5,0, Theriak 
80,0, Enzian 85,0, Safran 7,.5 durch Ausziehen mit 1500,0 Weingeist bereitet, die Seih
fliissigkeit dann mit Wasser auf 30 Vol-Proc. Weingeist verdiinnt. 

Lebensessenz der Konigseeer Olitiitenhiindlcr wird in 3 Arten bereitct. I. Ge
w 0 h n Ii c h e L e b c n s e sse n Z entspricht dcr Tinctura Aloiis composita, versetzt mit weiss em 
Sirup. - II. Lebensessenz mit Kampher. - III. Feine Lebensessenz ellthiilt 
neben Rum die Bestandtheile von I in anderen Verhiiltnissen. 

Magen- und Lebensessenz von SACHS in Magdeburg enthalt 10 Th. Aloe in 
100 Theilen. 

Mag-entropfen, Mariazeller von OARL BRADY in Kremsier. Die angebliche 
Urvorschrift lautet: Kiinigschinarinde 1.5,0, Zimmt, Pimpinellrillde, Weidenrinde, Fenchel, 
Myrrhe, rothes Sandelholz, Kalmus, Zitwerwurzel, Enzian, Rhabarber, von jcdcm 1,75, 
Weingeist von 60 Proc. 750,0. 

Vorschrift der Budapester Apotheker: Aloe 5,0, Benzoe 8,0, Kalmus 10,0, Enzian 
10,0, Rhabarber 10,0, Zitwerwurzel10,0, Anis 10,0, Fenchel10,0, Weingeist (60proc.) 600,0. 

Menschenfreund, Magenelixir von S'rOUGHToN. Bcsteht aus einem weingeistigen 
Auszuge aus Wermuth, Pomeranzenschalen, Enzian, Rhabarber, Kascarillrinde und Aloe. 

Miraculo-Pillen des Dr. MULLER. sind Pillen aus Aloe und Enzianwurr.el. 
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MORISON'S Limonadenpulnr zur Unterhaltung der Pillenwirkung (vgl. S. 224): 
Weinstein 30,0, Weinsiiure 3,0, Zimmt 0,75, Ingwer 0,25, Zucker 100,0. 

Pillen, analeptische, von R. JAMES, enthalten Aloe, Safran, Myrrhe, Ammonia
cum u s. w. 

Pillen, blutreinigende, von MOHRICKE, bestehen aus Leberaloe, Calomel, Gutti, 
Scammonium, J alapenharz, Safran, Koloquinthenextrakt. 

Pillen von HOLLOWAY. Die Bestandtheile sind: Aloe, Rhabarber, Zimmt, Karda
momen, 1ngwer, Safran, Glaubersalz, KaIiumsulfat und Rosenkonserve. 

Pill en des Apothekers SCHRADER in Feuerbach bestehen aus Aloe und Seife. 
Pilules de BARBIER. - Grains de vie CLERAMBOURG. - Pilules de Mad. 

DE CRESPIGNY. - Pil ules vesperides indiennes stomachiques DE DE LACROIX. - Pilules 
DE DUCHESNE, sind franz os. Geheimmittel, welche mit den Pilulae ante cibum iibereinstimmen. 

Pilulae Halenses contra obstructiones, HalliRche Obstructionspillen, bestehen aus 
Aloe 2 Th., Eisenpulver 1 Th. und zusammengesetztem Rhabarberextrakt 4 Th. 

RADCLIFFE'S Elixir, ist ein weingeistiger Auszug aus Aloe, Rhabarber, Zimmt, 
Zitwer, Co chenille, Kreuzdornbeeren. 

Reinigungspillen, SEIFFERT'S. Die wesentlichen Bestandtheile sind Aloe, Fenchel 
und Lakritzen. 

RYMER'S Cordialtinktur ist cine Tinktur aus Aloe, Rhabarber, Kardamomen, 
Kampher, spanischem Pfeffer, Biebergeil, verdiinntem Weingeist und wenig Schwefelsiiure. 

Schweizer Pillen, verbesserte von A. BRANDT, sollen enthalten: Cascara Sagrada
extrakt, Aloe. Enzian, Cocaextrakt, Faulbaumextrakt, medicinische Seife, Sandelol. 

SELLE'S Heilmittel ist Aloe und weinige Rhabarbertinktur. 
Socotrin OTTO'S, Tierheilmittel gegen Kolik, besteht aus Aloetinktur und iithe

rischer Baldriantinktur. 
Urbanuspillen, bestehen aus Dill, Piment, Anis, Zitwerwurzel, Macis, Muskat

nuss, Nelken, Cubeb en, Rhabarber, Aloe, Senna, Manna. 
WARNER's Sa f e Pills, sind Pillen aus Aloe, medicinischer Scife, Eibisch und Lakritzen. 
WEIKARD'sche Pillen sind zusammengesetzt aus Aloe, Eisenpulver, Calomel, Gold

schwefel und Sadebaumol. 
WERCHAu'sche Pillen sind iibersilberte Pillen aus Aloe, l\Iastix und Larchensehwamm. 
Wiener Balsam, LELIEVRE'S Lebensbalsam, ist ein Elixir ad longam vitam mit 

Myrrhen- und Guajaktinktur versetzt. 
Wiener Balsam, der Konigseeer Olitiitenhiindler: Myrrhe 200,0, Rhabarber 300,0, 

Benzoe und Leberaloe je 125,0, Lakritzensaft und Weihrauch je 60,0, Socotra-Aloe 15,0 
werden mit 4 Liter Weingeist ausgezogen und filtrirt. 

WUNDRAM'sche Kriiuter (aus Braunschweig), sind eine grobe Pulvermischung aus 
Aloe, Rhabarber, Bittersalz und Thymian. 

t Alo"inum. Aloin (U-St.) Der krystallisirende Bitterstoff der Aloe. Je nach der 
Aloesorte, aus welcher er gewonnen wird, und nach dem chemischen Verhalten unter
scheidet man: Barbaloin, Socaloin, Nataloin, Capaloin. 

Barbaloi'n. C16H160 7 + 3H20. Man lOst 1 Th. Barbados-Aloe in 10 Th. siedenden 
Wassers, welches mit verdiinnter Schwefelsiiure angesiiuert ist. Die erkaltete Losung 
wird tiltrirt und auf 2 '1'h. eingedampft. Die in der Kiilte ausgeschiedenen Krystalle 
werden abgesaugt und aus heissem verdiinntem Alkohol umkrystalliRirt. - Gelbe bis braune, 
geruchlose Nadeln, von sehr bitterem Geschmack, ltislich in 60 Tn. Wasser oder 20 Th. 
Alkohol oder 470 1'h. Aether. Schmilzt wasserfrei bei 147 0 C. 1st wahrscheinlich iden
tisch mit Curagalo i'n. 

Socaloin. (,8-Barbaloin) C3!H3SO'5 + 5H.O. Man zerreibt Zanzibar-Aloe wieder
holt mit kaltem Alkohol von 0,960 spec. Gew. Den unloslichen Riickstand krystallisirt 
man aus siedendem Alkohol von 0,960 spec. Gew. um. Gelbe Prismen, loslich in 90 Th. 
Wasser, 30 Th. absolutem Alkohol, 9 Th. Essigiither oder 380 Th. Aether. 1st identisch 
mit Zanaloi'n. 

Nataloi'n C36H!OO'5' Natal-Aloe wird mit 48 0 C. warmem Alkohol von 0,820 
spec. Gew. zerrieben. Der hinterbleibende, unlosliche Riickstand wird aus siedendem 
Alkohol umkrystallisirt. 

Blassgelbe, rechtwinkelige Tafeln, loslich in 6 Th. Spiritus (90 Vol.-Proc.), oder 
230 Th. absolutem Alkohol, oder 50 Th. Essigiither oder 1250 Th. Aether. In Natron
lauge loslich. Schmelzp. 210 0 C. 

Capaloin. 1st noch nicht in reinem Zustande isolirt, aber dem Socaloln am iihnlichsten. 
Fiir die gegenwiirtig im Handel befindlichen und von den Pharmakopoen auf

genommenen AloIne werden folgende Reaktionen angegeben: 
Die alkoholische Losung der drei AloYne wird durch FeITichlorid schmutzig braun

griin gefarbt. Arumoniak farbt die alkoholische Loaung des NataloYns carminroth, diejenige 
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des Barbalolns und Socalolns braunroth. Bringt man etwas Socaloln in einen Tropfen 
kalter Salpetersaure von 1,2 sp. Gew., so findet kaum eine Veranderung statt. Barbaloin 
und Nataloin geben earminrothe Farbung, die bei letzterem sehr bestandig ist. Lost man 
etwas Nataloin in kone. Schwefelsaure und fiihrt iiber die Losung einen mit rauchender 
Salpetersaure befeuchteten Glasstab, so farbt sich. die Losung blau. Barbaloin und Soc
aloin verandern sich unter der gleichen Behandlung wenig. U-St. hat das Barbaloin 
und Soealoin, Brit. nur das BarbalOIn als offieinell aufgenommen. 

Man giebt dasAloin zu 0,1-0,2 gals Purgans, zu 0,2-0,5 gals Drasticum. Sub
k uta n wird die Losung in Glycerin (1 : 5 bis 8) als Purgans angewendet. 

Althaea. 
Althaea officinalis L. Malvaceae - Malveae. Vorwiegend auf Salzboden in 

einem grossen Theil von Europa und Nord- u. Westasien, zum arzneiliehen Gebraueh kul
tiviert in Deutschland, Frankreich, Ungarn und Belgien. Arzneiliche Verwendung finden 
die Wurzel, die Blatter und die Bliithen: 

1) Die Wurzel. Radix Althaeae (Germ. Helv. Austr. U-St.). Radix Bismalvae. 
Radix Hibisci. Radix MalTlle visei. - Altheewurzel. Eibischwurzel. Fliess
krautwurzel. Gilfwurz. Heilwurz. Hilfswurzel. Sammtpappelwurzel. Schleim
thee. Weisse Siissholzwurzel. Wilde Malvenwurzel. - Racine d'althee. Racine 
de guimauve (Gall.). - Marshmallow root. 

Die Droge besteht aus den geschalten Wurzelasten, die holzige Hauptwurzel wird 
entfernt. Die Stiicke sind bis 20 em lang, bis 1,5 em dick. Der Bruch ist im Holz kOrnig, 
in der Rinde faserig. Unter der Lupe erkennt man auf dem weissen Querschnitt die strahlige 
Rinde und das ebenfalls strahlige Holz, beide durch das Cambium von einander getrennt. 
Das Mikroskop lasst in den Baststrahlen der Rinde Gruppen nicht sonderlieh dickwandiger 
Bastfasern erkennen, deren Ende oft gabelig getheilt,.deren Wand im Querschnitt meist etwas 
verbogen und bei denen nur die primare lIIembran verholzt ist. Das Holz enthiilt kleine 
Gruppen von Gefassen mit leiter- oder netzformig verdickten Wanden und Trache'iden. 1m 
Parenchym von Holz und Rinde find en sich Sehleimzellen, deren Inhalt beim allmahlichen Auf
quellen in der Droge (in der frischen Wurzel ohne weiteres) deutlich geschichtet erscheint, 
ferner Zellen mit Cll-lciumoxalat-Drusen und in den iibrigen Zellen Starke. Die Starkekornchen 
erreichen eine Grosse von 25 ft, sie sind von ziemlich wechselnder Gestalt, doch walten ei
und nierenformige oder wurstformige Formen vor, die meisten haben einen kurzen Langs
spalt. Um Altheepulver in Gemengen mikroskopisch nachzuweisen, achte man auf diese 
StarkekOrnchen und auf die Bastfasern der Rinde. Letztere sind 400-800 ft lang, 
10-30 ft dick, getiipfelt. !hre Wand ist, wie oben' gesagt, meist unverholzt, doch ist dar
auf zu achten, dass die Zellen des Faserbi.i.ndels, welches das Centrum der Wurzel einnimmt, 
verholzt sind. 

Bestandtheile. 37 Proc. Starke, 35 Proc. Schleim, der sich mit Jod und Schwefel
saure nur schwach gelb farbt und mit Salpetersiiure Schleimsaure giebt, 2 Proc. Asparagin 
(hier zuerst entdeckt und als Althaein bezeichnet), 4-5 Proc. Asche. 

Als Verwechslungen und Ve'l'fiilschungen werden die Wurzeln einiger andern 
Malvaceen genannt, so der Althaea Narbonnensis Cavanilles und Althaea rosea Cav., 
die holziger und im Querschnitt gelblich sind. 

Einsalltrnlung und Bea'l'beitung. Die Wurzel wird ausschliesslich von 
angebauten Pflanzen im Friihling oder im Herbst gegraben, von der holzigen Hauptwurzel, 
Wurzelfasern und ausseren Rindenschichten befreit, alsdann an der Luft oder bei sehr ge
linder Warme getrocknet. Aus 5 Theilen frischer Wurzel erMlt man etwa 1 Theil ge
seMIte und getrocknete. 

Zum Schneiden eignet sich besonders ihres hohen Schleimgehalts wegen die bairische, 
im Spatherbst gegrabene Wurzel. Dieselbe wird, lufttrocken, geschnitten, scharf, doch 
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vorsichtig nachgetrocknet - bei hOherer Temperatur tritt leicht gelbliche Farbung ein -
und gelangt in fast wiirielformigen, sehr weissen Stiicken in den Handel. Das ist die als 
"electa D concisa albissima 00" bezeichnete Waare. Minderwerthige Sorten werden bis
weilen durch Bestauben mit Starke, Kalk oder Gips in ihrem Aussehen aufgebessert; eine 
derartige unstatthafte Behandlung giebt sich beim Abwaschen der Wurzel leicht durch 
einen Bodensatz zu erkennen, welcher dann weiter untersucht werden kann mit dem Mi
kroskop (Starke) oder durch Uebergiessen mit Saure etc. Wurzeln, welche nach langerem 
Lagem geschnitten werden, liefem oft mi.be, wenig schleimige Ausziige. -

Die Verarbeitung der Wurzel zu Pulver ist mit etwa 10 Proc. Verlust verbunden. 
Aufbewah'l'ung. Die gej!chnittene und die grob gepulverte Wurzel wird in Holz

kasten, die fein gepulverte in Glashafen aufbewahrt. In jedem FaIle sind diese Zer
kleinerungsformen vor dem Einfiillen gut nachzutrocknen, da sie sonst grosse Neigung zum 
Schimmeln oder Dumpfigwerden besitzen. Es ist rathsam, in Raumen, die nicht vollstandig 
trocken sind, die Kasten von Altheewurzeln mit Einsatzen aus Weissblech zu versehen. 

Anwendung. Wegen ihres reichen Schleimgehalts ist die Eibischwurzel als reiz
milderndes Mittel sehr beliebt. Der Receptar benutzt Eibischpulver als Bindemittel beim 
Anstossen von Pillenmassell; hierbei ist der Gummischleim durch Zuckersirup oder Glycerin 
zu ersetzen, wenn anders die PilIen nicht mit der Zeit steinhart und unverdaulich werden 
sollen. Die yom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene Mischung von Siissholz und Lakritz 
ist deshalb vorzuziehen. 

Feingepulverte Altheewurzel, zu 7 Proc. dem gebrannten Gypse zugesetzt, verhin
dert ein zu schnelles Erharten des Gypsbreies, 

Decoctum und Maceratio A1thaeae. 1m Geltungsbereich des Ph. Austr. wird 
ein Decoctum Althaeae, da gegentheilige Anweisungen fehlen, wie jede andere Abkochung 
durch halbstiindiges Erhitzen im Wasserbade unter jeweiligem Umriihren im VerhiUtnisse 
1 : 20 angefertigt. 

Germ. bestimmt, dass Eibischwurzel-Abkochung durch halbstiindiges Stehenlassen 
der Wurzel mit kaltem Wasser ohne Umriihren und durch leichtes Abpressen zu be
reiten ist. Man pfiegt, sobald dieses dem Ermessen des Apothekers anheimgestellt wird, 
aus 1 Th. Rad. Althaeae 20 Th. Seihfiiissigkeit herzustellen, wie es Ph. Helvet. III fiir aUe 
schleimreichen Stoffe vorschreibt. 

Eibischausziige sind nur kurze Zeit haltbar. Frisch bereitet diirfen sie Lackmus
papier nicht verandcrn. 

Sirupus Althaeae (Germ. Helv. Austr. U-St.). Sirupus Radicis Althaeae. Althaesirup. 
Eibischsirup (volksthiimlich auch Brustsaft, Hederichsaft, Huflattichsaft, Lindenbliithensaft, 
Leinsamensaft, Lochsam, Ringelrosensaft, Schneckensaft, Weisser Hustensaft, Weisser 
Lungenfuhl). - Sirop de guimauve (Gall.). - Syrup of althaea. S. of marsh-mallow. 

Vorschrift des Deutschen Arzneibuches. 2 Th. grobgeschnittene Eibisch
wurzel werden mit Wasser abgewaschen und mit 1 Th. Weingeist (90proc.) und 50 Th. 
Wasser 3 Stunden bei 15-20° C. unter bisweiligem Umriihren stehen gelassen. Aus 
40 Th. der ohne Pressung erhaltenen Seihfiiissigkeit und 60 Th. Zucker werden ohne 
Verzug 100 Th. Sirup bereitet. Ein klarer, gelblicher, sehr schleimiger Sirup. 

Vorschrift der Pharm. Austriaca. 20Th. zerschnittene Eibischwurzel, 300 Th. 
kaltes destillirtes Wasser werden unter Ofterem Umriihren zwei Stunden stehen gelassen, 
ohne auszupressen abgeseiht und in der Seihfiiissigkeit von 250 Th. 400 Th. zerstossener 
Zucker unter einmaligem Aufkochen gelost. 

Pharm. Hungar. lasst aus 16 Th. Eibischwurzel, 16 Th. verdiinntem Weingeist 
und Wasser 200 Th. Seihfiiissigkeit herstellen und dieser 340 Th. Zucker zusetzen. 

Pharm. Helvet. III: 3 Th. gewaschene Eibischwurzel, 1 Th. Weingeist, 55 Th. 
Wasser lasst man 2 Stun den stehen, kliirt die Seihfiiissigkeit durch Aufkochen mit Filtrir
papiermasse, filtrirt, bringt auf 40 Th. und lost darin 60 Th. Zucker. Der Sirup soIl 
ofters erneuert werden. 

Vorschrift der Ph. of the U-St. 50g geschnittene Eibischwurzel werden mit 
kaltem Wasser gewaschen, mit 400 cern Wasser, 30 ccm Weingeist (94proc.) 1 Stunde 
lang ausgezogenj in der Seihfiiissigkeit werden 700 g Zucker gelost, 100 ccm Glycerin zu
gefiigt und das Ganze mit Wasser auf 1000 cern gebracht. 

Sirupi concentrati. Durch einzelne Fahriken wird ein Sirupus Althaeae decemplex 
in den Handel gebracht, der durch Verdiinnen von Zuckersirup die dem Arzneibuch ent
sprechende Form geben solI. Eine derartige Mischung ist aus naheliegenden Griinden 
nicht als vorschriftsmassige Zubereitung zu betrachten. Das gilt fiir sammtliche sogen. 
"Zehnfachen Safte" 
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2) Die Bliitter: Folia Althaeae (Germ. Relv. Austr.). Rerba Bismalvae. Rb. 
Ribisci. Rb. Malvae visci. - Altheebliitter. Attigkraut. Eibischkraut. Rilfkraut. 
Kinderbettthee. Sammetpappel, Stockwurzkraut. Wildes Pappelnkraut. - Feuilles 
de guimauve (Gall.). - Marsh-mallo·w-Ieaves. Althaea-leaves. 

Die Blatter werden im Sommer von del' bliihenden Pflanze gesammelt. 8 'l'heile 
frisehe Blatter geben 1 Theil troekene. Sie sind im Umriss elliptiseh bis gerundet-drei
eekig, 3 bis 5 lappig, am Grunde herz- odeI' keilformig, del' Rand gekerbt. Sie erreiehen 
eine Lange von 12 em, eine Breite von 10 cm. Das Blatt ist durch Sternhaare, wie solche 
in del' Familie del' Malvaeeen hiiufig vorkommen, weiehfilzig und zwar wildgewachsene in 
hoherem Maasse als kultivirte. Das Gewebe des Blattes enthiilt Schleimzellen und Drusen 
von Calciumoxalat. Man verwendet meist die Bliitter kultivirter Pflanzen. Sie kommen 
aus Franken, Thiiringen, auch ans Ungarn und werden VOl' del' Bliithe gesammelt. Sie 
enthalten reichlichen Schleim. 

3) Die Bliithen: Flores Althaeae etc. Althaebliithe. Fleurs de guimauve (Gall.). 

Cataplasma maturaus (Gall.). 
Espeees emollientes. 

Rp. Foliorum Verbasei 
FoliorUlll Althaeac 
Foliorum Malvae 
Herbae Parictul'iae aa 25,0 

werden als grobe Pulver mit ""Vasser Zll cinem 
Brei angeriihrt, dcm man zusctzt 

Unguenti basilici 20,0. 

Liquor pectoralis (Form. Berol.). 
Rp. Liquoris Ammonii anisati 5,0 

Sirupi Althaeae 30,0 
Aquae destillatae 165,0. 

Maceratio Althaeae (Form. Berol.). 
Rp. Decocti Althaeae (e 15,0) 179,0 

Acidi hydrochlorici (25"10) 1,0 
Sirupi Sacchari 20,0. 

Dlixtura Althaeae. 
Munchener Nos 0 k omial VOl'S chri ft. 

Rp. Dec. Alth. (e 10,0) 130,0 
Sirup. simpl. 20,0 

Midura Althaeae cum Morphio. 
~Iunehener Nosokomialvorsehrift. 

Rp. Dec. Alth. (e 10,0) 130,0 
Morph. hydrochlr. 0,02 
Sirup. simpl. 20,0. 

Pasta pectoralis DIETERICH. 
Rp. 1. Specierulll peetoralium 20,0 

2. Aquae 1500,0 
3. Gummi arabici pulv. 600,0 
4. Albuminis sieci 2,0 
5. Chartae bibulae 5,0 
6. Sacchari 400,0 
7. Extracti Opii 0,5 
8. Aquae Amygdalarum 20,0. 

Jlian Hisst 1 mit 2 wahrend 12 Stunden stehen. 
presst aus nnd lOst ohne Erwarmen 3 und 4-
darin, fiigt 5 und 6 hinzu, kocht unter Ab
schaumen, seiht dureh Flanell und dampft bis 
auf 1600,0 ein, dann fugt man Lo"ung von 7 in 
8 hinzu, dampft ohne Riihren auf 1300,0 ein und 
giesst in Kapseln aus. 

Pastilli Althaeae DIETERICH. 
Troehisei Althaeae. Pastilles de gui

mauve. 
Rp. Radieis Althaeae pulv. 75,0 

Sacchari pulverati 925,0 
Olei Rosae gtl. 2 
Aquae Rosae q. s. 

finnt pastilli 1000. 

Pulvis anticatarrhalis. 
Rp. Sem. Foenugraeci 

Frllet. Foeuiculi au. 25,0 
Ammon. chlorali 30,0 
Radie. Althaeae 100,0. 

Bei Bl'OllChialkatarrh der {,ferde auf zweimal in 
den Kleientl'ank. 

Rotulae Althaeae DIETERICH. 
Rp. Sacchari pnlverati 95,0 

Radicis Althacae pnlv. 5,0. 
::\Ian riihrt mit Eibischsil'up zum En'i au, fiillt 

(liesen in Pincn Pl'rgalllent-Dann mit Federpose 
und formt tIunh Drucken 'Iropfell, welche auf 
Wach8papier gesetzt uml in der 'V:irme aus
getrocknet werden. 

Sirupns Althaeae compositns. 

Rp. 

Sirop de Fernel. 
Hp. Sirupi AIthaeae 

Sirupi Liquiritiac 
Sirupi Papuveris au. 

Sirupns pectoralis. 
Brustsaft. 

Sirupi Liquiritiae 
Sirupi Rhoeados 
Sirupi Althaeae 
Sirupi lpecacuanltae 

100,0 
50,0 
40,0 
20,0. 

Species Althaeae (Austr.). 
Rp. Foliorum Althaeae 1000,0 

Radicis Althaeae 500,0 
Radicis Liquiritiae 250,0 
Florum Malvae 100,0. 

Species Althaeae. :FERNEL. 
Rp. Rhizomatis Graminis 

Seminis Mclonis 

Rp. 

Foliorum Althaeae aa 10,0 
Radicis Althaeae 
Radicis Liquiritiae aa 
Foliorum Malyap, 

Species becJ.icae. 
Husten-Thee. 

Radieis Althaeae 

20,0 
30,0. 

Radicis Liquiritiae aa 40,0 
Foliorum Farfarae 
:F'ructuum Anisi contus. aa 10,0. 

Species emollientes. 
ErweichendeKrauter. Especes emollien

te •. Herhs of emollient cataplasm. 
l. Germ. III. 

Rp. Foliorum Althaeae gr. rulv. 
Foliorum }\Ialvae 
Herbae Meliloti 
Florum Chamomillae 
Seminis Lini ail.. 
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II. Austr. 

Rp. Foliorum Altlmeae conc. 
Foliorum Malvae • 
Herbae Meliloti • aa 100,0 
Seminis Lini contusi 200,0. 

Grob gepulvert giebt diese Mischung die Species 
emollicntes pro cataplasmatc. 

III. Hel v. 

Rp. Foliorum Althaeae gr. pulv. 
Florum Chamomillae 
Foliorum Malvae 
Berninis Lini contusi 

" aa 2,0 
4,0. 

Species ad Gargarlsma. 

Rp. Foliorum Althaeae 
Florum Malvae 
Florum Sambuci aa. 

Species pectorales. 

Species ad infusum pectorale. Species 
Althaeae compositae. Species demul
cens. Brustthee. Aug"burger Thee. The 
pectoral. Cough-species. Pectoral-tea. 

I. Germ. 

Rp. Radicis Althaeae 8,0 
Radicis Liquiritiae 3,0 
Rhizomatis Iridis 1,0 
Foliorum Farfarae 4,0 
Florum Verbasci 2,0 
Fructus Anisi contusi 2,0. 

II. Austr. 

Rp. Foliorum Althaeae 40,0 
Radicis Liquiritiae 30,0 
Radicis Althaeae 10,0 
Hordei excorticati 10,0 
Florum Verbasci 1,0 
Florum Malvae 1,0 
Florum Rhoeados 1,0 
Fructus Anisi steUati contusi 1,0. 

m.Helv. 

Rp. Fructus Foeniculi 5,0 
Florum Tiliae 10,0 
Foliorum Malvae 10,0 
Florum Verbasci 10,0 
Radicis Liquiritiae 25,0 
Radicis Althaeae 40,0. 

Especes pectorales avec les fleurs (Gall.). 
Rp. Florum Verbasd 

Florum Rhoeados 
Florum Althaeae 
Florum Malvae 
Florum Gnaphalii 
Florum Farfarae 
FloTliID Violae odoratae aa. 

Species pectorales cum fruetlbus. 
Brustthee mit Friichten. 

I. PreusRische Arznei-Taxe 
Rp. Frllctunm Ceratoniae 6,0 

Caricarum 3,0 
Hordei excorticati 4,0 
Specierum pectoralium 16,0. 

II. Strassburger Apothekcr- Verein 1867. 
Rp. Florum Malvae 125,0 

Florum Rhoeados 250,0 
Florum Verbasci 500,0 
Foliorum Melissae 250,0 
Herbae Asperulae 250,0 
Herbae Capilli Veneris 250,0 
Herbae Hederae terrestris 250,0 
Herbae Hyssopi 2;;0,0 
Fructuum Jujubae 500,0 
Passularum majorum 750,0 
Passularum minorum 750,0 
Radieis Althaeae 1200,0 
Radicis Liquiritiae 1500,0 
Caricarum 2500,0 
Fruetuum Ceratoniae 2500,0 
Hordei exeorticati 3000,0. 

Species pectorales albae. 
Rp. Radieis Althaeae 40,0 

Rbizomatis Iridis 5,0 
]'rllctuum Foeniculi 5.0 
Radicis IAquiritiae 10,0. 

Species pro Infantibus Vieunense •• 
Kinderthee, Zweier-Thee DIETERICH. 

Rp. Capitum Papaveris immatur. 3.0 
Radicis Liquiritiae 12,0 
Rhizomatis Graminis 25,0 
Radicis Althaeae 60,0. 

Tabulae Althaeae. 
Eibisch-TMelchen. 

Rp. Radicis Althaeae 10,0 
Sacchmi albi 90,0. 

Mit OrangenblUthenwasser zurn Teig anstossen, 
dann aUBrollen und in rautenfOrmige StUcke 
schneiden. 

Brustsaft von RUD. BUTTNER; ist ein mit Zucker eingekochter Brusttheeaufguss. 
Brustpastillen von LEONHARD SPERBER, bestehen aus Eibisch und arabischem 

Gummi. 
Keucbhustensaft von Apotheker BERNARD, ist Altheesirup mit einer Abkochung 

unschuldiger Pflanzenstofi'e. 
Krauter-Brustsirup von FRIEDR. DIETZE. Ein Eibischaufguss, worin brauner 

Farinzucker ge16st ist. 
Pftte de guimauve soufflee der Wittwe HENAULT, ist Pasta gummosa Ph. Germ. 
Pate pectorale balsamique de REGNAULT, wird aus einem Brusttheeaufguss, 

arabischem Gummi, Zucker, Tolubalsamtmktur bereitet. 
Sirop antiphlogistique de BRIANT enthalt einen Auszug aus Brustthee mit 

Friichten, arabisches Gummi, Leinsamenschleim und Zucker. 
Sirop pectoral de LAMOUROUX wird nach DORVAULT bereitet aus Kalbslunge, 

islandischem Moos, Jujuben, Datteln, Lackritz, Lungenmoos, Malvenbliithen, Altheebliithen, 
Veilchenbliithen, Klatschrosen, Opiumextrakt, Zucker. 

Sternthee von PAUL WEIDHAAS in Dresden, ist dem Brustthee ahnlich zusammen
gesetzt (Karlsruher Ortsges.-Rath). 
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Alumen. 
I. Alumen (Austr. Brit. Germ. Helv. U -St.). Alun de Potasse (Gall.). Alumen 

crudum. Alaun. Kali·Alaun. Alun potassique. Potassium Alum. AI2(SO.).Kz+24H20. 
Mol. Gew. = 948. 

FJigenscha/ten. Farblose Krystalle von oktaedrischer oder kubischer Form odeI' 
Krystallmassen, durchscheinend, hart, von muscheligem Bruche. In trockener Luft nur an 

Fig. 44.. 

der Oberfiache verwitternd und dann wie bestaubt aussehend. (Das Be
stauben kalln auch durch Aufnahme von Ammoniak aus der Luft vertlI
saeht werden.) Geruchlos; der Geschmack ist zuerst siisslich, dann herbe 
zusammenziehend. Spec. Gewicht 1,71. Loslich in 10,.) Th. kaltem odeI' 
0,75 Th. siedendem Wasser, in Alkohol unlOslich. Die wasserige Losung 
reagirt stark sauer. Er schmilzt bei 920 C. in seinem Krystallwasser, beim 
Erhitzen auf 200° C. giebt er sammtliches Krystallwasser ab, unter Ueber

gehen in eine voluminose, leichte Masse. Bei Weissgluth wird die an Thollerde gebun
dene Schwefelsaure verfiiichtigt; im Riickstallde hinterbleiben Thonerde und Kaliumsulfat. 
Die Zusammensetzung des Alauns ist nach obiger Formel: 

AI~03 = 10,76 0/0' K20 = 9,92 % , S03 = 33,75 %, H20 = 45,57 %' 

Handelssol'ten. Die oben angefUhrten Pharmakopoeen schreiben sammtlich den 
Kali-Alaun vor. Dieser ist im Handel durchweg in genUgender Reinheit anzutreffen. Es 
ist zweckmassig, fUr pharmaceutische Zwecke ausdriicklich neisenireien Kali-Alaun" 
zu bestellell. Ueber andere Alaun-Sorten s. weiter unten. 

prafung. Spuren von Ammoniak und Eisen wird man fast in jedem Alaun an
treffen, nur soli en nicht zn grosse Mengen darin vorhanden sein. Zu priifen ist ferner auf 
andere verunreinigende Metalle. 

1) Versetzt man eine Losung von 1 g Alaun in 20 ccm Wasser mit einigen Tropfen 
Ferrocyankaliumlosung, so darf die Fliissigkeit sich innerhalb 5 Minuten nicht blau farben. 
(Eisen). - 2) 10 ccm der 5procentigen Losung werden mit soviel Kali- oder Natronlauge 
versetzt, dass der entstehende Niederschlag sich vollig wieder anflost. Es darf alsdann 
kein Geruch nach Ammoniak anftreten, andernfalls liegt mijglicherweise nicht Kali-, sondern 
Ammoniakalaun vor. 3) Die sub 2 erhaltene alkalische Losung wird mit Schwefelammonium 
versetzt, wodurch sofort eine geringe braunliche Farbung, nicht aber ein Niedel'schlag ent
stehen darf, andernfalls sind mehr als Spuren von Eisen, Blei, Kupfer zugegen. 

Einen Alaun, welcher erst in 18 Th. kaltem Wasser Hislich war, fand SALZER etwa 
25 Proc. Rubidiumalaun enthaltenrl. 

.Aufbewaltrung, Pulverung. Da der Alaun an trockener Lnft verwittert, anch 
Ammoniak aus der Llift aufnimmt, so is t er in gut verschlossenen G1 asgefassen aufzube
wahren. Das Pulvern hat im ~forser aus Stein (nicht Eisen, Kupfer oder Messing) zu er
folgen. Das fertige Pulver ist knrze Zeit nachzutrocknen . 

.Anwendung. Alaun verhindet sich mit Eiweiss, Leim, Schleim zu unlOslichen 
Verbindungen; er hebt daher die Fahigkeit dieser Stoffe zu faulen auf und wirkt aus dem 
gleichen Grunde desinficirend und leicht atzend. Innerlich in Gaben von 0,05-0,5 g 
in Pulvern, Pillen oder schleimigen Losllngen (~folken) mehrmals taglich bei Diarrhoen, 
Dysellterie, Magen- und Darmblutungen. Grosse Gaben konnen schadlich, ja tOdtlich 
wirken. Aeusse rlich zum Aufstreuen auf Wunden, Einblasen in den Kehlkopf, Bestrellen 
von Tampons fiir die Vagina in Pulver form entweder unvermischt odeI' mit 1-2 Th. Zucker 
vermischt. Zu adstringirellden Badern. Zu Injektionen in die Urethra (1 : 100), und in die 
Vagina (1-4: 100,0), zu Gurgelwassern (1 : 100), Inhalationen (0,5-2,0: 100), zu Pinsel
saiten (1-2,0 : 25,0 Sirup oder Honig), zu Salbeu 1: 10-30 Fett. Unvertraglich mit 
Alaun sind aile Gerbstoff enthaltenden Substanzen (China-Dekokte), Salze des Quecksilbers, 
Blei's, Karbonate der Alkalieu,. Brechweinstein. 

Technisch. Alaun wir(l in gross en ~Iengen verwendet in der Weissgerberei, in 
der Farberei und Herstellung von Lackfarben, weil die Thonerde mit zahlreichen Farb-
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stoffen unlosliche, schOn gefarbte Verbindungen eingeht. Ferner zum Leimen des Papieres, 
zum Wasserdichtmachen von Geweben, Rarten des Gipses, zur Reinigung von Wasser und 
Abwasser, als Zusatz zum Brot, urn ausgewachsenes Getreide verbackbar zu machen. Mit 
AlaunlOsung getrankte Zeugstoffe sind schwer entziindbar und schwer verbrennlich. 

Alumen neutrale. Neutraler Alaun. Fiigt man zu einer Lasung von Alaun soviel 
Alkali (KOH, NaOH oder K2 COa, N~C03), dass der entstehende Niederschlag sich nicht 
mehr auflast, sondern bestehen bleibt, so enthiilt die Lasung sag. neutralen Alaun, rich
tiger basisches .Aluminiumsulfat AI2(804)3 . A~(OH)6 neben Kaliumsulfat bez. Natriumsulfat. 
Elle solche Lasung kann durch Absetzen geklii.rt werden und ist alsdann eisenfrei. Aus 
diesem Grunde, und weil saure .Alaunlosungen viele Farbenniiancen storen, finden solche 
neutrale Losungen vielfach Anwendung in der Farberei. 

Alumen romanum, seu cubicum. Ramischer oder Wiirfel-Alaun. Eine Alaun
Lasung, welche nur wenig neutralen Alaun (s. vorher) enthiilt, giebt durch Verdunsten 
bei gewahnlicher Temperatur kubische Krystalle von der namlichen Zusammensetzung 
wie der okta(idrische .Alaun. Wird die Losung iiber 40 0 C. erhitzt, so bildet sich gewohn
licher Alaun und ein Niederschlag A~804(OH)4 + ~S04' welcher die Zusammensetzung 
des Alunits von TOLFA hat. 

Alumen concentratum ist = Aluminium sulfuric urn. 

II. Alumen ustum (Austr. Germ. Relv.) Alumen exsiccatum (Brit. U-St.) Alun 
desseche (Gall.). Gebrannter oder entwiisserter Alaun. Alun calcine ou brule. 
Burnt .!lum. Dried Alum. 

Darstellung. Gepulverter, moglichst eisenfreier Alaun wird bei 50 0 C. vorge
getrocknet, bis er etwa 30 Proc. Wasser verloren hat. Dann erhitzt man ihn unter Umriihren 
mit einem Porcellanspatel in einer Porcellanschale auf dem Sandbade, bis alIes Krystall
wasser entwichen ist. Man erhiilt alsdann weisse, specifisch leichte Massen, welche erforder
lichenfalls zu pulvern sind. Die einzelnen Pharmakopoen schreiben vor: 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 
Erhitzung 180°> 204°> 240°> 
Wasserabgabe in Proc. 45 45-46 46 

Germ. und Relv. geben iiberhaupt keine Vorschrift, U.·St. schreibt keine bestimmte 
Temperatur vor. 

Eigenschaften. Nach Gall.: Schwammige weisse Masse, nach Austr. Brit. 
Germ. ReI V. U -S t.: ein weisses korniges Pulver. Es solI nach allen Pharmakpoen klar 
in Wasser loslich sein. Als Loslicbkeitsverhaltniss geben an: U-St. = 1: 20, Austr. = 1: 25, 
Gall. = 1: 25-30, Germ. und Relv. 1: 30. Man beachte, dass es liingere Zeit dauert, bis 
die Auf!osung erfoIgt. - Die wassrige Losung reagirt sauer, sie verhiilt sich genau wie 
eine solche des gewohulichen Alauns. 

Priifung. Lost sich 1 g gebrannter Alaun nach 12-24 Stunden kIar in 25-30 Th. 
Wasser zu einer sauer reagirenden Fliissigkeit auf, so eriibrigt sich eine weitere Priifung. 
1st die Losung neutral, so wurde wahrscheinlich Ammoniak-Alaun der GIiih-Operation 
unterworfen. Germ. und Relv. schreiben noch vor, dass das Praparat beim massigen 
GIiihen nicht mehr als 10 Proc. :Feuchtigkeit abgeben soIl. Auf die iibrigen Verunreinig
ungen (Ammoniak, Eisen) ist wie bei Alumen angegeben zu priifen. 

Aufbewallrung. In gut geschlossenen Gefassen (nicht Kasten), da er aus der 
Luft Feuchtigkeit und Ammoniak aufnimmt. Es empfiehIt sich, ihn in gepulvertem Zu
stande vorrathig zu halten. 

Anwendung. Wegen seiner Eigenschaft, sich langsam in Wasser zu lOsen, dient 
er als allmahlich wirkendes styptisches Aetzmittel. In Form des feinen Pulvers bei Blut
ungen, wunden Brustwarzen, bei sog. wildem Fleisch, in Zahnpulvern, als .-\.ugenpulver, 
Schnupfpulver, zu Einblasungen in Rachen und Kehlkopf. 

Gebrannter Alaun, technischer. Die Destillateure benutzen gebrannten .Alaun zum 
Kliiren der Liqueure. Hierzu ist nicht das vorher beschriebene, sonderu ein wirklich durch 
Brennen hergesteUtes Praparat abzugeben. Dieses bildet gleichfalls lockere, porase Massen 
(welche ungepulvert abgegeben werden), welche sich aber nicht klar in Wasser losen. Es 
charakterisirt sich durch einen Gehalt an Thonerde (AI20J. Die klarende Wirkung ist 
auf den Gehalt an Thonerde, sowie auf die durch die portise Beschaffellheit des Prapa
rates bedingte Flachenanziehung zuriickzufiihren. Fiir gefiirbte Fliissigkeiten eignet sich 
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der gebrannte Alaun weg en der Eigenschaft der Thonerde, sich mit Farbstoffen zu ver
binden, nicht. 

III. Alumen plumosum. Asbestus. Amianthus. Asbest. Amianth. Berg
lIachs. llergwolle. }'ederalaun. Federweiss. Ein natiirlich vorkommendes Mineral, 
im wesentlichen aus Magnesiumsilicat bestehend. Gerade- odeI' krummfaserige Massen, welche 
aus feinen Fasern zusammengesetzt sind. Je nach del' Lange del' Fasern unterscheidet 
man langfaserigen und k urzfaserigen Asbest. Je weniger gefal'bt, desto werth
voller sind die Sorten. Er ist unschmelzbar in gewohnlichen Gasflammen, unloslich in 
Wasser, Sauren und Alkalien. 

Anwettdung. Arzneilich innerlich nul' noch als Hausmittel in del' Thierarznei
praxis und zwar in Gaben von 15-20 g gegen Satyriasis (Ranschen) der Mast-Saue, wofiir 
die kurzfaserige Sorte genligt. Aeusserlich als Bauschc, welche nach dem Befeuchten 
mit Salpetersaure odeI' Chromsaure zu Aetzungen Verwendung finden. 

Die technische Verwendung ist gegenwiirtig sehr ausgebreitet: Zur Herstellung 
von Asbestpapier und Asbestpappe, unverbrennlichem Gam., desgl. Geweben; als Filtrir
material fiir Sauren und Laugen; in der Analyse zum Fiillen der ALLIHN'schen Rohren 
und der GoocH'schen Tiegel. Fiir diesen Zweck ist der Asbest zuvor durch aufeinander
folgendes Kochen mit N atronlauge, Salpetersaure und Wasser von allen loslichen Bestand
theilen vollig zu befreien. 

Asbestpa}lier wird aus faserigem Asbest in der namlichen Weise hergestellt wie 
gewohnliches Papier aus Zellfasern. Desgl. Asbestpappe. Die starkeren Asbestpappen 
gewinnt man durch Zusammenpressen mehrerer Lagen Asbestpapier oder diinner Asbest
pappe in feuchtem Zustande. 

Asbestkohle. Eine Mischung von 1000 Th. Holzkohle, 130 Th. Asbest, 60 Th. 
Aetzkalk, 55 Th. Calcium- (oder N atrium-)nitrat und 1500 Th. Wasser werden zu Briquettes 
geformt und getrocknet. Feuerungsmater~al. Die Zweckmiissigkeit ist zweifelhaft. 

Acetum vuluerarium Romanum. 
Acetum pontificale. Pfaffenbalsam. 

Rp. Aluminis 10,0 
Natrii chlorati 5,0 
Aceti (6 Proc.) 105,0 
Aquae aromaticae 50,0 
Tincturae Aloes 
Tinctul'ae Catechu 
Tincturae Benzoes as. 10,0. 

Alumen cum Catechu. 
Alumen catechusatum. 

Rp. Aluminis 
Catechu ail partes. 

M. f. pulviB subtilis. Aeusserlich bei Blutungen. 

Alumen draronisatum. 
Aiumen cum sanguine Draconis. 

Rp. Alllminis 10,0 
Sanguinis Draconis 5,0. 

M. f. pulvis subtilis. Aeu8serlich hei Blutungen. 

Alumen kino8atum. 
Alumen cum Kino. 

Rp. Aluminis pulverati 10,0 
Kino pulverati 5,0. 

M. f. pulvis subtilis Aeusserlich bei Blutungen. 

Aqua alumlno"a composlta. 
Injectio adstringens PRINGLE. 

Eau de Bate: 
Rp. Aluminis usti 

Zinci suIfmici aa 1,5 
Aquae destillatae 100,0. 

Aeusserlich als Augenwasser, Einspritzung bei 
Leukorrhoe und Haemorrhagien. 

Cataplasma aluminatum. 
Cataplasma Aluminis sen aluminosum 

ad decubitum. 
Rp. Aluminis pulvemti 4,0 

Albumen ovorum duorum 
Spiritus eamphomti 2,0. 

Flat lillimentum. 

Collntorium Aluminis. 
Collu toire a l'alun (Gall.). 
Rp. Alllminis 5,0 

Mellis rosati 20,0. 
Zum Pinseln bei Aphthen. 

Collyrium Aluminis. 
Aq ua ophthalmica a lumina tao 

Rp. Aluminis 1,0 
Aquae Foeniculi 100,0. 

Bei katarrhalischer Conjunctivitis mehrmals taglich 
einzutraufeln. 

Collyrium Loches. 
Rp. Zinci sulfurici 

Aluminis aa 0,5 
Tincturae Aloes GllttaS X 
Spiritus Vini (0,830) 2.0 
Aquae Rosae 100,0. 

Bei katarrhalischer Conjunctivitis mehrmals titglich 
einzutraufeln. 

(largarlsma adstrlngens. 
&argari sme ads tringen t. 

Rp. Infusi florum Rosae rubrae 10,0: 250,0 
Aluminis 5,0 
Mellis rosat! 50,0. 

Gargarlsma aInminatum. 
Rp. Aluminis 10,0 

Aquae 900,0 
Mellis rOBati 100,0. 

Glycerinum Aluminl •• 
Glycerin of Alum (U-St.). 

Rp. Glycerini 75,0 
Aluminis 10,0. 

Injectio adstrlngens RICORD. 
Rp. Aluminis 

Acidi tannici ail 1,0 
Vini rubri 
Aquae Rosae aa 100,0. 

Dreimal titglich einzuspritzen bei Entzlindung der 
Harnrllhre. 
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Injectio Alnminis RICORD. 

Rp. Alumini8 15,-45,0 
Aquae 1000,0 

Zu Einspritzungen in die Vagina. 

J,apis miracnlosus. 
Lapis medicamentosus SCHUETZ. 

'Vunuel'stein. \Vundstein. 
Rp. Aluminis 100,0 

Ferri sulfurici 50,0 
Cupri sulfurici 25,0 
Ammonii hydrochlorici 5,0. 

Diu gcpulvertc J\.1ischung wird im Porcellankessel 
gescbmolzen, auf eiuen PorcellantcIli~r ausgegossen, 
nach dem Erkalten zerkleinert und in gut ge
schlossenen Gcflissen aufbewahrt. 

Lapis stypticus HESSELBACH. 

Lapis vllinerarius HF:SS~~LBACH. 
Pulvis cansticus AMMON. 

Rp. Lapidis miraculosi 10,0 
Aeruginis 0,5. 

~l. nat pulvis subtilis. 

Liqnor conservatorius a(l pelles. 
Rp. Gallarum contusarum 

Aluminis aa 100,0 
koche man mit Wasser zur Kolatur 1600,0 und 

fiige hinzu: 
Acidi carbolici 15,0 
Spiritus (0,830) 50,0. 

Zum Bereiben und Bestreichen del' Fleischseite 
der Felle auszustopfender Thiere. 

Mixtura gtyptica PLENCK. 

Rp. Alumillis 
Aquae Menthae piperitae 
Tincturac Cinnamomi 
Sirnpi Papavcl'is 

5,0 
120,0 

30,0 
60,0. 

1-2stiilldlich 1/,_1/1 EsslOffel bei Metrorrhagie 
und Ruhr. 

Pa"tilli aluminati. 
Alaull-Pastillen. 

Rp. }.Jumillis 5,0 
Sacchari 100,0 
Tragacanthae 0,1 

fiant cum aqua glycl'rinata pastilli 100. 

PasHUi seripari aluminati. 
Up. Aluminis 

Sacchari Lactis aa 100,0 
Tragaeanthae 0,1 

fiant eUIn aqua pastilli 200. FUr 1/10 Liter Milch 
=~~ 1-2 Pastillen. Nicht allzulange aufbewahrcn I 

Pilulae adgtrillgelltes HUFELAND. 

Rp. Aluminis 
Catechu aa 5,0 
Extracti Gentianae q. s. 

fiant pilulae ponderis 0,12. Bei Chl'Ollischen Blllt
und Schleimfllissen dreistiindlich 4 Pillen. 

Pilula" adstrillgentes RRCAmER. 

Pilulae adstringentes CAPURON. 

Rp. Catechu 10,0 
Aluminis 5,0 
Opii 2,0 
Extracti Gentianae 7,5 

Hunt pillllae 2(10. Bei chronischer Diarrhoe, Nacht
schweiss, tiiglich drei- bis viermal 2 Pillen. 

Pilulae aluminosae HEI,VETIUS. 

Pilules alunees t!'HELVETIUS (Gall.). 

Rp. Aluminis 10,0 
Sanguinis Draconis 5,0 
~lc1lis q. s. 

fiant pilulae 100. consperg. sanguine Draconis. 

Potio aluminosa GOLDING·BIRD. 

Rp. Aluminis 2,0 
Extracti Conii 0,8 
Sirupi Rhoeados 15,0 
Aquae Foenieuli 120,0. 

1m Londoner Kinderhospital gegen Keuchhusten 
sechsstiindlich 1 Kinder- bis Essloffel. 

Potio antidysellterica GRASHUYS. 

Rp. Aluminis 
Gummi urahici 
Extl'acti Cuscarillae au. 5,0 
Aquae Chamomillae ]50,0 
Sjrupi Aurantii corticis. 40,0. 

ZweistiindJich ein(~n Ess15ffel (gegen Ruhr). 

Pnlvis "dstringens OPPOLZER. 

Rp. Aluminis 5,0 
lIforphini hydrochlorici 0,06 
Sacchari albi 5,0. 

M f. p. divide in partes XV. Bei Bliltspeicn 
stlindlich ein Pulver. 

Pulvis antisudarius. 
Pulver gegen l'iechenden Fllssschweiss. 

Rp. Aluminis nsti 
Acidi borici aa 10,0 
Amyli Tl'itici 
Talci veneti 
Olei 'Vintcrgreen 

aa 10,0 
gtt. 20. 

Pulvis pro pedibus (Helv.). 
Fnsspnlver der Schweizer Armee. 

Rp. Alumillis 15,0 
Talti veneti 85,0. 

Pulvis causticns VIDAL. 

Rp. Aluminis nsti 5,0 
Summitatum Sabinae plY. 15,0. 

Zum Bestreuen syphilitischer Yegetationen von 
wildem FleIsch in 'Vllnden. 

Pulvis causticus VELPEAU. 

Rp. Alumini8 usti 20,0 
SummitatuIIl Sabillae plY. 10,0. 

Pulvis dentifricius ruber. 
Hp. Rhizornatis Calami 

Rhiznmatis Iridi~ Flol'Clltinae aa 50,0 
Laccae in globulis 20,0 
Aluminis usti 10,0 
Olei Geranii gtt. 20 
Olei l\IenLhae piperitae gtt. 15. 

Puh'is errltinus GRIFFITH. 

Rp. AlUlninis 
Boli Armenae aa 5,0 
Sanguinis Draconis 2,0 
Fcrri oxydati fusci 7,5. 

Schuupfpulver gegC'll ~asenhlnten. 

I>lllvis errhinus YOGT. 
Rp. Aluminis 0,3 

Extracti Ratanhiae 
Corti CIS Quercus aa 5,0. 

Schnupfpulver Zlll' Starkung der Nasenschleimhaut. 

Pnlvis haemostaticus edernus. 
Rp. Alnminis 

Aluminis usti 
Gllmmi arabici 
Colophonii aa partes. 

Zum Bestreuen blutellder Wunden. 

Pnlvis stypticus SKODA. 

Rp. Aluminis 
Sacchari albi aa 2,0 
Pulvf'ris Ipecacuanhae opiati 0,6 

Divide in Partes X. 
Bei BIuthusten zweistiindlieh 1 Pulver. 
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Saccbarum aluminatum. 

Rp. Aluminis 
Saccbari li.ii partes 
Paretur ex tempore! 

Unter dem Namen Al umen saccbaratum war 
vor Zeiten ein Priiparat in Pastilleniorm ge
brltucblich, welches aus 25 Alaun, 20 Bleiweiss, 
10 Zinksulfat, 50 Zucker, einem Eiweiss nnd 
Essig bestand nnd zu Augenwassern und Cos
meticis gebrancht wurde. 

Serum Lactis alumiuatum (Erganzb.). 

Alaun-Molken. 

Rp. Lactis vaccini 1000,0 
Aluminis 10,0. 

Man erhitzt die Milch mit dem Alaun zum Auf
kochen, kolirt die Molken ab und iil trirt die 
Kolatur. 

Speclflcum pbaryugicum ZOBEL. 

Rp. Aluminis 
Tartari depurati 
Kalii nitrici 
Natrii acetici li.ii 10,0. 

In 1 Liter Wasser gelOst zum Gurgeln als Pro
phylacticum gegen Diphtberie. 

Unguentum antibaemorrboidale 

SUNDELIN. 

Rp. Aluminis pulverati 2,0 
Butyri recentis insulsi 25,0 
GIycerini 2,0 
Aquae Rosae 1,0. 

Zum Bestreichen fHessender Hlimorrhoidalknoten. 

llnguentum contra perniones RUST. 

Rp. Aluminis pulverati 10,0 
Camphorae 
Opii puri aa 2,0 
Balsami Peruviani 8,0 
Unguenti Plumbi 30,0. 

Zurn Einreiben der erfrorenen Stellen. 

Vet. Collyrium stypticum. 

Rp. Aluminis 20,0 
Tincturae Opii crocalae 2,0 
Aquae 980,0. 

l'IL D. S. Augenwasser filr Pferde (bci granulBser 
Entzilndung der Conjunctiva). 

Vet. Lapis medicamentosns ferratus. 
Gel ber Heilstein. 

Rp. 1. Aluminis usti in frustis 100,0 
2. Liquoris Ferri sesquichlorati 
3. Spiritus (90 Proc.) aa 20,0. 

Man besprengt 1 mit der Mischnng von 2 und 3 
und lllsst an der Lnft trocknen. 

S. Ein Wallnuss-grosses Stiick wird zerdrtickt, mit 
einem Viertel-Liter Wasser geschiittelt und mit 
der Fliissigkeit Wunden und wunde Hautstellen 
bestrichen. 

Vet. Lapis stypticus eampboratus. 
Rp. Aluminis 100,0 

Ferri sulfurici crudi 50,0 
Cupri sulfurici crudi 25,0. 

Man schmilzt das Pulvergemisch, mischt darunter: 
Camphorae 
Aluminis usti aa 2,0 

und giesst auf Porcellanteller aus. 
Zum Einstreuen oder, in Wasser gelOst, zu Ein

spritzungen, bei Hufkrebs. 

Vet. Pate eaustique PLASSE. (Gall.). 
Aetz-Pas tao 

Rp. Aluminis usti pulv. 100 
Acidi sulfurici conc. 9. 

ut fiat pasta. 

Vet. Pubis antidlarrboi'cu8. 
Rp. Aluminis pulv. 

Corticis Quercus pulv. li.ii 25,0. 
Mit einer Flasche Leinsamen-Abkochung tilr ein 

Rind mit Ruhr. 

Vet. Pubis constipans. 
Rp. Aluminis lIsti 5,0 

Radicis Tormentillae 10,0 
Corticis Quercus 15,0 
Radicis Liquiritiae 20,0. 

Drei- bis vierstiindlich einen TheeIBffel voIl (bei 
Diarrhoe der Schweine). 

Vet. Pubis stypticus vulnerariu8. 
Rp. Aluminis \lsti 20,0 

Corticis Quercus 50,0. 
Zum Einstreuen in profuse eiternde und stinkende 

Wunden nnd Geschwilre. 

Vet. Heilwasser bel Klauenseucbe. 
Rp. Acidi muriatici crudi 100,0 

Aluminis 30,0 
Acidi carbolici , 5,0 
Aquae communis 5 Litrae. 

Zum Baden, Waschen und Bepinseln der kranken 
Klanenstellen. 

Alaunstifte zum Aetzen. Werden erhalten durch Abschleifen ausgesucht schOner, 
grosser Alaunkrystalle oder durch Formen von Alaunpulver mit Bindemitteln. 

Anosmin-Fusspulver des Dr. OSCAR BERNAR in Wien, Mittel gegen Fussschweiss: 
60 g Alaunpulver, 3 g Maismehl, inkl. Schachtel = 4 Mark (HAGER). 

Antisudin. Mittel gegen Fussschweiss von A. MANDOWSKI in Annaberg bei Oder
berg ijSchl. 250 g Alaunpulver = 2 Mark (fuGER). 

Dermasot von Apotheker BARTSCHINGER in Baden (Schweiz), Fussschweissmittel: 
Aluminiumacetat 7,5 g, Wasser 120,0 g, Buttersaureather 2 Tropfen, mit Rosanilin schwach 
roth gefarbt. Preis 2 Mark (WEBER). 

EBERlIUNN's Mundwasser. Corticis Aurantii 100,0, Corticis Cinnamomi 50,0, Caryo
phyllorum 20,0, Fructuum Anisi stellati. 60, Foliorum Salviae 50,0, Benzoes 35, Coccionellae 
:JO, Aluminis 20,0, Olei Menthae piperitae 10,0, OleiAnisi 3,0, Spiritus (70 Vol.-Proc.) 1000,0. 

Mykothanaton von VILAIN & Co. in Berlin. Zur Vertreibung von Holz-, Haus
und Mauerschwamm, auch Prophylacticum dagegen. Farblose Fliissigkeit, Mischung aus 
Alaun, Kochsalz, Schwefelsaure und Eisen. 1 Liter = 1,5 Mark (HAGER). 

Putzpulver fiir Silbersachen. Alaunpulver , Weinstein, 'geschlammte Kreide je 
gleiche Theile. 

THOlllAS' Brandwundenwasser. Aluminis 2,0, Aquae destillatae 100,0, Mixturae 
oleoso-balsamicae 1,0. 
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WYLIE'sche Losung. Aluminis 7,5, Boroglycerini 30,0, Glycerini 70,0. 
Wiener Backpulver von KARL LANGE in Berlin: Alaun 40,0, Natriumbikarbonat 

25,0, Kartofl"elstiirke 35,0. Auf 1 kg Mehl = 40 g (Anal. B. FISCHER). 
Wasserdichtmachen von Wollgeweben. Man zieht die Stofl"e erst zweimal durch 

eine 70 0 C. warme Oelsaureseifenlosung (aus 200 g Oelsaureseife und 13 Liter Wasser), und 
hierauf zweimal durch eine ebenso warme Alaunlosung (aus 200 g Alaun und 15 Liter 
Wasser). 

Alumina. 
Alumina. Aluminiumoxyd. Alaunerde. Thonerde. A120 3 • Mol.-Gew. = 102. 
I. Alumina. Alumina hydrata (Erganzb. Helv.). Alumini Hydras (U-St.). 

Aluminiumhydroxyd. Aluminiumhydrat. Thonerdehydrat. Argilla pura seu hy
drata. Terra argillacea pura. Hydrate d'alumine. Aluminium Hydrate. AI2(OH)6' 
Mol.-Gew. = 156. 

Dm'stellung. In eine filtrirte Losung von 10 Th. Alaun in 100 Th. Wasser giesst 
man unter Umriihren eine Mischung von 11 Th. Ammoniakfliissigkeit mit 100 Th. Wasser. 
Die Fliissigkeit muss nach Beendigung der Fallung deutlich alkalisch reagiren, sonst muss 
noch Ammoniakfliissigkeit zugegeben werden. - Der entstandene Niederschlag wird mit 
warmem Wasser so lange gewaschen, bis das mit etwas Salpetersaure angesauerte Filtrat 
durch Baryumehlorid nicht mehr getriibt wird, alsdann auf einem leinenen Kolatorium 
gesammelt, stark ausgepresst, bei 100 0 C. getroeknet und zerrieben (Erganzb.). 

U-St. lasst eine Losung von 100 Th. Alaun in 1000 Th. Wasser mit einer Losung 
von 100 Th. kryst. Natriumkarbonat in 1000 Th. Wasser fallen und den ausgewaschenen 
und ausgepressten Niederschlag bei einer 40 0 C. nicht iibersteigenden Temperatur trocknen. 

Eigenschaften. 'IVeisses, specifisch-Ieichtes, amorphes, luftbestandiges Pulver, 
ohne Geruch und Geschmack, an der Zunge anhaftend. UnlOslich in Wasser und Wein
geist, loslich in verdiinnten Sauren, sowie in Kali- oder in :Natronlauge. Die Lasung in 
Kali- oder in Natronlauge wird durch Zusatz von iiberschiissigem Ammoniumchlorid in der 
Warme gallertartig gefallt. - 100 Th. geben bei heller Rothgluth (vor dem Geblase) 
34,6 Proc. Wasser ab und hinterlassen 65,4 Proc. wasserfreie 'l'honerde A120 3• (Nach 
Erganzb. sollen nur 58 Proc. GluhriIckstand hinterbleiben; es ist also ein Praparat mit 
90 Proc. AI2(OH)6 und 10 Proc. hygroskopischer Feuchtigkeit zugelassen). - Nach dem 
Befeuchten mit KobaltnitratlOsung farbt es sich beim Erhitzen in der ausseren Luthrohr
flamme blau. 

Priifung. 1) lIbn kocht 1 g des Praparates mit 30 ccm Wasser. Das, Filtrat 
muss neutral sein und darf nul' einen minimalen Verdampfungsriickstand hinterlassen. 2) In 
30 Th. verdiinnter Salzsaure muss es sich klar auflosen. Diese Lusung darf durch Kalium
terrocyanid nicht sofort gebJaut (Eisen), noch durch Baryumchlorid sofort getriibt werdeu 
(Schwefelsaure). 3) Es lOse sich in 10 ,\'h. Natronlauge; diese Losung darf durch Schwefel
wasserstofl"wasser nicht verandert werden (ThIetalle, z. B. Zink). 4) Beim Befeuchten mit Silber
nitratHisung oder QuecksilberchloridHlsung muss es ungefiirbt bleiben lThIagnesiumoxyd). 

Anwendung. Auf secernirenden Wundflachen wirkt es, ausserlich angewendet, 
austrocknend; daher als Streupulver bei nassenden Exanthemen und stark secernirenden 
Geschwiirsflachen. Innerlich neutralisirt es die Magensaure und wirkt alsdann wie ein 
Thonerdesalz adstringirend und stopfend. In Gaben von 0,1-0,2-0,5-1,0 als Ant
acidum bei DiarrhOen, z. B. Cholera infantum, anch bei Cholera asiatica. - Thonerde
hydrat hat die Eigenschaft, durch Flachenanziehung viele Substanzen, z. B. Farbstoffe, 
auf sich niederzuschlagen, daher dient es als Klarmittel und zur Herstellung von Farblacken. 

LOWIG'S Patent-Thonerde. Ein feuchtes gallertartiges Thonerdehydrat mit etwa 
10 Proc. Aluminiumhydrat, bisweilen kleine Mengen Aetznatron oder Kalkhydrat, oder die 
Karbonate dieser enthaltend. Sie wird dargestellt durch Fallung von Aluminium-Natrium
oxyd A12(ONa)6 mittels Aetzkalkes, Auflosen des Aluminium-Calciumoxyds A120 6Ca3 in Salz
saure und Fallung dieser Lasung mit Aluminium-Calciumoxyd unter Ausschluss von 
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Warme. - Aufzubewahren in gut geschlossenen Gefassen an ein('m kiihlen Orte. N ach 
langerer Aufbewahrung geht sie in krystallinischen Zustand iiber, wobei sic kreidiges Aus
sehen annimmt. Anwendung als Klarmittel, z. B. bei del' Reinigung des Honigs. Nicht 
verwendbar bei sauren oder gefarbten Fliissigkeiten, z. B. Fruchtsiiften. Aeusserlich als 
aufsaugendes :Mittel zur Bereitung von Umschlagen. Technisch zur Beseitigung von Fett
Hecken, ferner in Verbindung mit Kalkhydrat oder Wasserglas zur Bereitung von Kitten. 
Bezugsquelle: Chem. Fabrik GOLDSCHMIEDEN in Schlesien. 

Liquor Aluminae allmlinus. Liquor antiarthriticus TUERCK. TUERCK'S 
Waschungen gegen Gicht und Podagra. Sind Auflosungen von Thonerdehydrat in Kali
lauge. TUERCK unterscheidet je nach del' Starke del' von ihm verwendeten Kalilauge 
6 Sorten: 

I bereitet mit Kalilauge vom sp. G. 1,015 IV bereitet mit Kalilauge vom sp. G. 1,065 
II """ 1,031 V ,,1,077 

ill " " 1,048 VI 1,094 

:Man bereitet diese Liquores dureh mehrtagiges Digeriren der vorgeschriebenen 
Kalilauge mit einem Ueberschuss von Thonerdehydrat (Alumina hydrata s. oben), so 
dass also keine freie Kalilauge, sondern vielmehr eine Losung von Aluminium-Kaliumoxyd 
vorhanden ist. 

In 2 kg der alkalischen Thonerdelosung, deren Starke vom Arzte vorgeschrieben ist, 
lost man 30 g arabisches Gummi. Andererseits bereitet man eine Emulsion aus einem 
halben Eidotter, 40 g weissem Sirup, 40 g konc. wasseriger Seifenlosung (odeI' 20 g Sapo 
medicatus plv.), 40 g Larchenterpentin, 20 g Olivenol und setzt diesel' Emulsion nach und 
nach die alkalische Thonerdelosung unter U mriihren zu, worauf man noch 50 g gesattigten 
Kampherspiritus (mit 80 proc. Weingeist bereitet) zufiigt. :Mit der erwarmten Fliissigkeit 
wird der ganze Karpel' eingerieben. 

Pulvis anticholericus AD1ericalllH~. 
Amerikanisches Cholel'apulver. 

Rp. Aluminae hydratae 1,2 
Opii pul v. 0,05 
Macidis 
Gummi Arabici aa 0,6, 

Tales doses quinque. Beim Choleraanfnll stiindlich 
ein Pulver. 

Vet. Pulvis contra ltaematuresin. 

Rp. Natl'ii bicarbonici 200,0 
Aluminis crudi pulv. ]00,0. 

Bei Blutharncn del' Rinder lInd Schufe. 
EIll Rind: 2 stiindIich 1/2 EsslOffel in 1/'21 Wasser. 
Ein Schai: 2 stiindlich '12 TheeHiffel mit 'I. I 

Wasser. 

II. Bolus alba CAustr. Germ. Relv.). Argilla. Weisser Thon. HoI blanc. 
White bole. Ein natiirlich vorkommendes, wasserhaltiges Thonerdesilikat (Than), welches 
etwa 40-45 Proc. Kieselsaure, 30-35 Proc. ·Wasser, im ungereinigten Zustanrle auch 
etwas Calciumkarbonat und Sand enthiHt. Den fUr den pharm. Gebranch bestimmten Bolus 
reinigt man YOm Kalk durch Ausziehen mit Sproc. Salzsaure und vom Sande durch einen 
SchHimmprocess. Del' gewaschene und geschlammte Bolus wird gesammelt, in grossere 
Stiicke geformt, an del' Luft einem Austrocknungsprocess unterworfen, schliesslich gepulvert. 
Friiher brachte man ihn in die Form von. Kugeln, welchen man ein Siegel aufdriickte. 
In diesel' Form wurrle er "Terra sigillata" genannt. 

Erdige, undurchsichtige, zerreibliche .Masse, welche befeuchtet etwas zahe wird, in 
Wasser allmahlich zerfallt, abel' darin unloslich ist. SolI mit Salzsaure iibergossen wenig 
oder gar nicht aufbrausen (Caleinmkarbonat), beim Absehlammen mit "Vasser keinen Sand 
hinterlassen. Beim Erhitzen im Glasrohre verliert Bolus Wasser. 

Anwendltllg. Aeusserlich als austrocknendes Mittel bei nassenden Wunden. 
lnnerl ieh als Konstituens fiir Pillen mit leicht zersetzlichcn Substanzen, wie Silbernitrat, 
Kaliumpermanganat. Technisch zum Entfernen von Fettfiecken aus Holz und Geweben, 
zur Bereitung einiger Kitte, zum Beschlagen von Retorten. 

Pasta Holi albae, Bolus-Pasta, ist Bolus alba mit Glycerin zur Pasta angeriihrt. 
An Stelle von Glycerin wird bisweilen auch Leinol angewendet. 

Das Beschlagell eiller Retortc geschieht, indem man diese bis etwa gegen die 
Mitte des Schnabels an del' ausseren Wan dung mit einem frischbereiteten, sehr diinnen 
Brei aus Kreide und Wassprglas diinn iiberzieht. Welln diesel' Ueberzug an einem heissen 
Orte vollstandig erhartet ist und sich beim vorsichtigen Bereibell mit einem Tuche an 
keiner Stelle eine AbbHitterung einstellt, werden noch 3-4 Ueberziige gemacht mit einer 
Mischung aus: Wasserglas, Bolus (Than) und etwas Kreide, und zwar wird je del' folgende 
Ueberzug erst dann aufgetragen, wenn del' vorhergehende vollstiindig erh1irtet ist. -
Solche beschlagene Retorten lassen sich iiber f'reiem Feuer erhitzen, sind auch sonst wider
standsfahig. - BI1ittert del' erste Ueberzug an einigen Stellen ab, so muss man diese mit 
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Kreide trocken reibcn und ausbesscrn. Kitte zum Dichten von Destillir- und Gasentwicke
lungsapparaten, a) plastischer Than; b) Mischung von 3 Th. gepulvertem Than und 1 Th. 
Getreidemehl, mit Wasser angeriihrt. An Stello von Bolus kann fiir alle genannten Zwocke 
Kaolin angewendet werden. 

III. Terra porcellanea. Argilla porcellanea. Porcellanerde. Porcellan
thon. Kaolin. Argile. China-Clay. Verwitterungsprodukt des Feldspathes, im wesel).t
lichen aus Aluminiumsilikat bestehend. Die zum pharm. Gebrauche bestimmte Sorte wird 
durch Ausziehen mit 5 proc. Salzsaure vom Kalk und durch SchHimmen mit Wasser vom 
beigemengten Sande befreit. - Weisse erdige ~Iasse oder ein weisses Pulver, welches wie 
Bolus zu priifen ist. S. S. 240. 

Anwendung. Aensserlich als austrocknendes Mittel; innerlich als Konstituens 
fiir Pillen. Technisch zum Klarell von 'Vein, Bier, Honig, Zuckersaften. Auf 1 Liter 
Fli.issigkeit wendet man .5-·10 g Porcellanerde an, welche mit kleinen Mengen der zu 
kHirenden Flussigkeit fein angerieben sind. ~Ian schiittelt wahrend eines Tages haufig 
urn, Hisst alsdann absetzen nnd filtrirt die gekIarte ]'lussigkeit vom Bodensatze abo Grosse 
Mengen als Fiillstoff fUr Papiermasse. Porcellauerde kann in allen Fallen den "weissen 
Bolus" (s. vorher) ersetzen. 

IV. Bolus Armena. Bolus orielltalis. Argilla ferruginea rubra. Terra 
Lemnia. Lenlllische Siegelerde. Armenischer Bolus. Bol d' Armenie (Gall.). Ar
gile ocreuse. Armenia bolo Ein natiirlich vorkommendes, Eisenoxyd enthaltendes Thon
el'desilikat, welches anch an einigen Stell en in Deutschland gegraben wird. Del' rothe 
Bolus kommt in lebhaft rothen, derben, zusammenhangenden Massen vor. Er ist matt 
oder nur schwach schiullnernd, im Bruche muschelig und undnrchBichtig. Beim Ritzen 
mit einem harten Korper nimmt er fettartigen Glanz an. Er ist fettig anzufiihlen und 
bleibt an del' feuchten Zunge hangen, er Iasst sich leirht schaben und zel'l'eiben. In 
Wasser zerspringt er mit Knistem in klcine Stucke und zerfallt allmahlich zu ciner brei
artigen JUasse. Auch im Munde zergeht er leicht. Spec. Gew. 1,9-2,0. 

In den Handel kommt cr in naturlichen Stiicken, aber anch geschlammt als Pulver 
odeI' in 'l'rocltisken-Form. Letzterc waren fruher gewohnlich mit irgelld einem Stempel 
versehen (Terra sigillata rubra). Die pharmacentische Sorte ist die geschHLmmte (Bolus 
Annena praeparata); sie darf beim uebergiessen mit verdiinllter Salzsanrc nicht aufbrausen. 

Anwendung. Als Arznei kaum noch angewendet; man sctzt ihn Pulvern nnd 
pjllen als fal'benden Bestandtheil Zll, benutzt ihn auch zum Konspergiren von Pill en. 
Friiher diente er ausserlich als Exsiccans, innerlich und ausserlieh als Hamostaticum und 
Adstringens. 

PUuIes arnu~niennes CORPeT. 

Bois d' Armenie de Charles Albert. 

Rp. Balsami CopaYve evaporati 32,0 
:\[agnesiae ustae 2,0 
Cubebarum 
Boli Armenae ail 10,0 

fiant pHulae ponderis 0,4 g. 

};mpiat,re Cerv,,"e (Gall.) 
Emplastrum Ceroneum. 

Up. 1. Picis BUl'gundicae 400,0 
2. Pieis lligrae 
3. Cerae ila vae 
4. SelJi ovilis 
5. Boli Armenae 
6. Myrrhae 
7. Olibani 

aa 100,0 
50,0 

100,0 

8. Minii aa 20.0. 
5-8 werden gepulvert und in die halb erkaltete 

~1ischnllg aus 1~4 eingesieht. Wird wie unser 
"Oxycroceum-Pflaster" gebraucht. 

Bolus Armena artificialis. Argilla martiata. Alumina ferrata. Rine 
wasserirre Lasung von Iv Th. Alaun und 3,3 Th. kryst. Ferrosulfat wird mit einer Lasung 
von 14 Th. kryst. Natriumkarbonat gefallt. Del' entstandene Nicderschlag wird bis zum fast 
valligen Verschwinden der Schwefelsaure gewaschell und bei lauer Warme getrocknet. 
Obsoletes Arzneimittel, friiher gegen Dnrchfall und Blcichsncht verwendet; Dosis 0,5-1,5 
dreimal taglich.. . 

Bolus rubra. Rother Bolus. 1st dem armenischen Bolus ahnlich, abersandiger 
und meist etwas dunkler an Farbe. Kommt ebcnso wie der weisse Bolus geschlammt 
lin cylindrischen Stiickcn) in den Verkehr. Man benutzt ihn fiir Kitte, auch als Bestand
theil von Vieh-Arzneipulvern. 

Handh. d. pharm. Praxis. I. 16 
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V. Rubrica fabrilis seu factitia. Creta rubra. Rothe Kreide. Rothel. 
Eine dem rothen Bolus ahnliche Erde, und zwar Eisenoxyd enthaltender Thonschiefer, in 
1-2fingerlange, verschieden dicke Stiicke geformt. Spec. Gew. 3,1-3,8. Wird bisweilen 
von Bauhandwerkern verlangt, welche sie zum Schreiben auf Holz und Mauerwerk ge
brauchen; lediglich Handverkaufsartikel. 

VI. Medulla saxorum. Steinmark. Ein natiirliches Thonerdesilikat von weiss
licher, gelblicher, rothlicher, braunlicher Farbe. Undnrchsichtig, auf dem Bruche erdig, 
feinkornig, zart, der feuchten Zunge anhaftend. Spec. Gew. 2,2-2,5. Wird als Pulver 
vorrathig gehalten und besonders als Putzmittel fiir lIetallgerathe verlangt. Fur diesen 
Zweck sollte lediglich die geschlammte Sorte abgegeben werden. 

Fruher wurde es arzneilich verwendet; die blauliche, aus Sachsen kommende Sorte, 
zu Sympathie·Kuren verwendet, hatte den Namen "Wulldererde, Terj'a miraculosa". 

VII. Lapis Smiridis. Smirgel. Schmirgel. Eille Varietat des Korunds. Wird 
nur an wenigen Stellen auf der Erde gebrochen, z. B. am Rap Emeri auf Naxos, zu 
Nikoria auf Samos, in Spanien, Portugal, bei Schwarzenberg in Sachs en. 1st ein Thonerde
silikat von solcher Harte, dass es nur dem Diamant nachsteht; meist dunkelbIaulich und 
graukantendurchscheinend. Rommt als Pulver von verschiedener Feinheit aus den Schmirgel
werken in den Handel und wird von Bildhauern, Metallarbeitern und Glasschleifern etc. 
gebraucht. No. ° ist grobster Schmirgel in kleinen braunen Kornern, No. 9 grober, 
No. 10 mittler, No. 11 feiner, No. 12 feinster Schmirgel. Da er vielfach verfalscht wird, 
so muss man ihn aus zuverlassigen Drogen-Handlungeu beziehen. 

Schmirgelpapier wird durch Aufsieben von Schmirgelpulver auf mit Leim frisch 
bestrichenes Papier, S c hmir ge llein e n in gleicher Weise mit Benutzung von Shirting 
dargestellt. Von beiden giebt es zahlreiehe, dem Korn des Pulvers entsprechende Nummern. 

Pasta fiir Streichriemen. Lapis Smiridis !ieschHimmt No. 12, Graphites (Plum
bago) aa ::10,0, Polir-Roth (Eisenoxyd) 1.5,0, Sebi, Oerae flavae aa 30,0. 

Erkennung und BesUmmung. Man erkennt die Thonerde in Losnngen (also 
die Aluminium-Salze in Losungen) an folgenden Reaktionen: 1) Natriumkarbonat fallt aus 
Thonerdesalzlosungen unter Entweiehen von Kohlellsaure - Ammoniak und Ammoniumsulfid 
fallen ohne Entweichell von Kohlensaure - farbloses, gelatinosesAluminiumhydroxyd AI2(OH)6' 
Dieses ist un!Oslich in Ammoniumchlorid, dagegen !Oslich in Kali- oder Natronlauge. Wein
saure, Oitronensaure und andere nicht fliiehtige organisehe SaUl'en verhindem, falls sie in 
erheblichen Mengen zugegen sind, die Ausfallung. 2) Natriumphosphat fallt voluminoses, 
weisses Aluminiumphosphat P04AI + 4H20. Dieses ist leicht !OsHch in Kali- oder Natron
lauge (wird aber aus dieser Losung' durch Ammonsalze wiedel' gefallt), Jeicht !Oslieh in 
Salzsaure oder SaJpetersaure, nicht loslieh in Essigsaure. 3) Kali- oder Natronlauge fallen 
bei vorsichtigem Zuftigen zunachst farbloses AJuminiumhydroxyd Al1(OH)6; der Nieder
schlag ist in einem Ueberschuss von Kali- odeI' Natronlauge loslich, wird aber durch Zn
satz von Ammoniaksalzen wieder hervorgerufen. 4) Gliiht man Thonerde oder eine Ver
bindung derselben auf Kohle vor dem Li5throhr, befeuehtet alsdann mit etwas Kobalt· 
nitratlusung und glUht wieder, so erh1ilt man eine ungeschmolzene, himmelblaue Masse. 

Man be s tim m t die Thonerde in der Regel, indem man sie als Aluminiumhydroxy(l 
fallt und dieses durch Gluhen in Aluminiumoxyd uberfiihrt: 

Man versetzt die heisse, massig verdiinnte F.liissigkeit mit Ammoniumchlorid, hier
auf mit Ammoniak in massigem U ebersehusse, erhitzt zum Sieden und erwiirmt 
so lange, bis die Fliissigkeit kaum noch nach Ammoniak riecht. (Nieht langer!) Man 
filtrirt ab, waseht mit heissem Wasser (nieht zu kleine Filter!) erst durch Dekanthiren, 
dann auf dem Filter aus, troeknet gut aus und glliht im bedeckten Platintiegel zuerst liber 
gewohnliehem Brenner, schliesslich 10 Minuten iiber dem Geblase. Was man wa.gt, ist 
Alumilliumoxyd AI20 a. Multiplicirt man dieses mit 0,:'294, so erhalt man die diesem ent
spreehende Menge von metallisehem Aluminium. - Enthillt die Losung nicht fliiehtige 
Salze, so konnen kleine Mengen derselben in dem Niederschlage verbleiben. Man lost 
in dies em Faile den ausgewasehenen Niederschlag (ohne zu gllihen) nochmals in Salzsaure, 
fallt noehmals mit Ammoniak, waseht aus, trocknet und glliht wie oben angegeben. 
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Enthalt die Substanz fliichtige organische Sauren, so beseitigt man diese zunachst 
durch Abrauchen mit konc. Schwefelsaure. Sind nicht fliichtige organische Sauren zu
gegan, so schmilzt man die Substanz 'mit Kalium-Natriumkarbonat und etwas Salpeter, 
oder man zerstort die Sauren durch Erhitzen mit konc. Schwefelsaure nach dem KTELDAHL'

schon Verfahren. 
In Sauren nicht lasliche Thonerde-Verbindungen (Silikate) schlie sst man durch 

Schmelzen mit Kalium-Natriumkarbonat auf. Die Lasung der Schmelze wird mit Salz
saure iibersattigt, die Kieselsaure durch wiederholtes Eintrocknen mit Salzsaure in un
lasliche Form gebracht und aus dem Filtrat die Thonerde durch Ammoniak gefallt. -
Man kann die Kieselsaure aus den Thonerdesilikaten auch durch Eindampfcn der Substanz 
mit Flusssaure im Platingefasse verfliichtigen, das hinterbliebene Aluminiumfluorid durch 
Erwarmen mit konc. Schwefelsaure in das Sulfat iiberfiihren und dessen Lasung wie oben 
mit Ammoniak fallen. 

Aluminii Salia varia. 
I. Aluminium boricum. Aluminiumborat. AI2(B40 7)s' Mol. Gew. = 522. 
115 Th. kryst. Borax werden in wassriger Losung mit einer Auflosung von 67 Th. kryst. 

Aluminiumsulfat gefallt, der entstehende Niederschlag wird eben bis ZUlU Verschwinden 
der Schwefelsaure-Reaktion gewaschen, alsdann getrocknet. 

II. Aluminium boro-formicicum. Bor-ameisensaures Aluminium. 
Darstellung. In ein Gemisch von 2 Th. Ameisensaure und 1 Th. Borsaure sowie 

6 -7 Th. Wasser tragt man unter Erwarmen soviel frisch gefalltes und gu t ausgewaschenes 
Aluminiumhydroxyd ein, als in der vVarme gelost wird. Man lasst absetzen, filtrirt und 
bringt die Losung durch Abdampfen zur Krystallisation. 

Perlmutterglanzende, in Wasser und in AlkohollOsliche Schuppen; die wasserige Losung 
reagirt sauer, schmeckt sUsslich adstringirend, coagulirt Eiweiss nicht und wird durch Alkali 
nicht gefaUt. Zusammensetzung Al20 s 33,5; H2C02 14,9; BOaHa 19,68; H20 31,92 
entsprechend etwa der Formel AI20aBOaHsH2C02+5H20. Die lOproc. Losung hat das 
spec. Gewicht 1,064, die 20proc. = 1,110. Ais Desinficiens zur Behandlung von Kehl
kopfkrankheiten. 

III. Aluminium boro-formicicum ammoniatum. Eine wasserige Losung des 
vorstehenden Salzes wird mit Ammoniak iibersattigt und die klare FIUssigkeit eingedunstet. 
Konnte noch nicht krystallisiTt erhalten werden. 

IV. Aluminium borico-tannicum. Bor-Gerbsaures Aluminium D.R.P. 77315. 
Cntal. Eine Losung von 1 Th. Gerbsanre und 4 Th. krystall. Borax in 80 Th. Wasser wird 
unter Umriihren in eine Aufl15snng von 3 Th. kryst. Alumininmsulfat in 12 Th. vVasser 
eingetrag-en. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, bei niedriger Temperatur auf 
Bisquit-PorceUan getrocknet und gepulvert. Hellbraunes, in Wasser unlOsliches Pulver. 

V. Aluminium borico-tartaricum. Bor-Weinsaures Aluminium D.R.P. 77315. 
Boral. 1 Th. Aluminiumborat (s. vorher), 1 Th. Weinsaure und 9 Th. vVasser werden im 
Dampfbadc bis zur Auflosung erwarmt, und die filtrirte Losung- zur Trockne g·ebracht. 
Farbloses, krystallinisches, in vVasser leicht losliches Salz. 

VI. Aluminium borico-tannico-tartaricum. 1 Th. Bor-gerbsaures Aluminium 
wird mit 1,2 Th. Weinsaure und 10 Th Wasser bis zur AufHisung im Wasserbade erwarmt 
und die filtrirte Auflosung eingetrocknet. 

VII. Gallalum. AluminiuDlgallat. Basisch gallussaures Aluminium. AI2(OH)! 
(C,H505)2 0) 

Man lUst znnaehst 67 Th. krystall. Aluminiumsulfat in 500 Th. Wasser, alsdann 
29 Th. Natriumbikarbonat (eisenfrei) in 500 'rho Wasser in der Kalte auf, sattig-t die 
Losung mit 38 Th. GalJussaure theilweise ab ulld tragt die Aluminiumsalzl15sung unter 
Umruhren in die Natrium-Gallatlosung ein. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, 
gesammelt und bei Lichtabschluss getrocknet. 

16* 
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Braunliehes, fast gesehmackloses Pulver, wird von Ammoniak mit gelbbrauner, von 
Natronlauge mit rothliehbraunel' Farbe gelOst. Salzsaure und verdiinnte Sehwefelsaure losen 
es mit braunlieher Farbung. Hinterlasst beim Verbrennen rund 22-23 g Aluminiumoxyd, 
welches nur schwach alkalisch l'eagil'en darf. - Als Desinficiens bei Ozaena empfohlen. 

VIII. Tannalum insolubile. Aluminil1mtannat. BIl,isch gerbsaures Aluminium. 
Wird durch Fallen einer Aluminiumsulfailosung dUTCh eine GerbsaureHisung erhalten, welche 
mit A=oniak anniihernd neutral gemacht ist. AI2(OH)! (CIJH90 9)2 + lOH20 (?) 

Braunliches Pulver, in Natl'onlauge beim Erwal'men mit brauner Farbe loslieh, in 
Wassel' uuHislich. Als Adstl'ingens bei chronis chen Katarrhen der Athmungsorg·ane. 

IX. Tannalum solubile. Aluminium tannico-tartaricum. Gerbsaures Alu
mInIUm. Al2(C4Ht0 6)2 (CH H90 9)2 + 6H20 (~) 

Wird durch Auflosen des Tannalum insolubile in WeinsaureHisung und Ver
dampfen del' Losung el'halten. In Wasser lOslich. 

Aluminium. 
Aluminium. Aluminum. AI. Atom·Gew. = 27. (Amerikanische Abkiil'zungen: 

Aluum, Alium, Alim und AIm.) 
Dal'stellung. Dieses Metall wird gegenwartig in betrachtlichen Mengen dUTCh 

elektrolytische Reduktion von Aluminiumoxyd bei Gegenwal't von Kryolith als Flussmittel 
dargestellt. Zu Neuhausen in der Schweiz wird die IVasserkraft eines Theiles des Rhein
falls zum Betriebe elektrischer Dynamo-J\!Iaschinen verwerthet. Der el'zeugte Strom dient 
vorzugsweise zur Herstellung von Aluminium. Als positive Elektrode dienen Biindel von 
Kohlestaben, als negative Elektrode geschmolzenes Aluminium, welches am Bouen des bei 
der Reduktion benutzten Tiegels (Kohletiegel odcr mit Kohleplatten gefiitterter Eisentiegel) 
liegt. Der Betrieb ist kontinuirlich; das erzeugte Aluminium wird sogleich in Barren 
ausgegossen. 

HandelssoTten. Man findet im Handel" R ei n- Alumi n i nm" mit 98-99,75 Proc. 
Al. und "AI u mini um" mit 92-98 Proe. AI. Von der Reinheit abgesehen, kommt es in 
Form von Barren, Draht, Blech, Pulver, Spahnen im Handel vor. 

Eigenschaften. Silberweisses, specifisch leichtes lIIetall, welches politurfiihig i~t 
und seinen Glanz an der Luft gut behalt. Spec. Gewicht des gegossenen Alurniniums 
= 2,56, des gehammerten = 2,67. Schm.-P. = 628 0 C. Es ist nur schwaeh magnetisch, 
dagegen leitet es die ElektTicitat vorziiglich. Durch schwaches Anatzen mit verdiinnter 
Natronlauge und nachheriges Abspiilen mit Salpetel'saure kann es "mattirt" werden, doch 
eneicht man diesen Zweck noeh schaner durch das Sandstrahlgeblase. 

Wasser wirkt bei gewohnlicher Temperatur und bei Siedehitze nul' wenig auf Alu
minium ein; kalte konc. Schwefelsaure und kalte verdiinnte Schwefelsaure greifcn es nur 
wenig an, dagegen IOsen sie es beim Erwarmen. Salpetprsaure wirkt sogar in ziemlicher 
Koncentration nur wenig ein. Salzsaure liist es leicht unter vVasseTstoffentwickelullg, 
ebenso Kali- und Natronlauge. Von Essigsaure wird es gleichfalls gelOst. Von Phenol 
(Acidum carbolicum liquefactum) wil'd es unter stiirmiseher Wassel'stoffentwickelung geliist. 
- Reibt man metallisches Aluminium mit etwas Quecksilberchlorid, -sulfat oder einem ahn
lichen Salze ein, so entsteht zunachst ein Aluminium-Amalgam, aus welchem infolge Oxy
dation durch den Luftssauerstoff 'rhonerde in haarformigen Gebilden sich erhebt. 

Anwendung. Aluminium findet als solches wegen seines niedrigen specifischen 
Gewichtes, ferner wegen seines sehOnen Aussehens und wegen seiner Unvoranderlichkeit 
Verwendung zur Herstellung zahlreicher Gebrauchsgogenstande, Schmucksachen etc. Ins
besondere besitzen einige Legirungen des Aluminiums werthvolle Eigenschaften. In del' 
Chemie benutzt man es als Reduktionsmittel, namentlich um in alkalischer Losung Salpeter
saure in Ammoniak iiberzufiihren. 
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Wertllbestimmung. Das in der Pharmacie oder Chemie benutzte Aluminium 
soll mindestens 99 Proc. AI. enthalten. Daneben enthint es als Verunreinigungen: Silicium, 
Eisen, Schwefel, Arsen. Man priift wie folgt. 

1) S i Ii c i u m. Man iibergiesst 2-4 g Schnitzel in einer Platinschale mit reiner 
konc. Natronlauge (e Natrio). Nach erfolgter Auflosung sauert man mit Salzsaure an, 
dampft zur Trockne, erhitzt zwei Stunden auf 150 0 C., nimmt mit salzsaurehaltigem Wasser 
auf und filtrirt die Kieselsaure ab, welche gewaschen, getrocknet und gcgliiht wird. 
2) Eisen. Man lost 3 g Schnitzel in reiner Natronlauge auf, iibersattigt die Losung mit 
reiner verdiinnter Schwefelsa,ure von 1,16 spec. Gew. und titrirt mit Kaliumpermanganat 
bis zur bleibenden Rothung. 3) Aluminium. Man last 2 g Schnitzel in reiner Natron
lauge auf, fiiUt 200 ccm auf, lasst absetzen und entnimmt 50 ccm der klaren Lasung. 
Man erhitzt diese in einer Platinschale mit einem Ueberschuss von Ammoniumnitrat, filtrirt 
ab, last den Niederschlag nochmals in Saure, fallt nochmals und zwar mit Ammoniak, 
trocknet, gliiht und wagt nacho S. 242. 

Die iibrigen vE'runreinigenden Metalle findet man in den sauren bez. alkalis chen 
Filtraten von 1-3. 

Aluminium-Stifte. Stifte aus reinem Aluminium kann man zum Schreiben bezw. 
Zeichnen auf Glas und Porcellan benutzen. Die Schrift ist metallglanzend weiss, anhaftend. 
Da die Stifte nUT auf Glas, nicht aber auf natiirlichen Edelsteinen Z. B. den Diamanten 
schreiben, so lassen sich hierdurch Diamanten von werthlosen Imitationen unterscheiden. 

Aluminium-Legirungen. 1) Aluminium + Kupfer. Die mehr als 80 Proc. 
Kupfer enthaltenden Legirungen heissen "Aluminium-Bronzen~. Sie zeichnen sich durch 
Gussf!1higkeit, Harte, Hammerbarkeit, Politurf!1higkeit und Widerstandsfahigkeit gegen 
chemische Einfliisse aus. a) 90 Cu + 10 Al hat die Farbe des hellen Goldes. b) !:I 5 Cu + 5 Al 
hat die Farba des rothen Goldes (rothe Karatirung). c) 98Cu + 2AI hat fast Kupferfarbe. 
Aluminium-Messing: Zink 33,3, Kupfer 63,4, Aluminium 3,3 ist durch Festigkeit und 
Elasticitat ausgezeichnet. 

2) Aluminium + Silber. a) Besonders wichtig ist eine mit 96 Proc. AI. und 
4 Proc Ag. Sie ist hart wie Werksilber und sehr politurfahig. b) Tiers-argent, Drittel
Silber, aus 1 Th. Silber und 2 Th. Aluminium, wird zu Gerathschaftcn wie Werksilher 
vCl'wendet. 

3) Aluminium + Gold. Zusatz von 1 Proc. Aluminium macht das Gold sehr hart, 
ohlle seine Dehnbarkeit zu beeintrachtigen. 

4) Aluminium + Zinke Zusatz von 2-3 Proc. Zink macht das Aluminium hart, 
zugleich dehnbar und politurf!1hig. 

5) Aluminium + Eisen. Eine Legirung von 75 Proc. Eisen mit 25 Proc. Alu
minium ist silberweiss und ausserordentlich hart, nicht rostend. Kleine Procentsatze von 
Aluminium verleihen dem Stahl sehr werthvolle Eigenschaften. 

Aluminium -Amalgam, wie solches in chemischen Laboratorien als neutrales Re
duktionsmittel angewendet wird, ist wie folgt zu bereiten: Entolte Aluminiumspahne werden 
mit Natronlauge bis zu starker Wasserstoff-Entwickelung angeatzt, dann mit Wasser ein
mal abgespiilt. Auf das noch mit der schwachen Lauge benetzte Metall lasst man eine 
0,5proc. Mercurichloridlasung 1-2 Minuten lang einwirken. Diese gesammten Operationen 
wiederholt man - um den zunachst auftretenden schwarzen Schlamm zu entfernen
nochmals, spiilt nach einander schnell mit Wasser, Alkohol und Aether ab und bewahrt 
unter leichtsiedendem Petrolather auf. Das Aluminium-Amalgam zersetzt schon bei ge
wohnlicher Temperatur das Wasser sehr stiirmisch. 

Aluminium-Lothe. Das Lathen des Aluminiums bietet immer noch technisehe 
Schwierigkeiten. Als Lothe werden angegeben: 1) Kupfer 56, Zink 46, Zinn 2. Mit 
Borax zu lathen. 2) Aluminium 95, Kupfer 1, Zinn 4. 3) Aluminium 95, Kupfer 1, 
Wismuth 2, Zink 1, Zinn 1. 4) Aluminium 60, Kupfer 13, Wismuth 10, Antimon 15, 
Zinn 2. 5) Zinn 97, Wismuth 1, Kupfer 2. 6) Cadmium 50, Zink 20, Zinn 30. 

Aluminium aceticum. 
Aluminium aceticum. Thonerdeacetat. Essigsaure Thonerde. Verbindungcn 

der Thonerde mit Essigsaure sind mehrere bekannt. Sic sind aber nur zum Theil in fester 
Form darstellbar, bez. pharmaceutisch wichtig. 

I. Aluminium aceticum neutrale. Neutrales Thonerde-acetat AI2(CH3CO')6 
ist nur in wasscriger AufHlsung bckanut, in fester Form ist diese Verbindung noch nicht 
dargestellt worden. Sie findet auch pharmaceutisch nicht Verwendung. 
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II. Aluminium aceticum basicum. Aluminium subaceticum. Basisches 
Thonerdeacetat. 2/s-Essigsaure Thonerde. AI2(CHsC02MOH)2' Acetate d' Alumine. 
Acetate of Aluminium. 

Diese oder eine ahnliche Verbindung ist von ATHENSTADT nach einem von diesem 
nicht pUblicirten Verfahren dargestellt worden. Das ATHENSTADT'sche Praparat bildet weiss
liche, durchscheinende, krystallinische Krusten von kaum merklichem Geruche nach Essig
saure und schwach siisslich-salzigem, etwas schrumpfendem Geschmack. Frisch bereitet, lOst 
es sich in kaltem Wasser zu einer klaren Fliissigkeit, kann daher als Ausgangsmaterial 
zur Herstellung von Liquor Aluminii aretici verwendet werden, doch biisst es nach einiger 
Zeit der Aufbewahrung an seiner Loslichkeit ein. Die Losungen dieses Thonerde-2/s-Ace
tates sind die arzneilich verwendeten Aluminiumacetatlosungen. 

Liquor Aluminii acetici (Germ.) Aluminium aceticum solutum (Austr. Helv.) 
Aluminiumacetatlosung. Essigsaure Aluminiumlosung. Thonerdeacetat· 
losung. Solution d'acetate d'Aluminium. Solution of Acetate of Aluminum. 
Die Austr. und Germ. geben genau die namliche Vorschrift, wenn die Verhaltnisse (wegen 
der versehiedenen Starke der Essigsaure) auch scheinbar abweichen. 

Aluminiumsulfat, kryst. 
Essigsaure, verdiinnt 
Wasser 

In diese Losung wird allmahlich 

Calciumkarbonat mit 
Wasser 

Austr. Germ. 
300,0 300,0 
540,0 (20,4 %) 360,0 (30 %) 
620,0 800,0 

unter Umriihren eingetragen 

130,0 130,0 
200,0 200,0 

Helv. 1) 

222,0 
300,0 
480,0 

eine Anreibung von 

100,0 
140,0 

Austr. und Germ. lassen 24 Stunden lang unter bisweiligem Umriihren stehen, dann 
ohne N ach waschen koliren und abpressen, schliesslich die Fliissigkeit filtriren. Helv. 
dagegen liisst nach 24stiindigem Stehen filtriren und das Filtrat durch Nachwaschen mit 
Wasser auf 1000 Th. bringen. 

Spec. Gewicht 
Gehalt an Aluminiumsubacetat 
Gehalt an Aluminiumoxyd 

Austr. 
1,044-1,046 

8 0 / ,0 

2,5-3,0°'° 

Germ. 
1,044-1,046 

7,5-8 °'0 
2,5-3,0°'0 

Helv. 
1.058 
10°'0 

3,5-3,6"10 

Bedingung fiir die Erzielung eines klaren Praparates ist der moglichste Ausschluss 
von Erwarmung bei der Darstellung und die Anwendung eines Aluminiumsulfates, welches 
von verunreinigenden Salzen moglichst frei ist. 

Eigenschaften. Farblose; klare oder opalisirende Fliissigkeit, schwach nach Essig
saure riechend. Beim Vermischen mit dem doppelten Volumen Weingeist dan wohl Opa
lisiren, nicht aber sofortige Fallung (Gips) entstehen. Schwefelwasserstoffwasser bewirke 
keine Fallung oder Farbung (Blei, Kupfer, Zink). Werden 10 g der Losung mit 0,2 g 
Kaliumsulfat im Wasserbade erwarmt, so tritt Gelatiniren ein, beim Erkalten wird die 
Fliissigkeit wieder klar. - Beim Aufkochen im Reagensglase triibt sich die Losung unter 
Bildung noch basischerer Aluminiumacetate. Aufbewahl'un g. An einem kiihlen Orte in 
gut verschlossenen Gefassen. Glasstopfen werden leicht eingekittet. 

Anwendung. Wirkt antiseptisch und adstringirend. Daher ausserlich zum 
Verbande schlecht eiternder Wunden (1: 5-20 Aqua), bei Gonorrhoe und anderen Aus
fliissen, bei Fussschweiss, als Mundwasser (1: 30). Technisch zum Konserviren von 
Leichentheilen, ein rohes Praparat als Beize beim Farben und zum Wasserdichtmachen 
der Gewebe. Innerlich nur selten und dann in Dosen von 5-10 Tropfen mehrmals 
taglich, am besten in Sirup. 

Liquor Aluminii acetici erudus [BUROW]' Liquor Burowii. Rohe Aluminium
acetatlosung. 95 Th. Kali·Alaun werden in 700 Th. Wasser gelost. In die vollig 

1) In der Helv. findet sich hier augenscheinlich ein stol'ender Druckfehler. Es sinn 
300 g Essigsaure vorgeschrieben, wahrend augenscheinlich verdiinnte Essigsaure VOII 

30 Proc. gemeint ist. 
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erkaltete Losung tragt man unter Umriihren 151 Th. feingepulvertes, rohes Bleiacetat 
ein. Die l\fischung wird unter haufigem Umriihren an einen moglichst kiihlen Ort gestellt 
und nach dell! Absetzen filtrirt. Man leitet in das Filtrat Schwefelwasserstoff, filtrirt und 
lasst die Losung an einem kiihlen Orte in flachen Schalen stehen, bis sich der Geruch nach 
Schwefelwasserstoff verloren hat. (Erganzb.) 

Klare farblose Fliissigkeit, in 100 Th. etwa 5 Th. Aluminiumacetat neben Kalium
acetat enthaltend. Mit der fiinffachen Raummenge Wasser verdiinnt, werde sie durch 
Schwefelwasserstoff nicht verandert (Blei). - 10 g' soli en nach Fallung mit Ammoniak 
etwa 0,125 g' Aluminiumoxyd geben. 

Anwendung. Zum ausserlichen Gebrauche wie diejenige des inner en Praparates 
(s. vorher) namentlich auch in der Thierarzneikunde. Man hiite sich bleihaltige Praparate 
abzugeben! 

Collutorium adstringens. 
Scheiblers Mundwasser. 

Rp. Aluminii sulfurici 10,0 
Natrii acetici 12,5 
Aquae destillatae 150,0 

lasse man unter iifterem Umschiitieln 12 Slunden 
lang stehen. Alsdanll fUge Ulan billZU 

Spiritns 50,0 
Olei Menlhae piperitae 
Olei Sal viae aa gtl. 2. 

l\Ian mische gut durch, lasse eine N acht an einem 
kiihlen Orte absetzen, filtrire und mische hinzn 

Aquae destillatae 100,0. 
S. Einen EsslOffel voll auf 1 Glas Wasser ZUIll 

Ausspiilell des Mundes. 

Unguentum Aluminii acetici. 
Rp. Liquoris Aluminii aeetici 40,0 

Adipis Lanae 20,0 
Unguenti cerei 10,0. 

Collemplastrum Aluminii acetici. 
Essigsaurc Thonerde-Kautschuk

p fl a s t e r (DIETERICH). 

Rp. Kautschukpflasterkorper 800,0 
Rhizomatis Iridis pulv. 65,0 
Sandaracis 20,0 
Aluminii acetici 17,0 
Olei resinae 35,0 
Aetheris 150,0. 

Bereitung wie CoUemplastrum adhaesivum. 

Injectio adstringens. REECE. 
Rp. Plumbi acetici 

Alnminis aa 1,0 
Aquae destillatae 180,0. 

Bei Gonorrhoe und andel'en en tziindlichen Aus-
flUssen. Die Losung wird sowohl filtrirt wie 
unfiltrirt verwendet. 

Ein dem Liquor Aluminii acetici (Austr. und Germ.) gleichwerthiges Praparat er
halt man ex tempore wie folgt: Aluminii subacetici (ATHENSTADT) 150,0 Aquae destillatae 
810,0 Acidi acetici diluti (30 Proc.) 40,0. In der Ki.ilte unter Umschiitteln aufzulOsen und 
nach dem Absetzen zu filtriren. Zur Bereitung des Schweizer Praparates waren 200 g 
Aluminiumsubacetat anzuwenden. 

III. Aluminium acetico - tartaricum (Erganzb.). Essig-weinsaure Thon
erde. Alsol-ATHENSTADT. 100 Th. frischbereitete Aluminiumacetatlosung (Germ. III) 
werden mit 3,5 Th. Weinsaure auf dem Wasser bade unter UmTiihren eingedampft, bis sich 
eine Salzhant bildet. Dann wird die Losung in diinner Schicht auf Glasplatten gestrichen 
nad bei nicht iibeT 30 0 O. ausgetroeknet. 

Farblose, amorphe, durchscheinende, schwach nach Essigsaure riechende, sauerlich 
adstringirend schmeckende Lamellen, in gleichen Theilen 'Vasser lOslich, unlOslich in AI
koho!. Die wasserige Losung reagirt sauer. 

Priifung. 1) Die wasserige Losung 1 : 2 werde beim Erhitzen nicht gallertartig 
und scheide basisches Salz nicht aus. 2) Die wasserige Losung 1: 10 werde durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Pb, Ou, Zn.). 3) Wird 1 g des Salzes in 20 cem 
Wasser ge 10 s t und mit einigen Tropfen Phenolphthalein versetzt, so sollen zur Rothung 
nicht weniger als 5 und nicht mehr als 7,5 ccm Normal-Kalilauge erforderlich sein. 

Anwendung. Wie Aluminiumacetatlosung, vor welcher sie den Vorzug besitzt, dass 
ihre Losung basisches Salz nicht abscheidet. Fiir Mund- und Gurgelwasser = 1-2: 100,0, 
fiir die Wundbehandlung 1-3: 100,0 Wasser, gegen Frostbeulen ist die 50procentige 
Lasung empfohlen worden. 

Aluminium acetico-tartaricum solutum. Essigweinsaure Thonerdelosung 
(Helv.). Durch gelindes Erwarmen werden 3 Th. Weimaure in 74 Th. Aluminiumacetat
losung (Helv. spec. Gew. 1,058) gelost und durch Zusatz von Wasser auf 100 Th. ge
bracht. Diese Losung enthalt 10 Proc. essig-weinsaure Thonerde. Spec. Gew. = 1,047. 
Das gleicho Praparat erhalt man durch Auflosen von 3,.5 Th. Weinsaure in 100 Th. 
Aluminiumacetatliisung Austr. und Germ. 
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Aluminium-Kalium aceticum, Alkasal-A.THENsTADT, Al umi ui u m-Kali um
acetat. Al(OHi2(C2Ha02i5K. D.R.P. 94851. Diese vou ATHENSTADT als Doppelsalze an
gesehenen Verbindungen sollen entstehen, wenn man die 25procentige Losung des basischen 
A.luminium(2/3)acetats im Verhaltniss AI2(OHh(CHaC02)4: C2H30 2M mit A.lkaliacetaten zu
sammenbringt. Die Salze sollen auch krystallisirt erhalten werden konnen und sollen auch 
bei 105 0 C. keine Essigsaure abgeben. 

Eine fast genau 10 Proc. des obigen Kalisalzes enthaltende Losung erhalt durch 
Auflosen von 98 Th. trockenem Kaliumacetat in 4050 Th. des Liquor A.luminii acetici 
Germ. III. 

Acetonalum. Aluminium-Natriumacetat-ATHENSTAnT. Al2 (OH)2 (C~Ha02)(jN a. 
Zur Darstellung der 10 procentigen Losung des Natrium-Doppelsalzes lost man 82 Th. 
entwassertes Natriumacetat in 4050 Th. Liquor Aluminii acetici Germ. III. 

Aluminium chloratum. 
I. Aluminium chloratum. Aluminiumchlorid. Chloraluminium. Salzsaure 

Thonerde. Chlorure d'Alumine. Chloride of Aluminium. AlgCl6• Mol. Gew. =267. 
Das reine Praparat wird durch Ueberleiten von trocknem ChI orgas iiber eine roth

gliihende Mischung von Aluminiumoxyd und Kahle erhalten. 
Farblose krystallinisehe Massen, an der Luft Dampfe von Salzsaure ausstossend und 

Wasser anziehend. Das technische Praparat stellt ein krystallinisehes, meist dmeh Eisen
chlorid etwas gelb gefarbtes Pulver dar. Beide werden pharmaceutiseh nicht verwendet, 
dagegen - namentlich das letztere - in der organischen Synthese als Kondensationsmittel 
naeh der FRIEDL-CRAFTs'schen Reaktion. Es wird meist in verlOtheten Blechbilchsen in 
den Handel gebracht und wird vor Feuehtigkeit gut geschiltzt aufbewahrt. Die 3procentige 
Losung ist als Desinfektionsmittel fur Latrinen, Stallnngen und Schiffe von GAlI1GEE em
pfohlen worden. 

Die Erwahnung an dieser Stelle geschieht lediglieh aus dem Grunde, weil gewisse 
Chloraluminium enthaltende Roh-Praparate von England und A.merika aus als Desinfek
tionsmittel empfohlen werden. 

II. Liquor Aluminii chlorati. Chloraluminiumlosung. Fliissige salzsaure 
Thonel"de. Chlor-AhimlOsung. Diese Losung wird von einigen .A.erzten als Zusatz zu 
Verbandwassern verordnet. 

Bm·eitung. Man lOse 100 Th. rohes Aluminiumsulfat in 150 Th. warmem destil
lirten Wasser und versetze diese Losung mit einer gleichfalls heissen Losung von 100 Th. 
teehnischem Baryumchlorid in 200 Th. destillirtem Wasser. Man lasst absetzen, filtrirt 
und wascht nach, bis das Filtrat 400 Th. betragt. 

Diese Losung enthiilt rund 10 Proc. wasserfreies Aluminiumchlorid und wird in 
Verdiinnungen von 15-30,0: 1 Liter Wasser als Verbandwasser benutzt. 

Chlor-Allim. Chloralflm(!) Nicht zu verwechseln mit Chloral! Praparat der 
ehlor-A.lum-Co. in England zur graben Desinfection von Schlachthausern, Latrinen, Stallen, 
Eisenbahnwagen, Schiffen, ist eine durch Blei, Kupfer, Eisen, Kalk verunreinigte Auf
losung von 20 Th. Aluminiumchlorid in 80 Th. Wasser und kann durch A.uflosen un
reiner Thonerde in rauchender Salzsaure oder durch Umsetzen von rohem A.luminium
sulfat mit Calciumchlorid gewonnen werden. 

Chlor-Allimpulver. Chloral urn-Powder der Chlor-Alum-Co. in England, ist 
ein zur graben Desinfektion (s. vorher) bestimmtes Pulver, welches durch Einwirkung von 
rauchender Salzsaure auf Than hergestellt worden ist. 

Aluminium ole'inicum. 
Aluminium oleinicum. Alumina oleinica. Thonerdeseife. Alaunerdeseife. 

28,4 g gepulverte, trockene, spanisebe Selle wird mit 150 g destillirtem Wasser zu einem 
gleiehmassigen Brei angeriihrt, dann erwarmt man mit mehr Wasser bis zur volligen A.uf-
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losnng und bringt die erkaltete Fliissigkeit auf 500 ccm. Diese Losung vermischt man 
mit einer AuflUsung von 15,6 g Kali-Alaun in 1000 ccm Wasser, erwarmt die Mischung', bis 
sich das Aluminiumoleat ausscheirlet, giesst die wasserige Fliissigkeit ab ulld wascht das 
Aluminiumoleat zweimal mit je 1000 ccm warmem destillirtem Wasser. Ausbeute 25,9 g. 

Helle, transparente, nrnissartige Masse. in Terpentiniil loslich. Diese Losung solI 
besonders zum Ueberziehen metallener Gegenstande dienen. Zeugstoffe, welche man zuerst 
mit Aluminiumsnlfatlosung trankt und dann durch ein Seifenbad gehen lasst, werden 
infolge Bildung von Thonerdeseife wasserdicht. 

Aluminium sulfuricum. 
Aluminium sulfuricum (Austr. Germ. Helv.). Sulfate d'alumine (Gall.). Alu-

mini Sulphas (U-St.). Alumina sulfurica. Aluminiumsulfat. Thonerdesulfat. 
Schwefelsaure Thonerde AI2(SO!)3 + 18H20.') Mol.·Gew. . 666. 

I. Aluminium sulfuricum crudum. .Alumina sulfurica cruda. Rohes Alu
miniumsulfat oder Thonerdesulfat. Koncentrirtel' Alaun. Alumen cOllcentratum. 
Wird in den Preislisten del' Drogisten gewohnIich als "Aluminium sulfuricum" schlechthin 
aufgefiihrt. Weisse oder gelblichweisse krystallinische 1Ilassen, in der Regel 2 cm dicke 
Platten. In 1,5-2 Th. Wasser zu einer ~auer reagirenden Fliissigkeit lOslich. Wird im 
Grossen meist aus Kryolith-Thonerde dargestellt. In der Veterinarpraxi~, zu Baaern und 
Thonerde-PTapaTaten Mung dem Alaun vorgezogen. 75 Th. entsprechen = 100 Th. Alaun. 

Priifung. Dieses Rohprodukt enthalt dUTchschnittlich 50 Proc. wasserfreies Alu
miniumsulfat oder 14-15 PTOC. Aluminiumoxyd, 33-36 Proc. Schwefelsaure, 1-4 Proc. 
Kalium oder Katriumsulfat. Fur gewisse Verwendungen in der Technik soil es keine freie 
Schwefelsaure enthalten (Farberei, Papierfabrikation). Man priift auf diese wie folgt: 
1) Man lost 10 g des Salzes in 40 ccm Wasser, fiigt 0,05 g Ultramarin hinzu und schiittelt 
gut durch. Ist nach '/2 Stunde Entfiirbung des Ultramarins nicht eingetreten, so ist freie 
SaUTe abwesend. Oder 2) man versetzt die 5 procentige Losung mit einigen Tropfen 
Blauholztinktur oder HamatoxylinlOsung·. Es soll nach einigell Minuten eine violettrothe, 
nicht aber eine braunlich-gelbe Farbung' auftreten. Oder 3) man schiittelt das gepulverte 
Salz mit absolutem Alkohol, welcher nur die freie Saure aufnimmt. - Das fitr pharma
ceutische PrapaTate benutzte Praparat soIl vollig frei von Eisen sein. Man priift auf 
dieses: a) durch Versetzen der wasserig'en Losung mit Gallapfeltinktur, welche keine 
schwarzblaue Fiirbung erzeugen solI. b) Durch Versetzen der mit Salzsaure angesauerten 
Lusung einerseits mit FeTrocyankalium, alldl'el'seits mit Ferricyankalium. Keins dieser 
Reagentien darf Blaufiirbung' vel'Ursachen. 

Das von den Pharmakopoen aufgenommene Aluminiumsulfat ist eine eisenfreie, 
raffiniTte, technische Sorte. 

II. Aluminium sulfuricum purum. Reine krystallisirte schwefelsaure Thon
erde. In den Preislisten der Drogisten als "Aluminium sulfuricum purissimum levissi
mum" notirt; wil'd durch UmkrystallisiTen des technischen Praparates aus siedendem 
Wasser dargestellt. 

Eigenschaften. Weisse, atlasglanzende, spec. leichte, kleine, locker iibereinander 
liegende schupp en- oder lamellenformige, nicht hygroskopische Krystiillchen, bisweilen auch 
ein leichtes krystallinisclies Pulver. Loslich in 1,5 Th. Wasser zu einer sauer Teagirendell, 
anfangs siisslich, spater stark styptisch schmeckenden Fliissigkeit. Die waRserige Lusung 
ist wegen Anwesenheit kleiner Mengen basischen Sulfates in der Regel nicht ganz klar. 

Prufung. 1) Auf freie Schwefelsaure und auf Eisen wie das vorige. Auf 1Iie
talle (Blei, Kupfer, Zink) in der saUTen und in der mit Kalilauge im Ueberschuss ver-

') Die U-St. Pharmakopiia fiihrt als Formel A~(SOJ)a + 16~O an. 
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setzten alkalischen Losung durch Schwefelwasserstoff. 2) Auf Alkalisulfate: Man lost 2 g 
des Salzes in 120 ccm Wasser, fallt in der Warme mit Ammoniak, erwiirmt, bis die Fliissig-
keit nicht mehr nach diesem riecht und filtrirt. Das Filtrat wird ill einer Platinschale 
verdampft und der Riickstand g-egliiht. Es darf nnr ein hOchst unbedeutender (0,01 g = 
0,5 Proc. nicht iibersteigender) feuerbestalldiger Riickstalld hinterbleiben. 

Anwendung. Es hat die namlichen antiseptischen Wirkungen wie A.laun (s. diesen). 
Aeusserlichzum Verbande schlecht eiternder Wunden (1: 20-100,0), gegen GonolThoe, 
Vaginalausfluss (1,0: 100,0). Innerlich mehrmals taglich 0,02-0,2 g in schleimigen 
Getranken. 

Die technische Anwendung (des rohen Praparates) ist eine sehr ausgedehnte, 
z. B. wird es benutzt zum Leimen des Papieres, zur Herstellung von Thonerdebeizen in 
der Farberei und Druckerei, als Ausgangsmaterial fur Thonerde-Praparate. Die wasserige 
Losung dient (als Injektion) zur Konservirung von Leichen. In kleinen Mengen, allein 
oder mit K arbolsaure kombinirt, dem Kleister (oder der Sfhlichte) zugesetzt, verhiitet es 
Schimmelbildung und Faulniss. Zur Reinigung von Abwassern benutzt man 0,5- J,O g 
pro 1 Liter Wasser mit oder ohne Zusatz von Aetzkalk. 

Putzmittel fiir vergoldete Bronze: Eine Losung von 10 g Aluminiumsulfat in 
50,0 roher Salpetersaure (1,~ spec. Gew.) und 250 g Wasser. 

III. Liquor Aluminii sulfurici basici (subsulfnrici). Alumina sulfurica ba
sica soluta. Thonerdesubsulfatlosung. Solution de Sulfate d' Alumine bibasique. 

Darstellung. 100 Th. rohes, aber eisenfreies Aluminiumsulfat werden in 2000 Th. 
destillirten Wassel's gelOst und mit einem geringen Uebersehuss (etwa 160 Th.) Ammoniak
fliissigkeit (0,96) vel'setzt. Der Niederschlag wird nach eintagigem Stehen in einem Cola
torium gesa=elt, nochmals mit viel Wasser angeriihrt, wiederum auf ein Colatorium 
gebracht, mit destillirtem Wasser ausgewaschen und noch feucht in eine Porcellanschale 
gebracht. Man giebt 150 Th. reines krystallisirtes A.luminiumsulfat dazu und dunstet 
im Wasserbade so lange ein, bis das Gesa=tgewicht = 1500 Th. entspricht. 

Eigenschuj'ten. Weisslich-tl'iibe, sauer reagirende, stark styptische Fliissigkeit, 
welche in der Ruhe Thonerdehydrat absetzt, daher vor dem Gebrauche umzuschiitteln ist. 
Man nimmt an, dass die Losung das basische Aluminiumsulfat 3AI2 (S04)a + 2A~(OH)6 
enthiilt. 

Anwendung. Antiseptieum und Adstringens wie das Aluminiumsulfat und der 
A.laun, aber milder als diese wirkend. Zum Gebrauche mit del' 10fachen Menge Wasser 
zu verdiinnen. 

Liquor aluminosus benzoicus MENTEL. Solute alumineux benzoine MENTEL. 
MENTEL'sche Losung. Die mit Benzoeharz behandelte Losung des basischen Aluminium
sulfates sub III. 

DUb'steU .. ng. Man mischt 10 Th. gepulverte Benzoe mit 10 Th. Weingeist, digerirt 
1/2-1 Stunde. Dann setzt man 60 Th. siedendes Wasser hinzu, digerirt 1/2 Stunde im 
Wasserbade und vermischt die erkaltete Masse unter Zerreiben in einem Morser mit 
1500 Th. basischer Aluminiumsulfatlosung (sub III). Man lasst einige Stunden stehen 
und filtrirt alsdann. 

Anwendung. Als desinficirendes und blutstillendes Mittel mit der 10-20fachen 
Menge Wasser verdiinnt wie das Aluminiumslllfat. 

Liquor aluminosus benzoino-carbolisatus BRUNNER. Eine Mischung von 100 Th. 
Liquor aluminosus benzolcus MENTEL mit ~ Th. reiner Karbolsaure. Mit 10-20 Th. 
Wasser verdiinnt wie die vorigen als Adstringens und Desinficiens. 

Aqua alumlDosa. 
Rp. Aluminii sulfuriei 1,0 

Aquae destillatae 100,0. 
Zu Injektionen, Augenwllssern, Waschungen 

wunder Hauistellen. 

Aqua styptica WEBER. 
Rp. Aluminii sulfurici 

Ferri sulfurici cryst. aa 10,0 
Aquae destillatae 100,0 
Acidi sulfurici dUuti (1,112) 1,0 

Zum Stillen des Blutes von Wunden. 

Collyrium alumiDoso·plDmbicum. 

Eau de la Duchesse de Lamballe. 

Rp. Aluminii sulfurici 1,0 
Plumbi acetici 0,5 
Aquae Rosae 250,0. 

S. Augenwasser; vor dem Gebrauche umzuschiittelD 

collyrium alnmiDosum. 

Rp. Aluminii sulfurici 1,0 
Aquae Rosae 100,0. 



Gargarisma adstringens BENNATI. 

Gargarisma aluminosum. 

Rp. Aluminii sulfurici 10-15,0 
Decocti Hordel perlati 500,0 
Sirupi Papaveris 50,0. 

Zum Gurgeln bei Heiserkeit, Stimmlosigkeit. 

~njectlo aluminosa RreoRD. 

Rp. Aluminii sulfurici 15,0-50,0 
Aquae communis 1000,0. 

Bei Uterinhlimorrbagien, Vaginitis. 

Ambra. 

Liqnor Chloral! aluminosus BOUCHERON. 
Rp. Aluminii sulfurici 5,0 

Chlorali hydrati 3,0 
Aquae destillatae 100,0. 
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Bei Otorrhoe flinfmal tltglich in das Ohr einzu
trltufeln. 

Solutio Uuminis et Zinci fiultude!. 
Solution de Sulfated'Alumine etdeZinc. 

Rp. Aluminii sulfurici 60,0 
Aquae destillatae 40,0 
Zinci oxydati 6,0. 

Man Wst durch Digiriren und filtrirt. Sp. G. = 1,35. 
Wird wie die METENLsch~ Losung, aber auch zur 
Konservirnng von Leichen verwendet. 

Antibacterin des Ingenieurs STIER in Zwiekau, ist eine Misehung von Aluminium
sulfat mit Russ. 

LENK & LEUNIG'sches Desinfektionsmittel ist eine Lasung von Aluminiumsulfat und 
Alaun, mit kleinen Mengen Zinkeblorid, Soda und Ferrieblorid. 

PLATT'S Chlorides, ein in Amerika viel gebrauehtes Desinfektionsmittel: Aluminium
sulfat 170, Zinkehlorid 40,0, Natriumehlorid 55,0, Calciumchlorid 85,0, gelast in 1000,0 
Wasser. 

Ambra. 
Ambra (Erganzb.). A.mbra grisea. Ambarum. Ambra ambrosiaca. A. cinerea. 

A. maritima. A. vera. - Amber. Ambergries. Graue Ambra. Walflschdreck.
Ambre gris. - Amber gris. 

Ambra ist eine thierisehe Substanz, deren Entstehung nicht ganz sieher ist, die 

aber sieher yom Potwal: Physeter macrocephalus L. stammt. Man findet sie in 
Klumpen bis zu 10 kg Gewicht zwischen den Wendekreisen auf dem Meere schwimmelld 
oder am Strande, oder im Darm getodteter Wale. Man nimmt an, dass es verhiirtete, un
vollkommen verdallte Speisereste sind, die 'Vorwiegend von Cephalopod en , die dem Wal 
zur Nahrung dienten, stammen. Fiir diesen Ursprung sprechen die gewohnlich darin vor
handenen hornartigen, papageischnabelartigen Kiefer dieser Thiere, deren Vorhandensein 
fiir ein Zeichen der Echtheit der Droge gehalten wird. 

Ambra bildet graue, koncentrisch geschichtete Massen von zaher, wachsartiger Kon
sistenz, die nach langerer Zeit in der Hand erweiehen, in kochendem Wasser schmelz en 
und mit heller Flamme unter Hinterlassung einer geringen Menge Asche verbrennen. 
Spec. Gew. um 0,9. Geruch schwer zu beschreiben, entfernt an Moschus erinnernd. 

Bestandtheile. Besteht zum grossten Theile (bis 85 Proc.) aus Ambratn, 
Am brafett, einer in Alkohol und Aether loslichen, in zarten weissen Nadeln krystalli
sirenden, bei 36 0 C. schmelzenden Substanz, die dem Cholesterin ahnlich ist. 

Fand friiher Verwendung als Stimulans und Aphrodisiacum, wird gegenwartig fast 
nur noch in der Parliimerie verwendet. 

Einkauf, Aufbewahrung. Bei dem hohen Preise des Ambers - im Jahre 
1888 kostete (nach SCHIMMEL'S Bericht) das Kilogramm 3800 Mark - ist derselbe 
manchen Verfiilschungen ausgesetzt. Man kaufe ihn deshalb nur von zuverlassigen Ge
schaftshiiusern und bewahre den VOlTath in wohlverschlossenen Gefassen an einem kUhlen, 
aber trockenen Orte auf. 

Amber 'lasst sich schwer pulvern; zur Bereitung von Tinkturen zerschneidet man 
ibn in kleine Stiicke und verreibt ihn dann mit einer gleichen Gewichtsmenge Milcbzucker. 
Die Ausziige gewinnen durchs Alter; es empfiehlt sich daher, sie fiir ParlUmeriezwecke 
erst nach 1-2 .Tahren in Gebrauch Z\i. nehmen. 
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Tinctura Ambrae. 
Ambra-Tinktur. Teinture d'ambre. 

Tincture of amber. 
Rp. Ambme 2,0 

Sacchari Luctis 2,0 
Spiritus aetherei leo,O. 

Tlnctura Ambrae cum Moscho. 
Tinctura Ambrae moschata. ~roschus

Ambra-Tinklur. 

Rp. Ambrae 3,0 
l\Ioschi 1,0 
Bacchan Lactis 3,0 
Spiritus aetherei 150,0. 

Reide Tinkturen durch 8tagige Maceration zu be
reitell. Aus den RUckstanden gewinnt man mit 
Spiritus (flO Pruc.) Ausziige, welche als Zusatz 
zu Spiritus Coloniensjs verwendet werden. 

Ambra.Essenz DIETERICH. 

Rp. Ambrae 0,5 
}\108Chi 0,02 
Vanillini 0,1 
Cumarilli 0,05 
Olei Iridis gIl. 1 
Olei Rosae 0,5 
Essentiae Jasmini trip!. 50,0 
Spiritus 150,0. 

Ambra. und Moschus werden mit etwas Was:er 
verriebeu, bevor del' Spiritus zngefilgt wird. 

Bouquet d'Ambre ASKINSON. 

Up. Ambrae 15,0 
Masehi 2,0 
Essentiae Rosae 250,0 
Tincturac Yanillae 60,0 
Spiritus 675,0. 

Bouquet d' Ambre DIETERICH. 

Rp. Ambrae 
01ei Rosae ail. 2,5 
Vanillini 0,5 
Essentiae Jasmini 250,0 
Mosehi 0,1 
Olei Iridis gtt. 5 
Cumarini 0,25 
Spiritus 750,0. 

Ean de J,avande ambrlle BUCHHEISTF'R. 

Rp. Olei Lavandulae 30,0 
Spiritus (90 Proc.) 810,0 
Tincturae Ambrae 60.0 
Aquae destillatae 100,0. 

Guttae antemeticae WAIZ. 

Rp. Tincturae Ambrae 5,0 
Tincturae aromatlCae acidae 10,0. 

Mehrmals taglich 20-30 Tropfen mit Likor 

J,inctus antispasmodicus SCHNEIDER. 

Rp. Tincturae Ambrae cum l\Ioscho 2,0 
Aq11ue .A.urantii FloruIll 36,0 
Sirupi Papaveris 12,0. 

Pastilli Ambrae. 
Mundpastillen. 

Rp. Ambrae 0,5 
Moschi 0,05 
Styraeis 1,0 
Corticis Cinnamomi 1,5 
Seminis Cardamomi 0,5 
Rhizomatis Zingiberis 1,0 
Olci Aurantii Florulll 0,1 
Tragacanthae 0,02 
Sacehari 50, O. 

)Iit Hilfe von Glycerin Pastillen von je 0,5 g 
Schwere zu formen. Zum Wohlriechcndmachen 
des Atherns. 

Riechkissen. (8 a c h e IS.) 

Rp. Rhizomutis Iridis 
Florum Rosae aa 250,0 
Flornm Lavandulae 
Herbae Serpylli 
Corticis Cinnamomi 
Benzoes aa 50,0 
Caryophyllorum 5,0 
Albedinis fruet. Aumntii 300,0. 

J\.fit Essbouquet, :1\Iillefleurs etc. zu parftimiren. 

Tinctura Ambrae l,alina HOFFMAl<N. 

Rp. Ambrae 
Kalii carbolllci aa 1,0 
Spiritus diluti (68 Proc.) 30,0 
Olei Rosae gtl. 1. 

Tin.tut·a Ambrae J\UNDERER. 

Rp. Ambrae 1,5 
J\Ioschi 0,15 
Aquae Amygdalarum amar. 
Tincturae aromaticae aa 30,0. 

Diablotins stimulants 
In franzosischE.-n Vorschriften: sind Pastillen aus 

Ambra, l\IoschllS llnd Gewiirzen mit Zucker. 

Ammoniacum. 
Ammoniacum (Germ. Relv. Austr. Brit. U-St.). Gumllli s. GUlllmi.resina Am-

llloniacUlll. Gutta alllllloniaca. Hammoniaculll thymianum. Lacrimae Alllmoniaci. 
Phyrama. Thraustulll. - Alllmoniakgummi. Armenisches G. Assach. Osbac.
Gomllle amllloniaque (Gall.). Gomme-resine Amllloniaque. - Ammoniac. 

Ammoniacum wird gewonnen von Dorema Ammoniacum Don, (Umbelliferae -
Peucedaneae), einer bis 2,5 m hohen Staude, heimisch in den vorderasiatischen Steppen, 
zwischen den westasiatischen Salzseen und Vorderindien. Es scheint, als ob eine absicht
liche Verletznng der Pflanze durch Ausschneiden :lum Gewinnen der Droge nicht statt
findet, sondern man sammelt die ganzen Pflanzen znr Zeit der Fruchtreife und lost das 
freiwillig ausgetretene Gummiharz abo 

Die Drogc kommt meist liber Indien (Bombay) nach London. 
Sm'ten. 1) Alllmoniaculll in Thriinen odeI' Kornern (Ammoniacnm in lacrymis 

seu granis). Bildet bis nussgrosse Korner, die aussell gelblichweiss bis braunlich, innen 
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blaulichweiss, in diinnen Splittern etwas durchscheinend sind. In der KaIte spr1ide, er
weichen sie in der Hand wie Wachs. 

2) Ammoniacum amygdaloides besteht aus mit einander verklebten oder zusammen
geflossenell Kornern. Das zuweilen erwahnte nLump-Ammoniacum" ist hiervon nicht ver
schieden. 

3) Ammoniacum in Kuchen (Ammoniacum in massis seu placentis). Bildet bis 
600,0 g schwere Klumpen von dunkler, meist brauner Farbe. Schlagt man ein solches 
Stuck auf, so sieht man, dass in eine dunkle, weiche, mit Pflanzenresten und Erde ver
unreinigte Grundmasse Korner der Sorte 1 eingebacken sind. Den Anforderungen der 
Arzneibucher entsprechen nur die beiden ersten Sorten. 

BestandtheiZe. Die Droge enthalt sehr wechselnde Mengen: atherisches Oel, 
Harz und Gummi. Harz 40-88 Proc., atherisches Oel 0,25-0,4 Proc., Gummi 
12-60 Proc., Asche, rohes A. 1,0-10,0 Proc., gereinigtes A. 1,0-2,7 Proc. Das Harz 
enthaIt den Salicylsaureester eines Resinotannols C,sH2U02(OH). Das at.herische Oel 
hat das spec. Gew. 0,891 und siedet zwischen 250 und 290 0 C. Das Gummi enthalt 
circa 3,5 Proc. Asche, es ist wahrscheinlich saures Calciumarabinat. Aether, Amylalkohol, 
Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff lOsen nur wenige Procente, mit Wasser zerrieben 
giebt das Ammoniacum eine weisse Emulsion. 

Findet zu pharmaceutischen Zwecken fast nur in gereinigtem Zustande Verwendung: 
Ammoniacum depuratum. Da'l'steZlung. 1) auf trockenem Wege: Durch 

Pulvern und Sieben bei WinterkaIte (Austr.), oder nach vorherigem Trocknen bei hOchstells 
30 0 C. (Germ.) oder uber gebranntem Kalk (Helvet.); hierbei geht ein grosser Theil der 
Verunreinigungen mit durchs Sieb. 2) auf nassem Wege (wobei das atherische Oel sich 
theilweise verflli.chtigt). Man erweicht (Gall.) das Gummiharz mit 2/3 seines Gewichts 
heissem Wasser, setzt soviel Weingeist zu, dass derselbe mit dem vorhandenen Wasser ein 
spec. Gew. von 0,914 ergeben wiirde, seiht nach dem Absetzen durch nnd dampft ein, bis 
die halb erkaltete Masse nicht mehr an den Fingern klebt. - Nach E. DIETERICH werden 
1000 Th. grob gepulvertes Gummiharz (in Thriinen) mit 250 Th. Weingeist von 90 Proc. 
durchgeknetet, nach 12 Stunden auf 50 0 C. erhitzt, mehrere Stunden tiichtig durch
gearbeitet, 500 Th. Weingeist zugefiigt und durch ein feines Messingsieb getrieben; den 
Riickstand knetet man nochmals bei 90 0 C., setzt 250 Th. Weingeist (bei altern Gu=i
harz 200 Th) von 68 Proc. zu und reibt durch das Sieb. Nach 24 Stunden giesst man 
die dnrchgetriebene Masse vom Bodensatz ab und erhitzt im Wasserbade, bis eine Probe 
sich nach dem ErkaIten zerreiben lasst. Ausbeute 70-80 Proc. 

Priij'ung. Fiir die Beurtheilung kommt in Betracht: 
1) Die Bestimmung l1es Aschengehaltes, der 5 Proc. (Ph. helv.) nicht iibersteigen soli. 
2) Die Bestimmung der alkoholloslichen Bestandtheile, mindestens 70 Proc., da der 

Werth der Drog·e durch das Harz und das atherische Oel, nicht aber durch das unlOsliche 
Gummi bedingt wird. Den in Alkohol unloslichen Antheil kann man event. unter dem 
Mikroskop auf Starke priifen. Geringe Mengen sind, als aus der Mutterpflanze herriihTend, 
nicht zu beanstanden. 

3) Flir die Beurtheilung des Werthes ist wiederholt versucht worden, die Saure
und Verseifungszahl zu benutzen, indessen haben die bisherigen Resultate wenig Uebereill
stimmendes. 

a. Die Sii urezahl. Nach DIETERICH iibergiesst man in einem Kolben 0,5 g Am
moniacum mit etwas Wasser und leitet Wasserdampfe durch, wobei durch Erhitzung des 
Kolbens Sorge getragen wird, dass sich nicht zu viel Wasser kondensirt. Die Vorlage 
enthaIt 40 cern '/2 N. Kalilauge, das aus dem Kiihler kommende Rohr taueht in sie ein. 
Man destillirt 500 cern iiber und titrirt den Inhalt der Vorlage unter Verwendung von 
Phenolphtale"in mit Saure zuriiek. Die Menge der gebundenen Kubikcentimeter KOH werden 
mit 28 multiplieirt und ergeben so die Saurezahl. DIETERICH erhielt 150-200. 

b. Harz- und Verseifungszahl. Zweimal je 1 g Ammoniacum zerreibt man und 
iibergiesst mit je 50 cern Petrolbenzin (spec. Gew. 0,7), mgt je 25 cern '/2 N. alkohol. Kali-
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lauge zu und lasst unter ofterem Umschiitteln in 1· Literflaschen 24 Stunden stehen. 
Dalln fiigt man der einen Probe 500 cern Wasser zu und titrirt mit !/2 N.-Schwefelsaure und 
Phenolphtalein zuriick. Die gebundenen Kubikeentimeter KOH mit 28 multiplicirt geben 
die Harzzahl. DIETERICH erhielt 99,4-155,4. 

Der zweiten Probe setzt man noch 25 cern '/2 N. wasserige Kalilauge und 75 cern Wasser 
zu, lasst unter Umschiitteln noch 24 Stunden stehen, verdiinnt dann mit 500 ccm Wasser 
und titrirt wie oben zuriick. Die gebundenen Kubikcentimeter KOH mit 28 multiplicirt 
geben die Verseifungszahl. DIETERICH erhielt 145,6-162,4. Die Differenz beider 
Zahlen bezeichnet DIETERICH als Gummizahl. 

4) Da A.mmoniacum mit Galbanum vermischt vorkommen soll, so ist darauf zu 
priifen: frisch durchgeschlagene Korner sollen sich mit Salzsaure und Salpetersaure nicht 
roth oder violett farben, auch nicht beirn Kochen. Filtrirt man dann die Salzsaure ab 
und iibersattigt mit Ammoniak, so darf keine Fluorescenz von Umbelliferon, die auf Gal· 
banum deutet, eintreten. 

Dagegen farbt Ammoniacum koncentrirte Schwefelsaure blutroth, und gesattigte 
Chlorkalklosung orangeroth. 

Anwendung. Innerlich als Expectorans bei chronis chen Bronchialkatarrhen, welln 
kein Fieber vorhanden, ferner als Emmenagogum. Aeusserlich zu reizenden, zertheilenden, 
maturirenden Pflastern bei Abscessen, Drusenanschwellungen etc. 

Aufbewah .. ung. Das gereinigte Ammoniacum wird an einem kiihlen, trockenen Orte 
in Pergamentpapier oder Pappkastchen, am besten iiber Aetzkalk, aufbewahrt, urn das 
Zusammenbacken zu verhitten; dieses ist itbrigens seiner Verwendung zu Pflastermassen 
kcineswegs hinderlich. 

EmplastrUln Ammoniaci. (Germ. I.). 
Rp. (1) Ammoniaci depur. 6,0 

(2) Galbani depur. 2,0 
(3) Terebinthiuae 4,0 
(4) Cerae flavae 4,0 
(5) Resinae Pini Burgund. 4,0. 

1-3 werden im ;oampfbade geschmolzen und halb
erkaltet einer halberkalteten Mi.chung aus 4 und 
5 zugesetzt. 

Emplastrum Ammoniac! camphoratum. 
Braune s Milchzel'theil un gspfiaster. 

Rp. Emplastri Plumb! compo 100,0 
Emplastri oxycrocel 50,0 
Cerati Resinae Pini 10,0 
Aloes pulveratae 5,0 
Camphorae 3,0. 

Emplastrnm Ammoniaci EVER. 
EVER'sche Pflastermasse. 

Rp Ammoniaci depurati 200,0 
Aceti Scillae q. s. 

Man bel'eite im lJampfbade eine weiche, pflaster
a.rtige l\Iasse. 

Mixtura Ammonlaci (Brit.). 

Ammoniacum Mixture. 

Rp. Ammoniaci 5,0 g 
Sir. bals. tolutan. 10,0 ccm 
Aquae 150,0 ccm. 

Emulsio (seu Lac) Ammoniaci. 

Pilulae antasthmatlcae QUA-RIN. 
Rp. Ammoniaci 10,0 

Sulfuris depurati 5,0 
Opii pulverati 0,25 
Extracti Dulcamarae q. s. 

fiant pilulae 200. 

Pilulae balsamieae AUgDstinorum. 
Rp. Ammoniaci 3,0 

Extracti Myrrhae 4,5 
Extracti Marrubii 1,5 
Succi Liqniritiae q. s. 

fiant pilulae 100. 

Sirupus Ammoniaei. 
Rp. Ammoniaci depurati 5,0 

Sacchari 50,0 
Spiritus diluti 7,5 
Aquae 25,0 

I m Wasserbade el'wilrmen, absetzen lassen, koliren. 

Tinctnra Ammonlaci DIETERICH. 
Rp. Ammoniaci 1,0 

Spiritus (90°'0) 5,0. 

Vet. Lutum ad ungulam equi. 
Hufkitt. 

I. Rp. Ammoniaci 
Guttae-Perchae aii. 

II. Rp. (1) Guttae-Perchae 
(2) Fuliginis 
(3) Carbonei sulfurati 

100,0 
4,0 

(4) Olei Terebinthinae aa 5,0 
Rp. Ammoniaci via humida dep. 10,0 (5) Ammoniaci pulv. 60.0. 

Gummi arabici 5,0 Man erweicht 1 in heissem Wasser, mischt im er-
Aquae 10,0 wiirmten Miirser 2-4 und zuletzt 5 zu. 
Aquae 75,0 
lIIixtura antaRthmatlea BRUNER. III. Rp. Emplastri Plumbi compo 100,0 

Cerae flavae 20,0 
Rp. Ammoniaci 10,0 Terebinthinae 10,0 
~~ ~ Am=~ ~ 
Aquae Tiliae 150,0. Carbonis ossium 5,-10,0. 

Strat~na.J~1tt (Armenischer Kitt) besteht aus Ammoniacum, Hausenblase u. Alkohol. 
Amerlkamsche Asthma-Pillen sind vergoldete Pillen aus Ammoniacum. 
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Ammonium. 
Ammonium. Ammonum. Ammoniacum. Fliichtiges Alkali. Ammonia],. 

Ammon. Ammoniaque. Ammonia. NHa• Mol. Gew. = 17. 
Ge'lvinnung. Die Hauptquelle der Gewinnung des Ammoniaks sind zur Zeit die 

Steinkohlen, welehe etwa 1 Proe. Stiekstoff enthalten. Bei der troekenen Destillation der 
Steinkohlen (in Gasanstalten und Kokereien) erhalt man als Kebenprodukt das sog. "Am
moniakwasser", welches 1-1,5 Proe. Ammoniak enthiHt. Dnrch Destillation dieses Am
moniakwassers mit Aetzkalk wird das Ammoniak ausgetrieben und entweder in flUssiges 
Ammoniak verwandelt, oder durch Auflosen in Wasser gesammelt oder durch vorgelegte 
Schwefelsaure in Ammoniumsulfat umgewandelt. 

I. Gasformiges bez. fliissiges Ammoniak. Farbloses, stechend riechendes Ga~. 
Spec. Gewicht (H = 1) ist = 8,5. Ein Liter Ammoniak wiegt bei OOC. unrl 760 mm B = 
0,7616 g. Wird unter einem Druck von 6,5 Atmospharen bei lOoC. oder unter Normal
druck bei - 400 C. zu einer farblosen FIUssigkeit yom spec. Gewicht 0,613 verdichtet, 
welche bei - 75° C. zu einer farblosen Krystallmasse erstarrt. Das flUssige Ammoniak 
absorbirt beim Verdampfen viel Warme, erzeugt 
also Kalte und wird deshalb zur Eisfabrikation nach 
CARRE angewendet. Das flUssige Ammoniak kann in 
druckfesten Gefassen (Bomben) zu wohlfeilem Preise 
durch den Handel bezogen werden. 1 Vo!. Wasser 
lOst bei ooC. = 1050 Vol. NHa, bei 15°C. = 727 Vo!., 
bei 20°C. = 654 Vo!. NHa. Ammoniak-Gas ist allch 
in Alkohol und in Aether loslich. 

II. Wasserige Ammoniakfliissigkeit. Die
selbe wird gegenwartig ausschliesslich durch Fabri
ken bereitet. Muss man sie gelegentlich einmal 
selbst herstellen, so verwandelt man 12 Th. Aetz
kalk dUTch Ablosehen mit 4 Th. Wasser in ein 
staubiges Pulver und mischt dieses mit 10 Th. Am
moniumrhlorid grob durch. Diese l\Hschung rUhrt 
man mit (20 Th.) Wasser zu einem dUnnen Brei an 
und.erhitzt diesen in einem geeignetell Entwickelungs
gefass. Das entwickelte Ammoniak wascht man in Fig 45. P~l' l" " ·hr. '('(.pr. in in .I ,"n.oni:lk · 

EntwickeluJl g~grf:i s umgc,\:\udelt.. 
wenig 'Vasser und leitet es schliesslich zur Absorp-
tion in kalt zu haltendes Wasser, wobei die Abzugsrohre bis auf den Boden des Gefasses 
reich en muss. Infolge der Absorption des Gases findet Volumvermehrung del" Fliissig
keit statt. 

Als Entwickelungsgefass kann man flir kleinere l\feng'en einen Glaskolben be
nutzen, fiir grossere Mengen verwendet man zweckmassig einen PAPIN 'schen Topf. Man 
entfernt aus dessen Deckel das Venti! und setzt in die so gesehaffene Oeffnung einen 
doppelt durehbohrten Kautschukstopfen ein, welcher Sicherheitsrohr und Gasabzugsrohl' 
aufnimmt. 

Handelssorten. Die verschiedenen Sorten Ammoniak werden nach dem Gehalt 
bez. nach dem spec. Gewichte gehandelt. Die wiehtigsten sind: 1) Liquor Ammonii can· 
stici 0,960 = 10 Pl'oc. NH3• 2) Liquor Ammonii caustici duplex 0,925 = 20 Proc. NHa. 
3) Liquor Ammonii caustici 0,910 = 25 Proc. NHa. 4) Liquor Ammonii caustici 0,890 = 
32 Pl'OC NHa. Die koncentrirten Sorten werden del' Fl'achtersparniss wegen bezogen und 
durch VerdUnnen mit Wasser auf den gewUnchten Gehalt gebracht. 

Liquor Ammonii caustici (Germ.). Ammonia (Austr.). Ammonium hydricUJll 
solutum (Helv). Liqnor Ammoniae (Brit.). Aqua Amllloniae (U-St.). Ammoniak· 
lIiissigkeit. Amllloniak. Aetzammon. Salllliakgeist. llirschhorngeist. Ammo-
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niaque. Ammonia-water. Die oben angefiihrten Pharmakopoen haben durchweg eine 
Ammoniaklosung von 10 Proc. NRa aufgenommen, deren spec. Gew. zu 1,059 bez. 1,060 
angegeben wird. - Farblose, stechend riechende, beim Erwarmen ohne Riickstand fIiich
tige Fliissigkeit. Aus der Luft zieht sie Kohlensaure an, durch Erwarmen kann der gauze 
Ammoniakgehalt ausgetrieben werden. 

Auj1JeAVahrung. Wegen der Moglichkeit del' Aufnahme von Kohlensaure aus 
der Luft in gut verschlossenen Gefassen, nnd, da Korkstopfen zerst1irt werden, wobei 
Braunfarbung der AmmoniakfIiissigkeit erfolgt, in Gefassen mit Glasstopfen. Namentlich 
die koncentrirten Sorten bewahre man an einem kiihlen Orte auf. Grossere Vorrathe fiiUe 
man bald in Glasstopfen- Flaschen von 5 - 6 Liter abo Vorsichtige Aufbewahrung wird 
zwar nicht vorgeschrieben, doch sei man in dieser Beziehung auch nicht fahrlassig! 1m 
Randverkauf wel'de sie mit einem "Aeusserlich" signirt abgegeben. 

Priifung. 1) Klare, farblose Fliissigkeit. 20 ccm diirfen beim Verdampfen in 
einer Platinschale von gliihbestandigem Riickstand nur eine Spur zeigen, welche meist 
aus den Aufbewahrungsgefassen stammt. 2) Mischt man 5 cem Ammoniakfliissigkeit mit 
einer ~lischllng von 10 ccm klarem Kalkwasser und 10 ccm kohlensaurefreiem destillirtem 
Wasser, so darf die Mischung sich auch beim Erwarmen nicht triiben (Ammonkarbonat, 
Ammonkarbaminat). 3) Durch Schwefelwasserstoff werde sie nicht verandert (Blei, Kupfer, 
Eisen, Zink). 4) Uebersattigt man 5 ccm stark mit konc. Salpetersanre und dampft im 
Wasserbade ein, so mus:! ein weisser Salzriickstand hinterbleiben (Theerbe~tandtheile wie 
Anilin, Pyridin, Pyrrol). 5) 5 cem sollen zur Neutralisation (Congo als Indikator) 
28,0-28,2 ccm Normal-Salzsaure verbrauchen. 

Das Ammoniaque liquide du commerce und Ammoniaque liquide offi-
cinale der Gall. enthalten 20 Proc. NHa und haben das spec. Gewicht 0,925. 

Liquor Ammoniae fortior der Brit. hat das spec. Gew. 0,891 = 32,5 Proc. NHa. 
Aqua Ammoniae fortior der U-St. hat das spec. Gew. 0,901 = 28 Proc. NHa. 

Specifische Gewichte von Ammoniaklosnngell bei 15 0 C. 

N ach LUNGE und WIERNIK. 

Spec. Gew. I Proc. NH. 
Spec. Gew. I Proc. NH, 

Spec. Gew. I Proc. NH, 
Spec. Gew. 

Proc. NIl, bei 15 0 bei 15 0 bei 15" bei 15 U 

1,000 0,00 0,970 7,31 0,940 15,63 0,910 24,99 
0,998 0,45 0,968 7,82 0,938 16,22 0,908 25,65 
0,996 0,91 0,966 8,33 0,936 16,82 0,906 26,31 
0,994 1,37 0,964 8,84 0,934 17,42 0,904 26,98 
0,992 1,84 0,962 9,35 0,932 18,03 0,902 27,65 
0,990 2,31 0,960 9,91 0,930 18,64 0,900 28,33 
0,988 2,80 0,958 10,47 0,928 19,25 0,898 29,01 
0,986 3,30 0,956 11,03 0,926 19,87 0,896 29,69 
0,984 3,80 0,954 1160 0,924 20,49 0,894 30,37 
0,982 4,30 0,952 12,17 0,922 21,12 0,892 31.05 
0,980 4,80 0,950 12,74 0,920 21,75 0,890 31;75 
0,978 5,30 0,948 13,31 0,918 22,39 0,888 32,50 
0,976 5,80 0,946 13,88 0,916 23,03 0,886 33,25 
0,974 6,30 0,944 14,46 0,914 23,68 0,884 34,10 
0,972 6,80 0,942 15,04 0,912 24,33 0,882 34,95 

Anwendung. Innerlich wirkt sie in konc. Form atzend, selbst todtlich. In 
starker Verdiinnung und in kleinen Gaben wirkt sie excitirend, enegt namentlich das 
Athemcentrum und vermehrt die Schweisssekretion und die Expektoration. Aeusserlich 
auf die Raut gebracht wirkt sie reizend, daber in vielen Fallen zu reizenden Einreibungen 
verwendet. Gegen Insektenstiche, bei denen sie die Saure abstumpft. Als Excitans bei 
Ohnmachten zum Riechen! Die technische Anwendung ist eine sehr verbreitete iibrigens 
allgemein bekannte. Cave: Das Zusammenbringell von Jod mit Ammoniak wegen der 
moglichen Bildung des explosiven Jodstickstoff, ferner das Einleiten von Chlor in Ammoniak 
wegen der moglichen Bildung des explosiveu Cblorstickstoffs. 
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III. Liquor Ammonii caustici spirituosus. (Erganzb.) Spiritus Ammoniae 
(U-St.). Spiritus Ammonii caustici Dzondii. Spiritus Dzondii. Dzondischer Sal
miakgeist. 1st eiu soweit mit Ammoniak gesattigter Alkohol von etwa 90 Vol-Proc., 
dass der Gehalt an NH3 = 10 Proc. ist. Nur von U-St. recipirt. 

Darstellung. Man bringt in einen Glaskolben 1000 Th. doppelten Salmiak~eist 
(event. die entsprechende Menge einer noch starkeren Sorte), legt zunachst eine leere 
Waschflasche vor und schliesst an diese eine Vorlage an, welche 450 Th. Weingeist von 
0,820 spec. Gew. enthiilt. Das Gasabzugsrohr muss bis an den Boden der Vorlage reichenj 
auch ist es zweckmassig, die Fliissigkeit zu ktihlen. Man erwarmt nun den den Salmiak
geist enthaltenden Kolben vorsichtig und geht - urn die Verdampfung von Wasser zu 

Fig. 46. 

vermeiden - nicht tiber 500 _600 C. hinaus. Man leitet solange ein, bis das Volum der 
Fliissigkeit etwa 620 ccm betragt. Dann stellt man das spec. Gewicht sowie den Ammoniak
gehalt durch Titriren mit Normal-Saure fest und stellt auf einen Ammoniakgehalt von 
10 Proc. entweder durch Verdiinnen mit Alkohol von 0,820 oder durch fortgesetztes Ein
lei ten von Ammoniak ein. 

Eigenschaften. Der DZONDl'sche Salmiakgeist gleicht in seinen Eigenschaften der 
wasserigen Ammoniakfliissigkeit, nur ist er noch fliichtiger und wirkt starker reizend. Das 
spec. Gewicht ist nach U-St. = 0,810. Gehaltsbestimmung: 5 g soli en nach dem Ver
dtinnen mit Wasser hei Benutzung vou Rosolsaure als Indikator, 29,4 ccm Normal-Salzsaure 
zur Neutralisation erfordern. Auf Verunreinigung ist wie bei der wasserigen Ammoniak
fltissigkeit zu priifen. 

Aufbewahrung. In Glasgefassen mit Glasstopfen, an einem kiihlen Orte. An 
wend ung ausserlich zu reizenden Einreibungen. 

Handb. d. pharm. Praxis. I . 17 
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IV. Liquor Ammonii vinosus. Spiritus Salis ammoniaci yinosus der lHteren 
Pharmakopoen war eine Mischung aus 1 Th. Liquor Ammonii caustici (0,960) mit 2 Th. 
Spiritus (0,823). Er wird heute kaum noch verordnet. 

Chemie und Analyse. A. Nachweis. Ammoniak in freiem Zustande erkennt 
man am stechenden Geruche und daran, dass es bei Annaherung eines mit Salzsaure be· 
feuchteten Glasstabes Nebel bildet, ferner, dass es £euchtes rothes Lacklllllspapier blaut. 
Indessen kommen aile drei Reaktionen auch anderen fliichtigen (organischen) Basen zu. 
Weiterhin: Feuchtes Mercuronitratpapier wird geschwarzt, feuchtes Kupfersulfatpapier wird 
geblaut. NBSSLBR'sches Reagens giebt sowohl mit freiem als auch mit gebundenem Am
moniak einen braunrothen Niederschlag. Liegt das Ammoniak im gebundenen Zustande, 

also als Salz vor, so kann 
man es durch Erhitzen der 
wasserigell Lasung mit stal'
keren Basen (Rali- oder Na
trolllauge, Kalkmilch, frisch 
gegliibter Magnesia) ans
treiben und alsdalln als 
freies AlIllllolliak (s . vorher) 
nachweisell. Ferner kann 
man in der wasserigell La
snng den Nachweis direkt 
mit NEssLlm'schelll Reagells 
fiibren. 

B. Be[~immung. 
Liegt das Ammoniak im 
freion Zustande vor und sind 
andere Basen nicht zugegen 
(wie z. B. bei der Gehalts
bestimmung des Salmiak
geistes). so kann man direkt 
mit Normal-Salzsaure oder 
N ormal-Schwefelsaure titri
reno 1 cern NQrmal- Saure 
entspricht = 0,017 g NHs. 
Ais J ndikator benutzt man 
Rosolsaure, Methylorange, 
am zweckmassigsten Congo, 
nicht aber PhenolphthaleIn. 
- Liegt dagegon das Am
moniak in gebundenem Zu
stande vor, so bringt man 

Fig. 47. DCSliliatiQn~apparat I.ur Il,· tilillnun'~ ~)(,., .\mllvm i:lks. eine gewogene oder ge-
messene Menge ir, eincn 

Destillirkolben, fiigt eino hinreichende :Menge Wasser sowie einen Ueberschuss einer 
starkeren Base, z. B. frisch ausgcgliihtc Magnesia, hinzu, legt eine iiberschiissige, ge
messene Menge N ormal-Schwefelsaure VOl' und destillirt nunmehr 2/3 bis 3/J der Fliissig
keit abo Ais Apparat kann man den hier skizzirten benutzen. Kiihlung durch die Luft 
geniigt. Wesentlich ist abel', dass die benutztcn Glasrohren kein Alkali an Wasserdampf 
abgeben. N ach beendigter Destillation spritzt man das Destillationsrohr ab, wascht es mit 
etwas Wasser nach und titrirt den Ueberschuss der Schwefelsaure mit Normal-Natronlauge 
oder mit N ormal-Ammoniak zuriick. Natiirlich muss zum Einstellen und zum Titriren 
der gleiche Indikator verwendet werden (s. vorher). 

In beifolgender Figur ist A der Zersetzungskolhen. An diesen schlie sst sich der 
Destillationsaufsatz B an, welcher mit dem zweimal gebogenen Glasrohr CD von 0,7 em 
liehter Weite verbunden ist, welches bei Cab si c h tlieh schrag nach aufwarts gebogen 
ist. E ist eine kugelformige Erweiterung des Abzugsrohres, urn das Zuriicksteigen der 
Fliissigkeit naeh A zu verhindern. Das Ende Fist entweder schrag abgesehnitten oder 
wie angedeutet mit Buehtungen versehen. Es braucht iibrigens eben nur in die vorgelegte 
Flii8sigkeit einzutaueben. 
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:Man kann auch das entwickelte Ammoniak in yorgelegter Salzsaure auffangen, die 
Liisung mit Platinchlorid eindampfen und das sich ergebende Ammoniumplatinchlorid oder 
das durch Gliihen desselben hinterbleibende Platin wagen. PtC16(NH4l2 x 0,07657 = NH3 
und PtxO,17436=NH3. Vergl. unter Kalium und unter Platin. 

Balsamum Enfinger. Gegen Rheumatismus und Gicht. 25 g Sapo viridis, 40 g 
Aqua, 10 g Spiritus, 10 g Spiritus camphoratus, 20 g Liquor Ammonii caustici, 5 g Tinc
tura Capsici. 

Idiaton. Mittel gegen Schmerz cariiiser Zahne. Von Dr. BRESLAUER. Mastix, 
Oleum Terebinthinae, Spiritus Dzondii aa 2,0, Chloroformii 15,0. 

Restitutionsfluid der Gebr. ENGELS, Berlin und Wriezen a/O. Tinct. Capsici 50,0, 
Spiritus camphoratus, Liquor Ammonii caust. (0,96), Spiritus aethereus, Spiritus je 115,0, 
gemischt mit einer Liisung von 85,0 Kochsalz in 500,0 Wasser. 

SEER'S Ammoniakfliissigkeit gegen Blahsucht del' Rinder und Schafe: Liquor 
Ammonii caustici 35,0, Aqua 1400,0. Rindern auf einmal, Schafen den 1/4 Theil. 

Tympanit·Essenz von SIMONS-GREVEN. Liquor Ammonii caustici (0,96) 40,0, Liquor 
Ammonii anisatus 15,0, Tinctura Aloes 15,0, Spiritus 50,0. :Mit 1/2 Liter Wasser den '/4 
bis 1/3 Theil einzugiessen. 

Aqua cosmetlca LUCE. 
Eau cosmetique de LUCE. 

Rp. Mixturae oleosae balsamicae 
Liquoris Ammonii caustiri 
Spiritus odorati aa 100,0. 

Filtrirt als Zusatz zum Waschwasser. Auch gegen 
Insektenstiche. 

Aqna anodyna Pragensis. 
Rp. Liquoris Ammonii caustici spirituosi 150,0 

Tincturae Croci 20,0 
Olei Lavandulae 2,0 
Spiritus Lavandulae 100,0. 

Zum Einreibcn bei chronischem Rheumatismus. 

Aqua sedativa RASPAIL. (Helv., Erganzb.) 
Eau .. ,dative. (Gall.). Lotion ammoniacale 
camphree. RASPAIL's beruhigendes Wasser. 

E. B. Helv. Gall. 
Rp. Natrii chlorati 60,0 60,0 60,0 

Aquae 1000,0 830,0 940,0 
Spiritus camphorati 10,0 10,0 10,0 
Liquoris Ammonii 

caustid (0,96) 60,0 100,0 120,0. 
Vor dem Gebrauche umzuschUtteln; damit be. 

feuchtete Kompressen bei Kopfschmerz, Rlleu
matismus aufzulegen. 

Balneum ammoniacatum camphoratum 
RASPAIL. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici 400,0 
Spiritus camphorati ,Germ.) 100,0 
Spiritus (0,83) 200,0 
Salis culinaris 2000,0. 

Das mit der Fliissigkeit gemischte 8alz wird einem 
Vollbade zugesetzt. Bei Rheumatismus, Paralyse. 

Emplastrum P AJOT·LAFORET. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,925) 5,0 
Camphorae 10,0 
Opii puri 7,5 
Croci 
Gummi Ammoniaci aa 5,0 
Emplastri gummosi 10,0. 

In dicker Schicht auf Leinwand gestrichen zum 
Auflegcn auf Leichdornen. 

Essentia volatilis. 

Essence of smelling-bottles Anglorum. 
Englisc her Riechfllischchen- Gcis t. 

Rp. Olei Lavandulae 10,0 
Olei Bergamottae 20,0 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cassiae Cinllamomi 
Tincturae Moschi 
Olei Rosae 
Spiritus Dzondii 

aa 5,0 
gtt. 10 

Liquoris Ammonii caustici (0,925) aa 250,0. 

Gazeolum. Gazeo!. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,925) 1000,0 
Acetoni 
Benzini lithan thracini an. 10,0 
Naphthalini 1,0 
Picis liquidue lithanthracillae 100,0 
Acidi carbolici 10,0. 

Unter Umschiitteln digeriren, nach 8 Tagcn ab
giessen. In flachen Gefassen im 'Vohllzimmer 
der an Keuchhusten Leidenden aufzustellcn. DE 
MAILLARD und BURIN DU BUISSON. 

Linimentum ammoniatum. Linimentum Ammoniae. Liniment volatile. 
Austr. Helv. Germ. Gall. Brit. U-St. 

Rp. Olei Olivarum 4,0 3,0 3,0 3,0 
Liq. Ammonii caust. 
Olei Papaveris 

(0,96) 1,0 1,0 1,0 1,0(20 %) 1,0 
1,0 

3,5 

Olei Amygdalarum 
Olei Gossypii 
Spiritus 

Liuimentum antirheumaticum Americanum. 
Mustang Liniment. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici (10 Proc.) 
Spiritus (90 Proc.) aa 200,0 
Petrolel 25,0. 

Zum Einrelben bei Rheumatismus etc. 

Liquor Ammonii auisstus. 
Auotr. Germ. Helv. 

Rp. Olci Anisi 1,0 3,0 
Spiritus (90 Proc.) 24,0 77,0 
Liq. Ammonii caustici (0,96) 5,0 20,0. 

9,0 
6,0 
0,5. 

Liquor Ammouii aromaticlIs (Hamb. Vorschr.). 

a Liquor oieosus SYLYlI. Sal volatile 
oleosum SYLVII. 

Rp. Olei Citri 
Olei Caryophyllorum 
Olei )Iajoranae 
Olei ]\[acidis aa 1,0 
Liq. Ammon. caust. 66,0 
Spiritus (90 Proc.) 130,0. 

l'~iinfzehn bis dreissig Tropfen in schleimigem 
Getrank als Antispasticum und Carminativum. 

17* 
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Liquor Ammonii foeniculatus. 
Rp. Olei Fopniculi 1,0 

Spiritus (90 Proc.) 25,0 
Liquoris AmmonH caustici 5,0. 

Wie der Liquor Ammanii anisatus. 

Luft der Leuchtgas-Relnigungsmassen. 
Die Luft der Raume, in wclchen die aufgebrauchte 

Reinigungsmasse aufbewahrt wird, soil gegen 
Keuchhusten heilsam sein. ADRIAN und DES· 
CHAMPS lassen ein Gemisch folgender Substanzen 
als Ersatz in den Zimrnern ausbreiten: Actzkalk 
100,0; Wasser 300,0; Sand 2000,0; Steinkohlen
theer 150,0; Ammoniumchlorid 100,0. 

Mixtura Ludgunensis. 
Potion de Lyon. 

Rp. Extracti Belladonnae 0,3 
Sirupi Papa veris 20,0 
Aquae Aurantii florum 15,0 
Aquae destillatae 150,0 
Liquoris Ammonii caustid 1,0. 

Bei Keuchhusten I Vierstiindlich 'I. bis 'I, Ess
IMfe!. 

Essentia aromatica ammoniacalis 
Alcoolat aromatique ammoniaca!. (Gall.) 

Esprit volatil ammoniacal huileux 
de SYLVIUS. 

Rp. 1. Corticis Aurantii recentis 
2. Corticis Citri rccentis aa 100,0 
3. Vanillae 30,0 
4. Cort. Cinnamomi Ceylanici 15,0 
5. Caryophyllorum 10,0 
6. Ammonii chlorati 500,0 
7. Kalii carbonici 500,0 
8. Aquae Cinnamomi 500,0 
9. Spiritus (0,863) 500,0 

Man macerirt 1-6 mit 8 und 9 3--4 Tage lang, 
bringt dann 7 hinzu und destillirt 500 gab. 
Das Destillat farbt sich sehr bald ctwas dunke! 
und ist vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Liquor pectoralis. (Form. Bero!.) 
Rp. Liqlloris Ammonii anisati 5,0 

Sirupi Althaea. 30,0 
Aquae destillatae 200,0. 

Spiritu, Ammonii succinatus. 
Aqua Luciae. Ean de Lnce. BienenwRsser. 
Rp. Liquoris Ammonii caustici 

Spiritus (90 Proc.) 
Mixturae oleosae balsamicae sa 10,0 
Olei Succini rectificati guttam unam. 

Zu Waschungen bez. Umschlagen bei Insektenstich. 

Spiritus anticephalalgicus. 
Mi grainegeis t. Kopfkralll pfspiri tus. 

Rp. Spiritus Serpylli 
Spiritus Melissae 
Spiritus camphorati aa 20,0 
Liquoris Ammonii caustid (0,96) 
Aetheris acetici ait 10,0. 

Zum Auflegen von Compressen und zurn Riechen. 

Spiritus caeruleos. (Erganzp.) 
Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,96) 50,0 

Spiritus Lavandulae 
Spiritus Rosmarini aa 70,0 
Aeruginis pulverati 1,0. 

Digeriren, dann filtriren. Zum Einreiben bei 
Quetschungen. 

Sirupus ammoniacalis. 

Rp. Liquoris Ammanii eaustici 2,0 
Sirupi simplicis 100,0. 

Ungnentnm ammoniaca!e. 

Pommade ammoniacale ou de GONDRET. 

Rp. Sebi ovilis 
Adipis suilli aa 10,0 
Liq uoris Am monii caustid (20 Proc.) 20,0. 

Man schiittet dIe geschmolzene Fettlllischung in 
ein Glas. "'Tenn sie zu erstarren beginnt fugt 
man die Ammoniakfliissigkeit hinzu und schiittelt 
nm, indem man das Glas bi.weilen in kaltes 
Wasser taucht. 

llngoentum dedermatlcans '[ROUSSEAU. 

Rp. Adipis suilli 10,0 
Sebi taurini 1,0 
Liquoris Ammonii caustici (20 Proc.) 10,0. 

Bereitung wie vorher. 

Vesicatorlum ammoniacale DESCHAMPS. 

Rp. Adipis benzolnati 15,0 
Olei Amygdalarum 6,0 
Liquoris Ammonii caustici (20 Proc.) 15,0. 

Zur Salbe zu mischen. 

Vet. Fomentom stimulans BRACY·CLARCK. 

Rp. Olei Olivarum communis 100,0 
Camphorac' 
Olei Tel'ebinthinae aa 2,0 
Liquoris Amlllonii caustici (0,96) 25,0. 

Mit 2 Liter Wasser durchschiittelt, zu Umschlagen 
auf Druckstellen, Kontusionen. 

Vet. Liquor restaorans HERTWIG. 

HERTWIG'S Res ti tu tion s-FI uid. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,96) 
Ammonii chlorati as 50,0 
Calcariae ustae ply. 
Spiritus camphorati 
Aquae 

aa 25,0 
600,0. 

Zurn Befeuchten und Waschen bei Verstauchnng, 
Sehnenausdehnung, Lahmsein. 

Vet. Linimentum volatile. 

I. Rp. Olei Rapae 300,0 
Liquor. Ammonii caustici (0,96) 100,0. 

Vet. Liquor resorbens s. con tra tympani tum. 
T ro m mels nch toE s senz. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,96) 100,0 
Tincturae Colchici 10,0 
Liquoris Ammonii anisati 20;0. 

Ein E.sWffel der Essenz mit 'I. Liter Wasser ver
diinnt fUr Rinder; Schafen die halbe Dosis. 

II. Rp. Liquoris Alllmonii caustid 
Spiritus aetherei 
Liquol'is Ammonii anisati 

Gebrauch wie vorher. 

100,0 
20,0 
10,0. 

III. Rp. Liqnoris Ammonii anisati 12,0 
Tincturae Capsici 7,5 
Tinctnrae Zingiberis 30,0 
Aquae q. s. ad 2 Liter. 

Rindern auf einmal zu geben. 
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Ammonium aceticum. 
I. Ammonium aceticum crystallisatum. Ammoniumacetat. Essigsaures 

Ammonium. CH3C02NH4• Mol. Gew. = 77. Dieses Salz kann nicht durch Abdampfen 
der wasserigen Losung erhalten werden, da es sich mit den Wasserdampfen verfluchtigt 
bez. in saure Salze spaltet. Man stellt es dar durch Sattigen moglichst wasserfreier 
Essigsaure mit getrocknetem Ammoniakgase. Farblose, aus Nadeln bestehende Krystall
masse. Schmilzt bei 890 C. und geht beim raschen Erhitzeu auf iiber 1600 C. in Acetamid 
uber. Sehr leicht loslich in Wasser, auch in Alkohol. Wegen der hygroskopischen Eigen
schaften in Glasern mit paraffinirten Korken aufzubewahren. 

II. Liquor Ammonii acetici (Germ.). Ammonium aceticum solutum (Austr. 
HeIv.). Liquor Ammonii Acetatis (Brit. U-St.). Acetate d' Ammoniaque liquide (Gall.). 
Liquor Mindereri. Spiritus Mindereri. Ammoniumacetatlosung. Minderer's Geist. 

Darstellung. 1) 100 Th. Ammoniakflussigkeit werden mit 115 Th. (oder soviel) 
verdunnter Essigsaure (30 Proc.) versetzt, dass die Flussigkeit gegen Lackmus neutral bez. sehr 
schwach sauer ist, worauf man auf das geforderte spec: Gewicht einstellt. 2) Man kann 
die Essigsaure auch mit Ammoniumkarbonat neutralisiren, und dies empfiehlt sich, weun 
man ein zerfallenes Salz besitzt, welches sonst. keine Verwendung finden kann. Flir 100 Th. 
verdunnte Essigsaure (30 Proc.) bedarf man etwa 30 Th. Ammoniumkarbonat. 

Eigenschaften. Farblose, neutrale oder sehr schwach saure Fliissigkeit, von 8al
zigem Geschmack, im Wasserbade voUig fluchtig. Beim Erwarmen mit Kalilauge Ammoniak, 
mit Schwefelsaure Essigsaure entwickelnd. Das Gehalt der Losung an kryst. Ammonium
acetat wird von den einzelnen Pharmakopoen wie folgt angegeben: 

46 
44 
42 
40 
38 
36 

Austr. 
Spec. Gewicht 1,03 
Gehalt an C.R,O.NR, 15 0J0 

Brit. 
1,022 

Gall. Germ. Relv. 
1,036 1,032-1,034 1,32 
18,5 °1. 15"10 15 0J0 

Volumgewicht der AmmoniumacetatlOsnngen bei 16 0 C. 

I 1,0860 34 1,0681 22 1,046 10 
1,0830 32 1,0651 20 1,042 8 
1,0800 30 1,062 18 1,038 6 
1,0770 28 1,058 16 1,034 4 
1,0740 26 1,054 14 1,030 3 
1,0710 24 1,050 12 

I 
1,026 

U-St. 

7"10. 

I 1,022 
1,018 
1,014 
1,010 
1,008 

Priifung. 1) Man stellt die Reaktion fest durch Priifung mit rothem und blauem 
Lackmuspapier; die Flussigkeit muss neutral sein oder nur ganz schwach sauer reagiren. 
Lasst man die Probe auf blauem Lackmuspapier eintrocknen, se erfolgt auch bei einem 
neutralen Liquor schwache Rothfarbung, weil Ammoniak sich verfliichtigt unter Hinter
lassung eines sauren SaIzes. 2) Empyreumatische Bestandtheile werden durch Geruch und 
Geschmack erkannt. Sie sind die Ursache daffu, dass das Praparat sich nach einiger Zeit 
gelb farbt. 3) Auf Metalle wird durch Schwefelwasserstoffwasser und durch Schwefelammonium 
gepruft.. 4) A.uf Chlor durch Silbernitrat in der mit Salpetersaure angesauerten Flussigkcit. 

Anwendung. Aeusserlich zu Umschlagen unverdunnt bei Quetschungen, Drusen
g'eschwiilsten, Mumps; in Verdunnung mit Wasser (1 : 10) bei chronischen Augenentzundungen, 
als Gurgelwasser bei Anginen. Innerlich regt es die Schweisssekretion an, daher in Gaben 
von 5-10 g mehrmals taglicb, in Mixturen bei fieberbaften Katarrhen, Neuralgien, Rbeu
matismus. Als Scbwitzmittel 20-30 g in getbeilter Dosis, aber rasch hintereinander mit 
heissem Fliederthee im warmen Bett zu trinken. Es wird im Organismus zu Ammonium
karbonat verbrannt. Krystallisirtes Ammoniumacetat. Eine koncentrirte Losung 
eines Bauren Sa)zes ist zur Konservhnug' von Fleisch, Gemiise und Fruchten vorgeschlagen 
worden, aber nicht zu empfehlen. 
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Fomentum ammoniacatum NEUMANN. Mixtura diaphoretic a BRERA. 

Rp. Infusi Floruill Arnicae 20,0: 250,0 Rp. Liquoris Ammonii acetici 50,0 
Aceti (6 Proc.) 280,0 Camphorae 0,5 
Ammonii carbonici 10,0. Spiritus q. s. ad solutionem 

AeuoBerlich, bei Oedem des Scrotum. Sirupi Sacchari 200,0. 
Stiindlich einen EsslOffel. 

Mixtura anticephalalgica WRIGHT. 

Rp. Liquoris Ammonii acetici 
Tincturae Aurantii corticis 

Mixtura contra ehrietatem GAUOIS. 

Sirupi Aurantii corticis an. 20,0 
Aquae destillatae 500,0. 

Stiindlich 1-2 EssWffel gegen Kopfschmerz nach 
Alkoholgenuss. 

Rp. Liquoris Alnmonii acetici 15,0 
Salis cuHnaris 5,0 
Infusi Coffeae concentrati 75,0 
Sirupi Sacchari 30,0. 

Aile 'I. Stunden den 'I, Theil. 

Potio diaphoretlea. BOUCHARDAT. 

Rp. Liquoris Ammanii acetici 15,0 
Aquae Cinnamomi 
Aquae Menthae piperitac 
Sirupi Sacchari aa 50,0. 

Stiindlich einen EsslOffel vall. 

Ammonium benzo'icum. 
Ammonium benzo'icum (Erganzb. Relv.). Ammonii Benzoas (Brit. U-St.). Ben

zoate d' Ammoniaque (Gall.). Ammoniumbenzoat. Benzoesaures Ammon. C,H50 2NH4• 

Mol. Gew. = 139. 

I. Ammonium benzo'icum ist als krystallisirtes Salz von Erganzb., Brit. Gall. 
Relv. und U-St. aufgenommen. 

Darstellung. Man iibergiesst in einem Becherglase 100 g Benzoesaure (e Toluolo) 
mit 80 g Ammoniakfliissig-keit von 20 Proc. (0,925 spec. Gew.) und erwarmt unter Um
schwenken, bis vollstandige Auflosung erfolgt. Beim Erkalten scheidet sich das Salz in 
Blattchen aus, welche auf Filtrirpapier an der Luft getrocknet und in gut zu verschliessenden 
Gefassen aufbewahrt werden. 

Eigenschaften. In 5 Th. Wasser oder in 28 Th. Weingeist 16sliche, hygro
skopische, farblose tafelformige Krystalle oder ein krystallinisches Pulver, ohne Geruch, von 
sal zig bitterlichem, hintennach etwas scharfem Geschmack. Schm.-P. 1900 C. An der Luft 
verlieren sie allmahlich Ammoniak unter Rinterlassung eines sauer reagirenden Salzes. Die 
wasserige Losung giebt, mit Salzsaure angesauert, Ausscheidung von Benzoesaure, mit Blei
acetat weissen krystallinischen, mit Ferrichlorid rehbraunen, mit Silbernitrat weissen, beim 
Erwarmen 16slichen Niederschlag. 

Prufung. 1) Auf dem Platinblech ohne Riickstand fliichtig. 2) 
Losung 1: 10 werde weder durch Ammoniumsulfid (Metalle) noch durch 
(Schwefelsaure) gefallt. 

Die wasserige 
Baryumchlorid 

II. Liquor Ammonii benzoi·ci. 
Losung wird als Receptur-Erleichterung 
Mixturen ofter verordnet wird. 

Ammoniumbenzoat-Liisung 20 Proc. Diese 
vorrathig gehalten, falls Ammoniumbenzoat in 

Darstellung. .Man verdiinnt 49 Th. Ammoniakfliissigkeit von 10 Proc. (0,960) mit 
100 Th. destillirtem Wasser und lOst darin 35 Th. Benzoesaure (e Toluolo) auf. Die 
Lasung wird mit Lackmuspapier gepriift und entweder mit Ammoniak oder mit Benzoesaure 
so eingestellt, dass sie ganz schwach sauer reagirt. Alsdann erganzt man sie mit destil
lirtem Wasser auf das Gewicht von 200 g. - 1m Zweifelsfalle ist die Lasung so weit mit 
Wasser zu verdiinnen, dass das Gesarnmtgewicht das 5,7 fache der verbrauchten Benzoe
saure betragt. 

Anwendung. In Gaben von 0,5-1,0 g mehrmals taglich als Expectorans bei 
Katarrhen alterer Leute, bei Asthma, als Antispasmodicum, Diaphoreticum. 
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Ammonium bromatum. 
t Ammonium bromatum (Austr. Germ. Helv.). Ammonii Bromidum (Brit. 

U-St.). Bromhydrate d' Ammoniaque (Gall.). Ammonium hydrobromicum. Ammonium
bromid. Bromammonium NH4Br. 1101. Gel\". = 98. 

Darstellung. In den Kolben a, welcher mit einer etwas Wasser enthaltenden 
Waschflasche verbunden ist, bringt man 520-530 Th. Ammoniak 'von 20 Proc. (0,925) 
und stellt ihn, urn die Reaktion zu massigen in !mItes ·Wasser. In den Hahntrichter b 
bringt man 350 Th. Brom und Iasst dieses tropfenweise in das Ammoniak einfliessen. 
Jeder einfallende Tropfen erzeugt ein zischendes Gerausch, der gebildete Stickstoff ent
weicht durch die Waschflasche, in welcher auch die mitgerissenen Ammoniumbromid
Dampfe zuriickgehalten werden. - 1st sammtliches Brom eingetragen und der Kolben
inhalt erkaltet, so giesst man den Inhalt der 
Waschflasche d durch den Hahntrichter in den 
Kolben a, fiigt, wenn erforderlich, noch soviel 
AmmoniakflUssigkeit hinzu, dass der farblose 
Kolbeninhalt deutlich darnach riecht, und 
stellt 2-3 Tage zur Seite. Sollten sich wah
rend dieser Zeit Krystalle ausscheiden, so sind 
diese durch Zusatz von "Vasser in Lasung zu 
bringcn. - Wenn nach 3 Tagen eine Probe 
der Lasung beim Ansauern mit verdiinnter 
Schwefe6aure sich nicht mehr gelb farbt, so 
wird die Lasung filtrirt und im Wasserbade 
zur Trockne verdampft. 

4 NH3 + Br3 N + 3 NH4 Br. 
Eigenschaften. Prismatische Krystalle 

oder farbloses Krystallpulver, ohne Geruch, von 
salzigem Geschmack. Laslich in 1,5 Th. kaltem 
oder 0,7 Th. siedendem Wasser, auch in 150 Th. 
kaltem oder 15 Th. siedendem Weingeist. Die 
wasserige Lasung rathet blaues Lackmuspapier. 
Beim Erhitzen vollig fliichtig. Das reine Salz ist lichtbestandig. 

e 

F ig. 4 . 

Die wasserige Lasung 
giebt beim Erwarmen mit Natronlauge freies Ammoniak; versetzt man sie mit wenig 
Chlorwasser und einigen ccm Chloroform, so wird letzteres vom ausgeschiedenen Brom 
gelbbraun gefarbt. 

Priifung. 1) Das Salz farbe sich beim Befeuchten mit verdiinnter Schwefelsaure 
nicht sogleich gelb (Ammoniumbromat NH4 Br03)' 2) 5 ccm der wasserigen Lasung (1 : 10) 
mit ei nem Tropfen Fenichloridlasung und etwas Chloroform', geschiittelt, sollen diesem 
keine violette Farbung ertheilen (Ammoniumjodid). 3) Auf Metalle ist mit Schwefelwasser· 
stoff bezw. Schwefelammonium, speciell auf Eisen mit Kaliumferrocyanid in der mit Sal
petersaure oxydirten Lasung zu prUfen. 4) PrUfung auf Ammoniumchlorid. Sammtlicne 
Pharmakopaen mit Ausnahme der Gallira lassen einen Gehalt an Chlorammonium durnI, 
Titration mit Silbernitrat feststellen. 0,3 g des scharfgetrockneten Salzes werden 
30 ccm Wasser geHist, mit 3-4 Tropfen neutraler KaliumchromatHisung versetzt und nun 
mit '/'0 Silbernitratlasung bis etwa zum Eintritt bleibender Rathung titrirt. Flir 0,3 g 
sollen hierzu erforderlich sein: Nach Austr. 30-31,5 ccm, Germ. und U-St. hOchstens 
30,9 ccm, Helv. 30,6 ccm, Brit. 30,5-30,9 ccm 1/ 10 Silbernitratlasung; dem entsprechend 
lassen einen Gehalt an Ammoniumchlorid zu: Helv. = Spur; Brit., Germ. u. U-St. = 1,3 Proc., 
Austr. = 2,5 Proc., wobei aber zu bemerken ist , dass Helv. nicht ausdrlicklich die Unter
suchung des scharf getrockneten Salzes vorschreibt. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefassen. Reine Praparate bedtirfen des 
Lichtschutzes nicht. Gelbwerdende sind gewahnlich durch Eisen verunreinigt. Gelbge-
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wordenes Ammoniumbromid lost man in Wasser, fiigt etwas Ammoniak hinzu, lasst einige 
Tage stehen und bringt alsdann die filtrirte Losung zur Trockne. 

Anwendung. Die therapeutische Wirkung ist gleich der des Kaliumbromids, 
doch wird es von vielen Personen besser vertragen als dieses. In Gaben von 0,3-0,8 g 
(fiir Kinder 0,1-0,3) mehrmals taglich bis zu 10 g pro die gegen nervose Storungen, Epi
lepsie, Delirium tremens, bei Keuchhusten. Bestandtheil des ERLENMEYER'Schen Brom
wassers. Es empfiehlt sich iiberhaupt, das Salz in kohlensaurem Wasser zu nehmen. 

Speciflsches Gewicht und Procentgehalt der Ammoniumbromidlosungen bei 15° C. 

Proc. NH.Br 

5 
10 

Spec. Gew. 

1,0326 
1,0652 

Proc. NH.Br 

15 
20 

Spec. Gew. 

1,0960 
1,1285 

Proc. NH.Br 

30 
41,9 

Spec. Gew. 

1,1921 
1,2920 

Ammonium bromatum ex tempore. Kleinere Mengen Ammoniumbromid kann man 
auch durch Neutralisiren der officinellen 25 proc. Bromwasserstoffsaure mit 10 proc. Am
moniakflussigkeit darstellen. Neutralisirt man 324 Th. Bromwasserstoffsaure (25 Proc.) mit 
170 Th. Ammoniakflussigkeit (10 Proc.), so erhalt man 494 Th. einer fast genau 20 Proc. 
Ammoniumbromid enthaltenden Losung. Verdampft man diese, nachdem man noch etwas 
Ammoniak zugefugt hat, so erhaIt man 98 Th. festes Ammoniumbromid. 

Ammonium carbonicum. 
I. Ammonium carbonicum (Austr. Germ. Helv.). Ammonii Carbonas (Brit. 

U-St.). Carbonate (sesqui-) d'Ammoniaque (Gall.). Ammonium sesquicarbonicum. Sal 
volatile Ammoniaci. Sal volatile siccum. Ammoniumkarbonat. Ammonium sesqui
carbonat. Reines Hirschhornsalz. Englisches (fliichtiges) Salz. Fliichtiges Lau
gensalz. Kohlensaures Ammon. Durehschnittlieh von der Zusammensetzung C02NHgNH4 

+ HCOa NUl' Mol. Gew. = 157. 
Handelssorten. Das Ammoniumkarbonat kommt m Handel in zwei verschiedenen 

Formen vor. 1) Als etwa 2 em dicke, schwach kugelig gebogene Platten von faseriger 
Struktur, auf dem Bruche durchscheinend. Die Fasern stehen senkreeht zu der halb
kngeligen Aussenseite. Die Stiicke lassen sich besonders leicht in der Riehtung dieser 
Strahl en zerkleinern bez. spalten. 2) Als grosse, unregelmassig gestaltete Massen ohne 
faserige Struktur, nicht nach einer bestimmten Richtung am besten spaltbar, beim Darauf
schlagen in unregelmiissige Stiicke von kornig-krystallinischem Bruch zerspringend. Beide 
Sorten, von denen die zu zweit angefiihrte zur Zeit die verbreitetere ist, diirften nicht die 
gleiche Zusammensetzung haben. 

Darstellung. Dieselbe erfolgt fabrikmassig, indem man ein Gemisch von 4 Th. 
Ammoniumchlorid mit 4 Th. Calciumkarbonat und 1 Th. Holzkohlepulver in eisernen Re
torten bis auf Rothgluth erhitzt. Die entweichenden Gase, Ammoniak und Kohlensanre, 
werden in Kammern geleitet, in denen sie sich zu Ammoniumkarbonat verdichten. 

Eigenschajten. Das aussere Aussehen ist schon unter "Handelssorten" beschrieben; 
es mag hinzugefiigt werden, dass das Salz stechend nach Ammoniak riecht. Seiner che
mischen Zusammensetzung nach ist das frisch sublimirte Ammoniumkarbonat ein Gemenge 
von 1 Mol. saurem Ammoniumkarbonat H.COaNH4 mit 1 Mol. Ammoniumkarbaminat 
COg(NH2)NH4• Diese Formel nimmt auch die U-St. an. Dagegen beschreibt es Gall. als 
eine Mischung bez. Verbindung von 1 Mol. nentralem Ammoniumkarbonat mit 2 Mol. 
saurem .A.mmoniumkarbonat, also als C03(NH4)2 + 2[HCOaNH.], was nach den heutigen An
sichten nicht ganz zutreffend ist. 

Es lost sich in 3-4 Th. kaltem Wasser langsam, aber vollstandig, durch heisses 
Wasser wird es zersetzt; beim Erhitzen ist es vollstandig fiiichtig ohne zu schmelzen. 

Von Wichtigkeit ist das Verhalten des Salzes an der Luft: Wird es an der Luft 
sich selbst iiberlassen, so verfliichtigt sich in erster Linie [schon bei gewohnlicher Tem-
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pemtur, reichlich in massiger \Varmc] das Ammoniumkarbaminat. Findet die~e Verfliich
tigung im geschlossenen Gefasse statt, so setzt sich das Ammoniumkarbaminat in den oberen 
Theilen des Gefiisses wieder als Sublimat abo Infolge dieser Verfliichtigung des Ammoninmkarb
aminates zerfallt das Salz zu cinem weiss en Pulver, welches aus dem erst iiber 60oC. fliich
tigen bez. in Kohlensiiure, Wasser und Ammoniak zerfallenden sanrem Ammoniumkarhonat 
HC03NH! besteht. Dieses letztere ist auch in Wasser schwerer loslich. Es lost sich erst 
in 1ii Th. Wasser. Dieses saure Ammoniumkarbonat bleibt immer in den Gefassen znriick, 
wenn das Hirschhornsalz (wie wir es hier nennen wollen) nicht geniigend dicht verschlossen 
aufbewahrt wird. 

Therapcutisch sind zwar diese verschiedenen Salze des Ammoniaks und deT Kohlen
same wohl ziemlich gleichwerthig, als Lockerungsmittel fiir Backzwecke aber sollte nur 
das nicht zerfallene Hirschhornsalz abgegeben werden, weil es leichter und in zwei 
Phasen fliichtig ist. Die zerfallenen Bestande kann man zur Herstellung von Ammoniak
salzen (Ammonium aceticum, A. nitricium, A. phosphoricum, A. sulfuricum etc.) verwerthen. 

Priifung. 1) Es bilde strahlig-krystallinische, farblose l\fassen, die beim Er
warmen vollig fliichtig sind. 2) Die wiisserige, mit Essigsiiure iibersattigte Losung werde 
weder durch Schwefelwasserstoff (Blei, Zink), noch durch Baryumnitrat- (Ammoniumsulfat), 
oder Ammoniumoxalatlosung (Kalk, Baryt) veriindert. 3) Wird die wassel'ige Losung 
(1 = 20) mit Silbernitratlosung im Ueberschuss und hierauf mit Salpetersaure versetzt, so 
darf sie sich weder briiunen (Ammoniumthiosulfat), noch innerhalb 2 l\iinuten mehr als opa
lisirend getriibt werden (Chlor). 4) Wird 1 g des Salzes mit Salpetersiiul'e stark iiber
siittigt und die Losung im Wasserbade eingetrocknet, so muss ein farbloser, beim Erhitzen 
yollstiin<lig fliichtiger Salzriickstand hinterbleiben (empyreumatische, d. h. dem Theer ent
stammende Stoffel. 

Au/bewahrung. Man be stelle beim Drogisten ausdriicklich hartes, nicht verwittertes 
Ammoniumkarbonat und bewahre dieses in Gefiissen aus Glas oder Krausen aus Steinzeug auf. 

Diese Gef'asse sind mit Korkstopfen zu verschliessen, welche mehrmals in heisses 
festes Paraffin getaucht worden sind. Bei grosseren V orrathen verschliesst man die Gefass
offnungen nach dem Aufsetzen des Korken auch noch mit einer Paraffinschicht. Die so 
vorbereiteten Gefasse sind an einem trockenen, kilhlen Orte aufzubewahren. 

Das Z er klein ern der Stiicke erfolgt in der Weise, wie man Zucker klein schlagt, 
d. h. mittels eines Hammers und eines stumpfen Messers. Das Salz wird meist unter dem 
Namen "Hirschhornsalz" im Handverkaufe vprlangt und zum Backen des Gebacks ver
wendet. Hierzu eignet sich nur das nicht verwitterte und zwar am besten die strahlig
krystallinische Sorte. 

Anwendung. Verhiiltnissmassig selten therapeutisch angewendet. Innerlich in 
Gaben von 0,2-0,3 g in Losung, seltener in Pulverform, als Stimulans bei Collaps im Ver
lauf verschicdener Krankheiten wie Typhus, Scharlach, asthenischen Pneumonien, Alkohol
rausch, auch als Antidot bei Schlangenbissen, aber hier unzweckmassig·. Ferner als Dia
phoreticum und Expectorans. Aeusserlich namentlich als Riechmittel in verschiedenen 
Formen. Technisch namentlich zu Backzwecken. In der Analyse zur Ueberfiihrung 
saurer Alkalisulfate in neutrale Sulfate; auch hier ist die ohne Verspritzen verdampfende 
strahlige Sorte der anderen vorzuziehen. Das Pulvern des Salzes soil nie in Morsern 
aus Kupfer oder Messing erfolgen. 

Liquor Ammonii carbonici. (Erganzb.) Ammoniumkarbonatfliissigkeit, 
therapeutische. 1 Th. Ammoniumkarbonat wird ohne Anwendung von ·Warme 
in 5 Th. destillirtem Wasser gelost und filtrirt. Klare, farblose Fliissigkeit, spec. Gew. 
1,070-1,074. Receptur-Erleichterung. Nicht zu verwechseln mit der als Reagens benutzten 
Ammoniumkarbonatlosung. S. w. unten, S. 266. 

Aqua aerophora ammonia rata. 

Aqua Ammonii bicarbonici. Ammoniu~
bicarb ona t- Bra tlSE'was s er. 

Rp. Ammonii carbonici 0,5 
Aquae Acido carbonico supergravatac 500,0. 

In Flaschen von 250 cern abzufiiUen. 

Liquor Ammonii carbonici salicylatus. 
Rp. Liquoris Ammonii caustici (0.96) 20,0 

Liquoris Ammonii carbonici 15,0 
Acidi salicylici 2,5 
Spiritus 25,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Gegcn 8chlangenbiss. Aeusserlich zum Waschen, 
illllerlich aile 15 Minuten 30 Tropfen mit Wasser. 
Unwirksam. 
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Lotio contra alopeciam. 
Rp. Ammonii carbonici 2,5 

Aquae Aurantii florum 15,0 
G1ycerini 30,0 
Tincturae Cantharidum 0,5 
Mixturae oleosae balsamicae 50,0 
Spiritus diluti (0,895) 100,0. 

Die kahlen Stellen tilgUch einmal damit zu be
streichen. 

Mixtura diaphoretica Americana. 
Rp. Ammonii carbonici 2,5 

Tincturae Opii camphoratae 5,0 
Vini Ipecacuanhae 7,5 
Aquae destillatae 150,0. 

4-5stfindlich einen EsslOffel in Wasser, welches 
mit 1 TheelOffel Citronensaft versetzt ist. Bei 
Eintritt des Scharlachs. 

OIfactoria Anglornm. 
Riechflilschchen der Engliinder. 
A. PRESTON'S salt. Sel de PRESTON. 

Man milt Glaser von 25-30 ccm Fassungsraum 
mit erbsengrossen Stiicken des nichl zerfallenen 
AmmoniumkarbonatsJ und befeuchtet sie mit 
folgender Mischung: 

Rp. Spiritus (90 Proc.) 250,0 
OIei Lavandulae 
Olei Bergamottae iii 10,0 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cinnamomi aa 5,0 
Olei Aurantii florum 1,0 
Tincturae Moschi 5,0 
Liq. Ammonii caustici duplicis (0,925) 250,0. 

Das vornch m s te Salz dieser Art wird erhalten 
wenn man das Ammoniumcarbonat mit einer 
Mischung aus Orangenbliithen51 1 Th., Spiritus 
10 Th. und 20proc. Ammoniakflnssigkeit 10 Th. 
befeuchtet. 

B. SMELLING salt. Sel volatil Anglais. 

Wlrd seltener gebraucht und ist durch das vorige 
fast verdrangt. Es stellt eine oberfllichliche 
Mischung gleicher Volume von Ammonium
karbonat und gebranntem Marmor dar, befeuchtet 
mit der obenstehenden Mischung atherischer 
Oele. 

Olfactorium anglicum. Smelling salt 
(Hamburg. VOI·schrift). 

Kalii carbonici, Ammonii chlorati aa 49,5 
Liquoris Ammonii aromatici (S. 259) 1,0. 

PUlveres anticholerici ALBERS. 

Rp. Ammonii carbonici 0,5 
Camphorae 0,1 
Sacchari 1,0. 

Doses tales X. Halbstnndlich ein Pulver bei 
Cholera. 

Sirupu. depuraU vus PEYRILHE. 

Rp. Ammonii carbonici 1,0 
Sirupi Sennae 250,0. 

Sechsstiindlich ein balbes Weinglas; bei Syphilis. 

Simpn. diaphoreticns CAZENAVE, 

Rp. Ammonii carbonici 5,0 
Sirupi Sarsaparillae compositi 150,0. 

Morgens, Mittags und Abends je einen EsslMfei 
bei Syphilis, Haut/eiden, wie Psoriasis. Gebrauch 
einzustellen, sobald Appetitmangel eintritt. 

Ungnentum ammoniacale ROCHOUX. 

Rp. Ammonii carbonici subt. ply. 10,0 
Unguenti cerei 30,0. 

Rei Croup jedesmal 4,0 g einzurei ben. 

II. Ammonium bicarbonicum. Ossa Helmonti. Ammoniumbikarbonat. 
Doppeltkohlensaures Ammon. HCOaNH4• Mol. Gew. = 79. 

Darstellung. Entweder man legt zerfallenes Ammoniumkarbonat, in einer Papier
kapsel ausgebreitet, in eine Warme von 30-40° C., bis der Geruch nach Ammoniak vOllig 
verschwunden ist, oder man versetzt eine konc. wiisserige Losung von Ammoniumkarbonat 
mit dem doppelten Volumen Weingeist, sammelt den Niederschlag und trocknet ihn zwischen 
Filtrirpapier bei 20--30° C. 

Eigenschaften. Weisses, mehliges Pulver oder rhombische Krystalle, in 15 Th. 
Wasser !Oslich, nicht nach Ammoniak riechend, von !kiihlend-salzigem Geschmack. Zer
fallt bei 60 0 C. in Kohlensiiure, Ammoniak und Wasser. Un!Oslich in starkem Alkohol. 

Antvendung. An Stelle des gewohnlichen Ammoniumkarbonates in Pulver
mischungen, Pastillen etc. 

m. Ammonium carbonicum neutrale. Neutrales Ammoniumkarbonnt. 
COa(NH4}2 + H20. Mol. Gew. = 114. 

Darstellung. Man benetzt das gewohnliche Ammoniumkarbonat mit starkster 
Ammoniakfliissigkeit (0,895 = 30 Proc.) und lasst 2-3 Stunden bei 12 0 C. stehen. Das zu
riickbleibende Pulver wird rasch zwischen Filtrirpapier getrocknet. Zerfallt an der Luft 
in Wasser, Ammoniak unO. Ammoniumbikarbonat. Dieses Salz ist das zum FUllen der 
Riechfl.aschchen zu verwendende. 

Ammoniumkarbonatlosung, analytische. Nicht zu verwechseln mit dem thera
peutisch gebrauchten Liquor Ammonii carbonici. 1 Th. gewohnliches Ammonium
karbonat (reines Hirschhornsalz) wird in einer Mischung aUB B Th. Wasser unO. 1 Th. 
Ammoniakfliissigkeit (0,960) gelost. Diese Losung enthiilt neben einem Ueberschuss von 
Ammoniak das neutrale Ammoniumkarbonat, in welches das Ammoniumkarbaminat in 
wasseriger Losung ohne wciteres, das Ammoniumbikarbonat aber durch den Zusatz des 
Ammoniaks iibergeht. Zur FiiIlung der alkalis chen Erden, zum Auflosen des Schwefelarsens. 
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IV. Ammonium carbonicum pyro-oleosum (Erganzb.). 8al volatile Cornus 
Cervi. 8al Cornus Cervi. Brenzlich·kohlensaures Ammon. Brenzlich.iHiges Ammon. 
karbonat. Rohes Hirschhornsalz. 

War friiher ein mit thierischem Brandol durchtranktes Ammoniumkarbonat, wie es 
bei der trockenen Destillation thierischer Substanzen erhalten wurde. Jetzt: 32 Th· 
mittelfein zerriebenes Ammoniumkarbonat werden mit 1 Th. atherischem Thierol gemischt 
CErganzb. Ap. V.) Weissliches, mit der Zeit gelblich werdendes Pulver vom Geruch seiner 
Bestandtheile. Vor Licht geschiitzt aufzu bewahren. 

Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi (Erganzb.) Brenzliche Ammoniumkarbo
natlosung. 1 Th. Ammonium carbonicum pyro-oleosum wird unter Ausschluss von 
Warme in 5 Th. destillirtem Wasser gelost, ille Losung einige Tage bei Seite gestellt, dann 
filtrirt. Klare, anfangs gelbliehe, spater braunlich werden de, in der Warme vollkommen 
fliichtige Fliissigkeit, spec. Gew.l,070-1,074. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Beide Praparate werden al8 Excitans bei adynamischen Fiebern, Trunkenheit, Ohn
macht, Pneumonie der Saufer angewendet. Dosis 0,2-0,4 des trockenen Praparates, 
1,0-2,0 der Losung mehrmals taglich. 

Linctus antlspasticu8 WENDT. 
Rp. Liquoris Ammonii carbonici pyro-oleosi 2,5 

Aquae Chamomillae 
Sirupi Aurantii florum lUi 50,0. 

Zwei bis dreistiindlich eiuen TheeJoffel. Bei Krilmpfen 
kleiner Kinder. 

Spiritus Lum bricorum. 
Regenwurm-Spiri tUB, 

Rp. Liquoris Ammonii carbonici pyro-oJeosi 3,0 
Spiritus diluti (0,895) 97,0. 

Wird meist ex tempore gemischt. 

Ammonium chloratum. 
Ammonium chloratum (Austr. Germ. Helv.). Ammonii Chloridum (Brit. U-St.). 

Chlorhydrate d' Ammoniaque (Gall.). Ammonium hydrochloricum seu muriati
cum. 8al ammoniacum. Ammoniumchlorid. Chlorammonium. 8almiak. NH4Cl. 
Mol. Gew. = 53,5. 

Handelssol'ten. 1m Handel kommen folgende Sorten des Salmiaks vor: 1) Kry
stallisirter Salmiak, Ammonium chloratum crystallisatum. Und zwar kommt diese 
Sorte entweder als weisses Krystallmehl oder in lockeren Salzmassen von del' Form der 
Zuckerhiite Ammon. chlorat. cryst. "in metis" vor. Sie ist verhaltnissmassig unrein. 
2) Sublimirter oder raffinirter Salmiak, "Ammonium chloratum sublimatum", und 
zwar entweder als weisses, schneeartiges Krystallmehl oder in Form durchsichtiger, eis
glanzender, specifisch schwerer, konkav-konvexer Kuchen mit faserig-strahligem Gefiige. 
Die fiir den pharmaceutischen Gebrauch dienende Sorte ist der raffinirte oder sublimirte 
Salmiak in Pulverform. Die in Massen sublimirte Sorte wird im wesentlichen fiir tech
nische Zwecke gebraucht. 

Beinigung des Salmiaks. Bisweilen euthitlt der sublimirte Salmiak Schmutz sowie 
Ferro- und Ferriverbindungen. Um ihn zu reinigen, lost man ihn im zweifachen Gewicht 
Wasser unter Erwarmen auf, zur Oxydation des vorhaudeuen Eisenoxyduls mischt man 
flir je 1 Kilo Salmiak 30-50-100 g starkes Chlorwasser, bez. soviel zu, dass die Losnng 
deutlieh danach rieeht, und erhitzt zum Aufkochen. Alsdann setzt man unter Umriihren 
in kleinen Mengen Ammoniakfliissigkeit hinzu bis zur sehwach alkalischen Reaktion, filtrirt 
im Heisswassertrichter durch Filtrirpapier und riihrt das Filtrat um, damit moglichst kleine 
Krystalle erzielt werden. Man trennt diese von der Mutterlauge und trocknet sie durch 
Erwarmen in einer Porcellanschale im Wasserbade unter Umriihren aus. Die Mutterlauge 
wird unter Umrtthren in einer Poreellanschale gleichfalls eingetrocknet. Man verbraucht 
beide Produkte als reinen Salmiak. Bei der gall zen Reinigung muss die Verwendung 
metallischer Gerathe ausgesehlossen werden. 
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Yom Geldpunkte aus bietet die Reinigung des Salmiaks irn Laboratorium keinen 
Vortheil, es ist vielmehr zu empfehlen, eine solche Sorte anzusrhaffen, welche keiner Rei
nigung bedarf. 

Pulverung. Das Pulvern des sublirnirten Salmiaks ist nicht ganz leicht, weil 
die einzelnen Krystallfasern elastisch sind und dem Zerdriicken infolgedessen einen ge
wissen Widerstand entgegensetzen. Am besten gelingt es durch Stossen im erwarmten 
Morser von Stein oder Eisen und Durchschlagen durch ein erwarmtes Sieb. Man umgeht 
es, wenn man das durch rasche Abkiihlung der Salmiakdampfe erhaltene feine Krystall
mehl anschafft. 

Efgenschaften. Farbloses und geruchloses, krystallinisches Pulver von salzigem 
Geschmack. Es ist an der Luft bestandig (nicht hygroskopisch) und verfliichtigt sich beim 
starkeren Erhitzen ohne vorher zu ~chmelzen als dichter weisser Dampf. Auf gliihende 
Kohlen gestreut farbt Salmiak die Flammen blaugrttn. Loslich in 2,7 Th. kaltem 
oder in 1 Th. siedendem Wasser, in .A.lkohol fast unlOslich. Beirn AuflOsen in Wasser 
erfolgt Temperatur-Erniedrigung. Aus der heissgesattigten Losung rasch abgeschieden, 
bildet er lange, biegsame, prismatisch dreiseitige, nadelformige Krystalle, welche in 
Gestalt eines Federbartes zusammenhangen. Durch langsame Krystallisation erhiilt man 
ihn in Ianglichen oktaedrischen und tetraedrischen Krystallen des reguIaren Systems. 
SalmiaklOsungen haben die N eigung, beim Verdunsten "auszubliihen", d. h. iiber die Ge
fiisswandungen hinwegzusteigen. Die AuflOsung in destillirtem Wasser ist haltbar, ur
spriinglich neutral, beim Erhitzen verfiiichtigt sich etwas Ammoniak und die Losung nimmt 
infolgedessen schwach saure Reaktion an. 

Priifung. 1) Salmiak sei farblos. Gelbliche Farbung kann von einem Eisengehalt 
herriihren. Rothliche bis rothe Farbung kann durch Theerfarbstoffe bedingt sein; in 
diesem FaIle ist auch die :filtrirte wasserige Losung, bez. der alkoholische Auszug rothlich 
gefarbt. Giebt ein rothlich gefarbter Salmiak eine wasserige Losung, die. im :filtrirten Zu
stande farblos ist, so wird die Farbung moglicherweise durch Mikro-Organismen (O~dium 
aurantiacum) verursacht. Einfaches Austrocknen geniigt, um diesen Pilz zu zerstoren. 
2) Er sei frei von gliihbestandigen Verunreinigungen; man weist diese durch Erhitzen von 
1 g Salmiak im Platin- bez. Porcellantiegel nacho (Gefunden wurde gelegentlich Baryum
sulfat.) 3) Die wasserige Losung 1: 10 werde durch Baryumchlorid nicht getriibt 
(Sch wefelsa ure) und durch Schwefelwasserstoffwasser auch nach Zusatz von Ammoniak 
nicht g'efarbt oder getriibt. (Metalle). 4) Wird die mit 2 Tropfen Salzsaure angesauerte 
Losung mit Kaliumferrocyanid versetzt, so darf nicht sogleich Blaufarbung eintreten. 
5) Wird 1 g des Salzes mit konc. Salpetersaure (1,153) im Wasserbade zur Trockne ver
dampft, so darf Farbung nicht auftreten (theerartige Bestandtheile, Z. B. Anilin). 

Volumgewicht und Gehalt von ChlorammoniumlOsungen bei + 15 0 C. 

T I Proc. I . I Proc. I I Proc. I I Proc. I I Proc. '\ 01. Gew. NH.Cl "\ 01. Gew. NH",Cl Vol. Gcw. NH.Cl Vol. Gcw. NH.Cl Vol. Gew. NH.Cl 

1,00316 1 1,02180 7 1,03947 13 1,05648 19 1,07304 25 
1,00632 2 1,02481 8 1,04325 14 1,05929 20 1,07575 26 
1,00948 3 1,02781 9 1,04524 15 1,06204 21 1,07658 26,297 
1,01264 4 1,03081 10 1,04805 16 1,06479 22 
1,01580 

I 
5 1,03370 11 1,05086 17 1,06754 23 

1,01880 6 1,03658 12 1,05367 18 1,07029 24 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefassen aus Glas und Steinzeug, weniger 
gut in Kasten und Tonnen. 

Anwendung. Wirkt ortlieh auf Sehleimhauten reizend. Innerlich sind grosse 
Gaben giftig, selbst t1idtlich, kleine Gaben wirken sekretionsbefordernd, doch wild bei 
dauerndem Gebrauch kleiner Mengen der Appetit gestort. Aeusserlich in wasseriger 
Losung zu Umschlagen bei Entziindungen 1: 10-20,0, namentlich aber zu Inhalationen 
1: 100. Mit gleichen Theilen Kalisalpeter in Form von Kalte-Mischungen. Innerlich 
in Gaben von 0,2-0,5 gals ein den Auswurf beforderndes Mittel (Expektorans), wenn kein 
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oder nur geringes Fieber vorhanden ist. In der Volksmedicin eine grosse Rolle spiel end. 
- Der auf silbernen Loffeln durch Salmiak-Mixturen entstandene schwarze Ueberzug ist 
ein basisches Silberchlorid und kann leicht mit Ammoniakfltlssigkeit abgewaschen werden. 
Technisch zum Lothen und Verzinnen, in der Farberei, zum FUllen der Leclanche
Elemente, in der Analyse und zu vielen anderen Zwecken. 

Salmiak in festen Stiicken. Ammonium chloratum in massis. Wird durch 
langsame Abkiihlung der bei der Sublimation auftretenden Salmiakdampfe erhalten, so dass 
die sich bildenden Krystalle theilweise schmelz en und zusammensintern. Eisahnliche kon
kav-konvexe Massen von etwa 10 cm Dicke und faseriger Struktur: Wird ganz besonders 
zum Lothen gebraucht und zwar, um dem Lothkolben eine metallische Lothflache zu ver
leihen. Nach W. HEMPEL kann man ahnliche Massen auch durch starke Pressung von 
erwarmtem Salmiakpulver erzeugen. 

Solutio Ammonii chlorati. Salmiaklosung. 1 Th. eisenfreier Salmiak wird in 
de r K alt e in 4 Th, destillirtem Wasser gelost und die Losung nach mehrtagigcm Ab
setzen filtrirt. Receptur-Erleichterung und chemisches Reagens. 

Embroeutio sulinu BEASLEY. 
Rp. Ammonii chlorati 30,0 

Aceti (6 PIOC.) 
Spiritus (O,83) iiii 50,0 
Aquae destillatao 500,0. 

Zu Umschliigen bei Anschwellungen und Kontu
sionen ohne Hautverletzung. 

Emplastrum suponutum ummoniatum. 
Emplastrum volatIle KIRKLAND. 

Rp. Emplastri Lithargyri simplicis 40,0 
Saponis oleacei pulverati 20,0 
Ammonii chlorati pulverati 5,0. 

Bei subkutanen Verhlirtungen, Rheumatismus. 

Fomentnm trigidum SCHMUCKER. 
Fomentatio refrigerans. SCHMUCKER'S 

Kill te- Umschlag. 
Rp. Ammonii chlorati 

Kaill nitrici iiil 50,0. 

Zum Gebrauch zwischen Kompressen zu schichten 
und diese wiederholt zu befeuchten mit einer 
Mischung von 

Aquae communis 350,0 
Aceti (6 Proc.) 150,0. 

Die Temperatur der Kompressen geht um etwa 
10· C. herab. Bei Mangel an Eis. 

Liquor baroscopicus. 

Fliissigkeit zum chernischen Wetter
glase. 

Rp. Amlllonii chlorati 
Kalii nitrici ail 20,0 
Camphorae 10,0 
Spiritus (O,83) 50,0 
Aquae destiUatae 100,0. 

Man Hisst 2 Tage an einem warmen Orte (30-40° C.) 
unter Umriihl'en stehen und filtrirt alsdann. 

Jllxtnra solvens_ 

a} Ergilnzb. 
Rp. Ammonii chlorati 

Succi Liquiritiae depurati aa 5,0 
Aquae destillatae 190,0. 

b) Form. magistr. Bero!. 
Rp. Ammonii chlorati 5,0 

Succi Liquiritiae depurati 2,0 
Aquae destillatae 193,0. 

Jlidnra solvens stlblata. (Form. mag. Bero!.) 
Rp. Tartari stibmti 0,05 

Ammonii chlorati 5,0 
Succi Liquiritiae depurati 2,0 
Aquae destillatae q s ad 200,0. 

}lidura antieatarrhalis OPPOLZER. 

Rp. Infusi radicis Althaeae 7,5: 150,0 
Ammonii chlorati 1,2 
Tincturde Opii simplicis 0,5 
Sirupi Senegae 15,0. 

ZweistiindJich einen EsslOffel; bei akutem Bronchial
Katarrh. 

Oxycratum eompositum. 

Rp. Ammonii chlorati 20,0 
Spiritus camphorati 60,0 
Aceti (6 Proc.) 
Aquae fontanae ail 500,0. 

Zu Umschliigen bei Anschwellungen, Rheumatis
mus, Paralyse. 

Oxycratum simplex. 

Rp. Ammonii chlorati 20,0 
Aceti (6 Proc) 
Aquae fontanae aii 500,0. 

Zu Umschliigen gegenAnschwellungen, Kontu"ionen 
bei unverletzter Haut. 

Fusttlll Ammonl1 chlorati (Helv.). 

Rp. Ammonii chlorati 5,0 
Tragacan thae 1,0 
Radicis Liquiritiae 4.,0 
Succi Liquiritiae 20,0 
Sacchari albi 70,0 

fiant pastilli ponderis 1,0. 

Troehisci Ammonll chlorati (U-St.). 

Rp. Ammonii chlorati 10,0 
Extracti Liquiritiae 25,0 
Tragacanthae 2,0 
Sacchari 50,0 
Sirupi tolutani q. s. 

fiant trochisci 100. 

Ungnentnm dlscntieus GuENEAU DE Mussy. 

Rp. Ammonii chlorati 1,5 
Adipis suilli 25,0 
Camphorae 0,15. 

Zum Einreiben geschwollener Nackendriisen. 

Ungnentnm resolvens GuENEAU DII Mussy. 

Rp. Ammonii chlorati 2,0 
Camphorae 1,0 
Adipis 30,0. 

Zum Einreiben bei skrophulOsen Driisenanschwel
lungen. Die Gu.i!:PIN'sche Sal be enthiilt fiir obige 
Mengen 5 g Salmiak. 
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Vet. Eleetnarinm antiphloglstienm. 
Rp. Ammonii chlorati 10,0 

Natrii nitrici 20,0 
Acidi tartarici 1,0 
Rhizomatis Calami 
Radicis G<lntianae aa 5,0 
Radicis Althaeae 10,0 
Aquae communis q. s. 

ut fiat electuarium. Dreistiindlich eine taubenei
grosse Menge fiir Schweine nnd grossere Hunde 
bei Gastricismus, M'lngel an Fresslust. 

Vet. Electuariom expectoraos. 

Rp. Ammon;; chlornti 
Fructus Foeniculi 
Fructus Anisi 
Radieis Althaeae 
Radicis Liquiritiae lili 50,0. 

fiat electuarium. Dreistiindlich zwei EsslOffel voU 
fiir Pferde bei Druse nachdem die entziindlichen 
Erscheinnngen gehoben sind. 

ISSLEIB'S Katarrhbrotchen besteht aus mit Anisol parfiimirtem Zucker mit etwas 
Sahniak. 

Ammonium citricum. 
I. Ammonium citricum. Ammoniumcitrat. Citronensaures Ammon. Citrute 

d' Ammoniaque. Citras Ammonii. C6Ho07(NH~)s' Mol. Gew. = 24:3. 
Das neutrale trockene Salz obiger Zusammensetzung ist kaum bekannt, bez. es 

lasst sich durch Eindampfen der wasserigen Losung nicht herstellen. Man benutzt daher 
zum Recepturgebrauche eine wasserige AuflOsung desselben. 

II. Liquor Ammonii citrici. AmmoniUlncitratliisung 20 Proc. 34,6 g krystal
lisirte Citronensaure werden in 80 g destillirtem Wasser gelost und der Losung 84 g Am
moniakftiissigkeit von 10 Proc. (0,96 spec. Gew.) bez. soviel hinzugefiigt, dass eine neutrale 
oder sehr schwach saure Fliissigkeit entsteht, welche man mit destillirtem Wasser auf das 
Gesammtgewicht. von 200 g bringt. 

Die Losung enthalt 20 Proc . .Ammoninmcitrat C6Ro07(NR4)s und kann etwa 1 Woche 
hindurch aufbewahrt werden. 

Bisweilen wird das .Ammoniumcitrat als neutrale oder schwach sauerliche Saturation 
verwendet. Man braucht alsdann fiir 
trocknes Ammoncitrat Citronensaure Ammonkarbonat trocknes Ammoncitrat Citronens1iure Ammonkarbonat 

10,0 8,0 und 7,0 
15,0 12,0 10,5 
20,0 16,0 14,0 

25,0 20,0 und 17,5 
30,0 24,0 21,0 
50,0 40,0 35,0 

Das Ammoniumcitrat wird in Gaben von 1-2-3 g mehrmals taglich bei verschie
denen Leiden der Rarnblase empfohlen. 1m Organismus wird es zu Aminoniumkarbonat 
verbrannt. 

Ammonium jodatum. 
t Ammonium jodatum (Erganzb. Relv.). Ammonii Jodidum (U-St.). Jodbydrate 

d'Ammoniaque (Gall.). Ammonium bydrojodicum. Ammoniumjodid. Jodammonium. 
NH4J. Mol. Gew. = U5. 

Dm'sfeZlung. 1) Die in chemischen Laboratorien gebrauchlichste Vorschrift ist 
folgende: Man iibergiesst 1 Th. Eisenpulver mit 10 Th. destillirtem Wasser und fiigt all
mithlich, nothigenfalls unter Abkiihlen, 4 Th. Jod zu. Nach beendigter Bildung des Ferro
jodids filtrirt man durch Glaswolle, wascht mit Wasser nach und lost in dem griinen Fil
trate nochmals 2 Th. Jod auf. Man verdiinnt diese Losung alsdann mit dem gleichen 
Volumen heissen Wassers, falIt sie mit einem Ueberschuss koncentrirter Ammoniakfliissig
keit, erwiirmt noch bis zum Dichtwerden des Ferri-Ferrohydroxydes, filtrirt und dampft 
das Filtrat - zuletzt unter Zusatz von etwas Ammoniak - im Wasserbade, schliesslich im 
Sandbade bei 1100 C. zur Trockne. Die etwas einfachere Vorschrift von JACOBSEN giebt 
die Relv.: 2) Relv.: Eine Losungvon 6 Th. Kaliumjodid in 6 Th. destillirtem Wasser mischt 
man mit einer Losung von 4 Th. Ammoniumsulfat in 6 Th. Wasser und fiigt 2 Th. Wein-
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geist unter Vermisehen hinzu. Naeh 12stiindigem Stehen wird von der ausgesehiedenen 
Salzmasse abfiltrirt und das Filtrat zur Krystallisation abgedampft. 

Eigenschaften. Troekenes, weisses, an der Luft zerfliessendes und allmahlich 
gelb werdendes, aus Wiirfeln bestehendes krystallinisches Pulver, von seharf-salzigem Ge
schmack, nicht nach .Tod riechend. Es verfliichtigt sich beim Erhitzen ohne zu schmelzen 
und ist in 1 Th. Wasser oder in 9 Th. Weingeist lOslich. Die wasserige Lasung entwickelt 
mit Natronlauge den Geruch nach Ammoniak, durch Silbernitrat wird sie gelb gefiillt. 
Schiittelt man sie mit einem Tropfen Ferrichlorid und etwas Chloroform, so nimmt letzteres 
violette Farbung an. Aufbewahrung: Wegen der hygroskopischen Eigenschaften in gut 
geschlossenen, kleineren Gefassen, vor Licht geschiitzt, vorsich tig. 1st es gelb geworden, 
so wird es mit weingeistiger Ammoniaklosung befeuchtet und wieder zur Trockne gebracht. 

Priifung. 1) Es darf weder deutlich gelb sein, noch deutlich nach .Tod riechen 
(sehwache Gelbfarbung und schwacher .Todgeruch sind nicht zu vermeiden). 2) Die was
serige Losung 1:20 darf durch Sehwefelwasserstoffwasser nicht verandert (lVletalle) und 
durch Baryurnnitratlosung nur schwach opalisirend getriibt werden (Schwefelsaure). 20 cern 
derselben diirfen nach Zusatz von 0,5 cern KaliumferrocyanidlOsung nicht blau gefarbt 
werden (Eisen). 3) Werden 0,2 g getrocknetes Ammoniumjodid in 2 ccrn Amrnoniakfliissig
keit gelOst und mit 15 ccm l/lO-Silbernitratlosung unter Umschiitteln vermiseht, darauf 
filtrirt, so darf das' Filtrat, nach Ubersattigung mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten 
weder bis zur Undurchsichtigkeit getriibt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefarbt (Thio
sulfat) erscheinen. 

Anwendung. Als schnell wirkendes .Todpraparat, namentlich als Antisyphiliticum 
und Antirheumaticum empfohlen; die Wirkung soll sicherer wie beim .Todkalium sein. 
Innerlich in Gaben von 0,1-0,5 mehrmals taglich in Mixturen, der Zersetzlichkeit 
wegen mit. Liquor Ammonii anisatus kombinirt. Aeusserlich in Linirnenten und Salben 
1 : 20-30,0. Mischungen von Kaliurnjodid und Arnmoniumchlorid werden in Sackchen 
auf Geschwiilste gelegt; das durch Umsetzung entstehende Ammoniumjodid soll zertheilend 
wirken. BRESLAu. 

Candelae Ammonii jodati. 
Am moni umj odid-Kerzchen. (Diet. M.) 

Rp. 1. Carbonis Tiliae pulv. 825,0 
2. Ammonii jodati 100,0 
3. Kalii nitrici 50,0 
4. Sacchari 5,0 
5. Cumarini 0,2 
6. Aquae 1000,0 
7. Tragacanthae pulv. 20,0 
8. Olei Rosae gtt. X 
9. Balsami Peruviani glt. XX. 

Man trankt 1 mit der Lasung von 2-6, mischt 
7-9 darunter und stosst mit Traganthschleim, 
welcher 2 °/0 Sal peter enthiilt, zur bildsamen 
)'Iasse an. Die Kerzchen werden mit Zinnbronzc 
bepinselt. 

Llnimentum antisyphlliticnm GAMBERINI. 
Rp. Ammonii jodati 0,15 

Olei Olival'um 25,0. 
Misce contcrendo. Zum Einrcibcn bei nachtlichem 

(syphilitischen) lIIuskel- und Gelenkschmerz. 

],otio contra perniones. 

Rp. Ammonii jodati 5,0 
Aquae Rosae 50,0 
Aquae Coloniensis 6,0. 

Taglich abends die Frostbeulen damit zu bestreichen. 

Llnimentnm jodatum. 

Jod-Opodcldoc. (Erganzb. Bad. Taxe) 
Rp. Ammonii jodati 10,0 

Linimenti saponati camphorati 90,0. 

Mixtnra Ammonii jodati W ALDIINBURG. 

Rp. Ammonii jodati 3,0 
Aquae destillatae 100,0 
Liquoris Ammonii anisati 0,25 
Sirupi Sacchari 50,0. 

Dreistiindlich einen Esslilffel. 

Saccellus ad strumam BREsLAu. 

Rp. Kalii jodati 60,0 
Ammonii chiora ti 80,0. 

Die getrocknete Pulvermischung wird in ein Mousse
lin-Sackchen gebracht, so dass das Pulver in 
0,5 cm. dicker Schicht vertheilt ist, das Sackchen 
verschlossen und durchgesteppt. Zum Auflegen 
auf Kropf- nnd Drusenanschwellungen. 

Saccellus contra tnmores mammae 

TANCHOU. 

Rp. Kalii jodati 5,0 
Spongiae ustae 10,0 
Ammonii chlorati 40,0 
Salis cnlinaris 10,0. 

Sackchen wie vorher zu bereiten. 

Ungnentnm Ammonii jodati. 

Ammonii joaati 1,0 
Aquae destillatae gtt. X 
Adipis suilli 20,0. 

Zum Einreiben der Frostbeulen, des Kropfes. 
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Ammonium molybdaenicum. 
I. Ammonium molybdaenicum. Ammoninmmolybdaenat. Molybdaensaures 

Ammon. Mo.024(NHJ. + 4H20. Mol. Gew. = 1236. 
Darstellung. Man lost Molybdansaure (s. S. 72) unter Erwarmen in 20procen

tigem Ammoniak und dampft die Losung bis zum Salzhautchen ein, indem man durch ge
legentlichen Zusatz kleiner Mengen von Ammoniak oafiir Sorge tragt, dass die Losung bis 
zum Schluss alkalisch bleibt. - 1m Handel ist das Salz in grosser Reillheit erbaltlich. 

Eigenschaften. Weisse Krystallmassen aus gIanzenden, harten, prismatischen Kry
stallen bestehend. Es liist sich in Wasser klar auf. Giesst man diese Losung in einen 
Ueberschuss von Salpetersaure, so erfolgt zuerst weisse Ausscheidung von Molybdansaure, 
welchc sich aher im Ueberschuss von Salpetersaure wieder aufliist. (Bleibt eine Triibung, 
so deutet diese auf Verunreinigung durch Phosphorsaure.) 

Prufung. 1) 10 g des Salzes gebell mit 25 ccm Wasser und 15 ccm Ammoniak
fliissigkeit von 0,910 eine klare Losung. Giesst man diese in 150 g Salpetersaure von 
1,2 spec. Gew., so darf die gemischte Fltissigkeit auch nach 2stiinoigem Stehen in gelinder (!) 
Warme keine gel be Ausscheidung zeigen (Phosphorsaure). 2) Die Liisung in Ammoniak
fliissigkeit (1 : 10) werde durch Schwefelammonium nicht verandert (Metalle). 3) Die mit 
Salpetersaure angesauerte wasserige, wenn nothig tiltrirte Liisung' werde durch Silber
nit rat und Baryumnitrat hiichstens sehr schwach getriibt. 

Anwendung. Als Reagens zum Nachweis und zur Bestimmung der Phosphor
saure. Eine Losung von Ammoniummolybdanat in Salpetersaure giebt mit Phosphorsaure 
beim Stehen in der Warme einen gelben }iiederschlag von molybdan-phosphorsaurem 
Ammon. 22 MoOs + 2(NH4)sP04 + 12 H20. Dieses ist in verdiinnter Salpetersaure, in 
Ammoniumnitratlosung und in salpetersaurer Ammonmolybdanatlosung unliislith. Loslich 
dagegen in Ammoniak. Aus dieser letzteren Liisung wird die Phosphorsaure durch 
Magnesiamixtur als Ammonium-Magnesiumphosphat quantitativ gefallt. 

II. Ammoniummolybdanatliisung mit Salpetersaure. Reagens zur Bc
stimmung der Phosphorsaure. 1) Nach P. WAGNER. Man lOst 150,0 g Ammonium
molybdanat in 500 ccm Wasser, fiigt 400,0 g Ammouiumnitrat hinzu und fiiIlt mit 'Vasser 
bis zu 1 Liter auf. Diese Losung giesst man in 1 Liter Salpetersaure von 1,2 spec. Gew. 
(nicht nmgekehrt), Iasst die Mischung 24 Stunden an einem warm en Orte stehen und til
trirt. 100 ccm dieser Liisung entsprechen = 0,1 g P20 5• 2) Nach C. MEINECKE. Man 
lost 150 g Ammoniummolybdanat in 150 ccm Ammoniakfliissigkeit von 0,91 spec. Gew. 
und 850 ccm Wasser und giesst diese Liisung unter Umriihren in 1 Liter Salpetersaure 
von 1,2 spec. Gew. Man erhitzt die Mischung 10 Minuten lang auf 90 0 C. Die durch 
Dekanthiren und Filtriren von der reichlich ausgeschiedenen Molybdansaure getrennte 
Fltissigkeit, baIt sich, vor Licht geschiitzt aufbewahrt, lange Zeit klar. 100 cern der Liisung 
entsprechen = 0,1 g P20 5• 

Die im Laufe langerer Aufbewahrung in diesen Liisungen sich ausscheidenden weissen 
Krystalle sind Molybdansaure. Die nach langerer Zeit elltstehenden gelben Ausschei
dungen sind nicht Phosphor-Molybdallsaure, sondern eine gelbe Modifikation der Molybdansaure. 

Aufarbeitung der Molybdanriickstiinde. Nach P. WAGNER. Die bei der Be
stimmung der Phosphorsaure hinterbliebenen sauren Molybdanfliissigkeiten werden in 
einer etwa 10 Liter fassenden Flasche A, die ammoniakalischen Filtrate in einer eben
solchen Flasche B gesammelt. Sind die Flaschen gefiillt, so wird ein Windofen an einem 
zugigen Orte aufgestellt und geheizt. Auf denselben setzt man einen mit Wasser gefiillten 
(als Wasserbad dienenden) kleinen Kesse!') und in diesen eine etwa 5 Liter fassende Por
zellanschale ein. Der Inhalt von A wird klar abgehebert, in die Porcellanschale gegeben 
und allmahlich bis auf 1,5 Liter verdampft. Fast die ganze, vorher gelaste Molybdan
saure hat sich als Kruste an die Schale angesetzt. Man lasst die Schale erkalten, beseitigt 
die Mutterlauge, spiiIt die Molybdansaurekruste mit etwas Wasser ab, das man wieder in 

') Wird die Porcellanschale direkt ,auf den Windofen gesetzt, so springt sie regel
massig infolge Bildung von Molybdansaurekrusten. 
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Flasche A zuriickgiebt. Nun bringt man die Schale wieder auf das Wasserbad und fiigt 
die aus der Flasche B inzwischen abgeheberte ammoniakalische Fliissigkeit hinzu, in 
welcher sich die Molybdansaurekruste bald auflost. Man lasst abdampfen, bis schliesslich 
die gesammte Fliissigkeit aus B in die Schale gebracht ist, und das.Gesammtvolumen noch 
1,5 Liter betragt. Hierauf filtrirt man noch heiss in eine andere Schale und lasst einige 
Tage in der Kalte stehen. 

Das auskrystallisirte Ammoniummolybdanat wird von der Mutterlauge getrennt, mit 
etwas Wasser, das man der Mutterlauge zufiigt, abgespiilt, alsdann durch Umkrystallisiren 
gereinigt und zur Bereitung der Molybdanlosung verwendet. 

Die Mutterlaugen engt man auf etwa 1/2 Liter ein, lasst auskrystallisiren, giesst die 
zweite Mutterlauge fort, lasst die abgeschiedene Krystallmasse trocknen und lost sie bei 
der nachsten Verarbeitung der Molybdanriickstande in der Krystallisationslauge wieder auf. 

Ammonium nitricum. 
Ammonium nitrieum (Erganzb.). Ammonii Nitras (Brit. U-St.). Nitrum ilammans. 

Ammoniumnitrat. Salpetersaures Ammon. .A.mmonsalpeter. Azotate ou Nitrate 
d' Ammoniaque. NH, NOs. Mol. Gew. = 80. 

DrtrsteUung. l\fan neutralisirt 100 Th. reiner Salpetersaure (von 1,153 spec. Gew. 
= 250f0 NOsH) mit 68 Th. Ammoniakfliissigkeit (0,96 spec. Gew.) und bringt die Losung 
durch Eindampfen zur Krystallisation. Kleinere Mengen kann man direkt zur Trockne 
eindampfen. - Man kann die Neutralisirung der Salpetersaure auch mit Ammoniumkarbonat 
ausfiihren. In diesem FaIle bedarf man fiir 100 Th. Salpetersaure obiger Starke (1,153 
spec. Gew.) etwa 21 Th. Ammoniumkarbonat. 

Eigenschuften. Farblose und geruchlose, rhombische Prismen von kiihlend-saIzigem 
Geschmack, in 0,5 Th. Wasser oderin 20 Th. Weingeist zu sauer reagirenden Fliissigkeiten 
lOslich. Vorsichtig erhitzt, schmilzt es bei 165 0 C., bei hOherem Erhitzen (230-250 0 C.) 
verfliichtig"t es sich unter Zersetzung in Stickoxydul und Wasser. Auf gliihende Kohlen 
geworfen, verursacht es Funkenspriihen. Beim Auflosen in Wasser erzeugt es Temperatur
Erniedrig·ullg. Die wasserige Losung entwiekelt, mit Natroniauge erwarmt, Ammoniak. 
Mischt man 2 ccm derselben mit 2 ccm Ferrosulfatlosung und schichtet diese Losung auf 
konc. Schwefelsaure, so entsteht eine braun schwarze Zonenfarbung. 

prafung. Die wasserige Losung 1: 20 werde 1) durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert (Metalle). 2) Sie werde nach Zusatz von Ammoniak weder durch Ammo
niumsulfat (Kalk) noch durch Natriumphosphatlosung (Magnesia) getriibt. 3) Silbernitrat 
und Baryumnitrat!osung diirfen sie innerhalb 5 Minuten nicht ver~ndern (ChIor, Schwefelsaure). 
4) 20 ccm der Losung diirfen durch 0,5 cern Kaliumferrocyanidlosung nicht geblaut werden. 
S) 1 g des Saizes verfliichtige sich beim Erhitzen, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Anwendung. Man hat es in Gaben von 0,5-1,0-1,5 g drei bis viermal taglich 
als Diaphoreticum und Diureticnm bei Fiebern, Katarrhen, aber ohne rechten Erfolg ge
geben. Man beachte, dass grosse Dosen toxiscb, ja tiidtlich wirken konnen, da Ammonium
nitrat ein Blutgift ist und wie Kalium cbloricum Methiimoglobin bildet. - Es dient ferner 
zur Darstellung· des Stickoxyduls (Lachgases). In der Analyse bedient man sich des SaIzes, 
um die Verbrennung organischer Substanzen zu befordern; z. B. verbrennt ein mit Ammo
lliumnitratlOsung getranktes und hierauf getrocknetes Filter sehr rasch. Man beachte aber, 
class Ammoniumnitrat beim Erhitzen mit leicht entziindlichen bez. leicht oxydirbaren Sub
stanzen (Phosphor, Kohle, organische Stoffel die Einhaltung der gleichen Vorsicht erfordert 
wie z. B. Kaliumnitrat. Man verwendet es ferner zum Auswaschen VOll Niederschlagen, 
welche sonst leicht durch das Filter gehen (Zinnsaurehydrat), bei der Abscheidung der 
Phosphorsaure nach der Molybdanmethode. - Zu den bisher angeftihrten Verwendungen 
bedarf man des als Ammonium nitricum purissimum in den Preislisten aufgefiihrten Praparates. 

Dagegen kann man fiir K1tlte-Losungen oder -Mischungen ein weniger reines Salz 
verwenden. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 18 
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Ammonium phosphoricum. 
I. Ammonium phosphoricum (Erganzb.). A.mmonii Phosphas (Brit.). Ammo

niumphosphat. Phosphorsaures Ammonium. Di-A.mmoninm-Phosphat. PO,H(NH4)2' 
Mol. Gew. = 132. 

Darstellung. Man dampft in einer Porcellanschale 100 Th. Phosphorsaure (25Proc.) 
etwa bis zur Halfte ab, giebt alsdann soviel 20procentige Ammoniak1liissigkeit (0,925 spero 
Gew.) hinzu (60-70 Th.), dass die Fliissigkeit stark alkalisch reagirt, und dampft zur Krystalli
sation weiter ein, indem man durch gelegentliche Zugabe kleiner Mengen starken Ammo
niaks damr sorgt, dass die Reaktion bis zum Schluss alkalisch bleibt.· Die in der KaItc 
ausgeschiedellen Krystalle werden auf Filtrirpapier, bez. porosen Scherb en an der Luft rasch 
getrocknet. 

Eigenschatten. Farblose, saulenformige Krystalle oder ein weisses Krystallpulver. 
geruchlos, von kiihlend-salzigem Geschmack. Loslich in 4 Th. kaltem oder 0,5 Th. sie
dendem Wasser, unloslich in Alkohol. Die wasserige Losung ist neutral oder schwach
sauer. An der Luft verliert das Salz allmi.thlich Ammoniak und nimmt dann saure Reak
tion an. Auf dem Platinblech erhitzt, schmilzt es, Ammoniak und Wasser entweichen, als 
Riickstand hinterbleibt Metaphosphorsaure. Die wasserige Losung giebt mit Silbemitrat 
einen gelben, beim Erwarmen sich nicht braunenden (phosphorige Saure) Niederschlag, der 
sowohl in Salpetersaure als auch in Ammoniak loslich ist. Bcim Erwarmen mit Natron
lauge entwickelt die Losung Ammoniak. 

Prufung. 1) Wird 1 g des zerriebenen Salzes mit 3 ccm Zinnchloriirlosung ge
schiittelt, so darf im Verlaufe einer Stunde Braunfarbung nicht eintreten (Arsen.). 2) Die 
wasserige Losung 1: 20 sei neutral, event. werde sie durch Ammoniakzusatz neutralisirt. 
3) Sie brause beim Ansauem mit Salpetersaure nicht auf (Ammoniumkarbonat) und werde aIs
dann durch Baryumnitrat nicht getriibt. 4) Sie werde durch Schwefelwasserstoft'wasser 
weder direkt noch nach vorherig'em Zusatz von Ammoniak verandert (Metalle wie BIei, 
Kupfer, Zink). 

Auj'bewahrung. In gut verschlossenen Getassen an einem kiihlen Orte. 
Anwendung. Die Wirkung gleicht im ganzen der anderer Ammon-Salze. Es 

ist in Gaben von 0,5-1,0-2,0 g bei chronischen Krankheiten empfohlen werden, denen 
hamsaure Diathese zu Grunde liegt wie Rheumatismus, Gicht, indessen wenig eingefiihrt. 
Technisch als Zusatz (5 Proc.) zur Appretur (Starke), um Gewebe schwieriger entziindlich 
zu machen. In der Analyse zum Nachweis und zur Bestimmung der Magnesia. 

HENSEL'S Nervensalz ist Ammoniumphosphat. Uebrigens nicht zu verwechseln mit 
HENSEL'S physiologischem Salz. 

Pftanzen-Diinger nach Prof. WAGNER. (Fiir Garten und Topfpflanzen.) Ammonii 
phosphorici 30,0, Natrii nitrici 25,0, Kalii nitrici 25,0, Ammonii sulfurici 20,0. In ver-
diinnter Losung, nicht iiber 1 : 1000, zu verwenden. . 

Mlxtara aatarthrltica BUCKLER. 

Rp. Ammonii phosphorici 25,0 
Aquae destilJatae 150,0 
Sirupi Althaeae 25,0. 

Dreimal taglich einen Essloffel; bei Gicht, Rheu
matismns aus Harnsaure-DiatheBe. 

Mlxtara Ammonll phosphoricl. 
Rp. Ammonii phosphorici 5,0-20,0 

Aquae destillatae 1000,0 
Elaeosaechari Citri 4,0 
Acidi tartaric! 1,0 
Sacchari 50,0. 

In 1-2 Tagen Zll verbrauchen; bei Gicht, Rhell
matisIDns. 

II. Ammonium-Natrium phosphoricum. Sal fnsibile urinae. Sal micro
cosmicum. Phosphorsalz. Natrium-A.mmoniumphosphat. Phosphate de Sonde et 
d' Ammoniaque. Phosphas ammoniaco-sodicns. NaNH4 P04H + 4 H20. Mol. Gew. = 209. 

Darstellung. 500 Th. Phosphorsaure (1,154 spec. Gew. =25 Proc.) werden in 
einem Kasserol aus Porcellan erhitzt, allmahlich mit 69 Th. gegliihtem, reinem Natrium
karbon at versetzt und auf die Halfte eingedampft. Alsdann setzt man 225 Th. Ammoniak
fliissigkeit (0,960) hinzu, :filtrirt heiss und dampft die L08ung entweder bis zum Salzhiintchen 
ein und lasst in der Kalte krystallisiren, oder man faIIt das Salz aus der erkalteten kon-
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centrirten Losung durch Zumischen des gleichen Volumens Alkohol. Man trocknet das 
Salz zwischen Fliesspapier bei einer 25-30° C. nicht iibersteigenden Warme. Ausbeute 
250 Th. 

Farblose Krystalle, in .5 Th. Wasser von gewohnlicher Temperatur lOslich. Beim 
Erhitzen verliert es Ammoniak und Wasser und hinterHisst Natriummetaphosphat POaNa 
als einen farblosen Glasfluss. Dieser hat die Eigenschaft, Metalloxyde aufzulOsen und damit 
Doppelsalze der Orthophosphorsaure zu geben, z. B. P03 Na + CuO = P04 Cu ~a. Da einige 
dieser GlasflUsse chal'akteristisch gefarbt sind, so dient das Salz unter dem Namen "Phos
phorsalz" in del' "Analyse auf trockenem Wege" zur Rerstellung der sog. Phosphorsalz
perl en. Bisweilen auch als Fallungsmittel zur Bestimmung der Magnesia. 

Das verwitterte Phosphorsalz ist als Schweisspulver fUr Kupfer empfohlen 
worden. 

Ammonium sulfuratum. 
Ammonium sulfuratum. Ammonium hydrosulfuratum. Ammonium hydro

thionicum. Ammoniumsulfid. Schwefelammonium. Ammoniumsulfuret. Sulfure 
d' Ammonium. Ammonium-Sulphide. 

Unter dem Namen "Schwefelammonium" werden eine Anzahl verschiedener Sub
stanzen zusammengeworfen, welche gleichwohl streng unterschieden werden mUssen. 

I. Ammonium sulfhydricum. Ammoniumsulfhydrat. Saures Ammonium
sulfid. NH4SH. Nur in Losung bekannt. 

Darstellung. Man stellt einen Apparat zusammen, welcher einen ausgiebigen 
Strom von Schwefelwasserstoff liefert, wascht diesen - urn mechanisch mitgerissene Eisen
verbindungen abzufangen - in einer Waschflasche mit etwas Wasser und leitet alsdann 
dieses gewaschene Gas in eine, 10procentige AmmoniakflUssigkeit enthaltende Vorlage. 
Das Gaszuleitungsrohr braucht nul' etwa halb in das Ammoniak einzutauchen. Man leitet 
nun einen langsamen Strom Schwefelwasserstoff unter gelegentlicheri Umschwenken ein, bis 
das Gas nicht mehr absorbirt wird, also ein Ueberschuss desselben vorhanden ist. 

MagnesiumsulfatlOsung darf alsdann durch diese SchwefelammoniumlOsung wedel' in 
del' KlUte noeh in der Warme gefallt werden. 

Die erhaItene Losung ist far b los und erhiilt das saure Salz: Ammoniumsnlf
hydrat NR4 SH. Durch die Einwirkung del' Luft wird die Losung gelb gefarbt. 

II. Ammonium sulfuratum neutrale. Neutrales, farbloses Schwefelammo
nillm. Einfach-Schwefelammonium (NH4)2S, Ratte man, wie sub I angegeben, Z. B. 
300 ccm Ammoniakfliissigkeit (lOprocentig) vorgelegt uUll mit Schwefelwasserstoff voll
stan dig gesattigt, so kOnnte man rechnungsmassig durch Zugabe von nochmals 300 ccm 
del' namlichen Ammoniakfliissig'keit aus dem sauren Sulfid das neutrale herstellen. 

Da aber wahrend des Einleitens Verluste von Ammoniak nicht zu vermeiden sind, 
so zieht man es in der Praxis VOl', die Neutralisation mit etwas weniger Ammoniak aus
zuflihren. Man legt also 3 Th. Ammoniakfliissigkeit vor, sattigt diese vollstiindig 
mit Schwefelwasserstoff und mischt alsdann nul' 2 T h. del' namlichen Ammoniakfliissigkeit 
hinzu. Das Praparat enthalt alsdann vorwiegend neutrales Ammoniumsulfid (NH4)2 S und 
ausserdem kleine l\fengen Ammoniumsulfhydrat NR4 SH, aber kein freies Ammoniak, und 
auf die Abwesenheit des letzteren wird besonders Werth gelegt, wahrend die Anwesenheit 
des Sulfhydrates gleichgiltig ist. 

Frisch bereitet eine far bio s e Fliissigkeit, welche stark nach Ammoniak und Schwefel
wasserstoff riecht, mit Sauren versetzt, reichliche Mengen von Schwefelwasserstoff ent
bindet, aber urspriinglich keinen Schwefel ausseheidet. Es bringt in MagnesiumsulfatWsung 
keinen Niederschlag hervor. 

18* 
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Der Luft ausgesetzt farbt es sich gelb; es enthiiJt alsdann neben Einfach-8chwefel
ammonium auch noch Zweifach-Ammonium (NH4)2 S2 und nach langerer Zeit entsteht durch 
weitere Einwirkung des Luftsauerstoffes auch noch Ammoniumthiosulfat 

1) 2 (NH4)2S + 0 = (NH4)2 S2 + 2 NH3 + H20. 
2) (NHt )2 82 + 30 = (NH4)2 8203, 

Jedes gelb gewordene Schwefelammonium scheidet auf Zusatz von Sauren ausser 
Schwefelwasserstoff auch noch Schwefel als weisse, milchige Triibung aus. 

III. Ammonium polysulfuratum. Poly-8chwefelammonium. Gelbes Schwefel
ammonium. (NH4)2 82 bez. 8x. 

Lasst man das Einfach-Schwefelammonium an der Luft stehen, so farbt es sich gelb, 
indem zunachst Ammoniumdisulfid, spater -Trisulfid etc. entstehen. Flir viele Zwecke kann 
man solches durch massige Lufteinwirkung gelb gewordenes Ammoniumsulfid verwenden. 
Rascher erhalt man das gelbe 8chwefelammonium, wenn man das Einfach-Schwefelammonium 
(sub II) mit etwas Schwefelpulver (10 g pro 1 Liter) digerirt und dann filtrirt. 

'Es unterscheidet sich von den vorigen sub I und II dadurch, dass es beim Ver
setzen mit Sauren ausser Schwefelwasserstoff aueh noch Schwefel abscheidet. 

Priifung. 1) Beim Eindampfen und Erhitzen in einer Porcellanschale sollen 10 ecm 
keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 2) Mit Salzsaure bis zur sauren Reaktion ver
setzt, sollen reichliche Mengen Schwefelwasserstoff und ein reinweisser (nicht gefarbter) 
Niederschlag von Schwefel auftreten (Arsen, Antimon, Zinn). 3) Es bringe wedel' in Cal
ciumchloridlOsung (Ammonkarbonat) noch in MagnesiumsulfatlOsung (fl'eies Ammoniak) einen 
Niedel'schlag hel'vor. 

Anwendung. Schwefelammonium ist ein wichtiges Gruppen-Reagens in der ana
lytischen Chemie. Fiir diesen Zweck wird sowohl das einfache wie da~ gelbe Schwefel
ammonium je mit dem gleichen Volumen Wasser verdiinnt. Man kann im allgemeinen 
beide promiscue gebrauchen, doch ist zu beachten, dass nur von gelbem Schwefel
ammonium das braune Stannosulfid SnS in Losung gebracht, von farblosem Schwefelammonium 
aber nicht gelOst wird. Technisch von Silberal'beitern ZUl' Herstellung von sog. oxy
dirtem Silber (Altsilber) vel'wendet. 

Aufbewahrung. In nicht zu grossen, fast vollig gefiillten Flaschen mit Glas
stopfen. Man verkittet diese mit etwas Baumwachs llnd bewahl't sie an einem kuhlen 
Orte, am besten unter Wasser getaucht, auf. 

tSpiritus Sulfuris Beguin. Liquor fumans Boyle. Liquor Ammonii quin
q uies sulfurati. Hepar Sulfuris volatile. Beguin'scher Schwefelgeist. War 
urspriinglich eiu Destillat aus einem Gemisch von 1 Schwefel, 2 Kalkhydrat und 2 Sal
miak (Ammoniumchlorid). Jetzt bereitet man das Praparat. indem man 1 Th. gereinigte 
Schwefelblumen mit 6-8 Th. Ammoniaktliissigkeit von 20 Proc. (spec. Gew. = 0,925) jiber
giesst und in die Mischung solange gewaschenen Schwefelwasserstoff einleitet, bis der 
Schwefel ge16st ist. 

Anwenduny. Man hat dieses Medikament friiher gegen solche Krankheiten ver
wendet, bei denen man den Schwefel fiir specifisch heilkraftig ansah, also bei Syphilis, 
Rheumatismus, Podagra. Do si s drei- bis viermal 3-4 Tropfen mit viel Wasser oder Milch 
verdiinnt. N ach und nach um einen Tropfen steigend, Maximaldosis 10 Tropfen. 

Der Beguin'sche Schwefelgeist kann sehr wohl durch gelbes Schwefelammonium 
ersetzt werden. Da dieses wesentlich schwacher ist, so nimmt man das Doppelte der als 
Begnin'scher Schwefelgeist verordneten Menge. 

Mixtura hydrosulfurata LATz. 
Rp. Liquoris Ammonii hydrosulfurati 5,0 

Aquae destillatae 250,0. 
Zweistilndlich eillcn EsslOffel: gegen carcinOOl<l.

tose Dyskrasie. 

Tin.tura Sulfuri. voilltilis. 

Liquor antipodagricus HOFFMANS. 

Rp. Spiritus Sulfuris Beguill 5,0 
Spiritus Vini 15,0. 
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Ammonium sulfuricum. 
Ammonium sulfuricum (Helv. Erganzb.). Sal ammoniacum secretum Glauber. 

Ammoniumsulfat. Schwefelsaures Ammon. Sulfate d' Ammoniaque. Sulfas Am· 
monil. S04(NH,)\!. Mol. Gew. = ]32. Das rohe Salz wird in Kokereien durch Sattigung 
roher Schwefelsaure mit Ammoniakdampfen, in chemischen Fabriken durch Verarbeitung 
des Ammoniakwassers der Gasanstalten dargestellt. Ausserdem ist 1Ioch ein reines Ammo
niumsulfat im Handel, das wie folgt bereitet wird: 

Darstellung. Man mischt 100 Th. reiner konc. Schwefelsaure mit 200 Th. destil
lirtem Wasser und neutralisirt diese Losung mit 20procentigem Ammoniak (0,925), wozu 
etwa 170 Th. erforderlich sein werden. Man filtrirt die Losung, wenn es erforderlich sein 
sollte, und dampft sie bis zum Krystallhitutchen abo Ausbeute etwa 125 Th. 

Eigenschaften. Farblose, rhombische Prism en, oder ein farbloses Krystallmehl, 
an der Luft unveranderlich, geruchlos, von scharf salzigem Geschmack. Loslich in 
2 Th. kaltem oder 1 Th. siedendem Wasser, in Alkokol unloslich. Die wasserige Losung 
ist neutral; sie giebt mit Baryumchlorid einen weissen Niederschlag, beirn Erwarmen mit 
Natronlauge entwickelt sie Ammoniak. Beim Gliihen zerfallt das Salz in Ammoniak 
und Schwefelsaure. Letztere kann unter Umstanden in den Gliihgefassen hinterbleiben. 

Priij'ung. Die wasserige Losung 1: 10 werde 1) nach dem Ansaueru mit Salpeter
saure durch Silbernitrat nicht getriibt (Chlor). 2) dm'ch Schwefelwasserstoff weder direkt 
noch nach Zusatz von Ammoniak verandert (Metalle). 3) Nach Zusatz von 2 Tropfen 
Salz8aure durch eine geringe Menge Eisenchlorid nicht gerothet (Rhodanammonium). 
4) Auf Arsen speziell ware im MARsH'schen Apparate zu priifen. 5) 1 g verfliichtige sieh 
beim Erhitzeu auf Platinblech ohne Riickstand. 

Das Ammoniumsulfat galt eine Zeit lang fiir ein gelindes Abfiihrmittel; man gab 
es zweistiindlich in Mengen von 1-2 g. Heute ist es verlassen. Technisch dient es 
hauptsachlich zur Darstellung einiger Ammonpraparate, Z. B. des Ferrum sulfuricum ammo
niatum. In der Analyse zur Fallung der Albuminosen und Trennnung derselben nach 
KUHNE und CHITTENDEN; auch zur Kontrolirung des Stickstoff- bez. Saure-Titers. 

Das rohe Ammoniumsulfat (s. 0.) wird hauptsachlich als DiingeInittel verbraucht. 
Es ist hiiufig so stark arsenhaltig (AS2S3), dass es schon ausserlich gelb gefarbt erseheint. 
Es ist ferner immer mehr oder weniger rhodanhaltig, eine sehr schadliche Verunreinigung, 
die seinen Diingewerth erheblieh herabsetzt. - Zur annahernden Bestimmung dieser Ver
unreinigung mischt man eine filtrirte Losung von 10 g Ammoniumsulfat mit einer Losung 
von 2 g kryst. Kupfersulfat und 3 g kryst. Ferrosulfat in 15 g destillirtem Wasser, macht 
Init verdiinnter Schwefelsaure stark sauer, sammelt nach 1/ \! Stunde den Niederschlag auf 
gewogenem Filter, wascht erst mit verdiinnter Schwefelsaure, dann mit Wasser aus und 
trocknet und wagt. Betragt das Gewicht des Cuprorhodanids Cu (SCN) mehr als 0,5 g, 
so ware das Ammoniumsulfat als DiingeInittel zuriickzuweisen. - Die Werthbestimmung 
des Ammoniumsulfats erfolgt durch Bestimmung des Ammoniakgehaltes in der S. 258 be
schriebenen Weise. Der Gehalt des reinen Salzes an Ammoniak (NHa) betragt 25,757 Proc., 
im rohen Salze erreicht er durchschnittlich 20 Proc. - Techniseh verwendet man 5proe. 
Losungen des rohen Salzes zum Unverbrennlichmachen der Gewebe, Z. B. der Theater
Coulissen, -Prospekte etc. 

Fur lelchte Gewebe. 
Rp. Ammonii sulfnrici 8,0 kg 

Ammonii carbonici 2,5 " 
Boracis 2,0 • 
Acidi borici 3,0 • 
Amyli 2,0 • 

(od. 0,4 kg Dextrin bez. Gelatine) 
Aquae 100 

Die Gewebe sind mit der auf 
30· C. erwiirmten FlUssigkeit zu 
imprllgniren, dann zu trocknen 
und zu pliitten. 

Fur Coullssen, Holz, Mobel. 
Rp. Ammonii sulfurici 15 kg. 
In 100 kg Wasser zu losen. Zum 

KonsistentmachenistetwasLeim 
und Schllimmkreide zuzusetzen. 

Fur Holz, Tauwerk, Stroh. 
Rp. Ammonii sulfurici 15 kg 

Acidi borici 6 , 
Boracis 3 , 
Aquae 100 " 

In die auf 100· C. erhitzte Fliissig
keit eintauchen, auspressen und 
trockncn. 

PapJer bedruckt uud unbedruckt. 

Rp. Ammonii sulfurici 8 kg 
Acidi borici 3 , 
Boracis 2 ~, 

Aquae 100 " 

Mit der anf 50· C. erhitzten Flftssig
keit bestl'eichen, dann trocknen. 
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Ammonium uricum. 
Ammonium uricum seu urinicum. Ammoniumurat. Harnsaures Ammon. 

Urate d' Ammoniaque. Urate of Ammonia. C6 H3N,03' NH,. Mol. Gew. = 185. 
Darstell'ung. Man iibergiesst 10,0 Harnsaure mit 20,0 destillirtem Wasser, er

warmt im Wasserbade und fiigt allmahlieh soviel10proe. Aetzkalilauge hinzu, bis AuflOsung 
erfolgt ist. Die filtrirte warme Losung versetzt man mit einem Uebersehuss von Ammo
niumchlorid und illsst einige Zeit in massiger Warme, dann einen Tag in der Kalte stehen. 
Der al1sgesehiedene Niedersehlag wird gesammelt, gewasehen und bei massiger Warme ge
troeknet. Ausbeute ca. 11,0. 

Eigenscltaj'ten. Das so dargestellte Praparat ist das saure Ammoniumurat. 
Ein kornig·krystallinisches, weisses Pulver, geruehlos, fast gesehmaeklos, in etwa 1600 Th. 
kaltem Wasser loslich. Beim Koehen mit Wasser verliert es seinen Ammoniakgehalt unter 
Hinterlassung von Harnsaure. - Dampft man eine Spur des SaIzes mit Salpetersaure auf 
dem Wasserbade zur Troekne, so nimmt der gelbe Riickstand auf Annaherung von Ammo
niak rothe Farbung an, beim Befeuchten mit Kalilauge tritt praehtige blauviolette Farbung 
ein CMurexid-Reaktion). S. S. 144. 

Anwendung. Innerlieh gelegentlich einmal gegen katarrhalisehe Aft'ektionen 
der Athmungsorgane angewendet. Dosis fiir Kinder 0,03 g, flir Erwaehsene 0,06 g mehr
mals taglieh. Aeusserlich in Salben (1: 25-20,0) gegen Ekzema und Impetigo. Hat 
sieh indessen nicht eingeflihrt. 

Amygdalus. 
Prunus Amygdalus Stokes (Amygdalns communis L.). Rosaceae-Prunoideae. 

Heimisch in Turkestan und Mittelasien, kultivirt im Orient, Nordafrika, Siideuropa bis naeh 
England, des Samens wegen. Die Frueht ist eine bis 4 em lange, zunaehst lleisehige, spater 
lederige Steinfrueht, die aufreisst und den Samen mit der Steinsehale entlasst. Kommt 
mit siissen und bitteren Samen vor: Amygdalae dulces und Amygdalae. amarae der 
Pharmacie. 

I. Amygdalae dulces (Germ. Austr.). Amygdala dulcis (Helv. Brit. U-St.). Se
men Amygdali dulce. Siisse Mandeln. Amandes douces (Gall.). Sweet almonds. 

Bescltreibung. Bis 4,0 em lang. bis 1,5 em breit, eiformig, an den Seiten ab
geplattet, mit der braunen schilferigen Samenschale bedeckt, die am breiten Ende die grosse 
Chalaza erkennen lasst, von der aus sich die Gefassbiindel durch die ganze Samenschale 
verzweigen. Innerhalb der Samenschale ein ganz diinnes Endosperm und der Embryo mit 
zwei dicken Kotyledonen, die die kurze Radicula am spitzen Ende des Samens und die 
Plumula umschliessen. 

Die schilferige Beschaffenheit der Samenschale wild dureh die grossen, verholzten, 
porosen Zellen der Epidermis bedingt, die recht charakteristisch sind und auf die man 
aehtet, wenn es sich darum handelt, Mandeln, natiirlich ungeschiilte, in einem Gemenge 
nachzuweisen (Fig 49 a). In den Zellen des Embryo iet Plasma, fettes Oel, Aleuron, aber 
keine Starke, aufzufinden. 

Bestandtheile. 43-56 Proc. fettes Oel, 3 Proc. gummiartiger Stoff, 
6-10 Proe. Zucker, 20-25 Proc. Proteinkorper, 3-5 Proe. Asche, 6,0 Proc. 
Wasser. 

Sorten. Als beste geIten die schlanken, bis 4 em langen Malaga- oder Jordan
nlandeln, ihnen wohl gleichwerthig sind die spanisehen Valencer- und Alicantemandeln, 
dann folgen die italieniscben: Florentiner, Puglieser und Communmandeln, sowie die 
siidfranzosiscben, die aIle kttrzer und dicker sind. Wenig geschatzt werden die kleinen 
afrikanischen: "berberis eben" Mandeln. 
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II. Amygdalae amarae (Germ. Austr.). Amygdala smars (Relv. Brit. U-St.). 
Semen Amygdali amarum. Bittere Mandeln. - Amandes ameres (Gall.). - Bittel' 
almonds. 

1m Allgemeinen etwas kleiner wie die vorigen. 
Bestandtheile. 36-50 Proc. fettes Oel, 2-3 Proc. gummiartiger Stoff, 

5 Proc. Zucker, 25-35 Proc. Proteinkorper, 1,75-3,3 Proc. Amygdali n, 3,2 Proc. 
Asche, 5,5 Proc. Wasser. Das Amygdalin ist ein Glukosid, es zerfiillt beim Zerreiben 
mit Wasser unter der Einwirkung des ebenfalls in den Mandeln (auch in den siissen) ent
haltenen Fermentes: Em ulsi n, unter Aufnahme von 'Wasser, am besten bei 10-25° C. in 
Cyanwasserstoff, Benzaldehyd und Zucker. 

C20R27NOu + 2H20 = HCN + C6H,CHO + 2 C6H12 00' 
Verfiilschungen und Substitutionen: Den bitteren Mandeln werden haufig 

die aus Siidrussland und Ungarn stammenden Samen von Prunus nana Jess., sowie Pfirsich
und Aprikosensamen substituirt (cf. 01. Amygdalarum). 

Kiinstliche Mandeln hat man in Amerika hergestellt; aus Runkelriiben geformt, 
mit Leim iiberzogen und gerostet, sollen sie echten Mandeln ausserlich sebr 1lhnlich sein . 

• 

Fig. 49. Gewebe der Mandel. E Endosperm. ep Epithel der Samenhaut. a Epidermis der Samenschale. 
C. Parenchym der Cotyledonen. Ca Epidermis derselben (nach MOELLER). 

Aufbewahruny. Bruchstiicke und beschadigte Samen werden durcb Auslesen ent
fernt, dann die Samen mittelst eines feinen Drabtsiebes vom Staube befreit. Kleinere 
Vorrathe bl'ingt man in Hafenglaser, grass ere in Holzkasten auf die ~Iaterialkammer, be
sichtigt dieselben Mter und entfernt von Insekten zerstarte oder verd1lchtige Samen, die 
weich, biegsam und im Innern nicht rein weiss sind. 

Amygdalae decorticatae. N ach kiirzerem Einweichen in heissem, oder langerem 
in kaltem \Vasser Jasst sich die braune Samenscbale mit dem Endosperm leicht entfernen. 
Gesch1l1te Mandeln hiilt man nicht, oder nur in geringer Menge vorrathig. 

Anwendung. Die siissen Mandeln dienen zur Rerstellung der Emulsio Amygda
larum, deren Geschmack man zuweilen durch Zusatz einiger bitt.erer Mandeln verbessert, 
ferner, wie die bitteren, zur Gewinnung des Oleum Amygdalarum. Aus den danach zuriick
bleibenden Presskuchen von bitteren gewinnt man Aq. Amygdal. am., aus denen der siissen, 
die man pulvert, Mandelkleie. Zur Versiissnng der Emnlsion wiihlt man passend Sir. 
simp!., also keine Fruchtsafte; Anstr. liisst von vornherein Zucker zusetzen. 

III. Oleum Amygdalae (Helv.) o. A. expressum (U-St.). Oleum Amygdalarum(Austr. 
Germ.). Oleum Amygdalarum dulcium s. expressum, s. frigide paratum. - Man
delOl. Siissmandelol. - Huile d' Amande douce (Gall.). - Expressed oil of Almond. 

. Nach Austr. das aus siissen, nach Germ. ReI vet. U -St. auch das aus bittern Mandeln 
gepre~ste fette Oe1, in letzterem Faile meistens gelegentlich der Bereitung von Bitter-
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mande1wasser. Die Samen werden, nach Entfernung der weichen und zerbrochenen, gTob 
gestossen oder gerieben, in einen derben Pressbeute1, kleinere Mengen wohl auch in eine 
doppelte Lage Fliesspapier eingesch1agen und unter ganz allmahlich gesteigertem Druck 
ausgepre~st. Man verlegt die Arbeit moglichst in die warme Jahreszeit, in der kiUteren er
warmt man die Pressplatten gelinde (aber nicht liber 30 0 C.). Da das Oel nur unvollkommen 
ausgepresst wird, so pulvert man die Presskuchen und presst noch einmal. Das nach mehr
tagigem Absetzen klar filtrirte Oe1 flilIt man in trockene, braune Flaschen, verschliesst 
mit neuen Korken und bewahrt es in einem kiih1en Raume auf. Ausbeute: aus siissel). 
Mandeln 40-45 Proc., aus bitteren 30-36 Pruc. 

Werden die Pressriickstande als Zusatz zu VerschOnerungsmitteln verwendet, so 
solIten die Mande1n zuvor geschalt werden. 

Eigenschaften. Das Mande10l ist nicht austrocknend, klar, dlinnlllissig, ge1blich, 
fast geruchlos, von mild em Geschmack. Spec. Gew. bei 15 0 C. 0,915-0,920. Es erstarrt 
erst bei - 20 0 C. Lost sich bei 15 0 C. in liber 60 Th. absolutem Alkoho1 . 

. BestandtheiZe. Vorwiegend Oelsaureg1ycerinather (ClsH3a02)3.CaHa, ferner 
Linolsaureg1ycerinather (ClsHal02)a. CaHa und in geringer Menge freie Fettsauren. 

Priifung. Da ein grosser Theil des im Handel befindlichen MandelOles gar nicht 
aus solchem, sondern aus Pfirsichkern- und Aprikosenkernol (01. Amygdal. gallic.) besteht, 
odeI' auch mit diesen, sowie mit Mohuol, Nussol und Sesamol verfiilscht wird, so ist dasselbe 
beim Einkauf zu untersuchen. 

1) Die meisten Verfalschungen erhOhen das spec. Gew. 2) 1 ccm Acid. nitric. fum., 
1 ccm Wasser und 2 ccm des Oe1es werden kraftig geschiitte1t, nach einiger Zeit (10 bis 
15 Stunden) ist die obere, die Oelschicht, fest geworden, sie muss von weisser Farbe 
sein, die Fliissigkeit darunter farblos. Die meisten Verfalschungen geben der Oelschicht 
eine rllthlichge1be bis braunliche Farbe. Findet das Erstarren nicht statt, so sind auch 
fo1gende 2 Proben anzu9tellen: a) In ein Probirrohr werden 10 ccm 25proc. Salpetersaure 
und einige Kupferblechschnitze1 gebracht und 2- a ccm Oel darauf geschichtet. Dieses 
muss bei etwa 100 C. nach 6-10 Stunden fest werden. b) Man bringt ebenso 20 ccm 
Salpetersaure, 1 g Quecksilber und 2-3 eem Oel zusammen. Auch hier solI es bei etwa 
100 C. naeh 6-10 Stun den fest werden. Die feste Oelschicht ist weiss. 3) 10 cem Oe1, 
15 ccm Natronlauge und 10 ccm Alkohol werden in einem 150 ccm Kolben unter Mterem 
Umsehwenken auf dem Wasserbade bei 30-400 C. erwarmt, bis die Misehung klar ist. 
Dapn bringt man 100 cem warmes destillirtes Wasser zu, wobei die Lllsung klar bleiben 
muss. Durch Ansauern mit Salzsaure werden die Oe1sauren abgesehieden, die man in 
einen zweiten Kolben abgiesst, mit warmem Wasser wascht und durch Zusatz von warmem 
Wasser in den Ha1s des Kolbens steigen 1asst. 1st die Schieht der Oelsiiuren klar ge
worden, so giesst man sie ab und 1iisst erkalten. Bei 150 C. muss sie noeh klar sein und 
sieh erst bei 13-140 C. triiben. 1 cem davon solI mit 1 eem Alkohol eine k1are Mischung 
geben, aus der sieh bei 150 C. niehts abscheidet, die sich auch nieht triibt, wenn man von 
neuem 2 cem Alkoho1 zugiebt. 4) In zweifelhaften Fallen ist es nothwendig, die KOTT
STORFER'SCHE Verseifungszahl (fiir MandelIl1187-195) und die HUBL'scHE Jodzah1 (93,3 
-:-98,4), sowie die Refraktometerzahl (64,6 bei 250 C., 56,2 bei 400 C., 50,6 bei 500 C.) 
festzustellen . 

...4nwendung. Innerlich meist als Emulsion oder reizmilderndes Mittel, ausserlich 
zu Salben und Einreilmngen. 

Oleum Amygdalarum gallicum des Handels wird aus Pfirsichkernen gepresst; es 
entspricht nicht den Anfordenmgen der Arzneibucher; das aus Mandeln gewonnene geht 
im Handel als 01. Amygdalarum anglicum. 

IV. Aqua Amygdalarum amararum. Aqua Amygdalae. Bittermandel
wasser. llandelwasser. - Eaa d'amandes ameres. - Bitter almond water. 

Wird fast uberall durch Destillation bitterer Mandeln, die durch Pressen vom fetten 
Oel befreit sind, mit Wasserdampfen bereitet. Der Gehalt an Amygdalin betragt in den 
entOlten Mandeln 3-6 Proc. Die im Handel vorkommenden Placenta Amygdalarum 
amararum bestehen gewohnlich aus ausgepressten P1irsichkernen. 3 Th. derselben entsprechen 
ungefahr 4 Th. Mande1n. 

(Germ.): Bittere Mandeln 12 Th., vom fetten Oele durch Pressen befreit, als mittelfeines 
Pulver mit 20 Th. Wasser gemischt liisst man in dem Einsatz einer Destillirblase liber Nacht 
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gut bedeckt stehen. Man riihrt dann die Masse nochmals gehiirig durch, Hisst Wasser
diimpfe hindurchstreichen und destillirt unter sorgfiiltiger Kiihlung 9 Th. in eine 3 Th. 
Weingeist enthaJtende Vorlage abo 

Aqua Amygdalarllm amararum concentrata. A ustr. 800 g bittere :Mandeln 
werden zerstossen und durch wiederholtes Pressen yom fetten Oele befreit. Den Press
kuchen pulvert man, tragt 11/,2 davon allmahlich in 6000 g siedendes, in einer Destillirblase 
befindliches Wasser, halt einige :Minuten im Kochen und entfernt das Feuer. Nach volliger 
Abkiihlung setzt man das zuriickbehaltene 1hz zu und lasst iiber Nacht stehen. Dann 
destillirt man 1000 g oder soviel ab, dass 1000 Th. des Destillates 1,0 Th. Blausaure 
enthalten. 

Aqua Amygdalae. Hel vet. 100 Th. bei gelinder Warme getrocknete, gepul
verte (Sieb IV) und durch Pressen yom Oele befreite bittere :Mandeln werden mit Wasser 
ubergoss8n und mittelst Dampf 80 Th. in cine 20 Th. Weingeist enthaltende Vorlage ab
destilliert. 

Diese Vorschriften geben zu folgenden Bemerkungen Veranlassung: 1) Es ist noth
wendig, die Destillation nach dem Anriihren der Mandeln mit Wasser nicht sofort vorzu
nehmen, sondern das Gemenge etwa 12 Stunden gut bedeckt stehen zu lassen, da eine 
langere Zeit fiir die Zersetzung des Amygdalins durch das Emulsin erforderlich ist. Letz
teres verliert uber 600 C. die Fahigkeit, als Ferment zu wirken. Die :Menge des gewon
nenen Cyanwasserstoffs kann nach 12 stiindiger :Maceration dreimal so gross sein, als wenn 
man sofort destillirt. 2) Da der Cyanwasserstoff fliichtig ist, ist es nothwendig, das aus dem 
Kiihler kommende Rohr so zu verlangern, dass es direkt in die Flussigkeit der Vorlage 
taucht, um Verluste zu vermeiden. 3) :Man wird finden, dass, nachdem die vorgeschriebene 
:Menge Destillat ubergezogen ist, der N achlauf noch reichliche Mengen Cyanwasserstoff ent
halt; den wird man gesondert auffangen und in den rneisten Fallen verwenden, um das zuerst 
Uebergezogene auf den vorgeschriebenen Gehalt zu bringen. Wo die Herstellung des 
Bittermandelwassers eine hiiutig wicderkehrende Operation ist, kann man diese N aehlaufe 
sammeln und' aus ihnen durch Darnpfdestillation direkt ein vorschriftsrnassiges Wasser ge
winnen. :Man bestirnmt in den gernischten N achlaufen den Cyanwasserstoffgehalt, und be
rechnet daraus den vorzulegenden Alkohol, indem man aber nur 4/5 des vorhandenen Cyan
wasserstoffs in Rechnullg stellt, da etwa '! 5 bei der Destillation verlorell geht. 

Eigenschaften. 1) Das Priiparat soIl stark nach Cyanwasserstoff riechen und 
dieser Geruch auch nach dem Ausfiillen desselben mit Silbernitrat bleiben, da Benzaldehyd 

, _ /R 
und Benzaldehydcyanhydrin (Verbindung beider, namlich: C6H5URO + RCN - C6R5C,- OR 

'-CN 
dabei nicht gefallt werden. Ein durch einfaches Zusammenmischen von Blausaure, Wasser 
und Alkohol hergestelltes Bittermandelwasser wiirde hierbei den Geruch verlieren. 2) Es 
reagirt neutral oder hiichstens ganz sehwach sauer und zeigt je nach der l\Ienge des darin 
enthaltenen Alkohols eine starkere oder geringere Triibung. 3) Spec. Gew. nach Germ. 
bereitet 0,973-0,977. Dasselbe ist festzustellen, da es einmal uber die Menge des darin 
enthaltenen Alkohols Aufschluss giebt, andererseits bei der Feststellung des Blausiillre
gehaltes berlicksichtigt werden muss. 4) Beim Abdampfen darf ein wagbarer Rliekstand 
nicht hinterbleiben. 1st ein solcher vorhanden und giebt er nach dem Eindampfen mit 
Salzsaure wurfelfiirmige Krystalle von Kalium- oder Natriulllchlorid, so liegt der Verdacht 
auf Zusatz von Cyankalium resp. Cyannatrium zurn Praparat vor. 

Feststellung des Blausiiuregehaltes und Stellung des Destillats auf denselben: 
Der Gehalt wird libereinstimmend auf 0,1 Proc. HCN normirt. 

Zu seiner Bestimmullg werden 10 ecm des Praparates mit 90 cern Wasser verdunnt, 
mit 5 Tropfell Kalilauge und einer Spur Natriumehlorid verRetzt und unter Umriihren 
solange 1/10 N.-Silberliisung zugegeben, bis eine bleibellde Trubung entsteht. Dazu sollen 
1,8-2,0 cern der Silberlosung verbraucht werden. 

Der Zusatz der Kalilauge hat den Zweck, das Benzaldehydcyanhydrin zu zerlegen 
unter Bildung von Bellzaldehyd und Cyankaliurn. - Lasst man nun Silberlosung zufliessen, 
so entsteht nicht unlosliches Silbercyanid, sondern leieht losliches Kalium-Silbercyallid. -
Erst wenn alles Cyan in diese losliche Doppelverbindung ubergefiihrt ist, und ein weiterer 
Tropfen Silberliisung zufiiesst, entsteht unliisliches Chlorsilber. 

1 ccrn der 1/10 N. Silberlosung ellthiilt 0,017 AgN03 und zeigt 0,0054 HCN an, also 
1,8 ccm 0,00972 BCN und 2,0 ccm 0,0108 HCN. 

Das spec. Gew. des Praparates liegt wegen des Alkoholgehalts unter 1,0, nach Germ. 
bei 0,953-0,957, also irn :Mittel 0,955, es ermittelt sich daher der Gehalt des Praparats an 
HCN nach folgender Gleichung: 
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955: 0,972 = 1000: x. x = 1,017 
955: 1,08 = 1000 : x. x = 1,13 

1000 Th. enthalten also 1,017-1,13 HCN. = 0,1017-0,113 Proc. 
Zur gewichtsanalytischen Bestimmung des Cyanwasserstoffes versetzt 

man 30,0 des Praparates mit soviel Ammoniakfliissigkeit, dass es deutlich danach riecht, 
sauert mit Salpetersaure an und fant mit Silbernitrat aus. Den entstandenen Niederschlag 
von Silbercyanid sammelt man auf einem Filter, trocknet und gliiht in einem Porcellantiegel. 

Es resultirt metallisches Silber, das man wagt. 4 Th. Ag = 1 Th. HCN. 
Nach der Darstellung des Praparates wird man den Gehalt an HON zu hoch 

finden und hat dasselbe nun entsprechend mit einer Mischung von 3 Th. Wasser und 1 Th. 
Weingeist zu venliinnen nach der Gleichung: 

O,I:a=b:x 
wobei a den proc. HCNgehalt des unverdiinnten Bittermandelwassers und b die Menge des 

a.b 
Destillates bezeichnet. x = 01 giebt dann dasjenige Gewicht an, auf welches das Destillat , 
zu verdiinnen ist. 

Da, wie oben angefiihrt, nach dem Ueberdestilliren der vorgeschriebenen Menge noch 
ein blausaurehaltiges, wenn auch schwacheres Destillat gewonnen wird, so kann man diesen 
" Nachlauf", nachdem man ihn mit 1/3 Weingeist versetzt hat, zum Verdiinnen des 
ersten, zu starken Destillates verwenden. Man bestimmt in dem so verdiinnten Nachlauf 
den Gehalt an HON und berechnet die dem ersten Dest-illat zuzufiigende Menge nach 
folgender Gleichung: 

a:b=c :x. 

a ist die Differenz des HCN gehaltes des verdiinnten N achlaufes yom vorge
schriebenen. - b die Differenz des H ON gehaltes der ersten Destillation yom vorgeschrie
benen. - c die Menge des ersten Destillates. 

Anwendung. Innerlich als die Sensibilitat und Reflexthlitigkeit herabsetzendes 
Mittel bei starkem Hustenreiz, Bronchitis, Pneumonie, Keuchhusten, Gastralgie, Angina 
pectoris, auch bei Veitstanz. 

Aqua Amygdalae amarae U-St. ist eine durch Schiitteln und Filtriren erhaltene 
Auflosung von 1 cern blausaurehaltigen Bittermandeloles in 999 cern Wasser. 

Aufbewahrung in kleineren, gelben oder geschwarzten, ganz gefiillten und gut v:er
schlossenen Glasern an einem kiihlen Orte. V orsic h tig. Abgabe: Als Heilmittel nur gegen 
arztliche Verordnung. Hochste Einzelgabe nach Austr. 1,5 g, nach Germ. und Helvet. 
2,0 g, hochste Tagesgabe nach Austr. 5,0 g, nach Germ. und Helvet. 8,0 g. Bitter
mandelwasser darf nach Germ. statt Aqua Laurocerasi abgegeben werden. 

Aqua Amygdalarum amararum diluta. Aqua Ceraso.rum. Aqua Ceraso.rum 
amygdalata. - Kirschwasser. Verdiinntes Mandelwasser. P1irsichbliithenwa8ser. 
Nach Austr. und Germ. I eine Mischung aus 1 Th. Bittermandelwasser und 19 Th. Wasser; 
enthiilt also 0,005 g HON in 100 g. Die Abgabe im Handverkauf fiir Kiichenzwecke i~t 
gesetzlich nicht beschrankt. 

Sirupus Aquae Amygdalarum amararum, Sirupus Acidi hydrocyanici: Bitter
mandelwasser 10 Th., weisser Sirup 90 Th. 

V. tt Oleum Amygdalarum (amararum) aethereum. Oil o.f Bitter Almond 
(U-St.) Essence d' Amande amere (Gall.). Ruile vo.latile d'amandes ameres. 

Geu,innung. Die durch Auspressen von bitteren Mandeln oder Aprikosenkernen 
erhaltenen Presskuchen werden gepulvert, gesiebt, mit 6-8 Th. lauwarmem Wasser 
(50-600 C.) angeriihrt und nach zwolfstiindigem Stehen von dem inzwischen gebildeten 
atherischen Oele durch Destillation getrennt. N aeh einer V orschrift von PETTENKOFER 
werden 12 Th. entolte und gepulverte Mandeln unter UmrUhren in 100-120 Th. Wasser 
eingetragen. Nachdem der Brei 114-1/2 Stunde bei Siedehitze gestanden hat, lasst man er
kahen, mischt 1 Th. frisches, mit 6-7 Th. Wasser angeriihrtes Mandelpulver hinzu und 
lasst 12 Stun den stehen. Das heisse Wasser lost das Amygdalin besser als kaltes, zerst6rt 
aber das Emulsin. Um die Spaltung einzuleiten, muss also frisches - nicht erhitztes -
Malldelpulver hinzugefiigt werden. Das in einem Gewichtstheile Mandeln enthaltene 
Emulsin reicht zur Zersetzung des Amygdalins von 12 Th. aus. Das fertige Bittermandelol 
wird aus dem Brei durch eingeleiteten Wasserdampf abgetrieben. Die Destillation iiber 
freiem Feuer ist nicht zu empfehlen, da die Masse leicht iiberschaumt oder anbrennt. 
Wegen der giftigen Blausauredampfe muss bei der Destillation stark gekiihlt werdlln. Den 
Kiihler verbindet man luftdicht durch Schweinsblase mit der Florentiner Flasche, von deren 
Halse aus man durch ein Glasrohr die iiberschiissige Blausaure in Wasser oder ins Freie 
leitet. Das Oel sammelt sich in der Vorlage am Boden. Das abfliessende Wasser enthalt 
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sehr viel Oel gelost, das man durch Cohobation gewinnt. Hierzu bringt man das gesam
melte Wasser in eine Blase, die man durch indirekten Dampf heizt. Da~ im Wasser ge
loste Oel geht mit den ersten Antheilen iiber. Sobald reines Wasser kommt, unterbricht 
man die Destillation. Die Ausbeute aus bitteren Mandeln betragt 0,5-0,7 Proc., aus 
Aprikosenkernen 0,6-1,0 Proc. Legt man der Berechnung die Presskuchen zu Grunde, so 
ist die A.usbeute knapp doppelt so gross. 

Blausiiurefreies Bittermandelol. Zur Darstellung schiittelt man 10 Th. des Oeles, 
wie es durch Destillation gewonnen wurde, mit 6 Th. geloschtem Kalk, 3 Th. rohem Eisen
vitriol und der entsprechenden Menge Wasser kraftig durch, und destillirt das nunmehr 
entblausauerte Oel mit Wasserdampf abo Man iiberzeugt sich durch die unter "Priifung" 
angegebene Reaktion, ob alle Blausallre entfernt ist. 

Eigenschaiten. Das blausaurehaltige BittermandeHil ist eine farblose, im Alter 
gelbe, stark lichtbrechende Fliissigkeit von blausaureahnlichem, aromatischem Geruche 
(Vorsich t!) und stark brennendem, etwas bitterem Geschmacke. Das spec. Gew. des nor
malen Oels liegt zwischen 1,045 und 1,06 (1,060-1,070 U-St.) Es ist jedoch hOher, bis 
1,1, wenn das Oel sehr viel Benzaldehydcyanhydrin enthalt. Optiseh ist es inaktiv. Frisch 
bereitet ist es neutral, reagirt aber spater wegen der durch Oxydation gebildeten Benzoe
saure, die sich mitunter sogar in Krystallen abscheidet, sauer. BittermandeHil lost sich 
ziemlich leicht in Wasser, nach FLUCKIGER irn Verhaltniss von 1: 300. Die Gegenwart 
von Blausaure erhOht die Loslichkeit betrachtlich. Von Spiritus dilutus ist 1 Theil zur 
klaren Losung von 1 Th. Oel erforderlieh. Salpetersaure lOst BittermandeHil ohne Ent
wicklung von Stickoxyddampfen. Der Blausauregehalt betragt. in der Regel 1,5-5,0 Proc., 
ist aber manehmal bedeutend hOher. Blausaurefreies BittermandelOl hat die Eigenschaften 
des reinen Benzaldehyds. Spec. Gew. 1,053. Es lost sich in 1-2 'rho Spiritus dilutus 
klar auf. 

Priifung. Auf Alkohol priift man, indem man einige Tropfen des Oeles in 
Wasser fallen lasst; die sofort untersinkenden Tropfen sind bei Gegenwal't von Alkohol 
weiss und undurchsichtig, bei reinem Oel hingegen klar. 

Fremde atherische Oele oder Nitrobenzol werden auf folgende Weise naeh
gewiesen: Man schiittelt 1 ccm des Oeles in einem Reagircylinder mit 10 ccm einer kalt 
gesattigten Natriumbisulfitlosung durch und erwarmt das Gemisch wenige Minuten lang 
auf dem Wasserbade. Bei reinem Oele verschwindet der Geruch vollstandig und es ent
steht eine fast klare Losung. Fremde Oele scheiden sieh als Oeltropfen an der Oberfiache 
der Fliissigkeit ab (U-St.). 

Das baufigste Verf:Uschungsmittel fiir Bittermandelol ist der kiinstliche Benz
aldehy d. Da er von seiner Darstellung (siehe diese) her meist Chlor enthalt, so kann 
man ihn leicht nachweisen. Man bringt ein Stiick fidibusartig zusammengefaltetes, mit 
einigen Tropfen des zu untersuchenden Oels getranktes Papier in einen kleinen Poreellan
tiegel, der in einer gr1isseren Porcellanschale steht, und ziindet das mit Oel getrankte 
Papier an. Dann wird ein bereit gehaltenes etwa zwei Liter fassendes, innen mit destil
lirtem Wasser benetztes Becherglas schnell dariiber ge3tiir zt. Die Verbrennungsgase 
schlagen sich an den feuchten Wanden nieder; die inneren Wandungen des Glases 
werden alsdann mit etwas destillirtem Wasser auf ein kleines Filter abgespiilt. Das 
Filtrat darf mit Silbernitratl1isung keine Triibung, noeh viel weniger aber einen Nieder
schlag von Chlorsilber geben. Aeehtes Oel giebt niemals eine Chlorreaktion. Da neuer
dings aber auch chlorfreier Benzaldehyd in den Handel gebraeht wird, so biirgt das Aus
bleiben der Chlorreaktion nicht immer fiir die Reinheit des Oeles. 

Auf Blausaure priift man qualitativ, indem man 10 Tropfen des Oeles in etwas Al
kohol lost, mit einigen Tropfen Natronlauge versetzt und gut umschiittelt; dann fiigt man 
eine kleine Menge einer eisenoxydhaltigen FerrosulfatlOsung (oder FerrosulfatWsung und 
1 Tropfen Ferrichlorid) hinzu, und versetzt mit Salzsaure im Ueberschuss. Ein tief blauer 
Niederschlag von Berlinerblau zeigt die Gegenwart von Blausaure an Sind nur Spuren 
von Blausii.ure zugegen, Z. B. bei einem schlecht entblausauerten Oele, so tritt nur eine 
blaue oder blaugriine Farbung ein. Da der Blausauregehalt beirn Bittermandelol sehr stark 
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wechselt, so witre zum medicinischen Gebrauch die Anwendung von Bittermandelol mit einem 
bestimmten Gehalt an Blausaure wiinschenswerth. 

Die quantitative Bestimmung der Blausiture kann auf gewichtsanalytischen oder 
auf massanalytischem Wege geschehen. 

1) Gewichtsanalytisch. Man wagt ungefahr 1 g des Oeles in einem Becherglase 
genau ab, lost es in der 10-20 fachen Menge Spiritus und fiigt 109 (chlorfreier) alkoho
lischer Ammoniaklosung hinzu. N ach kurzem Stehen wird 1 g Silbernitrat (in Wasser 
gelost) dazu gethan, und das Ganze mit Salpetersaure angesauert. 1st die Fliissigkeit klar 
geworden, so bringt man das ausgeschiedene Cyansilber auf ein getrocknetes und gewogenes 
Filter, wascht sorgfliltig mit Wasser aus und trocknet bis zum konstanten Gewicht bei 1000 C. 
Die Behandlung mit Ammoniak ist nothwendig, um das im Oele enthaltene Benzaldehyd
cyanhydrin aufzuschliessen. - Gefundenes AgCN>< 0,2015 ist = H CN. 

2) Massanalytisch. Nach VIELHABER. Die Methode ist zwar bequemer, aber 
weniger genau aIs die vorige, da die Endreaktion nur schwer zu erkennen ist. 

Man wagt genau 1 g Bittermandelol in ein Ktilbchen, giebt 10 ccm in Wasser auf
geschwemmtes Magnesiumhydroxyd sowie einige Tropfen Kaliumchromatlosung hinzu und 
titrirt unter fortwahrendem Umschiitteln langsam mit 1/10 Normal-Silberlosung, bis die 
lothe Farbe von Silberchromat das Ende der Reaktion anzeigt. Durch Multiplikation der 
verbrauchten ccm Silberlosung mit 0,0027 erhalt man die in 1 g Oel cnthaltene Menge 
Blausaure. 

Bestandtheile. Bittermandelol ist ein Gemisch von Benzaldehyd, Blausaure und 
Benzaldehydcyanhydrin (Mandelsaurenitril, Phenyloxyacetonitril). Der zuletzt genannte 
Korper entsteht durch direkte Vereinigung der beiden ersten. 

CeHr.C OH + CNH = CeHbCH(OH) CN 
Benzaldehyd Blausaure Benzaldehydcyanhydrin. 

Da das Nitril leicht zersetzlich ist und bei der Wasserdampfdestillation zerfallt, so 
kann es erst nach der Destillation im Oele entstanden sein. Es bildet sich besonders 
reichlich bei der langeren Beriihrung von Benzaldehyd mit blausaurehaltigem Wasser. J e 
mehr ein Oel von dem Nitril enthiilt, desto hOher ist sein spec. Gew. (Spec. Gew. des 
reinen Mandelraurenitrils 1,124) und desto cyanwasserstoffreicher ist es. Oele mit hoherem 
spec. Gew. als 1,065 sollten deshalb wegen des zu hohen Blausauregehaltes zu medicillischen 
Zwecken nicht verwendet werden. Der Gehalt an Blausaure betragt bei Oelen von den 
normalen spec. Gew. 1,045-1,60 = 1,5-5 Proc. - 2 Oele vom spec. Gew. 1,086 und 
1,096 enthielten 9 und 11,4 Proc. Blausaure (SCHIMMEL). 

Aufbewahrung. Das blausii,urehaltige BittermandelOi wird in kleinen, moglichst 
gefiillten, gut verstopften Flaschen im Dunkeln in der Reihe der direkten Gifte anfbewahrt. 

Anwendung. Wegen des sehwankenden Gehalts an Blansiture wird das Bitter
malldelol nur selten noch als Arzneimittel angewendet. Dosis 1/2-1 Tropfen in schwach 
weingeistiger Losnng. Gegengifte sind: Chlorwasser, verdUnnte Chlorkalklosnngen, Opinm, 
Morphium, sowie Begiessnngen mit kaltem Wasser. Die grosste Menge des blausiturehal
tigen BittermandelOls wird in der Liqueurfabrikation sowie bei der Herstellnng feiner Toi
letteseifen verbraucht. 

Magenmorsellen, Morsuli aromatici. Weissen Zucker kocht man mit 1/, seines 
Gewichtes Wasser ohne Umriihren (!) bis zur Federprobe (Flockenbildung einer abge
schleuderten Probe), mgt zerschnittene Mandeln und Gewiirze hinzu, riihrt um, giesst 80-

gleich in zerlegbare, mittelst eines Schwammes angefeuchtete Formen aus Eichenholz, 
vertheilt die Masse durch Aufstossen auf den Tisch gleichmassig und zerschneidet sie halb
erkaltet mit einem diinnen, scharfen Messer in schmale Streifen. Die Mandeln sind vorher 
geschiHt, in Langsstreifen geschnitten und verschiedenartig gefarbt worden. 

Farbstoffe: Kurkumatinktur, ammoniakalische Karminlosung, Chlorophyll in Aether
weingeist gelost, Indigokarmin; Citronat und Pomeranzenschalenkonfekt in Wiirfeln, die 
Gewiirze als staubfreies, grobes Pulver beigemischt. . 

Species ad morsulos, Morsellengewiirz. Nach HAGER: Zimmt 17,5, Kardamomen 
7,5, Ingwer 7,5, Galgant 3,5, Muskatnuss 3,5, Gewiirznelken 3,5. Nach DIETERICH: Zimmt 
40, Kardamomen 20, 1ngwer 10, Galgant 5, Muskatnuss 5, GewUrznelken 20 Th. 

Morsuli aromatici DIETERICH. Zucker 1000, Wasser 250, Gewiirz 25, Citf()nat, kandirte 
Pomeranzenschalen, gefarbte und ungefarbte Mandeln, Pistazien je 40 Th. - Durch ge
ringe Aenderungell der Verhaltnisse und entsprechende Zusatze giebt diese Masse: mit 10 
Citronensaure und einer fein gewiegten Citronenschale die Morsuli Citri; mit 10 Vanille
zucker (10 proc.) und 30 gebrannten, grob gemahlenen, mit 20 Cognak genassten Kaffee
bohnen die MorsuH Coffeae; mit 50 Ingwer die Morsuli Zingiberis; MorBuli Cacao kocht 
man aus Zucker 1000, Wasser 250, ungefarbten Mandeln 150, Vanillinzucker 10, harter 
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Vanillechokolade in erbsengrossen Stiicken 200; Morsuli mannati aus Zucker 500, Wasser 125, 
Kaliumnatriumtartrat 100, Siissholzpulver 100, Manna 500, Citronenol 5 Tropfen. 

Aqua cosmetica orientalis, lliBRA'S orientalisches Wasser. Bittermandel
Emulsion 95,0, Quecksilberchlorid 0,015, Benzolitinktur 1,0. 

Confectio s. Consena Amygdalae. Geschalte Mandeln 8, Gummi arabicum 1, 
Zucker 4 Th. stosst man zu einem Teig an. 

Emulsio Amygdalarum Germ.: Siisse Mandeln 1 Th., Wasser q. s. zu 10 Th. 
Seihfliissigkeit. Form. mag. Bero1. Mandelmilch. Mandelemulsion 18: 180 g, weisser· 
Sirup 20 g. 

Emulsio Amygdalarum composita. Erganzb. Siisse Mandeln 4, Bilsenkrautsamen 1 
werden mit verdiinntem (!) Bittermandelwasser 64 zur Emulsion angestossen, durch
geseiht und Zucker 6, gebrannte Magnesia 1 zugefiigt. 

Emulsio Amygdalarum cum Morphino (Miinchener N osokomial-Vorschrift). Man
delmilch 130,0, Morph. hydrochlorici 0,0:.1, Weisser Sirup 20,0. 

Emulsio Amygdalarum gummosa (Ph. bavar.). Siisse Mandeln 10,0, Wasser 90,0, 
Gummi 10,0. 

Emulsio Amygdalarum pro potu (Miinchener Nosokomial-Vorschrift). Siisse 
Mandeln 2.5,0, Wa~ser 500,0, Weisser Sirup 20,0. 

Emulsio amygdalina A.ustr. Geschalte siisse Mandeln 25, Zucker 15 , Wasser· 
q. s. zu 250 g Seihfliissigkeit. 

Emulsio gummosa. Mandelemulsion 90, Gummischleim 10 Th. 
Emulsio laxativa Vienllensis DIETERICH. Manna 25,0 lOst man in Mandelemulsion 

75,0, seiht durch, fiigt 5,0 Zimmtwasser und Wasser q. s. zu 100,0 hinzu. 
Emulsio oleosa, Mixtura oleosa, Oelemulsion. 

Austr. Germ., Helvet. Hung. 
'-----v----' 

Mandelol . 10 20 8 
Arabisches Gummi (pulv.) 5 10 4 
Wasser. . . . 175 170 180 
Zucker-Sirup. . 10 8 

Emulsio 0le08a cum Morphino (Miinchener Nosokomial-Vorschrift). Mandelol 10,0, 
Gummi 5,0, Wasser 85,0, Morph. hydrochlorici 0,02, Weisser Sirup 20,0. 

Emulsum Amygdalae U-St. - Mistura Amygdalae; Milk of Almond. - Siisse· 
Mandeln 60 g, Gummi arabicum 10 g, Zucker 30 g, Wasser q. s. zu 1000 ccm Emulsion. 

Farina Amygdalarum. Furfur Amygdalarum. - Mandelkleie. - Son d'aman
des. - Brane of almonds. - Nach DIETERICH. Kakaool 50,0 geschmolzen, verriihrt 
man mit Talkpulvcr 100,0, fiigt Bohnenmehl 500,0, Mandelkleie 250,0 hinzu, alsdann Gly
cerin 50,0, Kolnisch-Wasser 50,0, Kumarin 0,1, Aetherisches Bittermandelol 20 Tropfen, 
Ambratinktur 5 Tropfen. 

Nach PASCHKIS. Mandelmehl 700, Reisstiirke 160, Veilchenwurzel 70, Seife 60, 
Bittermandelol 1 Th. 

Nach Siidd. Ap.-Ztg. MandelOl (aus P6.rsiehkernen) 60 g, entwasserte Soda 120 g, 
Weizenmehl 2000 g, A.etherisches Bittermandelol, Santelol, Ylang-Ylangol je 60 Tropfen. 
Weizenmehl 240, Borax 100, Lavendelol 2, Mandelmeh1240, Portugalol 5, Bittermandelol 
0,5, Veilchenwurzel 50, Glycerin 100, Talcum 20, Infusorienerde 250 Th. 

Glycerin-Cold-Cream. Creme celeste (Diet). Mandelol 600, Walrat, weisses Wachs 
je 80, schmilzt man, setzt Borax 5, in Glycerin und Wasser je 120 gelost, zu, riihrt schaumig 
und fiigt Rosenol 1, BergamottOl, N eroliol je 0,5, einige Tropfen Ambratinktur hinzu. 

Honig-Mandelpasta (BUCHHEISTER). Bittere Mandeln, geschalt und gestossen 210,. 
Mandelol 420, Bergamottol 6, Honig 420, Eidotter 136, Citronenol nnd N elkenol je 4 Th. 

Kampher-Cold-Cream. Kampher 50, Mandelol 500, Wasser 270, Moschustinktnr 10 
Tropfen, sonst wie vorige. 

Krambambllli. Bittere Mandeln gestossen 0,5 kg, Wasser 1 kg; man steUt einen 
Tag bei Seite, fiigt hinzu Zimmt 30 g, N elken 30 g, Pomeranzenschale 120 g, Ingwer· 
60 g, Spiritus (75 proc.) 20 1, Cochenille 8 g, Weinstein 2 g, presst nach 8 Tagen; dazu 
Zucker 4 kg, Wasser 20 1. (Pharm. Ztg) 

Looch album oleo sum (Helvet.) Linctus demulcens. Weisser Looch. -
Looch pectoral s. huileux. - Mandeloll0, Arabisches Gummi 10, Pomeranzenbliithen
wasser 15, Wasser 40, Mandelwasst)r 1, Gummisirup 24. 

Mandel·Creme, Mandel-Cold-Cream (Diet). Weisses Wachs, Walrat je 80, Mandel-
01 560, Wasser 2~O, Borax 5, Bergamottol2, RosenolO,5, Bittermandelol 10 Tropfen. Be
reitung wie Glycerin-Cold-Cream. 

Mandel·Orgeade, Orgeat. Geschalte siisse Mandeln 100, bittere Mandeln 10, Po me
ranzenbliithenwasser 50, Zucker 100 Th., zu einem zarten Brei zerstossen. 

Mandelseife. Talgkerllseife 750, venetian. Seife 125, Kokosseife 125, schmilzt man. 
vorsichtig, setzt 10, kiinstliches, chlorfreies Bittermandelol zu und giesst in Formen aus. 
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Pasta cosmetica manualis. Handpasta (Diet). Siisse Mandeln, geschalt 300, bittere 
200, stosst man mit Rosenwasser 10, Borax 30, zur gleichmassigen Masse an, setzt Wal
rat 50, mit KamphorOl 50 geschmolzen, hierauf Kartofl'elmehl 200, Talk 100, mit Rosen
wasser 200 angeriihrt, zu, arbeitet die Masse durch und parfUmirt sie. 

Nach PASCHKIS: Siisse Mandeln 600, bittere 200, Honig 100, Perubalsam 100. 
Persiko. Bittermandelol, blausaurefrei, 4 g, Neroliol 2 Tropfen, Kardamomenol, 

Citronenol je 5 Tropfen, Spiritus 4 I, Zucker 2,5 kg, Wasser q. s. zu 101. 
Pomade divine. Walrat 80, Schweinefett 170, Mandelol 250, M uskatnuss 15, 

Storax 20, Zibeth 2,5, Benzoe 20, N eIken 15, Veilchenwurzel 20, erwiirmt man langere Zeit 
im Wasserbade, giesst klar ab und fiigt allmahlich Orangenbliithenwasser 500, hinzu. 

Pomaden-Grundlage (Diet). MandelBI, Walrat je 100, Schweinefett 800. Man 
schmilzt und riihrt bis zum Erkalten. 

Pubis cosmeticus. Pubis manualis. Hand-Waschpulver (Diet). Stearinseife, 
Hausseife je 150, Veilchenwurzel, Talk je 100, Mandelkleie, Bohnenmehl je 200, Borax 20, 
KBlnisch-Wasser 50, Moschustinktur, Bittermandelol je 5 Tropfen, vorher mit Glycerin 50 
gemischt. 

Salicyl-Creme. Wie Glycenn-Cold-Cream, nur werden statt Borax im Glycerin 
Salicylsaure 10 fein vertheilt. 

Schonheitskugeln (BUCHHEISTER). Mandelkleie, Seife, Kartofl'elmehl je 285, Veil
chenwurzel145; man mischt, stosst mit Benzoetinktur zu einem Teig an und formt Kugeln 
daraus. 

Amandine (Buchh.). Weiche Kaliseife 20, Zucker 20, lost man in Wasser 50, und 
riihrt allmahlich zu: MandelBl 900, Bergamottol 5, CitronenBI, Bittermandelol, N elkenol 
je 2. Weisse, nicht durchscheinende Salbe (nothigenfalls mehr Seife). 

Sirupus Amygdalarum. Sir. amygdalinus s. emulsivns. - Mandelsirnp. Man
delsart. - Sirop d'orgeat. - Syrup of Almond • 

.A.ustr. Geschiilte siisse Mandeln 80 Th., bitt ere 20 Th., gepulverter Zucker 
120 Th.; man stosst mit Wasser 200 Th. zur Emulsion an, seiht durch, presst aus und 
lost unter Umriihren gepulverten Zucker 200 Th. 

U-St. giebt ahnliche Verhaltnisse, ausserdem einen Zusatz von Orangenbliithen\vasser. 
Germ. Susse Mandeln 15 Th., bittere 3 Th. werden geschalt, mit Wasser 

40 Th. zur Emulsion angestossen; die Seihfliissigkeit solI mit Zucker 60 Th. durch ein
maliges .A.ufkochen 100 Th. Sirup ergeben. 

Ein Zusatz von 5 Th. arahischem Gummi liefert (Diet) einen haltbaren, sich nicht 
entmischenden Sirup. .A.ufbewahrung: In kleinen, ganz gefiillten Flaschen im Keller. Vor 
dem Gebrauch kraftig umzuschiitteln. 

Linctus leniens. Mandelsirup, Eibischsirup je 20 Th., Brechwurzelsirup 10 Th. 
ALBIN DEFLONS tablettes pectorales sind Tabletten aus Mandeln, Zucker, Morphin 

und Ipecacuanha. 
Cataplasma leniens Reveil ist MandeIkuchenbrei. 
Christofia. Ein Magenwein aus Zimmt, N eIken, bitteren Mandeln, Zucker, Wein 

und Weingeist. 
Spiritus Amygdalae amarae U-St. Spirit of Bitter Almond. Bittermandelol 

10 ccm, Weingeist (91 Gew. Proc.) 800 ccm, Wasser q. s. zu 1000 ccm. 
Uhrmacherol. SiissmandelBl 100, dickfliissiges Paraffinol 5, Klauenfett 10, gepul

vertes Natriumbikarbonat 10, werden unter /)fterem Schiitteln 2-3 Wochen bei Seite ge
stellt, dann filtrirt. Fiir grBssere Uhren: Mandelol 60, ProvencerBI 50, Klauenfett, dickes 
Paraffinol je 10, Natr. bicarbon. 15. 

Unguentum Aquae Rosae (U - St.); Ungt. emolliens (.A.ustr.); Ungt. leniens 
(Germ.);' Ungt. refrigerans (Helvet.). Erweichende Salbe. - Cold-Cream. Creme ce
leste. - Ointment of Rose Water •. 

.A.ustr. Helvet . nach UNNA (Kiihlsalbe) 
Weisses Wachs 10 5 5 
Walrat . 20 10 5 
MandelBl 80 60 50 
Rosenwasser 20 25 50 

Germ.: Weisses Wachs 4, Walrat 5, Mandelol 32, Wasser 16, Rosenol 1 Tropfen 
auf je 50 g. 

U - St.: W slrat 125 g, Weisses W schs 120 g, Mandelal 600 ccm, dreifaches Rosen
wasser 190 ccm, Borax 5 g. 

Antidiabetin ist eine Mischung aus MandelBI und Saccharin (cf. Manna'. 
GBENOUGH'S Zahntinktur ist ein weingeistiger Auszug aus Brasilienholz, Fichten

sprossen, Veilchenwurzel, Co chenille mit einem Zusatz von Bittermandelwasser und LBfl'el
krautspiritus. 

Looch solide DE GALLIOT ist Mandel-Orgeade. 
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Mandelbrot, PAVY'S, fiir Diabetiker, wird aus theilweise entolten, siissen Mandeln 
unter Zusatz von Eiern, Pulvis aromaticus etc. gebacken. 

Polvis Amygdalae compositns. Compound Powder of Almonds (Brit.). Besteht aus 
siissen Mandelu 200 Th., Zucker 100 Th., arabischem Gummi 25 Th. - 20 g dieser 
Mischung geben mit Wasser 160 g die Mistura Amygdalae, Almond Mixture. 

Mandelmilchextrakt von JUL. URBAN in Dresdeu ist ein sehr dicker Mandelsirup. 
Nectarsyrnp der engl. Sodawasserfabrikanten enthalt Vanille-, Rosen- und Citronen

extrakt, Mandelemulsion und Zucker. 
Resorbin ist eine Salbengrundlage aus Mandelol, Wachs und Wasser, gebunden 

durch wenig Leim und Seife. 
Scolein von A. WASMUTH, gegen Ratten und Mause, enthalt ala wirksamen Bestand

theil bittere Mandeln. 
VI. tt Amygdalinum. Amygdalin. Amygdalina. Das Glukosid der bitteren Man

deln. C2oH2,NOll + 3H20. Mol. Gew. = 511. 
Darstellung. Gepulverte, yom fetten Oele moglichst befreite Presskuchen der 

bitteren Mandeln oder P1irsichkerne werden mit der 2-3fachen Menge 95proc. Alkohol 
einige Stunden am Riickflusskiihler ausgekocht. Man trennt den alkoholischen Auszug ab 
und wiederholt das Auskochen mit frischem Alkohol nochmals. Die alkoholischen Ausziige 
werden nach dem Absetzen filtrirt, darauf destillirt man 5/& des Alkohols ab und vermischt 
die riickstandige Losung mit 1/2 Volumen Aether. Die in der Kinte ausgeschiedenen 
Krystalle werden mit Aether gewaschen und aus siedendem 90procentigem Alkohol um
krystallisirt. 

Eigenschaften. Krystallisirt aus Wasser oder wasserhaltigem Alkohol in durch
sichtigen, prismatischen Krystallen mit 3 Mol. H20, aus starkem Alkohol wasserfrei in 
weissen, glanzenden Blattchen. - Ohne Geruch, von schwach bitterem Geschmack, von 
nentraler Reaktion. Loslich in 12 Th. kaltem und in jedem Verhaltniss in siedendem 
Wasser, ferner in 900 Th. kaltem oder 11 Th. siedendem Alkohol von 95 Proc., in Aether 
unlOslich. Die Losungen polarisiren links. Es wird bei 110-1200 C. wasserfrei, bei 160 0 C. 
bIiiunlich und schmilzt unter Zersetzung gegen 200 0 C. Bei Gegenwart von Wasser wird 
es durch Emulsin (z. B. durch Emulsion aus siissen Mandeln) in Glukose, Benzaldehyd 
und Cyanwasserstoffsaure (bez. in Benzaldehyd-Cyanhydrin S. S. 279) zerlegt. Aehnliche 
Spaltnngen erfolgen mit verdiinnter Schwefelsaure oder Salzsaure C2oH2,NOu + 2H20 
= C,H60 + HCN + 2C6H1206. Von konc. Schwefelsaure wird es mit blassviolettrother Farbe 
gelost. Beim Eindampfen mit konc. Salzsiiure entstehen Mandelsiiure und braungefarbte 
HumuskOrper, letztere aus del' Glukose. 

Aufbewahrung. Obgleich Amygdalin an sich - d. h. im nicht gespaltenen Zu
stande - ungiftig sein solI, so ist es doch unter Bertlcksichtigung der leichten Abspaltbar
keit von Blausaure sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. Amygdalin wird nur selten als Blausiiure-Quelle angewendet. 1,7 g 
trockenes Amygdalin giebt mit einer Emulsion aus sUssen Mandeln 0,1 g Cyanwasserstoff 
und 0,8 g Bittermandelol. Eine Mixtur aus 1,7 g Amygdalin und 100 g Emulsion aus siissen 
Mandeln entspricht demnach im Blausiiure-Gehalt dem Bittermandelwasser der Germ. III. 

Amydalinum amorphum, Laurocerasin, sind die aus gewissen Pflanzentheilen Z. B. 
aus den Kernen von Prunu8 avium, den Blattern von PrunUB Lauro-Cerasus etc. abge
scbiedenen, bisher noch nicht krystallisirt erhaltenen Amygdaline. Gummiartige, amorphe 
Massen. 

Amylaether aceticus. 
Amylaether aceticus. Amylium aceticum. Amyloxydum aceticum. Amylacetat. 

Essigsiiure(Iso)-Amyliither oder -ester. C2H30 2 • CoHn. Mol. Gew. = 130. 
Darstellung. Man mischt in einem Kolben 130 Th. konc. Schwefelsaure mit 

105 Th. technisch reinem Amylalkohol und liisst diese Mischung, gut verkorkt, an einem 
warmen Orte 2-3 Tage lang stehen. Hierauf bringt man in eine Tubulat-Retorte, welche 
mit einer guten Kiihlvorrichtung- verbunden oist, 100 Th. frisch entwiissertes und grob ge-
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pulvertes Natriumacetat, iibergiesst und durchmischt dasselbe mit der obigen Schwefelsaure
Amylalkohol-Losnng und destillirt nach 12stiindigem Stehen aus dem Sandbade unter g'uter 
Kiihlung 130 Th. ab. 

Das Destillat wird mit 50 Th. destillirtem Wasser und 10 Th. Natriumbikarbonat 
gut durchschiittelt. Alsdann hebt man die Aetherschicht ab, durchschiittelt sie nochmals 
mit 15-20 Th. Wasser, hebt sie wiedernm ab, entwassert sie durch Maceration mit ge
schmolzenem Calcinmchlorid und rektificirt aus dem Sand bade. 

Eigenschaften. Farblose, leicht bewegliche, neutrale, entziindliche, durchdringend 
nach Birnen (Fruchtbonbonsl riechende Fliissigkeit. Spec. Gew. bei 15 0 C. = 0,875. Siede
punkt = 138 0 C. Wenig li:islich in Wasser, in allen VerhiiJtnissen mischbar mit Alkohol, 
Aether und Essigather. Nach langerer Aufbewahrnng nimmt der Aether saure Reaktion 
an, was jedoch seine Verwendung als Fruchtathcr nicht beeintrachtigt. Nothigenfalls kann 
er mit Natriumbikarbonat entsauert und nochmals rektificirt werden. 

Aufbewahrung. In nicht zu grossen Flasehen, unter Korkverschluss, an einem 
kiihlen Orte. Man beachte die Feuergefahrlichkeit! 

Anwendung. Nicht als Medikament, aber zur Bereitung von Fruchtessenzen. 
Das vollig reine Praparat dient zur Herstellung des Flammenmaasses (HEFNER-AL

TENECKS Amylacetat-Lampe) in der Photometrie. 
Birnenessenz. Pear-oil ist ein Gemisch aus 10 Amylacetat, 1 Essigather, 90 ver

diinntem Weingeist (0,895). 
Reinettenessenz. 1st eine Mischung aus 10 Amylacetat, 2,0 Valeriansaure-Aethyl

ather, 1,0 Essigather, 90 verdiinntem Weingeist (0,895). 
Das in der Technik angewendete Amylacetat wird h1iufig in der Weise bereitet, 

dass man die oben angegebene l\fischung nicht destillirt, sondern nur einige Zeit erhitzt. 
Alsdann scheidet man den gebildeten Aether dmch Znsatz von viel Wasser ab, entsauert, 
trocknet und rektificirt ihn. 

Amylaether nitrosus. 
Amylium nitrosum (Austr. Germ.). Amylum nitro sum (Helv.). Amyl Nitris 

(Brit. U-St.) Ether amylnitreux (Gall.). Amyle nitrosnm. Amyloxydnm nitrosnm. 
Amylnitrit. Salpetersanre-Amyliither. C5Hu N02 • Mol. Gew. = 117. 

Da.,stellung. In den Kolben A bringt man 100 g Amylalkokol (SP. 1300 C.) in den 
Kolben B, welcher mindestens 1 I fassen muss, bringt man ~O g Starke. :Man erhitzt nun 
zunachst den Amylalkohol im Kolben A bis auf 1000 C., was sich leicht feststellen Iasst, 
da ein Thermometer in die Fliissigkeit eingesetzt ist. Sobald dies der Fall ist, entfernt 
man die Flamme unter A und giesst in B mittels des Trichterrohres 250 g Salpetersauro 
von 1,20 spec. Gew. :Man erwarmt Kolben B vorsichtig so weit, dass ein ruhiger Strom 
von salpetriger Same bez. Untersalpetersaure durch A hindurch geht. Die jetzt in A ein
tretende Reaktion halt den Inhalt von A in leichtem Sieden. Es destillirt Amylnitrit iiber, 
welches durch den LIEBIG'schen Kiihler kondensirt und in der durch Eis kiihl gehal
tenen Vorlage aufgefangen ",rird. Gegen das Ende der Operation erwarmt man den 
Kolben A soweit, dass das eingesetzte Thermometer auf 1000 C. stehen bleibt. Destillirt 
bei dieser Temperatur nichts mehr tiber, so unterbricht man das Einleiton von ~alpetriger 
Saure und lasst erkalten. Vorsicht! :Man hiite sich, den Dampf des Amylnitrits ein
z\lathmen. 

Das Destillat wird zuerst nach und naeh mit kleinen :Mengen zerriebenem Natrium
bikarbonat versetzt und durchschiittelt, darauf nach Abstumpfung der freien Saure mit 
einem gleichen Volumen kalton Wassers durchgeschiittelt und zum Absetzen gebracht. Die 
abgehobene Amylnitritschicht wird nochmals mit 1/3 Volumen Wasser durchschiittelt, abge
hoben, mit geschmolzenem Calciumchlorid entwassert, darauf aus dem Wasserbade recti.
ficirt. Das bis 900 C. Uebergehende wird verworfen, die von 96-1000 C. iibergehenden 
Antheile werden als Amylnitrit gesammelt. (HILGER.) 

Eigenschaften. In reinem Zustande eine blassgelbliche, klare, leichtbewegliche 
Fliissigkeit von gewiirzhaftem Geschmacke und fruchtartigem Geruche, neutral odeI' schwach 
sauer. Spec. Gew. 0,877 bei 15° C. Siedepunkt 97-99 0 C. Entziindet mit gelber, leuch-
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tender Flamme verbrennend. Seiner chemischen Zusammensetzung nach Salpetrigsaure-Iso
Amylather (CHa)2 = CH-CH-CH2-ONO. In Wassel' nicht loslich; leicht mischbar mit 
'Veingeist, Aether, Chloroform, Benzin, Petrolather. Luft, Licht und Wasser wirken zer
setzend, der urspriinglich neutrale Aether nimmt saure Reaktion an. 

oDie einzelnen Pharmakopoen steBen verschiedene Anspriiche auf das von ihnen auf
genommene Amylnitrit. 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 
Spec. Gewicht 0,902 0,880 0,877 0,87- 0,88 0,87-0,90 0,87-0,88 
Siedetemperatur 95-98° 90-100° 95° 97-99° ca. 99° 96-99° 

Schon aus diesen Angaben ist zu entnehmen, dass einige Pharmakopoen (Austr. 
Brit.) nicht absolut reines Amylnitrit vorschreiben. Brit. schatzt, dass das Praparat etwa 
70, U -St., dass es etwa 80 Proc. Amylnitrit neben nicht naher anzugebenden Bei
mengungen enth1ilt. 

Fig. 50. 

Schichtet man iiber eine Losung von Ferrosulfat etwas Amylnitrit, so entsteht an 
der Bertthrung·sflache eine braune Zone, infolge Oxydation des Eisensalzes durch die sal
petrige Saure. - 1m Verlaufe der Aufbewahrung nimmt das Amylnitrit durch freiwillige 
Zersetzung bald saure Reaktion an. 

Prufung. 1) Schiittelt man 5 ccm Amylnitrit mit 2 ccm Wasser sowie 0,1 ccm 
Ammoniakfliissigkeit (von 10 Proc.) unter Zuftlgung von 1-2 Tropfen Lackmustinktur, so 
darf die Fliissigkeit noch nicht roth gefarbt erscheinen. Da ein vollig neutrales Praparat 
nicht verJangt werden kann, so soli der zuHissige Sauregehalt wenigstens begrenzt werden. 
Die obige Vorschrift lasst in 100 cern Amylnitrit=0,428 g salpetrige Saure N20a zu. 
2) Versetzt man 1 ccm Amylnitrit mit einer Mischung aus 1,5 ccm Silbernitratliisung 
und 1,5 cern absolutem Alkohol, sowie soviel Ammoniakfliissigkeit, dass der sich bildende 
Niederschlag gerade wieder gelOst wird, so darf beim gelinden Erwarmen wedel' Braunung 
noch Schwarzung eintreten (Aldehyd, besonders Valeraldehyd). 3) Auf ooC. abgekiihlt, darf 
Amylnitrit sich nicht triiben, sonst ist es wasserhaltig. 

Zur Bestimmung des Gehaltes an salpetriger Saure kann nur die gasometrische 
Methode im Azotometer (Nitrometer) empfohlen werden. 

LUNGES Nitrometer. Ein in 1/5 cern getheiltes Rohr a endigt oben in einem 
Triehter c. Der Trichter besitzt einen "Dreiwegehahn", Fig. 51, welcher gestattet, das Mass
rohr nach Belieben mit der iiusseren Luft oder mit dem Trichter c in Verbindung zu bringen. 
Ueber den Hahnschliissel des Dreiwegehahnes liisst sich ein Kautschukschlauch ziehen, welcher 
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mit einem Quetsehhahn und einem kurzen Glasrohr versehen ist. Die Theilung des Mess
rohres beginnt yom Hahne an und geht von oben naeh unten. Das Messrohr a ist mittels 
eines starkwandigen Sehlauehes mit dem nieht kalibrirten Niveau-Rohr b verbunden. Beide 

Rohren lassen sieh leieht vcrsehieben, bezw. aus den Klammern 
nehmen. Der Dreiwegchahn 1st luftdieht bezw. eingefettet. Man 
stellt nun das Rohr b so hoeh, dass dessen unteres Ende etwas 
hoher ist als der Dreiwegehahn und giesst dann bei ofIenem Hahn 
dureh b soviel gesattigte Koehsalzlosung ein, dass sic oben in 
den Triehter e eindringt. Man sehliesst alsdann den Hahn und 
lasst dureh die seitliehe Bohrung die in dem Triehter c stehellde 
Koehsalzlosung abfliessen. Alsdann stellt man den Dreiwegchahn 
todt, d. h. so, dass er weder mit dem Triehter noeh mit der aus
seren Luft kommunieirt und hierauf das Niveaurohr b tief, so wie 
es in der Zeiehnung angegeben ist. N unmehr lasst man einc 
Losung von 0,26 g Amylnitrit in 5 eem Alkohol in den Glas
beeher c einfliessen und lasst diese dureh vorsiehtiges Oeffnen des 
Hahnes in die Biirette a so eintreten, dass keine Luft mit hinein-

Fig. 51. gelangt. (1) Hierallf bringt man 10 eem Kaliumjodidlosung (1 + 5) 
in den Glasbeeher c, lasst diese eintreten und giebt sehliesslieh 

noeh 10 eem verdiinnte Sehwefelsaure (1 + 9) in den Becher und Jasst diese gleiehfalls ein
saugen. Luft darf bei keiner dieser Operationen eingetreten sein. Dann miseht man die 
eingesogcncn Fliissigkeiten, welehe auf der Koehsalzlosung sehwimmen, dureh vorsiehtiges 
Bewegen und wartet ab, bis die Reaktion beendigt ist. Sobald dies der Fall 1st, bringt 
man das Rohr b in eine solehe SteHung, dass die Fliissigkeitssii.ulen in a und b im gleiehen 
Niveau liegen, liest die Kubikeentimeter des gebildeten Stiekstoffoxyds ab und notirt 
Temperatur und Luftdruek. Die Reaktion verlauft naeh folgender Gleiehung: 

CoH" r 0i+KJ + He O,=J +HK O~ + C6HI! OH+NO. 
1 ccm Stickst<>ffoxyd wiegt bei 0° C. = 0,0013423 g, bei 250 = 0,0012297 gun cr normal III 

Druck. Die Reduktion des gefunden 0 olumen auf 0° und 760 B erfolgt oaeh d'r 
Va.B .. V 

Formel Vo = 760 (1 + 0366t)' Hicrbel bcdeutcn: Vo=dss gesuchte Volumen, a dss ab-
golesooe Volumen, B del' abgelesene Baromete"!talld, t ?i~ b obaehtet~ Tompcratur. V gl. . 167. 

FlU' die PraXL~ 1St es au reich nd auzun hmen, da~ 
unter Zugrundelegung obiger G wicht v rhiiltni se (d. h. 
bei Anwendung VOII 0,26 g Amylnitrit) jeder ubikccnti 
meter tiekoxydO'} bei Zimmert mperatlU' = 2 Proe. myl
nitrit anzei<Tt. Bei reinem Amylnitrit miis. en al 0 ·)0 ceDI 
Stiekoxydgas, hei 0 proe. = 40 eem orhalten werd n. 

Attfbe'l.(J(l!t1'ung. Wie chon b llIerkt wurd , zer-
o etzt ic.h da A.llIylnitrit im Verlallfe d r Aufbewahruu , 

iudem e aure Reaktion annilllmt. Man bewahrt e in 
nieht zn gro en, vBllig trocknen Fla. chen vor Licht gc
sehtitzt, vor iehti auf. Der Vor ehlag, tiber einigell 
Kry t8:lIen von Kaliumtartrat aufzub wallT 11 , hat ich nicbt 
bewii.hrt. Mehr ZI1 IIIpf Wen ist die AllfbewahrulIg tiber 
etwas gebrannter Ma l1e ia. 1m Bedarf (aile t od r 
filtrirt Illllll das erforderliehc Quantum abo 

A nwendtt1tg. Amylnitrit hewirkt Pul be chI nni-
gong und Erniedrirrl1nn- de Blutdrneke. Mao Iii t 1-"

Tropf n einathmeu b i halb ilig III Kope eljmcrz. Epi
lell"ic, A.ngina pcetori und A thma. Inocrli eh 1 
bis 2 Tropfell mehrmal tan-)ieh gegen intermitti
rende Fieber det Tropen. Man hUte ieb, an Amyl
nitrit nnvor ichtig zu ricchen! Hoeh ga ben: pl'V 

dosi ad inhalationem 0,25 g = gtt. V, prQ die = 1,0 g = gtt. XX: (Helv.). 
Amylnitrlt tertiares. (CHa)2 ' Ci Ho . C . 0 O. 1st dem vongen isomer und wird aus 

Amylenhydl'at (d ru terliiU'en Amylalkohol) dureh Einwirkung von sa\petrig I' aul' ana
log dem Aroylium nitro um bereitet. Soll, wie da Amylnitrit. die artcrielle pannung 
vp.rmindorn, abel' nicht so giftig sein wie di se. Eben 0 011 cs uuelt weniger zersetzlich 
scin. Dosis 5 Trollfen auf Zucker oder in Gelatinc-Kapseln. 
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Amylenum. 
Von den fiinf theoretisch moglichen Kohlenwasserstoffen der Formel CoRIO haben 

das sog. Iso-Amylen und des Pental arzneiliche Verwendung als Anasthetica gefunden. 

I. t Iso-Amylenum. Iso-Amylen. Valeren. FnseliH-Amylen. C~RIO' Mol. 
Gew.=70. Unter dem Namen "Amylen" schlechthin versteht man ein Gemisch von 
Kohlenwasserstoffen CoRIo, welches durch Wasserabspaltung aus dem Gahrungsamylalkohol 
dargestellt wird. 

Darstellung. Ein Gemisch gleicher Theile sorgfaltig gereinigten und entwas
serten Gahrungsamylalkohols (S. P. 1:30° C.) und geschmolzenen, hierauf wieder zerkleinerten 
Zinkchlorids werden in einer geraumigen Retorte, welche mit Kiihlvorrichtung und Vor
lage versehen ist, einige Tage sich selbst iiberlassen, darauf aus dem Sandbade der DestH
lation unterworfen. Das unter sorgfaltiger Abkiihlung gesammelte DestilJat wird mit ge
schmolzenem Calciumchlorid entwiissert, darauf im Wasserbade aus einer Retorte mit ein
gesetztem Thermometer rektificirt, wobei man nur die zwischen 30 und 400 C. iibergehenden 
Antheile auffangt. 

Eigenschaj'ten. Farblose, leicht bewegliche, eigenthiimlich atherartig riechende, 
siisslich schmeckende, neutrale FlUssigkeit, mit leuchtender Flamme brennend, leicht ent
ziindlieh. Spec. Gew. 0,660-0,670 bei 15° C.; Siedetemperatur 30-40° C. Enthiilt vor
zugsweise TrimethyIathylen (CR3)2 = C = CR - CHa, daneben Isopropylathylen und Me
thylathylathylen. Polymerisirt sich schon beim blossen Stehen in hOher siedende Kohlen
wasserstoffe wie Di-isoamylen (S. P. 1560 C.), Triisoamylen (S. P. 246° C.). 

PrUfung. 1) Es ist Riicksicht zu nehmen auf das spec. Gewieht, ferner die Siede
temperatur. 2) Wird Amylen mit dem gleichen Volumen Wasser geschiittelt, so darf dieses 
blaues Lackmuspapier nicht rothen. 

Anwendung. Als Inhalations-Anastheticum wie das folgende Praparat "Pental". 

II. t Amylenum (des Erganzb. Ap. V). Pentalum. Trimethylaethylenum. 
Reines Amylen. Pental. Trimethyliithylen. CoRlO' Mol. Gew. = 70. 

Dm'stellung. In ein mit guter KUhlvorrichtung versehenes Destillirgefass bringt 
man 3 Th. krystallisirte Oxalsaure, erwarmt im vVasserbade auf 60-90° C. und Iasst alsdauu 
durch einen Scheidetrichter einen diinnen, regelmassigen Strahl von reinem tertiiiren Amyl
alkohol (reinem Amylenhydrat) zufliessen. Letzteres spaltet sich sofort in TrimethyIathylen 
und Wasser CoHu . OR = R20 + CoRIO' Naehdem 30 Th. Amylenhydrat gespaJten sind. 
empfiehlt es sich, die Oxalsaure zu erneuern. - Man trennt das Uberdestillirte Trimethyl
athylen vom iibergegangenen Wasser, entwassert es durch geschmolzenes Calciulllchlorid und 
rektificil't aus dem Wasserbade. 

Eigenschaften. Fal'blose, leicht bewegliche, leicht fliiehtige, leicht entzlllldliche, 
mit leuchtender Flamme verbrennende Fliissigkeit, im Geruche dem Benzin iihnlich, aber 
etwas stechend, an SenfO! erinnernd. Spec. Gew. 0,667 bei 15° C. Siedepunkt 37-38° C. 
[Erganzb. Spec. Gew. = 0,69, Siedep. 39°C. >.] In Wasser unloslich, leicht loslich in 
Chloroform, Aether, Weingeist von 90 Proc. (nicht mit solehem unter 80 Proc.). L08t 
J od mit himbeerrother Farbe auf. Wird durch Einwirkung von salpetriger SaUl'e in das 
krystallisirende Amylnitrit verwandelt. Besteht aus reillem Trimethylathylen (CHa)2 = 
C=CR-CR3• 

PJ"Ufung. 1) Man beachte das specifische Gewicht, besonders den Siedepullkt. 
2) Das mit dem gleichen Volumen Pental geschlittclte Wasser darf blaues Lackmuspapier 
nicht rothen. 

Anwendttng. Durch V. MERING als Inhalations-Anastheticum empfohlen. Flir 
einen Erwachsenen werden 15-20 ccm verabreicht. Die Narkose tritt in etwa 60 Sekunden 
ein und solI nicht von liblen bez. drohenden Erscheinungen beg'leitet sein. Doeh sind 
schon Todesfalle beobachtet worden, also Vorsicht. Der Arzt beachte auch die Feuergefiihr
lichkeit des Praparates. 

19'" 
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Aufbewah'l'ung. In Glaseru von 30 cem Fassungsraum, die mit guten Korken 
verschlossen sind, an einem moglichst kiihlen Orte vorsichtig. Die verschlossenen 
Flaschen sind mit einem Gelatine-U'berzug zu versehen. Der Apotheker mustere seinen 
Vorrath haufig, damit er nicht, wenn Pental verordnet wird, leere Gefasse vorfindet. 

Amylenum hydratum. 
t Amylenum hydratum (Germ.). Amylenhydrat. Tertiiirer Amylalkohol. 

Dimethylilthylkarbinol. Amylene Hydrate. CaHll • OH. Mol. Gew. = 88. 
DarsteZZung. Man fiihrt 300 ccm Amylen durch Schiitteln mit 600 ccm abge

kiihlter Schwefelsaure (aus 1 Vol. konc. Schwefelsaure und 1 Vol. Wasser gemischt) unter Ver
meidung jeder Erwarmung in Amylschwefelsaure iiber, trennt deren Losung von bei
gemengten Kohlenwasserstoffen durch Scheidetrichter uJj.d Filtration und destillirt das 
Filtrat mit iiberschiissiger Natronlauge oder Kalkmilch. Das iiberdestillirte Amylenhydrat 
wird vom Wasser getrennt, mit frisch gegliihter Potasche entwassert, darauf rektificirt, wobei 
die zwischen 100 und 1030 C. iibergehenden Antheile aufgefangen werden. 

1) C6H10 + ~SO~ = C5H11 . S04,H. 2) C5H11S04H + 2KOH = ~O + KgS04 + C5Hn OH. 
Eigenschaj'ten. Eine wasserkIare, olartig fiiessende, in der Warme vollig fiiich

tige Fliissigkeit von durchdringendem Geruch, der zngleich an Kampher, Pfeff'erminzOl 
und Paraldehyd erinnert. Spec. Gew. bei 150 C. = 0,815 - 0,820. Siedep. 102,50 C. In
folge Anziehung von Wasser aus der Luft kann der Siedepunkt etwas sinken. Germ. 
normirt ihn von 99-1030 C. Durch Abkiihlung erstant es bei -12,50 C. zu langen, 
nadelformigen Krystallen, welche bei -120 C. schmelzen. Loslich in etwa 8 Th. Wasser 

von 15° C.; die gesattigte Losung triibt sich beim Erwarmen. Mit 
(CHa)2 > C. OH Alkohol, Aether, Chloroform, Benzin, Glycerin und fetten Oelen in q,H5 

AmyJenhydrat. jedem Verhaltnisse mischbar. 1st hygroskopisch, d. h. es zieht aus der 
Luft Feuchtigkeit an, womit ein Sinken des Siedepunktes verknUpft ist. 

Seiner chemischen Beschaff'enheit nach ist es reines Dimethylathylkarbinol. 
P'ritj'ung. 1) Bestimmung des spec. Gewichtes und des Siedepunktes, Ernie

drigung des Siedepunktes weist auf unzulassigen Gehalt an Wasser hin, von welchem 
nur Spuren zulassig sind. ErhOhung des Siedepunktes kann durch Gehalt an Gahrungs
Amylalkohol bedingt sein, der bei 1310 C. siedet. 2) 1 Th. lose sich in 8 Th. Wasser von 
gewohnlicher Temperatur kIar. Nicht geloste Antheile konnen aus Kohlenwasserstoffen 
(Amylen) bestehen. Die Losung flarf blaues Lackmuspapier nicht rothen. 3) Wird eine 
Losung von Ig Amylenhydrat in 20ccm Wasser mit 2 Tropfen Kaliumpermanganatlosung 
(1 : 1000) versetzt, so darf innerhalb 10 Minuten Entfarbung nicht eintreten (Aethyl
alkohol, Gahrungs-Amylalkohol und deren Aldehyde). 4) Wird die wasserige Losung 
(1: 20) mit amruoniakalischer Silbernitratlosung 10 Minuten im Wasserbade erwarmt, so 
darf Reduktion nicht eintreten (Aldehyde). 

Aujbewahrung. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig. In nicht zu grossen Gefassen. 
Wegen der hygroskopischen Eigenschaften sind gute Korkstopfen als Verschluss zu 
empfehlen. 

Anwendung. Vorzugsweise als Hypnoticum angewendet. Herzthatigkeit und 
Athmung sollen wahrend der Hypnose nicht wesentlich beeinfiusst werden. 2 g Amylen
hydrat sollen die gleiche hypnotische Wirkung haben wie 1 g Chloralliydrat. Am zweck
massigsten innerlich in wasseriger Losung, bez. abends vor dem Schlafengehen mit Bier. 
- Ferner an Stelle von Bromkalhim bei EpiIepsie. 

Grosste Einzelgabe: 4,0; grosste Tagesgabe 8,0 (Germ.). Man beachte die 
Schwerloslichkeit des Praparates und verwende stets so viel Wasser, dass vollige Auflosung 
eintritt. Es sind FaIle vorgekommen, in denen der Patient mit dem letzten Arzneireste zu 
viel Amylenhydrat, welches ungelost war, auf einmal erhalten hat. 
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Amylum. 
Starkemehl. Kraftmehl. Satzmehl. Amidon. Fecule. Starch. 
Die Starke entsteht unter dem Einflusse des Lichtes aus Wasser und Kohlensaure 

der Luft in den Chlorophyllkornern der Pflanzen: 6C02 + 511g0 = C6R100 5 + 120. 
Wenn auch sicher der Vorgang viel komplicirter ist, so lasst sich die Entstehung der 

'starke doch durch diese Gleichung veranschaulichen. Diese so gebildete Starke (Assimila
tionsstarke) wandert zu den Orten ihres Verbrauches in der Pflanze und wird dabei zu
weilen voriibergehend feinkornig niedergeschlagen (transitorische oder Wanderstarke), oder 
sie wird in bestimmten Organen (Samen, Rhizomen, Stammen, Wurzeln, Knollen etc.) ffir 
die neue Generation oder bei ausdauernden Pflanzen fUr das nachste Jahr aufgespeichert 
(Reservestarke). - Nur die letztere wird in so grosser Menge abgelagert, dass sie im Grossen 
gewonnen werden kann aus Samen (Weizen, Reis, Mais) oder Stammen (Sago, KaItoffel). 

Darstellung. Die Kartoffeln werden gewaschen, mittelst Maschinen zerrieben und 
die Starke in Trommeln ausgewaschen, gereinigt und getrocknet, oder man schneidet die 
Kartoffeln in Sr.heiben, schiittet sie in Raufen, lasst gahren und wascht direkt aus. Das 
Reinigen der Starke geschieht durch Absetzenlassen und Auswaschen oder durch Centri
fugiren. 

Zur Gewinnung der Weizenstarke verwendet man das Mehl oder die ganzen Korner. 
Das erstere wird mit Wasser zu einem Teig geknetet, dieser in Sieben ausgewaschen, das 
abfliessende "Starkewasser" in einem "Absiissbottich" absetzen gelassen, ein Rest noch in 
der Starke vorhandenen Klebers etc. durch Gahrenlassen entfernt, von neuem ausgewaschen, 
absetzen gelassen und getrocknet. Verwendet man die ganzen Korner, so werden diese in 
Wasser eingeweicht, zwischen Walzen zerquetscht und mit Wasser zu einem diinnen Brei 
gemengt, den man gahren lasst. Durch Ausdriicken, Kneten und Waschen in Raarsieben 
sondert man dann die Starke ab und reinigt sie. 

Da beim Reis und auch beim Mais die einzelnen Starkekornchen sehr fest mit ein
ander verkittet sind, so ist es nothwendig, sie aufzulockern, was durch Behandeln mit 
Laugen oder mit Sauren geschieht. 

Nigenschaj'ten. Das StRrkemehl (C6RlO0 5)X bildet mehr oder weniger rundliche, 
nur durch gegenseitigen Druck in der Zelle kantige Korner, die das Licht doppelt brechen 
und zwischen gekrenzten Nikols ein schwarzes Kreuz zeigen, dessen Arme sich im orga
nischen Centrum des Kornes schneiden. Man nimmt an, dass das einzelne Korn nach Art 
der Spharite aus schichtweise radial angeordneten, nadelformigen, einzelnen Individuen be
stehe. Die um den Kern geordneten Schlchten sind nicht gleichformig, sondem es wechseln 
wasserarmere und wasserreichere Schichten mit einander ab, die aber unter dem Mikroskop 
nicht immer zu erkennen sind. Die Grosse ist sehr wechselnd (5. unten bei den einzelnen Arten). 

Die Korner sind entweder einfach, dann mehr oder weniger rundlich (Weizen) ode! 
zusammengesetzt (Reis), d. h. eine grossere oder geringere Anzahl Korner sind in einem 
Leukoplasten entstanden, oder es kommen einfache und zusammengesetzte neben einandcr 
vor (Kartoffel). 

Trockne "Randelsstarke" enthalt 15-18 Proc. Wasser, sogen. "griine Starke" durch
schnittlich 45,5 Proc., indessen ist sie im Stande, -bis 80 Proc. zuriickzuhalten. Sie lasst 
sich dann nicht sieben, sondem ballt zusammen. Solche Starke trocknet man; vollstandig geht 
das Wasser erst bei 125-135° C. weg. Vollig trockne Starke ist dann sehr hygroskopisch. 

Durch warmes Wasser von 50-80° C. quillt die Starke auf nnd bildet einen "Kleister" 
ohne zunachst eine Losung zu bilden. Diese entsteht erst bei langerem Kochen, oder 
Kochen unter Druck oder unter dem Einfluss von Quellungsmitteln (Chlorzink, Chlormag-
nesium, Jodkalium, Natron- und Kalihydrat etc.). -

Als Reagens auf Starke benutzt man Jod, womit die einzelnen Komchen sich mehr 
oder weniger blau oder violett, in seltenen Fallen mehr rothbraun farben. Die Farbung 
verschwindet beim Erwarmen, tritt beim Erkalten wieder auf. Reducirende Substanzen und 
Alkalien zerst1iren die blaue Farbe. Ais Reagens benutzt man Jodwasser oder Jodjod-
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kalium (3 g KJ. 1 g J. 60 g H20). Nothwendig ist die Anwesenheit von Wasser und Jo(l
wasserstoff, der im Reagens nie fehIt. Die Reaktion ist noch bei 1 J auf 500000 Starke 
deutlich. Starke oder Starkelosung ist daher auch das beste Reagens auf Jod. Der ent
stehende blaue Korper is Jodstarke: (C24H4002oJ)JH. Ueber das Verhalten der Starke beim 
Erhitzen verg!. Dextrin. 

Pharmacelltische Verwendung finden: Amylum Tritici (Germ. Brit. Austr. Gall. 
Relv.). Amylum Oryzae (Helv. Erganzb. Brit.). Amylum Zeae (Brit. U-St.). Amylum 
Solani (Erganzb. Gall.). Amylum Mllrantae (Erganzb. Gall. Austr.). 

Amylum Tritici kommt in verschiedenen Formen in den Handel, als prismatische 
oder cylindrische bis fingerdicke Stabchen (Tafel-, Strahlen-, Krystall- und Stengelstarke 
etc.), oder fUr Zwecke der Wasche mit verschiedenen Zusatzen (Ultramarin, Ocker, Borax, 
Stearin). Fiir den pharmaceutischen Gebrauch ist nur die in ]'orm eines feinen Pulvers 
vorkommende reine Starke zuzulassen. 

Gute Weizenstarke besteht aus 82-85 Proc. Starkekornchen, 14-18 Proc. Wasser, 
0,1-0,15 Proc. Kleber, 1,0-1,5 Proc. vegetabilischer Faser und 0,05-0,08 Proc. Asche. 

Amylum Oryzae kommt ebenfalls in kantig-prismatischen StUcken odel" in Brockenform 
(nSchafchen") und als Pulver in den Handel. Rier gilt bezilglich der Verwendung dasselbe. 

Arrow-Root. Mit diesem Namen (eng!. arrow root = Pfeilwurz, oder aus dem brasi
lianischen arrarusa [Starkemehl der Maranta arundinacea]) bezeichnet man eine ganze Anzahl 
aus verschiedenen Pflanzen gewonnener Starkemehle, die, medicinisch verwendet, als flir 
Kinder leicht verdaulich und besonders nahrhaft eines uuverdienten Rufes geniessen (vgl. 
unten die Uebersicht der wichtigsten Sorten). 

Sago ist das aus dem diinnwandigen Mark mancher Palmen (Metroxylon Rumphii 
Mart., M. laeve Mart. und anderen Arten, ferner Arenga saccharifera Labil!., Caryota urens 
L., Borassus flabelliformis L., Chamaerops-Arten) und einiger Cycadeen durch Auswaschen 
gewonnene Starkemehl. Der bei uns verwendete Sago wird "geperlt", indem man die 
nicht vollig trockne Starke durch Siebe in Form kleiner Kornchen treibt und diese dann 
durch Rollen abrundet. Gewohnlich werden die Kornchen dann noch durch Erhitzen auf 
Pfannen oberflachlich verkleistert. Solcher Palmensago ist bei uns selten im Handel, man 
verwendet dafilr (unter dem Namen Sago) meist Tapioca (s. uuten), oder macht Sago aus 
Kartoffel- oder Weizenstarke; auch Batatenstarke wird verwendet. 

Uebersicht der wichtigsten Stiirkearten. 
a) Starke aus Gramineenfriichten. Getreidestarke. 

1) Weizenstarke. Amylum Tritici (aus den Friichten von Triticum sativum 
Lam.) besteht aus zwei Formen von Kornern, die durch wenig Uebergange verbunden sind. 
a) Grosskorner, im Umriss rund, zuweilen schwach geschweift, dicklinsenformig. Kern 
central. Schichten sehr selten andeutungsweise zu sehen. Auf der Seitenansicht wird 

Fi . 53. A m)'lum Tritici. FiS. M. Am),lum. ~1i. , 

bei den meisten Kornern ein dunkler Spalt sichtbar. Grosse 30-45 ft (meist 30-40 fL) . 
b) Kleinkorner, rundlich oder oval, selten in ein Spitzchen verschmalert. Grosse 2-10 fL 
(meist 5-7 fL). Fig. 53. 

2) Roggenstarke. Amylum Secalis (aus den Friichten von Secale cereale L.), der 
vorigen sehr ahnlich, aber Gross- und Kleinkorner durch viele Uebergange verbunden, 

Anmerkung. Die Figuren 53-71 sind sammtlich 350 Mal vergrossert. 
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Schichtung bei den grossen Kornern bisweilen deutlich zu sehen, dieselben oft mit mehrstrah
ligem Spalt in der Mitte. Grosskorner 25-60 fl (auch 70 fl) (meist 25-40 flY. Mittlere 
Korner 10-25 fl. Kleinkorner 3-10 fl. Fig. 54. 

3) Gerstenstiirke. Amylum Hordei (aus den Friichten von Hordeum sativum 
Jessen). Den vorigen iihnlich, wenig Zwischenformen zwischen Gross- und Kleinkornern. 
Spalt im Centrum seltner und weniger deutlich wie beim Roggen, Schichtung haufig 
zu erkennen. Grosse der Grosskorner 15-30 fl (selten 40) fl, meist 20-28 fl. Klein
korner wie beim Weizen. Charakteristisch sind zuweilen vorkommende nierenformige 
Korner. Fig. 55. 

F ig. 55. ,lm)'ll1m Hordei. Fig, 56. Amylum )lnydiB. 

4) Maisstiirke. Amylum Maydis (aus den Friichten von Zea Mays L.). Korner 
ziemlich gleichmassig, 10-15 fl (selten 30 fl und mchr) gross, meist durch gegenseitigen 
Druck mehr oder weniger kantig im Umriss, seltener rundlich, meist mit centralem Spalt 
oder kleiner centraler Hohlung, Schichtung sehr selten erkennbar. Wenige rundliche 
Kleinkorner. Fig. 56. 

5) Haferstiirke. Amylum Av enae (aus den Friichten von Avena sativa L.). Be
steht ebenfalls vorwiegend aus kantige.n ~ornern, die aber d~rch den Zerfall grosser, zu
sammengesetzter Korner entstehen. Dle emzelnen Kornchen smd 5-7 (-12) fl gross. Da
neben finden sich haufig noch nicht zerfallene, grosse, ovale, zusammengesetze Korner. 
Ferner fallen einzelne Korner von Spindelform auf. Fig. 57. 

Fig. 57. Ilmylum A~ nn . Fig. 58, Amylum OryzM. 

6) Reisstiirke. Amylum Oryzae (aus den Friichten von Oryza sativa L.). Der 
vorigen iihnlich, die Theilkornchen der zerfallenen grossen Korner messen aber nur 2-10 fl, 
meist 3-6 fl. Daneben finden sich ebenfalls meist die grossen, nicht zerfallenen Korner, 
solche von spindelformiger Gestalt fehlen. Fig. 58. 

b) Starke aus Leguminosensamen. 
7) Bohnenstarke. Amylum Phaseoli (aus den Samen von Phaseolus vulga

rIS L,J. Besteht aus bohnenformigen, eiformigen oder etwas nierenformigen Kornern, 
die einen gross en , iistigen, schwarzen Langsspalt haben. Schichtung deutlich. Lange 
der Korner 20-40 (-50) It. Breite 10-35 fl. Daneben finden sich kleine, runde oder 
rundlich-eiformige Korner. Fig. 59. 

8) Erbsenstarke. Amylum Pisi (aus den Samen von Pisum sati vum L.). Form 
der Starkekornchcn ziemlich wechselnd, eiformig, nierenformig, rundlich, oft seitwiirts mit 
Auftreibungen. Schichtung mpist deutlich. Der Spalt fehlt oder ist doch weniger deutlich 
wie bei del' vorigen. Lange der Korner 30-60 I', meist 30-50 fl. Breite 20-35 I' bei 
den mehr oder weniger gestreckten Kornern. Fig. 60. 

9) Linsenstarke. Amylum L entis (aus den Samen von Lens esculenta Mnch.). 
Die Korner stehen der Form nach zwischen 7 und 8, es finden sich bohnenfiirmige mit 



296 Amylum. 

starkem Spalt und mehr rundliche ohne oder mit schwachem Spalt. Lange 30-40 ft, 
Breite 12-30 p.. Fig. 61. 

Fiz_ 5D. Amylum ""hR~ oli, Fig GO ,\m yllltn Pisi 

c) Starke aus anderen Fruchten. 
10) Bananenstarke. Amylum Musae, Guyana-Arrowroot (aus dem Frucht

fleisch von Musa paradisiaca L. und M. sapientum L.). Form der Korner recht 
unregelmassig und wechselnd, rundlich, eiformig, rundlich eckig, keulenformig, hornformig 
gebogen etc. Besonders charakteristisch sind die in dcr Handelswaare abel' meist auseinander
gefallenen Doppelkorner, die aus zwei gekriimmten Theilkornern bestehen. Schichtung meist 
zu erkennen. Korn excentrisch. Grosse 25-60 p., meist 30-40 p.. Daneben kommen 
kleine rundliche Korner vor, die 4-10 ft gross sind. Fig. 71. 

d) Starke aus unterirdischen Pflanzentheilen. 
11) Kartoffelstarke. Amylum Solani (aus den Knollen von Solanum tubero

sum L.) Korner von wechselnder Gestalt und Grosse und doch sehr charakteristisch; sie 
sind rundlich, oval, eiformig, abgerundet-eckig, fast lap pig mit eingebogener Contour, Kern 
excentrisch und bei den nicht rnnden Kornern am schmaleren Ende liegend. Spalt selten. 
Schichtung deutlich. Korner zuweilen auch zu 2 und 3 zusammengesetzt. Grosse von 
wenigen p. bis zu 100 p. und dariiber. Fig. 62. 

1· ~. 01. .. \mylulII IA'Ut!:-t. 

Fig 62 . .t\my lum _ ohll1i. 

12) Marantastarke. Amylum Marantae, Arrowroot der Arzneibiichcr, 
Kraftmehl (unter diesem Namen jetzt auch oft die vorige), Westindisches, Jamaika-, 
Bermudas-, St. Vincent-Arrowroot (aus den Rhizomen von Maranh arundinacea L. 
und einiger anderer Arten). Form der Korner ahnlich wechselnd wie bei der vorigen. 
Kern viel weniger excentrisch wie bei 11, Spalt klein aber deutlich. Schirhtung meist 
deutlich. Grosse 40-60 ft, zuweilen noch grosser, daneben vereinzelt viel kleinere Korner. 
Fig. 63. 

13) Manihotstarke. Amylum Manihot, Manioc, Cassava, Tapioca , Brasi
lianisches, Bahia-, Rio-, Para-Arrowroot (aus den Wurzelknollen von Manihot 
utilissima Pohl und einiger anderer Arten). Wird meist von aus 2 Theilkornern be
stehenden zusammengesetzten Kornern gebildet, die aber in der Handelswaare zerfallen 
sind. Die Kornchen sind daher von der Seite gesehen ungefahr halbkugelig (paukenformig), 
von oben und unten rund. Meist ein centraler Spalt vorhanden, von dem gegen die Bruch-
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flache sich oft ein paar divergirende Linien ziehen. Schichten schwer und nicht immer 
zu sehen. 15-36 ,u. Ausserdem Kleinkorner, die 5-15 (.1, messen. - Fast aller Sago 
des Handels wird gegenwartig von dieser Starke geliefert. Fig. 64 und 66. 

Fig. G.t. Amy lum )1:lIIihot 

Fig 65 Amylum )Ianih t, 
hallJ lW tlvllt'fI 

14) CurcuDlastiirke. Amylum Curcumae, Ostindisches Arrowroot, Tik
mehl, Tikhu-mehl, Bombay-, Malabar-, Tellichery-Arrowroot (aus den Rhizo
men von Cu~cuma angustifolia Roxb. und einiger verwandter Arten). Korner flach, 
von der brelten Flache gesehen ungefahr eiformig, die breite Seite oft etwas rundlich ab
gestutzt, die Spitze oft vorgezogen, in dieser del' N abel. Schichtung zart, abel' deutlich. 
Von del' schmalen Seite gesehen sind die Korner fast stabformig, oft zu mehreren an
einander liegend. Die Korner sind 30-60 It lang, 20-35 It breit. N eben diesel' cha
rakteristischen Form finden sich kleine Korner von wenig konstanter Form. Fig. 66. 

Fig. G6. Amyllllu Urc."Uln::,w, Fil;t. 67, .\m.,"lmn (".mn:\{" 

15) Cannastiirke. Amylum Cannae, Tolomanstarke, Queensland-Arrow
root, Neu-Siidwales-Arrowroot (aus den Rbizomen von Canna edulis Edw., 
Canna indica L. etc.). Hat die grossten Korner und ist dadurch charakterisirt. Sie 
sind dicklinsenformig, del' Umriss ist rundlich, elliptisch, eiformig, zuweilen etwas unregel
massig und sich den Formen von 14 nahernd. Del' Kern am spitz en Ende. Schichtung 
deutlich. Sie erreichen eine Grosse von 100-130 (.1,. Die kleinsten, meist ovalen Korner 
messen etwa 20 (.1,. Fig. 67. 

16) Batatenstiirke. Amylum Batatae, Brasilianisches Arrowroot (aus den 
Knollen von Batatas edulis Chois.). Korner denen del' Manihotstarke ziemlich ahnlich, 
ebenfalls meist aus Doppel- odor Drillingskornern zerfallen. Ein rundlicher Kern oder 
strahliger Spalt. Schichtung zart und nicht immer zu erkennen. Grosse 15-40 fl, nur 
ausnahmsweise grosser, meist 20-30 (.1,. Fig. 68. 

17) Erythroniumstiirke. (Aus den Zwiebeln von Erythronium dens canis L., 
in Japan officinell.) Die Korner dick linsenformig, im Umriss rundlich, ausgebuchtet, an 
11. erinnernd. Kern oft seitlich excentrisch, Spalt meist rundlieh. Schichtung zart abel' 
deutlich. Meist Einzelkorner, sehr selten aus wenigen zusammengesetzte Korner. Ueber
gange von den runden, nur wenige It messenden Kleinkornern zu den grossen, bis 70 (.1, 

messenden Kornern vorhanden. Fig. 69. 
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e) Starke aus oberirdischen Achsen. 
18) Sago. Amylum Sago (aus dem Grundparenchym des Stammes von Me

troxylon Rumphii Mart. und M. laeve Mart.). Korner meist zusammengesetzt und 
zwar so, dass einem grossen Theilkorn ein oder mehrere, meist viel kleinere Theilkorner und 

Fij:. 68_ Amylum Batntlle. Fig. 69. .Imyhlm Er~·' hronll 

gewohnlich an der dem Kern entgegengesetzten Seite ansitzen. Der Theil des Haupt
kornes, dem das Theilkornchen ansitzt, ist oft etwas vorgezogen. In der Handelswaare 
sind die klein en Theilkornchen gewohnlich abgefallen und das Hauptkorn zeigt die Ab
bruchstellen. Das Hauptkorn von wechselnder Gestalt, aber wohl stets gestreckt. Kern 
am einen Ende. Schichtung meist deutlich. Daneben kommen einfache, eirunde oder ovale 
Korner vor. Grosse 30-60 (-t, selten grosser. Fig. 70. 

Fig, 70. .\m)"lunl M tro:cyJi, 

Priijung. Die Priifung erstreckt sich 1) auf die Bestimmung des Aschengehaltes. 
Man verbrennt etwa 10 g bei kleiner Flamme zu schwarzer Kohlenmasse, entfernt von der 
Flamme, zerdriickt die Kohle, lasst einige Stun den an der Luft stehen und fiihrt die Ver
aschung bei starkerer Flamme zu Ende, ev. mit etwas Ammoniumnitrat. Der Aschegehalt 
reiner Starke betragt nicht iiber 0,2 Ofo, die Arzneibiicher lassen etwas hohere Zahlen zu 
(1 010). Hoherer Aschengehalt kann durch Unreinigkeiten (Staub) bedingt sein, aber auch 
dnrch Verfalschung mit Gips, Magnesit, verwittertem Natriumsulfat etc. 2) Auf die mikrosko
pische Untersuchung bei etwa 300 >< Vergrosserung. 3) Auf die Fahigkeit, einen neutralen 
Kleister zu bilden, doch ist zu bemerken, dass Weizen- und Kartoffelstarke haufig sauer, 
Reis- und Maisstarke alkalisch reagiren infolge eines geringen Gehaltes an den bei der 
Fabrikation verwandten Sauren oder Laugen. Die Temperatur, bei der die einzelnen Sorten 
zu verkleistern beginnen und die Verkleisterung beendigt ist, ist verschieden: 

nach LIPPMANN. 

\DeUtliCheS I Begillllende I Yollkommene I I Delltliches I Beginllende I Vollkommene 
Allfquellen YerkleiS~~~ng Verkleisterung Aufquellen Yerkleisterung Verkleisterung 

·c. 

Roggen 

I 
45 

I 
50 

I 
55 

I 
Mais 50 55 62,5 

Reis 53,7 58,7 61,2 Weizen 50 65 67,5 
Kartoffel 46,2 58,7 32,5 ~1aranta 66,2 66,2 70 
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4) Bestimmung des Wassergehaltes, die man durch Trocknen einer gewogenen 
Menge bei kiinstlicher Warme vornimmt, wobei zu beachten ist, dass trockene Starke 
rasch wieder Wasser annimmt. Bestimmung nach anderen, annliliernden Methoden vergl. 
HAGER-FISCHER-HARTWICH, Kommentar I p. 302. 5) Mit kaltem Wasser angerieben, 
darf das Filtrat sich mit J od nicht blauen, andernfalls ist der Starke, um sie zu formen, 
Kleisterwasser zugesetzt. 

Roggenmehl und Weizenmehl. Es wird hiiufig verlangt, von einem Mehle zu 
sagen, ob es Roggen- oder Weizenmehl oder ein Gemenge beider ist. 1m ersteren Fall ist 
auf die oben angegebenen Unterschiede der Starkekorner zu achten: die Korner des Rog
gens werden etwas grosser, sie zeigen hiiufig einen strahligen Spalt; Schichtung oft deut
lich, Gross- und Kleinkorner durch viele Uebergange verbunden. Auch die Verkleisterungs
temperatur (vgl. oben) ist festzustellen. 

Viel schwieriger ist der zweite Fall und dabei das Hauptgewicht auf die Unter
suchung der in keinem Mehle fehlenden Gewebselemente der Getreidekorner zu legen. Man 
entfernt zunachst die storende 
Starke, indem man 4 g des Mehles 
mit 200-300 ccm 4 proc. Salz
saure (unter Ersatz des verdunsten-
den Wassers) eine Stunde lang 
kocht, dann 12 Stunden in einem 
Spitzglas absetzen lasst und nun gil 
sowohl den Schaum, wie den Bo
densatz mikroskopisch priift. 1m 
Schaum findet man besonders die 
Haare des Bartes der Fruchtschale : 

Fig. 72. (Nach MOELLER.I 
Q,uel'ZellellSchich t des \Veizens. 300 Mal vergrossert. 

die3e sind bei beiden einzellig, beim Weizen ungewohnlich dickwandig, 500-700 ft lang, 
etwa 15 ft dick, die Wanddicke betragt 3,5-9,5 ft, der Durchmesser des Lumens 1,5-3,5 ft, 
dasselbe ist also fast immer enger wie die Dicke der Wand. Beim Roggen sind die Haare 
60-500 ft lang, 9-22 ft breit, die Wanddicke betragt 3,5-4,5 ft, der Durchmesser des 
Lumens 3,7 -7,5 ft, selten mehr, das Lumen ist also fast immer weiter wie die Dicke 
der Wand. 

Ferner dient zur Unterscheidung die "Querzellenschicht" der Fruchtschale. Ihre Zellen 
sind bei beiden Friichten in der Form gleich, aber beim Weizen stossen die Zellen liicken
los aneinander und die Wand an 
den kurzen Seiten ist diinner 'wie 
die an den langen, beim Roggen 
sind die Zellen an den Enden meist 
abgerundet, lassen also Intercellular
raume zwischen sich, ferner sind 
diese abgerundeten kurzen Wande 
dicker wie die langen und selten 
getiipfelt. Fig. 72 und 73. 

Zur Erkennung von Roggen
mehl kann man ferner auch die 
Kleberzellen benutzen, die hier meist 
blau, beim Weizen farblos sind. Zur 
Erkennung schiittelt man das Mehl 
mit Chloroform und untersucht den 
Bodensatz, der bei Roggen mehr 
oder weniger griin ist. 

gu, 

Fig.n. (Na~h MOELLER.) ,;. 
Querzellenschicht des Roggen.. 300 ~Ial vergrossert. 

Aufbewahrung. Starke und starkehaltige Gemische (Nahrmehle) miissen wegen 
ihrer Neigung, aus der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen, in wohlverschlossenen Gefassen an 
cinem trockenen Orte aufbewahrt werden. 

Anwendung. In Form eines fliissigen Kleisters (1 : 50) als reizmilderndes Mittel, 
in Klystieren bei Durchfall etc., als Antidot bei Jodvergiftung. - In Substanz als Exci
piens fUr starkwirkende Arzneimittel (z. B. Jodoform), zum Konspergiren von Pillen, als 
Streupulver auf nassende Flechten und bei Hautjucken. - Arrowroot gilt als besonders 
leicht vel'dauliches N ahrungsmittel bei Kindern und Rekonvalescenten. 

Amylum solubile; Losliche Starke; Amylogen. Man erhalt es durch Behandeln 
von Starke mit der 6-8 fachen Gewichtsmenge 1 proc. Kalilauge in der Kalte, dann im 
Wasserbade bis zur Diinnfliissigkeit, zuletzt langeres Kochen, Filtriren, N eutralisiren mit 
Essigsaure und Ausfallen mit Alkohol. Durch wiederholtes Losen in 'Vasser und Fi1l1en 
mit Alhohol erzielt man ein wasserlosliches, weisses Pulver, welches mit J od rein blaue 
Farbung giebt. 
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Glanzstllrke. 1) fliissige: Borax, Gummi, Stearin je 2 Th., Glycerin 5 Th., Wasser 
49 Th., setzt man umgeschiittelt der 8fachen Menge Starke vor dem Kochen zu. 

2) Pulver. Weizenstarke 2 Th. werden in geschmolzene Stearinsaure 1 Th. einge
tragen, die erkaltete Masse gepulvert_ 

3) Stearinsaure 300 Th. werden auf einem Reibeisen zerrieben, mit Borax 100 Th., 
Kochsalz 10 Th., arabischem Gummi 50 Th., Weizenstarke 400 Th. innig gemischt. (Buchh.) 

Glyceritum A.myli D-St. Glycerite of Starch. Maisstarke 10 g werden mit Wasser 
10 ccm angerieben, mit Glycerin 80 g vermischt und bei hiichstens 1440 C. zu einer durch
scheinenden Masse verarbeitet. 

Klebemittel fUr Photographien. 1) Starke 3 Tho, Zucker 1 Th. verriihrt man 
in einer Lilsung von arabischem Gummi 4 Th. in etwa der 10fachen Menge Wasser und 
erhitzt im Dampfbade bis zur villligen Verkleisterung. 

2) Collodine, Triticine, ist mittelst Alkalien lilslich gemachter Starkekleister 
(verg!. Amylum solubile). 

3) STAFFORT'S White Pasta ist Kleister aUB Dextrin und Starke mit Zusatz von Bor
siiure, Glycerin und Thymol. 

Klebmittel fiir Schilder auf Glas, Metall etc. Zu einer erkalteten Lilsung von 
100 g Laugenstein giebt man Roggenmehl 500 g, riihrt mit Wasser q. s. zum Kleister und 
setzt erwarmten venet. Terpentin 5 g und 1 Esslilfi'el Essigsaure zu. (Pharm. Ztg.) 

Mucilago Amyli, Decoctum Amyli. Stiirkekleister. Zu Starke 1 Th. mit Wasser 
2 Th. verrieben giesst man unter bestandigem Riihren allmahlich siedendes Wasser 97 Th. 

PlllYis exsiccans, Form mag. Bero!. Starke, Zinkoxyd je 25 g. 
PulYis inspersorius HEBRA, HEBRA'S Einstreupulver: Talk, Veilchenwurzel je 5,0, 

Zinkoxyd 6,0, Weizenstarke 84,0. . 
Reispuder, Poudre de Riz. (Buchh.) Reisstarke 750 Th., Veilchenwurzelpulver 

250 Th., Rosengeraniumill 2 Th. 1st ein Zusatz von Zinkweiss erwiinscht, so verreibt man 
dieses - 100 Th. - mit der Veilchenwurzel und schlagt das Ganze durch ein feines Sieb. 

Schminkpllder (Buchh.) Starke 200 g, Veilchenwurzel 100 g, Talcum 700 g, 
Rosenill 10 Tropfen. 

SchweissplllYer. (Buchh.) Alaun, Tannin je 115 Th., Borax 175 Th., Starke 
585 Th., Orangenschalenill 10 Th. . 

Stllrkeglanz, tliissiger. Walrat, Arabisches Gummi, Borax je 1 Th., Glycerin 
21/2 Th., Wasser 241/2 Th. 3 Theelilfi'el auf 1/4 Pfund Starkekleister. 

Stllrkekleister; Stlirkekitt. 1) Starke 10 Th., Wasser 10 Th. versetzt man unter 
Dmriihren mit siedendem Wasser 100-150 Th. Vorheriges Vermischen der Starke mit 
5-10 Proc. Weizen- oder 15-20 Proc. Roggenmehl erhiiht die Klebkraft, ein geringer Zu
satz von Alaun, Borax oder Karbolsaure die Haltbarkeit. 

2) Eine siedend heisse Losung von Leim 4 Th. in Wasser 80 Th. giesst man unter 
Umriihren in einen heissen Kleister aus Starke 30 Th. und Wasser 200 Th., kocht einige 
l\Iinuten und fiigt Karbolsiiure 2 Th. hinzu. Besonders fiir Papier, Pappe, Leder. 

StllrkelOsung, haltbare, zur Analyse. Starke 5 g, Quecksilberjodid 0,01 g mit 
Wasser 30 ccm verrieben, giesst man in 11 siedendes Wasser, kocht 3 Minuten und lasst 
erkalten. Die Empfindlichkeit 1: 3500000 solI sich jahrelang halten (MUTNIANSKI). 

Alcarnose. Nahrmittel aUB Kohlehydraten, Fleisch- und Gemiisealbuminosen und 
Fleischextraktivstofi'en. 

Ambrosia. NahrInittel aUB Kastanien-, Kartofi'el-, Linsen-, Bohnenmehl und Vanille. 
Apparatine, zum Appretiren, wird durch Eintragen von Pottaschelilsung in er-

wiirmten Kleister gewonnen. 
Apparatine, GERARD'S ist durch N aHa lilslich gemachte Starke. 
Gilltinin ist eine wiisserige Lilsung des vorigen. 
Arrowroot-Biscuit von HUNTLEY & PAHNERS, enthiilt verdauliches Eiweiss, Fett, 

Kohlehydrate, Mineralstofi'e (Phosphate). 
Backpulver, GAEDICKES, enthiilt saUTes Calcium- und Magnesiumphosphat, Natrium

bikarbonat, Kochsalz und Mehl. 
Backmehl, LIEBIG'S selbstthlitiges, besteht aus Natriumbikarbonat 8,4 Th., Wein

stein 18,8 Th., Weizenmehl 1000 Th. 
Blutspeien-HeilmitteI, WORTMANNS, eine Mischung mehrerer Mehle mit Zucker, 

Kochsalz, Kakao. 
Corn starch und Patent Corn-tlollr, ferner Maizena, Dureya's, ein Nahrmittel, 

sind l\faisstarke, Mexikanisches Mehl von DR. BENITO DEL RIO ebenfalls. 
DamenpulYer (Gesichtspuder), von PAGENKOPF, besteht aus Starke, kohlensaurer 

Magnesia, Borax. 
EntfuselungsplllYer von PLATTNER, enthalt Starke, Eiweiss und Milchzucker. 
Feuerschutzstiirke, Apyrinstiirke, zur Verminderung der Feuergefahrlichkeit bei 

Damenkleidern u. dgl., besteht aus einer Mischung von Ammonium-Magnesiumphosphat 
2 Th., wolframsaurem Natrium 1 Th., Weizenstarke 6 Th. - Das demselben Zweck die-
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nende PATERA'sche Salz ist eine Mischung von Borax 4 Th. und halbzerfallenem Bitter
salz 3 Th. 

Gummirte Starke ist Reisstarke. 
Hefenmehl, Berliner. Besteht aus gereinigtem Weinstein, N atriumbikarbonat 

und Mehl. 
Kindermehle sind im allgemeinen Gemische von eingedampfter Milch mit beson

ders praparirten, aufgeschlossenen Mehlen von Cere alien oder Leguminosen. Einige ent
halten keine Milch, in anderen ist das Starkemehl unverandert; sie sind daher zum Ge
brauch fiir Sauglinge vollig ungeeignet, was die mikroskopische Untersuchung nachweist. 

Das Aufschliessen geschieht durch Durchfeuchten mit verdiinnten Sauren, die dann 
mit Calciumkarbonat oder Natriumbikarbonat wieder abgestumpft werden, oder durch Be
handeln mit Malz. 

1m allgemeinen eignen sie sich wenig als Ersatz der Muttermilch, da sie meist zu 
wenig Stickstoffsubstanz enthalten. Sie verlieren ihre Bedeutung, seit die Sterilisirung der 
Kuhmilch so wenige Schwierigkeiten macht. 

Zusammensetzung einiger Kindermehle (nach KONIG). 

W, Nestle in Vevey . 
Anglo-Suiss & Co., Cham . 
Giffey, Schill &; Co. 
Faust & Schuster, Gottingen. • 
Dr. F. Frerichs &; Co., Leipzig . 
Kufekes Kindermehl. . . 
Rademanns Kindermehl 
Mellins Food . . . . . 
lIIilchzwieback v, Loeflund, Stuttgart 

6,15 
6,48 
5,37 
6,54 
642 
8;78 
4.54 
6,87 
4,58 

Kohlehydrate 
in kalt. Wass. ~ 

~ I .B ... ~ ,\~ ~ 
;S =;Q 

9.91 14'46 42,37 35,04 
11,23 5,96 47,01 26,95 
11,71 4,29 47,11 29,75 
10,79 4,55 43,21 32,99 
11,9616.02 28,76 44,48 
12,51 1,81 21,92 52,22 
13,62 5,37 15,78 55,51 
8,95 0,34 61,47 18,84 

13,44 5,81 69,61 

Pro cent 

0,33 1,74 0,59 0,32 10,55 
0,5 1,87 0,75 - 11,99 
- 0,77 - - 12,37 
- 1,92 0,51 - 11,55 
- 2,36 0,52 - 12,81 

0,65 2,11 0,63 0,11 13,71 
0,824,06 1,72j 1,04 14,31 
0,59 2,94 0,5810,16 9,61 
0,73,5,83 2,07 0,43 14,80 

4, 75 1 45,15 i 1,69 
6,37, 50,2611,92 
4,53 49,78 . -
4,87j 46,23 i 1,85 
6,43[' 30,75 2,0" 
1,97 24,09 2,19 
5,63 16,53 2,29 
0,37

1
66,01 1,54 

6,09 - 2,20 

Kunstmehl, Kunstweiss von HEEREMANNS & Co., zum Beschweren des Backmehles, 
ist gemahlener Gips. 

Malerleim, chemischer, ist mit Aetzalkali aufgeschlossener Starkekleister. 
Meen Tun, amerikanisches Verschonerungsmittel, besteht aus Talk, Kreide, Starke. 
Mehl amerikanisches, wird durch Schaben, Bleichen und Mahlen weicher Holzer 

bei N ew-York massenhaft dargestellt und ist ausserlich von Weizenmehl nicht zu unter
scheiden. 

Mondamin Corn Floor von BROWN & POI,SON ist entoltes 1VIaismehl. 
Nutrol. Nahrmittel, das aus verdauter Starke mit wenig HCI und fleischverdau

enden Fermenten besteht. 
Palmyrena. Brustmittel aus mehreren Starkemehlarten, Kaffee, Kakao und Zucker. 
Patent Glanzstarke, von FRANZ COBLENZER, ist Reisstarke mit einem kleinen Zu

satz von Borax und Silikaten. 
Pyroxam, Xyloidin, UCHATIUS' Weisspulver, ist nitrirte Kartoffelstarke. 
Schlichte, von DUCANCEL & FORTIN. Starke wird mit kalter Natronlauge behan-

delt, dann letztere durch Schwefelsaure neutralisirt. 
Schonheitscreme, Orientalische. Teig aus Mehl und Kleie. 
Starke, losliche, von Prof. DEBOVE, ist durch Erhitzen dextrinirte Starke. 
Toilettenpuder, unsichtbarer, Invisible toilet powder besteht aus Starke 20 Th., 

Talcum 50 Th., Zinkoxyd 30 Th. 
Toilettenpulver von Rf<lCAMIER, eine Mischung von Starke und Zinkoxyd. 
Wundermittel, englisches, als Milchersatz fi.ir Kiilber. Kartoffelstarke mit wenig 

Enzianwurzel. 

Anacardium. 
Pharmaceutische Bezeichnung fUr zwei verschiedene, der Familie der Anacardia· 

eeen angehiirige, medicinisch verwendete Friichte: 
1) Anacardia orientalia (Fructus Anacardii orientalis, ostindische Ele

phantenliiuse. Herzfriichte) von Semecarpus Anacardium L. fil. (Ostindischer Tin
tenbaurn, the Marking hut tree, Bhilawa), einem irn nordwestlichen Indien heimischen 
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Baum. Die Friichte, die auf einem harten, runzligen Stiel (Fig. 75b), der sich in der 
Droge haufig findet, aufsitzen, sind 2-3 cm lang, 2 cm breit, herzformig, einfacherig, ein
samig, schwarz-braun. (Fig. 75 a). 

2) Anacl1rdia occidentalia (CassuviUln, Fructns oepatae, Nuct's Acajon, Dilltell
niisse, :3Inhagolliniisse. Noix d' Acajou, Castew-nut, westindische Elephantelliliuse) 
von Anacardium occidentale L. (Nierenbaum, Acajou, Kashubaum), heimisch in West
indien , n.urch die ganzen Tropen durch die Kultur verbreitet, da der dickfieischig verdickte 
Fruchtstiel (Fig. 74 b) als beliebtes Obst gilt. Die demselben aufsitzenden Steinfriichte 
sind nierenfiirmig, wenig gI'osser wie die vorigen, braun. (Fig. 74 a). 

Bestandtlteile. Beide Arten enthalten in gros-
sen Sekretbehaltern der Fruchtschale Cardol (s. d.); das 
der ersten Art: Cardolum pruriens, gilt flir scharfer 
als das Cardolum vesicans der zweiten Art. Fer
ner enthalt die zweite Art die einbasische Anacard
sa u re C~2Ha203' Harzsauren und mehrere Gerbstoffe. Das 
Ammoniumsalz der fl- und b-Harzsaure C44H620,(NHa)2 

I> wird als Haarfarbemittel empfohien. Die fettreichen 
Samen (ohne Schale) sind wohischmeckend, eine Abkochung 
der Rinde gilt als Specificum gegen Diabetes, die ad-

Fig. 75. stringirenden Blatter verwendet man gegen Blutungen. 
Das Catechin enthaltende Rolz ist als "weisses Mahagoni

holz" oder "Acajouholz" im Randel. Aus dem Stamme tritt Gummi, welches gesammeit 
wird (Acajougummi, Gomme d'acajou), cf. Gummi. Auch andere Arten liefern Gummi: A. 
humile Mart. und A. nanum St. Hil. 

Anwen({ung. Die FriIchte beider Arten sind infolge des Cardolgehaltes ausser
urdentlirh scharf und blasenziehend, die Wirkung ist etwas schwacher, aber anhaltender 
wie <lie der Kanthariden. Die Ausziige der Fruchtschale nehmen an del' Luft eine tief
schwarze Farbe an und man verwendet solche mit Aether-Alkohol hergestellten Ausziige 
als "unauslOschliche Tinte". Da die damit gezeichneten Stellen von Wasche auf der Raut 
Erkraukungen hervorrufen konnen, ist von diesel' Verwendung abzusehen, theilweise (in 
Berlin) ist sie behordlich verboten. 

]\[an verwendet die Friichte als Sympathiemittel gegen Zahnweh, indem man sie 
auf einen Faden zieht und auf del' Raut tragt. Auch das ist zu verwerfen. 

Die Friichte der zweiten Art werden haufig zu Spielereien (Affenkopfe) verwendet. 
Man hiitc sich, Kindern solche in die Rande zu geben. AUfbewahrung. Vorsichtig. 

t Cardolum. Cardolenm. Cardol. C~lHao02 (nach STAEDELER) oder C32H5003 • H20 
(nach SPIEGEL). 

D(U'stellung. Das Fruchtfieisch der Acajou-Niisse wird mit Aether extrahirt und 
der Auszug zum Extrakt abgedunstet, welches man zur Entfernung der Gerbsaure mit 
Wasser waseht. Den RiIckstand lOst man in 15 bis 20 Th. Weingeist (95 Proc.) nnd 
digeril't die Losung so lange mit frischgefalltem Bleihydroxyd, bis aile Anacardsanre all 
Blei gebunden ist, die Losung also nieht mehr sauer reagirt. Man filtrirt yom anacard
sanren Rlei ab und versetzt das Filtrat bis znr beginnenden Triibung mit Wasser, hierauf 
mit etwas Bleiaretat. Alsdann kocht man die Mischung auf, tropfelt bis zur Entfarbung 
Bleiessig hinzu, filtrirt den klebrigen Niederschlag abo entbleit das Filtrat durch Schwefel
sRure, verdunstet das Filtrat und wascht das zUl'iickbleibende Cardol mit Wasser. (Vor· 
~icht bei der Bereitung!) 

Eigenschaften. 1m reinen Zustande eine gelbliche, in dickeren Schichten 
schwach ri5thliche, oIige Fliissigkeit, spec. Gew. = 0,978 bei 23 0 C. Es besitzt schwachen, 
angenehmen, besonders beim Erwarmen hervortretenden Geruch. UnlOslich in Wasser, leicht 
loslich ill Alkohol und in Aether. An del' Luft nimmt es allmahlich dunklel'e Farbung an. 
E~ erstarrt noch nicht bei - 20 0 C. Verbrennt entziindet mit leuchtender, russender 
Flamme, ist aber nicht ohne Zersetzung fliirhtig. Auf die Rant gebracht, erzeugt es 
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Blasen und Eiterung. Die als "Cardol" im Handel vorkommenden Praparate (s. weiter 
unten) sind in der Regel Gemenge von Cardol und Anacardsaure und erstarren alsdann beim 
Abkiihlen krystallinisch. Meist enthalten sie auch von der Darstellung her Blei. Nach
weis des letzteren durch Veraschen. A ufb ewahrung: Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
- Das reine Cardol wird kaum therapeutisch verwendet, wohl aber die in der Therapie 
als Cardol bezeichneten nachstehenden Extrakte. 

t Cardolum (Cardoleum) vesicans. Das Alkohol-Aetherextrakt aus Anacardittm 
occidentale. Enthiilt im wesentlichenAnacardsaure und Cro·dol. Braune, schmierige Masse, 
bisweilen als Vesicans an Stelle der Canthariden angewendet. Nicht mit dem Folgenden 
zu verwechseln (I). Vorsicht beim Manipuliren (I). 

t Cardolum (Cardoleum) pruriens. Das Alkohol-Aetherextrakt aus Anacardium 
orientale. Tiefschwarze, theerige Masse. Erzeugt bei ausserer Anwendung nicht nur lokal 
Blasen, sondern weit nber die Applikationsstelle hinausgehend rosenartige Entzundung. Vor
sicht beim Manipuliren. (I) 

Die beiden kauflichen Extrakte werden als Waschezeiehentinten verwendet: Man 
schreibt oder druckt damit auf Wasche etc. und befeuehtet die Stellen alsdann mit Kalk
wasser, worauf sie tiefschwarz werden. Vergl. aber S. 302. 

Ananas. 
Gattung der Bromeliaceae - Bromelieae. 
Ananas sativus Lind\. Heimisch in Amerika, jetzt durch die Kultur weit ver

breitet. AIle beerenartigen Friichte eines Fruchtstandes verwachsen mit der fleischig 
werdenden Achse und den ebenfalls fleischig werdenden Deckblattern und stellen eine 
" Sammelfrucht " dar, die von einem Blatterschopf gekront ist. Kultivirt ohne Samen. 
Die ganze Frucht ist grosswarzig (jede Warze entspricht einer Einzelfrucht), goldgelb bis 
braunlichgelb, in der Form und Grosse variirend, bis 4 Kilo schwer werdend. Geruch 
und Geschmaek angenehm aromatisch, sauerlieh-siiss. 

Die Frucht der wilden Form besitzt nicht unerhebliche Heilkrafte; man verwendet 
sie als Diureticum und Anthelminticum. Der vergohrene, weinartige Saft der Kultur
formen wird gegen Magenkatarrh, katarrhalisehe Affektionen der Schleimhiiute (mit Wasser 
als Spray bei Nasenkatarrh) verwendet. Ferner enthiilt die Frucht Eiweiss verdauende 
und Milch eoagulirende Fermente. 

Bestandtheile. Der Gehalt an freier Saure bei den kultivirten Formen ist 
1,0-5,2 Proc., bei der wilden 8,6 Proc., der Zuckergehalt der kultivirten 58-66 Proe., 
der wilden 8,0 Proc. 

Die Verwendung der frisehen oder in Zucker eingemaehten Frueht zu Ananasbowle 
ist bekannt. 

Ananas·Essenz (Buehh.) 1) Ananas 500 g wird zerkleinert mit Weingeist 8 Tage 
ausgezogen, abgepresst, filtrirt, mit einigen Gramm Vanilletinktur und soviel Weingeist ver
setzt, dass 1 kg Essenz erhalten wird (zu Punsehextrakten). 2) Starkere Essenz: Butterather 
250 g, Ananasessenz 1 600 g, Chloroform 150 g, Vanilletinktur 5 g, CitronenOl 2 Tropfen. 

Ananassaft (Diet). Ananasessenz 1 30 g, Weinsaure 5 g, weisser Sirup 1000 g, 
Zuckertinktur q. S. 

Pinapin ist vergohrener Ananassaft. 

Andropogon. 
Gattung der Gramineae - A.ndropogoneae. Zahlreiche Arten liefern atherisehc 

Oele (0,3-1,0 Proc.) 

Andropogon Nardus L. Heimisch in Ostindien. Liefert Citronellol. Die 
Wurzel verwendet man gegen Magenkrankheiten und Fieber. 

Andropogon citratus D. C. In Ostindien. Liefert Lemongrassol, oder Ver
bena- oder Melissa indica-Oel. 
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Andropogon Schoenanthus L. In Siidasien und Afrika. Liefert das Pal
marosa-Oel (Ingwergrass-Oel, Rusa-Oel). Dieses Oel dient in Bulgarien ganz 
allgemein als VerfiUschungsmittel des Rosenoles. Die Pflanze gilt als Fiebermittel. 

Andropogon squarrosus L. fil. (A. muricatus Retz.) In Indien. Namen: 
Khurkhur, Bena. Franz.: Vetiver. Liefert aus der Wurzel Vetiverol. Das aro
matische Rhizom und die Wurzel (Radix Anatheri, Radix Vetiveriae, Raiz cheiroso) ist ein 
stimulirendes und antiseptisches Arzneimittel. Man macht daraus die gegenwartig haufig 
kauflichen orientalischen Facher. 

Andropogon laniger Desf. Von Indien bis Nordafrika. Man verwendet die 
ganze Pflanze (Herb a Schoenanthi und Herba Junci odorati) als Aromaticum und Diure
ticum (Foenum camelorum), das atherische Oel enthalt Phellandren. 

Andropogon odoratus Lisboa. In Ostindien. Liefert atherisches Oel. Dreht-
22° bis 23°, spec. Gew. 0,945-0,950. 

Ferner liefert atherisches Oel: Andropogon fragrans (?) von Reunion (Huile 
essentielle de Pataque Malgache). 

Medicinische Verwendung finden ferner wegen des aroma tischen Geruches und Ge
schmackes: Andropogon densiflorus Steud., A. ceriferus Hack. A. bicornis L., 
A. virginicus L. A. spathiflorus Kth. A. minorum Kth. A. arundinaceus Scop. 

Andropogon annulatus, in Asien, Afrika und Australien, solI eine Manna liefern, 
\ 

die 75 Proc. Mannit enthalt. 

Oleum Andropogonis citrati. Lemongrassol. Citronengrasol. Indisches 
Verbenaol. Essence de Lemongrass. Essence de Verveine des Indes. Oil of Le
mongrass. Andropogon citratus D.C. 

Eigenschaften. Eine gelbe bis rothbraune FIUssigkeit von starkem Citronen
oder Verbenageruch. Spec. Gew. 0,899-0,903. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 1°25' bis 
-3°5'. Es lost sich in 2 bis 3 Theilen Spiritus dilutus klar auf. 

Priifung. Lemongrassol wird mit Petroleum und fettem Oel verfalscht. Da diese 
Zusatze die Loslichkeit in Spiritus dilutus vermindern oder aufheben, so sind alle Oele, die 
in dem angegebenen Verhaltniss sich nicht klar lOsen, zu beanstanden. 

Bestandtheile. Besteht zu 70-85 Proc. aus Citral (\OH160, demselben Aldehyd, 
der auch dem CitronenOl seinen charakteristischen Geruch verleiht. Weitere Bestandtheile 
sind Methylheptenon CsHuO und Geraniol C1oH1SO. 

Anwendu,ng. Zu Parfiimerien und Toiletteseifen. 

Oleum Andropogonis squarrosi. VetiTerOl. Iwarancusaol. Essence de 
Vetiver. Oil of Vetiver. 

Die Wurzel der in Indien und Birma sehr verbreiteten und neuerdings auf Reunion 
kultivirten Graminee Andropogon squarrosus L. fil. giebt bei der Destillation mit Wasser
dampfen ein ausserst schwer flUchtiges, dickflUssiges braunes Oel, das "Vetiverol" des 
Handels. Es hat einen penetranten, anhaftenden, myrrhenahnlichen Geruch. Das spec. 
Gew. des in Europa aus indischer Wurzel destillirten Oels liegt zwischen 1,015 und 1,030 
bei 15 ° C., die auf Reunion gewonnenen Oele sind leichter, und haben das spec. Gew. 
0,982-0,998 bei 30° C. Der Drehungswinkel (100 =-Rohr) = + 23 bis + 36°. Ve
tiverol lost sich in 1'/2 bis 2 Theilen 80proc. Alkohol klar auf; an dieser Eigenschaft 
konnen mit Fett verfalschte Oele, die sich in diesem Losungsmittel in keinem Verhaltniss 
klar losen, leicht erkannt werden. 

Vetiverol wird feinen Parfiimerien zugesetzt, bei denen es zum Verbinden und 
Fixiren der einzelnen GerUche dient. 

Oleum Andropogonis Nardi. Oleum Citronellae. CitronellaOl. Ostindisches 
Melissenol. Essence de Citronelle. Citronella oil. Wird in SUd· Ceylon, sowie auf der 
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Halbinsel Malacca durch Destillation der oberirdischen Theile des Citronellgrases, Andro
pogon Nardus L., gewonnen. 

Eigenschaften. Eine gelbe bis gelbbraune, bisweilen auch durch Kupfer griin 
gefarbte FlUssigkeit von angenehmem, eigenthlimlichem, etwas siisslichem Geruch. Spec. 
Gew. 0,886-0,920. Drehungswinkel (100 mm-RohT) -0°30' bis -210. Es lOst sich in 
1-2 Th. 80proe. Alkohols klar auf; nach weiterem Zusatz des Losungsmittels wird die 
Mischung meist schwach getrlibt. 

PrUfung. Eei der Untersuchung ist besonders auf die haufigen Verfalschungen 
mit Petroleum oder fettem Oel (Cocosfett) zu aehten. Oele, die derartige Zusatze enthalten, 
geben mit 10 Th. 80proc. Alkohol trUbe Misehungen, aus denen sich beim Stehen in 
einem zugestopften Cylinder olige Tropfen entweder an der Oberflaehe (Petroleum) oder 
am Grunde (fettes Oel) abscheiden. Bei Gegenwart von Coeosfett erstarrt das Oel ganz 
oder theilweise im Kaltegemisch oder bei Wintertemperatur. 

Bestandtheile. Es besteht in der Hauptsache aus Geraniol ClOHISO (50-80 
Proe.), Citronellal CloH"O (10-15 Proc.) und Links-Camphen CloHl6 (5-20 Proe.). 
In geringer Menge sind anwesend: Links-Borneol C~OHI&O, Methylheptenon CsHuO, 
Dipenten CloH16, Methyleugenol CSH3-0sH5-(OCH3)2 und endlich Essigsaure und 
Valeri an sa u re (als Ester). 

Verwendung. Zum Parfiimiren billiger Toiletteseifen, besonders der sogenannten 
Honigseifen. 

Oleum Andropogonis Schoenanthi. Palmarosaol. Tiirkisches oder In
disches GeraniumOl (RusaOl). Oleum Palmarosae. Oleum Geranii Indicum. Oleum 
Graminis Indici. Essence de Geranium des Indes. Oil of Palmarosa. Oil of 
Heranium East Indian. 

Das Palmarosaol wird falschlich als "tiirkisches Geraniumol" bezeiehnet, weil 
es frUher Uber Konstantinopel in den europaisehen Handel kam und einen den Geranium
Olen (Destillat der Blatter versehiedener Geranium- oder Pelargoniumarten) ahnliehen Geruch 
bcsitzt. Es wird in ziemlich betrachtlichen Quantitaten in Indien in der Prasidentschaft 
Bombay durch Destillation von Andropogon Schoenanthus L. gewonnen. 

Eigenschaften, Eine fast farblose oder gelbliche Fllissigkeit von angenehmem, 
rosenahnlichem Geruche. Spec. Gew. 0,888-0,896 bei 150 O. Optiseh schwaeh rechts- oder 
linksjlrehend, und zwar sehwankt der Drehungswinkel (100 mm-Rohr) zwischen + 1040' 
und :..... 1055'. Mit 3 Th. Spiritus dilutus giebt das Oel eine klare Losung. Verseifungs
zahl 20-40. 

PrUfung. Da das Palmarosaol haufig mit fettem Oel (Coeosfett), Mineralol oder 
Terpentinol verfalscht wird, so ist auf Loslichkeit in 3 Th. Spiritus dilutus, und auf das 
richtige spec. Gew. zu achten. 

Bestandtheile. PalmarosaOl besteht der Hauptmenge nach aus Geraniol 
C1oH ,SO, das zum grossten Theil frei, zum kleineren Theil als Ester der Essigsaure und 
Capronsaure in dem Oele enthalten ist. Von Terpenen ist nur Dipenten in geringer 
Menge, etwa 1 Proc., anwesend. 

Anwendung. PalmarosaOl findet in der Parfiimerie bei der Herstellung von 
Rosenseifen ausgedehnte Verwendung. In Bulgarien dient es zum Verfalschen des 
Rosenols. 

Gingergrasol (cf. oben). Eine geringe Sorte Palmarosaol, liber deren Herkunft 
man nicht ganz im klaren ist; kommt von Indien aus unter dem Namen "Gingergrasol" 
in den Handel. Das Oel enthalt meistens grosse Mengen MineralOl (bis 60 Froc.) oder Tel'
pentinol beigemischt. 

Handb. d. pharm Praxis. 1. 20 
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Anethum. 
Gattung der Umbelliferae - Apioideae - Seselineae. 

I. Anethum graveolens L. Dill. Gurkenkraut. Heimisch in Indien, Persien, 
vielleicht auch Kaukasus und Aegypten, durch die Kultur weit verbreitet. 

Verwendung finden die Friichte: Fructus Anethi (Brit. Erganzb.) Semen Anethi 
hortensis. Semen capilli cynocephali. Dillsamen. Bergkiimmel. Fruit d' Aneth. 
Dill fruit. 

Beschreibung. Sie sind 4-5 mm lang, 3 mm breit, im Umriss eirund, yom 
Riicken her stark zusammengedriickt, kahl und glatt, meist in die Theilfriichtchen zer
falien, jedes mit 5 Rippen, von denen die Randrippen stark vorragen, in jedem Thalchcn 
ein Oelgang, auf der Fugenfiache 2. Geschmack gewUrzhaft, scharf, charakteristisch. 

Bestandtheile. 3-4 Proc. atherisches Oe1. Spec. Gew. 0,895-0,915. Dreht 
+ 75 bis 80°. Enthalt: Limonen, Carvon, besonders englisches Oel auch Phellan-

dren. Das aus Fruchten des indischen A. Sowa D. C., das mit A. graveolens identisch 
sein soIl, gewonnene Oel enthalt Limonen, Carvon und Dill-Apiol, es dreht +40 0• 

Anwendung. In England vielfach statt des Fenchels als blahungtreibendes 
Mittel; im allgemeinen dienen Frucht und Kraut mehr zu KUchenzwecken, zum Einlegen 
der Gurken etc. 

Aqua Anethi. Dillwasser. Dill Water. 1) Brit. Dillsamen, gequetscht 10 Th., 
Wasser 200 Th.: man destillirt 100 Th. abo In den brito Kolonien darf das Dillwasser 
durch Verreiben des atherischen Dilloles mit Calciumphosphat, Schiitteln mit dest. Wasser 
und Filtriren bereitet werden. - 2) (n. Diet.) Dinol 10 Tropfen schiittelt man mit heis
sem dest. Wasser 1000 Th. und filtrirt nach dem Erkalten. 

II. Oleum Anethi. Dillol. Essence d' Aneth. Oil of Dill (Brit.). 
Die zerkleinerten Dillfriichte geben bei der Wasserdampfdestillation 3-4 Proc. 

a therisches OeJ. 
Ein farbloses, spater gelb werdendes, ziemlich diinnfiilssiges Oe1. Der Geruch ist 

dem des Kiimmels ahnlich, aber doch wieder deutlich davon verschieden. Der Geschmack 
ist zuerst siisslich, spater scharf und brennend. Spec. Gew. 0,895-0,915 (Brit. 0,905-0,920) 
- Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 75 bis + 80°. Das Oellost sich in 5-8 Th. 80proc. 
Alkohols. 

Dillol enthalt 40-60 Proc. Rechts-Carvon ClOH140 (Carvol), 40-60 Proc. Rechts
Limonen C10H16 und wechselnde Mengen Phellandren ClOR16. Dieses Terpen ist reichlicher 
im spanischen und englischen als im deutschen DillOl vorhanden. Anwendung: In der 
Liqueurfabrikation. 

Ostindisches Dinm. Der ostindische Dill, der von einigen Botanikern als besondere 
Species Andhum Sowa D. C. unterschieden wird, enthalt ein von dem europiiischen Dillol 
verschiedenes Oe1. Sein spec. Gew. liegt zwischen 0,949 und 0,970, sein Drehungswinkel 
(100 mm-Rohr) zwischen +41 und +480. Es enthalt ansser Limonen und Carvon einen 
dem Apiol aus Petersilienol isomeren Korper, das Dillapiol C12H140 4: Dillapiol ist eine 
dicke olige bei 2850 C. siedende Fliissigkeit. 

Angelica. 
Gattung der Umbelliferae - Apioideae - Angelicinae. 

Angelica Archangelica L. Reimisch in Nordeuropa und Sibirien. Verwendung 
findet die Wurzel und die Fruchte. 

1) Die Wurzel. Radix Angelicae (Germ., Relv., Austr.). Radix Archangelicae. 
Radix Angelicae hortensis. Angelikawurzel. Brnstwurzel. Engelwurzel. Heiligen
geistwurzel. Dreieinigkeitswurzel. Theriakwurzel. Geilwurzel. Giftwiirze. Golk. 
Gliickenwurzel. Luftwurzel. Racine d'angelique (GalL). Angelica root. 
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Beschreibung. Die Droge besteht aus dem kurzen, bis 5 cm dicken, von Blatt
narben geringelten Wurzelstock, von dem zahlreiche, bis 1 cm dicke, bis 30 cm lange 
Wurzeln entspringen, die oft zopfartig zusammengedreht sind. Sie sind langsfurchig, 
hOckerig. Die Droge ist von rothbrauner bis graubrauner Farbe, sie schneidet sich weich 
und bricht, wenn trocken, glatt. Der Querschnitt ist unter der Lupe deutlieh radial ge
streift, er Hisst den gelb oder graugefarbten Holzkorper erkennen, der in der Wurzel etwa 
so stark wie die Rinde, in dem Wurzelstock viel starker ist. In der Rinde erkennt man 
schizogene Sekretbehalter mit gelbrothlichem Inhalt. Der Durchmesser derselben, der bis 
200 ft betragt, ist geeignet, die Droge auch in kleinen Bruchstlicken von den Wurzeln 
anderer Umbelliferen (s. d.) zu unterscheiden. Geruch und Gesohmack angenehm aromatisch. 

Bestandtheile. 0,35-1,0 Proc. (frische Wurzel 0,2-0,4 Proc.) atherisches Oel, 
ferner 6 Proc. Harz, 0,5 Proc. Angelicasaure, Hydrocarotin (Angelicin), Baldrian
saure, Essigsaure etc. 

Verwechselungen und Verfiilschungen. Die Wurzeln der andern offic. Um
belliferen sind durch den abweichenden Geruch und Geschmack, sowie die Weite der Se-

kretbehalter (s. a. a. 0.) leicht zu unterscheiden. - Die Wurzel der wilden Angelica 
silvestris L. (in Italien als Radice di Brocula gegen Kratze) ist kleiner, holziger und 
von weniger angenehmem Geruch und Geschmack. - Aehnlich verwendet man in Japan 

Angelica anomala Ave-Lall. und A. refracta A. Schmidt, in Nordamerika: A. atro
purpurea L. und A. lucida L. (Belly-ach Root), in Unteritalien: A. nemorosa Ten. 

Einsa1'u1'ulung. 1m Frlihjahre von del' 2jahrigen Pflanze. 5 Th. frische Wurzel 
geben 1 Th. trockene. 

Aufbewahrung.1) Bei gelinder Warme, besser liber Aetzkalk, nachgetrocknet in 
dicht geschlossenen Blechblichsen. Da die Angelikawurzel in ganz besonders hohem }1aasse 
den Angriffen von Klifern und ihren Larven (Ptinus, Anobium, Anthrenus) ausgesetzt ist, 
so ist flir sehr sorgfaltiges Trocknen und Aufbewahrung in gut verschlossenen Gefassen 
besondere Sorge zu tragen. 

Anwendung. Aromatisches Stimulans und Stomachicum, selten zu Latwergen, 
Badern, Krauterkissen; haufiger als magenstarkendes Hausmittel. Wurzel, Blatter, Samen 
und Tinktur gehOren mit zu den Heilmitteln Pfarrer Kneipps. 

2) Die Friichte. Fructus Angelicae. Semen Angelicae. Fruit d' Angelique (Gall.). 

Beschreibung. Eiformig, vom Rlicken zusammengepresst, mit dicken, stumpfen 
Rlickenrippen, stark hervortretenden Raudrippen, bei der Reife die ausseren Theile del' 
Fruchtscha1e ohne die Oelstriemen sich ablosend, so dass also diese mit der Samenschale 
vereinigt bleiben (charakteristisch). 

Bestandtheile. 1,0-1,2 Proc. atherisches Oel. Von noch angenehmerem Geruch 
wie das der -Wurzel. 

Spiritus Angelicae compositus (Germ.), Sp. theriacalis. Zusammengesetzter 
Engelwurzspiritus; Angelikaspiritus, J erusalemer Sp.; Krauterspiritus; Theriakgeist. -
Alcoolat de theriac compose, Esprit theriacal. - Spirit of treacle. - Ange1ikawurze1 
16 Th., Baldrianwurzel 4 Th., beide mittelfein zerschnitten; Wacholderbeeren, gequetscht 
4 Th. lasst man mit Weingeist 75Th., Wasser 125 Th. 24 Stunden stehen, destillirt 100 Th. 
ab und lost darin Kampher 2 Th. Klar, farblos, spec. Gew. 0,890-0,900. Triibt sich 
bisweilen in der Kalte. Ansetzen mit Weingeist und U ebertreiben pIittels Dampf liefert 
ein kraftigeres Destillat. 

Spiritus Angelicae compositus ex tempore paratus. Angelikawurzelol 6 Tropfen, 
Wacholderbeerol, BaldrianOl je 2 Tropfen, Kamphergeist 17,5 g, verdiinnter Weiu
geist 82,5 g. 

Tinctura Angelicae, wil-d aus fein zerschnittener Angelikawurzel 1 Th. und ver
diinntem Weingeist 5 Th. bereitet. 

') Zur Aufbewahrung riechender Pflanzenstoffe sind Ricinuskanister, auf die man 
uber einer runden, etwa 15 em weiten Oeffnung einen Rand mit dieht schliessendem Griff
deckel auflothen 1asst, die billigsten und zweekmassigsten V orrathsgefasse. 

20* 
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Tinctura bezoardica, LUDWIGS Bezoartropfen. Opium, Safran je 5 Th., Myrrhe, 
Angelikawurzel, Eberwurzel, Alantwurzel, Diptamwurzel je 20 Th., verdiinnter Weingcist 
1000 Th. 

Tinctura alexipharmaca STAHL. Angelikawurzel, Meisterwurzel, Eberwurzel, 
Schwalbenwurzel, Bibernellwurzel, Alantwurzel je 7,5 g, verdiinnter Weingeist 210 g oder 
q. s. zu 200 g Tinktur. 

Rothlauftinktur HAUCK, ist ein weingeistiger Auszug aus Angelika- und Ar
nikawurze1. 

SCHAUER'scher Balsam ist ein Gemisch aus Spirit. Angelicae compo und Spirit. 
balsam. Fioraventi. 

Balsamum divinum, B. digestivum. (Diet.) Baume du chevalier Laborde, Baume 
Fourcroy. LarehenterpentiI). 200 g, Olivenol 800 g mischt man unter Erwarmen, setzt 
hinzu Benzoe, Weihrauch, rohen Storax je 10 g, Safrantinktur 25 g, Aloetinktur 100 g, 
entwassertes N atriumsulfat 50 g, erwarmt 1 Stun de im Dampfbad unter Umriihren, lasst 
absetzen, seiht durch oder filtrirt und fiigt hinzu Angelikaol 0,2 g, Wacholderbeerol 0,5 g. 

Potsdamer Balsam, Parfum aromatique balsamique. Eine Mischung aus Sllirit. 
Angelieae comp., Tinct. Calami aa 5,0, Mixtura oleoso-balsam. 70,0, Liq. Ammon. caust. 3,0. 

Eau dentifrice de Prodhomme •. Ein Destillat aus Angelika, Allis, Zimmt. Muskat
nuss, N elken, Pfefferminzol, mit Chinarinde, Ratanhia, Tolubalsam, Vanille und Co chenille 
zur Tinktur gemacht. 

Nervosin, versilberte Pillen, bestehend aus Extr. Valerian., Angelic., Chenopod.; 
01. Angelic., Valerian .. ; Fo1. Aurant. 

Alter-Schwede, Angelikalikor, Angelica. Ratafla sind aus Angelikakraut und 
Bitterstoffen bereitete Likore. 

Liqueur de la Grande-Chartreuse, Elixir vegetal d. 1. Gr. Ch. Ein Destillat aus 
Melisse, Pfefferminze, Angelika, Zimmt, Safran, Macis, Citrone und verd. Weingeist, worin 
Zucker aufgelost ist. 

Universal-Krauteressenz von FR. DIETZE. Ein bitterer Schnaps aus Angelika, 
'1Vermuth etc. 

Universal- Magenbitter von DR. ROBACK besteht hauptsachlich aus Angelika und 
Enzian. 

Vespetro, Rosolia d' Angelica, ein Likor aus Angelika, Koriander, Anis, Fenche1. 

Oleum Angelicae radicis. AngelikawurzelOl. Essence de la racine d' An
geIique. Oil of Angelica root. 

Trockne Angelicawurzel giebt bei der Destillation 0,35-1 Proc., frische Wurzel 
n ur 0,2-0,4 Proc. Oe1. Das Oel der frischeu Wurzel gilt als das feinere. 

Das Oel ist eine anfangs farblose, spater braunlich werdende Fliissigkeit, von sehr 
aromatischem, pfefferahnlichem, etwas· an 1Vloschus erinnerndem GenlCh, und gewiirzhaftem 
Geschmack. Specif. Gew. 0,857 -0,910. (Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 16° bis + 32°. 

Das Angelikawurzelol enthalt Rechts-Phellandren und andere Terpene (vielleicht 
Pinen, sowie Cymol C10H14) und Sesquiterpene. Die wichtigsten Bestandtheile sind 
Ester zweier Sauren, der als Methylathylessigsaure bekannten Valeriansaure, und del' 
Oxypentadecylsaure C,5HsoOs' Die alkoholischen Komponenten dieser Ester sind unbekannt. 

Oleum Angelicae fructus. AngelikasamenOl. Essence de la semence d' An. 
gtHique. Oil of Angelia fruit. 

1st in den Angelikafriichten zu 1-1,2 Proc. enthalten. Das durch Wasserdampf
destillation gewonnene Oel ist in allen seinen Eigenschaften, besonders im Geruch und 
Geschmack, dem WurzelOl sehr ahnlich. Spec. Gew. 0,856-0,890. Drehungswinkel 
(100 mm-Rohr) + 11° bis + 12°. Es enthalt P hellandren und andere nicht naher definirte 
Terpene. Von sauerstoffhaltigen Korpern sind J\ilethylathylessigsaure und Oxymyri
stinsaure nachgewiesen worden. 

Das aus frischem Angelikakraut destillirte Oel ist von dem aus del' Wurzel oder 
den Friichten gewonnenen kaum zu unterscheiden. Spec. Gew. 0,870-0,890. Drehungs
winkel (100 mm-Rohr) +8° bis -+ 21°. 

Aile drei Angelika61e werden in der Liqueurfabrikation besonders zur Darstellung 
von Chartreuse verwendet. 
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Angostura. 
Cortex Angosturae. Cortex Cuspariae (Brit.). Quina de Caroni. Angostura

rinde. Caroni-Rinde. Angusture uaie (Gall). Angostura bark. Cascarilla de An-

gostura. 1st die Rinde der zu den Rutaceae - Cusparieae gehOrigen Cusparia trifo
liata H. B., vielleicht auch der Cusparia officinalis Hancock in Venezuela. 

Beschreibung. Flache oder rinnenformige, bis 2 mm dicke, harte und sprOde 
StUcke, mit einem leicht abreibbaren, weichen, griinlichen oder gelbbraunen Kork bedeckt, 
an der Innenseite gelblich oder rothlich; Bruch aussen komig, innen blatterig. Querschnitt 
orangegelb oder braunlich, die rothbraunen, nach aussen sich verschmalernden und mit 
den helleren Markstrahlen abwechselnden Baststrahlen, ausserdem helle Piinktchen er
kennen lassend. 

Zellen des Korkes zartwandig, oder (nur an der Innenseite oder ganz) ver
dickt. In der Mittelrinde in zahlreichen Zellen Biindel von Oxalatnadeln, ferner lysigene 
Harzraume. Steinzellen sparlich. In den ausseren Parthien des Bastes, selten in weiter 
nach innen gelegenen tangentiale Gmppen stark verdickter, knorriger Fasern. Ferner 
im Bast dieselben Harzraume, Oxalatnadeln, aber ausserdem auch grosse prismatische 
Einzelkrystalle. Markstrahlen 2-, selten 3reihig, zllweilen lokal erweitert llnd dann mit 
Harzraumen. Von gewiirzhaft bitterem Geschmack. 

BestandtheiZe. 4 A.lkaloide. zum grossten Theile ill freien Zustand: Cusparin 
C2oH19NOa, Cusparidin C19H17NOa, Galipin C2oH21NOa, Galipidin; femer ein Bitterstoff: 
Angosturin (C9H1205) x, ein nicht genauer studirtes Glykosid, und 11/2 Proc. atherisches Oel. 

Anwendung. Als bitter-aromatisches Mittel bei dyspeptischen Zllstanden, Dysen
terie, auch an Stelle der Chinarinde. Grosse Dosen mfen Uebelkeit llnd Erbrechen hervor· 
(Dosis 0,5-1,0 mehrmals taglich.) 

VerwechseZungen und VerfiiZschllngen. Zu Anfang dieses Jahrhunderts kam 
an Stelle der Angostura die giftige Rinde von Strychnos nux vomica in den Handel, wo
durch viele Vergiftungen hervorgerufen wurden. Auch gegenwartig befinden sich im 
Handel falsche Angosturarinden in reicher Menge. Mindestens in einer derselben ist ein 
Alkaloid gefunden, das charakteristische Reaktionen ganz ahnlich dem Strychnin giebt. 
Die arzneiliche Verwendung der Droge ist unbedeutend, dagegen wird sie vielfach zur 
Herstellung bitterer Liqueure benutzt. Es ist sehr sorgfaltig darauf zu achten, dass nur 
Rinde verwendet wird, die den oben beschriebenen charakteristischen Bau zeigt, und da die 
letztgenannte Benlltzung meist von Nichtsachverstandigen geschieht, so sollte man von 
ihrer Verwendung lieber iiberhallpt Abstand nehmen, da an bitter-aromatischen Rinden 
kein Mangel ist. 

Tinctura Angosturae, Rinde 1 Th., verd. Weingeist 5 Th. 
Sirupns Angosturae compositus. Infusi Angosturae concentrati 50, Sacchari 90, 

Sirupi opiati 60. 
Electnarium antidysentericum WILKINSON. Angosturarinde 30 Th., Zimmt 3 Th., 

Honig q. s. 
Rothlanftinktur, LEBEREOHTS, von H. MusoHE, ist ein Auszug von Angosturarinde 

und Blauholz. 
Magenwein. (Buchh.) Angosturaessenz 30 Th., Kirschsirup 120 Th., Rothwein 

850 Th. 
Angostura-Bitter. Angosturarinde 125 g, Chinarinde, Orangeschale je 60 g, Gal

gant, Zimmtbliithe, Sandelholz, Zimmt je 40 g, Kardamomen 15 g, Enzian 10 g, Nelken 
3 g, zieht man mit Weingeist und Rum je 41/2 I aus, lost im Filtrat Zucker 1000 g und 
fiigt hinzu: WaldmeisteresBenz 40 g. 

Angostura-Essenz. (Buchh.) Aus Angosturarinde, Enzian je 50 g, Kardamomen 
30 g, Macis, N elken, Piment, Zimmt, rothem Sandelholz je 25 g und 50 proc. Weingeist 
bereitet man 1 1. 

Oleum Angosturae. Angosturarindenol. Die Angosturarinde enthiilt 1,5 bis 
1,9 Proc. eines anfangs.hellgelben, spater nachdunkelnden Oels von aromatischem, wenig aus
gesprochenem Geruch und Geschmack. Spec. Gew. 0,93-0,96. Drehungswinkel (100mm-Rohr) 
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-36 bis -50°. Nach den Untersuchungen von BECKURTS und TROEGER enthiilt das 
Angosturarindenol kleine Mengen eines von 155-162° C. siedenden Terpens (wahrscheinlich 
Pinen). Ferner sind Cadinen C,5H24 und noch ein zweites nicht scharf charakterisirtes 
Sesquiterpen, Galipen, sowie lil-14 Proc. des Sesquiterpenalkohols Galipol C'5~50H 
anwesend. 

Praktische Verwendung hat das Angosturarindenol hisher nicht gefunden. 

Anhalonium. 
Anhalonium Lewinii Hennings. Csctaceae - Cereoideae. Diese Art und 

noch einige andere dienen den Indianern lVlexikos und der slidlichen Vereinigten Staaten 
unter dem Namen Pellote als Berauschungsmittel bei religiosen Festen, werden aber auch 
als Heilmittel verwendet. 

Bestandtheile. Entbalt in einer Gesammtmeng'e von ungefahr 5 Proc. folgende 
Alkaloide: Anhalonin C,2H'5N03' krystallinisch, Schmelzpunkt 85,50 C. Mescalin 
C,H5(OCHa)aNCH3 krystallinisch. Schmelzpunkt 151°C. Anhalonidin C1oI4NO(OCH3)", 
isomer mit dem ersten. Schmelzpunkt 160 0 C. Lophophorin C,aH"NOa. 

Botanisch von der genannten Art nicht zu unterscheiden ist das Anhalonium 
Williamsi Lem., das 0,9 Proe. eines anderen Alkaloids, Pellotin C,OH9(OCH3)20H. NCHa 
enthalt, welches schlafmachend wirkt. 

Ferner sind von HEFFTER mehr oder weniger energisch wirkende Alkaloide auf-

gefundell in A. fissuratum Engelm., A. prismaticum Lem., A. Jourdanianum 
(wabrscheilllich nur Varietat von A. Williamsi), A. Visnagra (angeblich identisch mit 

Mammillaria cirrhifera Mart.) und in anderen Cactaceen. Ueber die medicinische Ver
werthung dieser interessanten Entdeckungen herrscht noch wenig Sicherheit, jedenfalls ist 
aber die Thatsache ausserordentlich bemerkenswerth, dass die Cactaceen nicht, wie man 
bisher annahm, physiologisch indifferent sind, sondern stark giftige Pflanzen enthalten. 

Anilinum. 
I. t Anilinum (Erganzb.). Anilin. Phenylsmin. Krystallin. C6H5NH2• Mol. 

Gew. = 93. Wird in chemischen Fabriken (Farben-Fabriken) durch Reduktion von 
Nitrobenzol mittels nascirenden Wasserstoffs (aus Eisen oder Zink und Salzsaure) gewonnen. 
Man erhalt so zunachst das salzsaure Salz und scheidet aus diesem die freie Base durch 
Destillation mit Kalkmilch im Wasserdampfstrome abo Je nachdem das zur Herstellung 
des Nitrobenzols verwendete Benzol rein oder toluolhaltig war, ist das erzeugte Anilin rein 
oder es entbalt (0- u. p-) Toluidin. 

Handelssorten. Man untel'scheidet im Handel folgende Sorten: 1) Vollig reines 
Aitilin der Preislisten, die theuerste Sorte. 2) Anilin fiir Blau, aus fast reinem 
Anilin bestehend. 3) Anilin fiir Roth, Gemisch aus nahezu gleichen Theilen Anilin, 
Ortho-Toluidin und Para-Toluidin. 4) Anilin fiir Safranin ist ahnlich dem Anilin fUr 
Roth zusammengesetzt, doch entbalt es mehr Ortho-Toluidin als dieses. 5) Flitssiges 
Toluidin, Gemisch von Ortho- und Para-Tolnidin, enthalt nur wenig Anilin. - Von dies en 
Sorten ist das vollig reine Anilin sub 1) natttrlich fiir alle pharmaceutischen Zwecke ver
wendbar. Indessen ist man nicht an diese Sorte aile in gebunden, es geniigt vielmehr fUr 
aHe in der Pharmacie in Betracht ko=enden Zwecke das "Anilin fiir Blau". 

Es ist zu empfehlen, das Praparat, wie es aus den Farbenfabriken bezogen wird, 
zu rektificil'en. 

Rektifikation. Den Kolben a, welcher mit einem als Luftkiihler dienenden Glasrohr 
von etwa 70 cm Lange und 1 cm lichter Weite verbunde~ ist, fiiUt man zu etwa 2/3 seines 
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Fassungsraumes mit "Anilin fiir Blau" an, und tragt - um das Stossen zu vermindern -
eine Messerspitze "Talcum venetum" ein. Als Vorlage legt man einen nicht zu dickwan
<ligen Kolben vor, welcher auf einen Strohkranz c gelegt wird. Man erhitzt nun (Flamme 
in der Hand halten! Unter den Kolben eine geraumige Porcellanschale stellen!) den Kolben
in halt. Zunachst entweichen Wasserdampfe, welche sich in dem Kolbenhalse kondensiren 
und, wenn sie (unter 
knatterndem Gerausch) an 
der Glaswandung hinun
tergleiten, ein Springen 
<l es Kolbens zur Folge 
haben konnen. Urn das 
zu vermeiden, setzt man, 
sobald sich Wassertropfen 
zeigen, die Flamme zur 
Seite, liiftet den Stopfen 
und saugt mit einem Glas
stabe, welcher mit Fil
trirpapier umwickelt ist, 
diese Tropfen auf. Nach
dem der Stopfen wieder 
aufgesetzt ist, wird weiter 
erhitzt und dieses Aus
wischen, wenn nothig, 
wiederholt. Sobald das 
Wasser entfernt ist, kann 
aUe Gefahr als beseitigt 
angesehen werden. Das 
Thermometer steigt nun Fig. i6. 
bei weiterem Erhitzen sehr 
bald und bei 1820 C. destillirt das Anilin iiber. Man destillirt in einem ruhigen Tempo 
(so dass nicht viele Anilin-Dampfe unkondensirt entweichen) bis auf einen kleinen Rest 
abo Das Thermometer zeigt gegen das Ende der Destillation in der Regel 184-1850 C. 
(Einige beseitigen das Wasser durch Maceration des Anilins mit metaUischem Natrium, 
indessen wollen wir dieses nur dem empfehlen, der mit Natrium umzugehen versteht.) -
Man fiillt das Destillat sogleich in trockene, dunkle Flaschen abo 

Eigenschaj'ten. Frisch destillirt eine farblose, stark lichtbreehende, olige, eig'en
thiimlich riechende, brennend schmeckende FlUssigkeit, welche sich durch Einwirkung von 
Luft und Licht bald braun fitrbt. Wird in einer Kaltemischung fest und schmilzt dann 
bei - 80 C. Siedepunkt 182 0 C.; mit Wasserdampfen ziemlich Ieicht fliichtig. Spec. 
Gew. = 1,0265 bei 15 0 C. Loslich in 30 '1'h. Wasser, leicht IOslich in Alkohol, Aether, 
Kohlenwasserstoffen. Selbst ein gutes Losungsmittel flir Indigoblau, AnilinbIau, Kampfer, 

Kolophonium, Schwefel , Phosphor, nicht aber flir Kautschuk und Kopal. Der 
A Dampf ist entzlindlich und verbrennt mit russender Flamme. 
I 1- H. Chemisch ist es eine wohlcharakterisirte Base, bildet also mit Samen 
V SaIze, doch blaut es an sich weder in Substanz, noch in wasseriger Losung 
AniliJl. den Lackmusfarbstoff, dagegen wandelt es den Dahliafarbstoff in Grlin urn. Es 

treibt in der Hitz e das Ammoniak aus seinen Sal zen aus, umgekehrt werden 
in der Kalte Anilinsalze durch Ammoniak zersetzt. 

BeaktiQnen. Man erkennt das freie Anilin an seinem eigentiimlichen Geruehe, 
am Siedepunkte und specifischen Gewichte, davon abgesehen an folgenden Reaktionen : 
1) Giebt man zu 3eem Anilin etwa 3g zerriebenes Mercuriehlorid und erwarmt die Misehung 
unter gelegentlichem Umschlitteln, so bildet sich ein rothvioletter Farbstoff (Violanilin), 
der in Weingeist loslich ist. 2) Die wasserige Losung des Ariilins wird durch vorsich
t igen Zusatz von Chlorkalklosung violett gefarbt ; die Farbung geht in schmutzig roth 
liber. Noch erkennbar in Losungen 1: 250000. 3) Die mit einem Ueberschuss von ver
dlinnter Schwefelsaure bereitete wasserige Losung giebt auf Zusatz von Kaliumdichromat 
zuerst einen dunkelgrlinen Niederschlag, der auf weiteren Zusatz von Kaliumdichromat 
schwarz (Anilinschwarz) wird. 4) Die schwefelsaure Losung fiirbt Holzstoff kanariengelb. 

Prilfung. Fiir die Reinheit des Anilins ist besonders der Siedepunkt von Wich
tigkeit. Ferner: 1) Es lOse sich im 2fachen Volumen Salzsaure zu einer klaren Fllis-
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sigkeit, welche auch nach dem Verdiinnen mit dem gleichen Volumen Wasser und nach 
dem Erkalten nicht getriibt erscheinen darf (Kohlenwasserstoffe, Nitrobenzol wiirden sich 
als Tropfchen abscheiden und konnten der sauren Losung durch Ausschiitteln mit Aether 
entzogen werden). 2) Eine etwaige Verunreinigung durch Toluidin, welches gegen 2000 C. 
siedet, wird durch fraktionirte Destillation festgestellt. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschii tzt, vorsich tig, in moglichst angeflillten, 
nicht zu grossen Gefassen. Wenn das Anilin durch Lichteinwirkung braun geworden ist, 
kann man es durch Rektifikation wieder in den farblosen Zustand zUrUck verwandeln. 

Anwendung. Arzneilich findet es nicht Verwendung. Die freie Base (auch als 
Dampf eingeathmet) wirkt giftig. Leichte (chronische) Vergiftungen charakterisiren sich 
durch einen der Trunkenheit ahnlichen Zustand, Appetitlosigkeit, Cyanose. Ais G.egen
mittel werden salinische Abflihrmittel, z. B. Bittersalz, Karlsbader Salz angewendet, nicht 
aber Alkohol. Grossere Gaben von 10-20 g, innerlich genommen, flihren zur akuten Ver
giftung, welche haufig todtlich verlauft. In erster Linie wird das Athemcentrum beein
flusst. Die Symptome weisen auf ein Nerven- und Blutgift hin. In der Mikroskopie 
zum Aufhellen der Praparate, als Anilinwasser bei der Farbung von Bakterien benutzt. 
In der organischen Chemie zur Herstellung zahlreicher Praparate, z. B. des Acetanilids und 
vieler sog. nAnilinfarben". Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin als ein Salz der Para
amidophenylschwefelsaure. Hochstgaben: pro dosi 0,2 g, pro die 0,4 g (Erganzb.). 

Anilinwasser. a) Nach EHRLICH. 5 ccm Anilin werden mit 100 ccm Wasser ge
schiittelt und die Fliissigkeit nach 5 Minuten langem Stehen durch ein angefeuchtetes Filter 
filtrirt. b) Nach FRAENKEL. Man lost 3 ccm Anilin in 7 ccm Weingeist und setzt 90 ccm 
destillirtes Wasser hinzu. Zur Bakterien-Farbung. 

II. t Anilinum hydrochloricum. Anilinchlorhydrat. Salzsaures Anilin. 
C6H5N~. Hc!. )[01. Gew. = 129,5. Schlechthin "Anilinsalz". 

Zur Darstellung mischt man 100 Th. frisch destillirtes (farbloses) Anilin mit 160 Th. 
reiner Salzsaure (von 1,123 spec. Gew. d. i. 25 Proc.). Die Losung scheidet beim Erkalten 
Krystalle abo Man saugt diese ab und gewinnt weitere Mengen durch Eindampfen der 
Mutterlauge. [Bei Verwendung chlorhaltiger Salzsaure entstehen schwarze Nebenprodukte 
durch Oxydation des Anilins.] 

Farblose oder schwach rothliche Nadeln oder Blattchen, in Wasser und in Alkohol 
leicht Wslich, Schmelzp. 1920 C. Aus del' wasserigen Losung wird durch Natronlauge freies 
Anilin abgeschieden. Ausgangsmaterial flir zahlreiche chemische Praparate, Z. B. Anilin
schwarz, Azo-Farbstoffe. Vor Licht geschiitzt vorsichtig aufzubewahren! 

Schwarze Stempelfarbe fUr Wiische. Man bereitet zwei Losungen, welche ge
trennt· in dunklen Gefassen aufbewahrt werden. I. Krystallisirtes Kupferchlorid 8,52, 
Chlorsaures Natrium (NaOsCl) 10,65, Ammoniumchlorid 5,35, Wasser 60,0. II. Salzsaures 
Anilin 30,0, Wasser 30,0, Gummischleim 20,0, Glycerin 10,0. Man mischt je gleiche Theile 
von Losung I. und II. kurz vor dem Gebrauche. Die mit dieser Mischung hergestellten 
Schriftzeichen sind urspriinglich blassgriin, werden aber beim Liegen an der Luft, rascher 
beirn Dampfen (Ueberfahren !nit einem warm en Biigeleisen) schwarz. 

III. t Anilinum nitricum. Anilinnitrat. Salpetersaures Anilin. C6H5N~.HN03' 
)[01. Gew. = 156. 

Man vermischt 93 Th. Anilin mit 252 Th. reiner Salpetersaure von 25 Proc. (spec. 
Gew. 1,153). Die nach dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle werden abgesaugt. Die 
Mutterlauge liefert durch Eindunsten weitere Krystalle. Farblose oder schwachrothliche, 
in Wasser losliche Krystalle. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig aufzubewahren. 

IV. t Anilinum sulfuricum (Erganzb.). Anilinsulfat. Schwefelsaures Anilin. 
(C6H5NH2)2' H2S04, )[01. Gew. = 284. 

Darstellung. Eine Losung von 100 Th. farblosem Anilin in 600 Th. Weingeist 
versetzt man unter Umriihren mit einem in der Kalte frisch bereiteten und voIlig 
erkalteten Gemisch aus 55 Th. reiner konc. Schwefelsaure und 150 Th. Weingeist. Man 
stellt einige Stunden an einem dunklen Orte zur Seite und riihrt zu der erkalteten Fliis
sigkeit 400 Th. Aether. Den ausgefallenen Krystallbrei sammelt man in einem Trichter, 
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verdrangt die Mutterlauge durch Aether und trocknet die Krystalle bei Lufttemperatur 
an einem dunklen Orte auf porosen Tellern. Ausbeute etwa 140 Th. Man benutze beim 
Filtriren nur holzstofffreies Filtrirpapier, andernfalls filtrire man durch Asbest oder 
Glaswolle. 

Eigenschaften. Farblose, an der Luft rothlich werdende, gernchlose, brennend 
salzig schmeckende, glanzende BHittchen oder Nadeln, in Wasser und verdiinntem Weingeist 
leicht, weniger in starkem Weingeist liislich, in Aether fast unloslich. 

Die wasserige Losung wird durch Chlorkalkliisung violett, spater schmutzigroth ge
farbt. DUTCh Natronlauge wird Anilin in oligen Tropfchen abgeschieden, durch BaryuIll
nitratlosung entsteht Fallung von Baryumsulfat. Die wasserige Losung fiirbt Holz
stoff gelb. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. Friiher in Gaben von 0,05-0,12 g zwei- bis dreimal taglich gegen 
Epilepsie und Chorea empfohlen, aber nicht bewahrt. Neuerdings von FAY als Krebsmittel 
ersten Ranges, als Analgeticum, welches !Iorphin und Opium iibertrifft, sowie als Des
orlorans empfohlen. Man beginnt mit 0,05 g zweimal taglich und steigt auf 0,4 g zweimal 
taglich. In der Regel farben sich nach 2-3 Stunden Fingernagel und Lippen blau, auch 
tritt Athemnoth und Schwindel ein. Hochstgaben: pro dosi 0,2 g, pro die 0,4 g (Erganzb.). 

Rp. Anilini sulfurici 2,0, Saccharini 0,2, Spiritus 70,0, Aquae destillatae 30,0. Tag
lich einen Kaffeeliiffel voll; allmahlich steigend bis zu 3 EsslOffel. FAY. 

t Bromamidum. B ro m amid. Bro m w as s ers to ffs a ur e s Tri br 0 m anili n 
C6H2Br3N~.HBr = 411. Zur Darstellungwird Nitro-Tribrombenzol mit Zinn und Schwefel
saure reducirt, das Reduktionsprodukt durch Schwefelwasserstoff vom Zinn befreit und an 
Bromwasserstoff gebunden. 

Farblose, geruchlose und geschmacklose N adeln, Schmelzp. 117 0 C. U nloslich in 
Wasser, wenig loslich in kaltem Alkohol. Loslich in 16 Th. siedendem Alkohol, leicht 
loslich in Aether und in Chloroform. V orsich tig a ufzu b ewahren. 

Ais Antineumlgicum und Analgeticum. Dosis: 0,75-1,00 fiir Erwachsene, 0,05-0,2 
fiir Kinder. 

Anisum. 
I. Fructus Anisi (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.). Semen Anisi. Semen Anisi 

vulgaris. Semen Absinthii dulcis. Allis. Brotsamell. Gemeiner Allis. Susser Kum
mel. Allis vert (Gall.). Anise fruit. 

Beschreibung. Die Spaltfrucht der zu den Umbelliferae - Apioideae - Ammineae 

gehOrigen Pimpinella Anisum L., wild nicht mehr nachzuweisen, urspriInglich wahr
scheinlich im ostlichen Mittelmeergebiet heimisch, Teichlich kultivirt. 

Die in der Droge fast immer noch zusammenhangenden TheilfIiichtchen sind verkehrt 
birnformig, von den Seiten wenig zusammengedriickt, oben mit dem Stempelpolster und 

1 
2 

Fig. 77. 
1. Italienischer 

den vertrockneten GTiffeln versehen. Lange 3-6 mm. Deutscher und rus
sischer Anis besteht aus kurzen, dunkelgefarbteren, italienischer aus lange
ren, schlankeren, helleren Friichten (Fig. 77). Dicke durchschnittlich 2 mm. 
Aussen mit kurzen, meist nur einzelligen, warzigen, gekriimmten Harchen 
bedeckt. Rippen wenig heTvortretend. 1m QueTschnitt das Endosperm an 
der Fugenflache eingebuchtet. Oelgange zahlreich. nicht auf die Thiilchen 
und die Fugenflache beschrankt (Fig. 78). Die grosse Zahl (bis 30) dersel
ben und die Haare (Fig. 7\J) sind besonders charakteristisch filr den Anis. 
Letztere sind auch illl feinen Pulver leicht aufzufinden. In den Aleuron- od. spunischcr 

kornern des Endosperms wie auch sonst bei den Umbelliferen grosse Globoide 2. Deutscherouer 
fllssisch. Anis. 

und Oxalatdrusen. Geruch und Geschmack angenehm siiss-aromatisch. 
Bestandtheile. 1,5-6,0 Proc. atherisches Oel (s. unten). (Deutscher 2,4Proc., 

russischer 2,4-3,2 PTOC., italienischeT 2,7-3,5 Proe., syrischer 1,5-6,0 Proe.). Ferner iiber 
\J Proc. Fctt, 4,27 Proc. Zucker, 5-6 Proc. Asche. 
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Verfiilschungen und Vel'unreinigungen. Der Anis ist meist mit Bruch
stiicken der Doldenstrahlen verunreinigt. Als VerflUschungen kommen haufig vor bis 
30 Proc. thonhaltiger, von Regenwiirmeru herriihrender Erdkliimpchen, die man in Mahren 
zu diesem Zweck sammeln solI. Die Bestimmung des Aschengehaltes giebt dariiber Aufschluss. 
Man kann den Anis auch in Chloroform eintragen, wobei die erdigen Beimengungen zn 
Boden sink en. Ferner mengt man dem Anis solchen bei, dem das atherische Oel entzogen, 
und der daher geschmacklos ist. 

Haufig sind dem italienischen Anis die gifti
gen Friichte von Co Ilium maculatum L. beige
mengt (-18 Proc.). Diese sind oval, -3 mm lang 
(also viel kiirzer wie italien. Anis), hoch gewolbt 
mit stark hervortretenden Rippen. Die Kerbung der 
Rippen ist in der trockenen Frucht nicht sehr deut
lich. Das Endosperm ist tief eingebuchtet, Oel
gange fehlen. 

In Schierling enthaltendem Anis findet man 
immer die leicht kenntlichen Friichte der Borsten
hirse (Setaria glauca Beauv.). Sie sind 3 mm lang, 
2 mm breit, gelblich bis schwarzbraun, auf einer 
Seite hoch gewolbt, quergerunzelt. Zum Nachweis 
dieser gefahrlichen Verfalschung ist die Untersuchung 
einer nicht zu kleinen Probe (7 g), die lUan am 
besten dem Boden des Gefasses entnimmt (da die 
glatten und schweren Conium- und Setariafriichte 
allmahlich zu Boden sinken) allein sicher. Verdach
tige Friichte sind im Querschnitt unter dem Mikro
skop zu priifen. 

Zum chemischen Nachweis des Coniins extra-
Fig. 78. Querschllitt durch Anis. hirt man ein Quantum der gepulverten Droge mit 

Aether, schiittelt diesen Auszug mit saurem Wasser 
aus, macht die filtrirte wasserige Losung alkalisch und schiittelt wieder mit Aether aus. 
Bei Anwesenheit \'on Coniin giebt der Verdunstungsriickstand des Aethers den charakte
ristischen Geruch nach Mause-Urin. 

Anwendung. Ais Stimulans und Carminativum bei Kolik, Blahungen, als Expek
torans, als die Milchsekretion beforderndes Mittel, endlich als Geschmackskorrigens. 

AUfbewahrung. Moglichst nicht iiber 1 Jahr; das feine Pulver (Sieb VI Helvet.) 
nur in kleinen Mengen. 

Oleum Anisi (Germ. Helv. Austr. Brit.') U-SL). Anisi.il. Huile d' Allis vert 
(Gall.). Essence d' Allis. Oil of Anise. 

Ge'lvinnung. Durch Destillation der zerkleinerten Anisfriichte wer
den durchschnittlich 2,5-3 Proc. Anisol erhalten; klein ere oder grossere 
Ausbeuten sind selten. Bei der Destillation darf nieht zu stark gekiihlt 
werden, weil das Oel sonst im KUhler erstarrt und dies en verstopft. 

Eigenschaften. Anisol ist bei 20 0 C. eine farblose oder gelb
liche, stark lichtbrechende FHissigkeit von Anisgeruch und intensiv slis
sem Geschmack. Das specifische Gewicht des optisch schwach linksdrehen
den Oeles liegt zwischen 0,980 und 0,990 bei 15 0 C. Anisol lost sich in 

Fig. 79. B!",ro 1'/2-5 Vol. Spiritus. Diese Losung wird dlUch Eisenchlorid nicht ver
<1 .. AnisfrucbL 

andert. (Germ. Austr. Helv. U-St .. ) Anisol erstarrt bei niedriger Tempera-
tur - der Beginn des Erstarrens hangt von ausseren Umstanden ab - und schmilzt alsdann 
zwischen 15 und 19°0. Je anetholreicher das Oel ist, desto hOher liegt sein Erstarrungspunkt 
und desto werthvoller ist es. Geschmolzen lasst es sich bedeutend unter seinen Erstarrungs
punkt abklihlen, ohne dass es fest wird. DlUch Hinzufiigen von etwas krystallisirtem Ane
thol oder durch Reiben mit einem Glasstabe erstarrt es plOtzlich unter Warmeentwicklung. 
Der Erstarrungspunkt, d. h. der hOchste Punkt, den ein in das krystallisirende Oel 

1) Brit. Iii sst neben dem atherischen Oele von Pimpinella Anisum L. auch noch das
jenige von Illicium anisatum L. zu und bezeichnet mit Oil of Anise sowohl das gewohn
liche (Pimpinella) Anisol wie auch Sternanisol. 
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gestelltes Thermometer erreicht, ist als Werthmesser fitr die Qualitat des Oeles an
zusehen. 

Beim Verdunsten des Anisols in einem Schalchen auf dem Wasserbade bleibt ein 
verhaltnissmassig grosser, dickfliissiger, geruchloser, nicht fliichtiger Riickstand (9-10 Proc.!), 
der vermuthlich aus einer polymeren Modifikation des Anethols besteht, zuriick. 

Prafung. Die Bestimmung des Erstarrungspuuktes geschieht zweckmassig in dem 
von Schimmel & Co. (Bericht Oktober 1898, 49) angegebenen, nebenstehend abgebildeten 
Apparat. 

Das Batterieglas Adient zur Aufnahme der Kuhlflussigkeit oder des Kaltegemisches. 
Das in dem Metalldeckel hangende Glasrohr B bildet einen Luftmantel urn das Gefrier
rohr 0 und verhindert das vorzeitige Erstarren des zu priifenden Oeles. Das Gefrierrohr 0 
ist oben weiter und wird an der Stelle enger, wo es auf dem Rande des Rohres B auf
liegt. Zur Fixirung von G sind im Rohre B, ca. 5 cm unter seinem oberen Ende, drei 
narh innen gerichtete Glaseinstiilpungen angebracht. Das in halbe Grade eingetheilte 
Thermometer wird in einer Metallscheibe durch drei Fedf'rn, 
in denen es sich leicht verschieben lasst, festgehalten. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung fullt man bei Anis
und Sternanisol das Batterieglas mit kaltem Wasser und Eis
stucken, bei Fenchelol aber mit einer aus Eis und Kochsalz 
hergestellten Kaltemischung. Dann giesst man in das Gefrier
rohr soviel von dem zu untersuchenden Oele, dass es etwa 
5 cm hoch steht und bringt das Thermometer , das an keiner 
Stelle die Wand beriihren darf, in die Fliissigkeit. Wahrend 
des Abkuhlens ist das uberkaltete Oel vor Erschiitterungen, die 
ein vorzeitiges Erstarren hervorbringen wiirden, zu schiitzen. 
(Ein zu fruhes Erstarren findet auch statt, wenn das Oel nicht 
ganz klar filtrirt ist.) 1st das Thermometer etwa 100 C. unter 
den Erstarrungspunkt, also bei Anis- und SternanisOl auf 6° C. 
bis 8° C., gesunken, so sucht man durch Reiben und Kratzen 
mit dem Thermometer an der Gefasswand die Krystallisation 
einzuleiten. Sollte das auf diese Weise nicht gelingen, so bringt 
man ein Krystallchen von erstarrtem Oel oder ctwas festes 
Anethol in die Fliissigkeit, worauf das Erstarren unter star
ker Warmeentwicklung vor sich geht. Das Festwerden be
schleunigt man durch fortwahrendes Riihren mit dem Ther
mometer, dessen Quecksilberfaden schnell steigt und endlich 
ein Maximum erreicht, das man den Erstarrungspunkt des 
Oeles nennt. 

St&ht ein derartiger Apparat nicht zur Verfiigung, so 
kann maD auch die BestimmuDg unter den angegebenen Vor
sichtsmassregeln bei Quantitaten von 100-200 g in einer ge
wohnlichen Flasche ausfiihren. Bei der Probeentnahme ist dar
auf zu achten, dass die ganze Masse des Oels geschmolzen 
und gleichmassig gemischt ist. 

Die haufigste Verfalschung geschieht durch Zumischen Fig. 80. 
von Fenchelstearopten. Hierdurch wird das Anisol rechtsdrehend, 1/, d~r wirklicheo GrGss . 
was bei der polarimetrischen Priifung zu erkennen ist.. 

Auf Alkohol priift man in der iiblichen Weise, indem man einige 1'ropfen in Wasser 
fallen lasst. Eine Triibung wiirde Alkohol anzeigen, der gleichzeitig durch die Erniedri
gung des spec. Gew. des Oels zu erkennen ware. Von Sternanisol ist Anisol nur durch 
Geruch und Geschmack zu unterscheiden. Die zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Farb
reaktionen mit alkoholischer Salzsaure geben unzuverlassige Resultate. 

Bestandtheile. Anisol besteht in der Hauptsache aus Anethol , dem wenig von 
dem isomeren fliissigen Methylchavicol beigemengt ist. 

Anethol, der Trager der charakteristischen Eigenschaften des AnisOls, ist del' 
Methylather des Parapropenylphenols C6H4 - C3Hf>[I] - OCH3[4]. Es el'starrt zn weissen. 
krystallinischen Schuppen oder Blattchen, die bei 21,5-22° C. schmelzen. Geschmolzen 
bildet es eine sehr stark lichtbrechende, intensiv siiss schmeckende Fliissigkeit vom spec. 
Gew. 0,984-0,986 bei 25° C. Anethol siedet bei 233-21:14° C. und ist optisch inaktiv. 

Methylchavicol ist der Methylather des Paraallylphenols. Es unterscheidet sich 
vom Anethol nur durch eine andere Lagerung der Atome in der C~H5-Gruppe. 
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Es riecht anisartig, schmeckt jedoch nicht siiss, siedet bei 216-217° C., ist optisch 
inaktiv und hat das spec. Gew. 0,972 bci 15° C. 

Aufbewahruny. Anisol muss in moglichst gefiillten, kleinen Flaschen an einem 
kiihlen Orte aufbewahrt werden, da es besonders im geschmolzenen Zustande in nur theil
weise gefiillten Flaschen sich schnell verandert und die Fahigkeit zu erstarren verliert. 

Anwenduny. Siehe unter Stemanisiil S. 317. 

Anis.Aldehyd. (Aubepine.) C6 H4 • (OCH3) COHo Neuerdings fiir Parfiimeriezwecke 
empfohlen, von an bliihenden Weissdorn erinnerndem Geruch. Spec. Gew .. 1,126. Siedep. 
245-246° C. Erstarrt in der Kalte, schmilzt wieder bei _4° C. Krystallisirtes Aube
pin e, ein weisses Pulver, ist anisaldehydschwefligsaures Natrium und Soda. Liefert auf 
Wasserzusatz 40 Proc. Anisaldehyd. 

Aqua Anisi. Anise-Water. 1) (Brit.) Fruct. Anis. 500,0 g, Aq. 10 Liter, die 
HaHte iiberdestilliren. 2) (U-St.) Ol. Anisi 2.0 wird mit Calc. phospho praecip. 4,0 und 
mit 1000,0 Aq. abgerieben und filtrirt. 3) (Gall.) Fruct. Anis. 1000,0 g. Mit hinreichen
dem Wasser 4000,0 destilliren. 

Spiritus Anisi, Anisgeist. 1) Austr. Zerstossener Anis, 250 g, Weingeist 1000 g, 
Wasser 1500 g. Nach 12stiindiger Maceration sind abzuz18hen 1500 g. 

2) Brit.; U-St. Anisol 100 ccm, Weingeist 900 ccm. 
Sirup us Anisi. Anis, zerquetscht 100 Th., mit Weingeist 50 Th. angefeuchtet, 

lasst man mit Wasser 450 Th. 24 Stunden stehen; in 350 Th. Filtrat lost man unter Auf
kochen Zucker 650 Th. 

Elaeosaccharum Anisi, Oleosaccharetum cum Oleo Anisi. Ol. Anisi 0,1. 
Sacchar. 5,00. 

Claretum e sex seminibus. Aqua Vitae carminativa. Rosolis S. Clairet des six 
graines (Vespetro). Anisol 5 Th., Sternanisol, Kiimmelol je 2,5 Th., Fenchelol 1 Th., Wein
geist 1000 Th., Weisser Sirup 2000 Th. 

Pulvis carminativus; "\Vindpulver flir Erwachsene. Anis, Zucker, aromat. Pulver 
je 20 Th., Kiimmel, Koriander, Fenchel, Natriumbikarbonat je 10 Th. 

Species carminatiYae; Semences carminatives, Blahung treibende Krauter. Anis, 
Kiimmel, Koriander, Fenchel, Angelikawurzel, gleiche Theile. 

Pulvis carminatiYus infantum; Windpulver fiir Kinder. Anis 15 Th., Fenchel 10 
Th., gebrannte Magnesia 5 Th., Zucker 70 Th. 

Tinctura Proprietatis Mynsicht. Spiritus Anisi 50 Th. Elixir Proprietatis Para
celsi 25 Th. 

Oleum Anisi sulfuratum, eine durch langeres Erwarmen bereitete Auflosung von 
Schwefel in Anisol. 

Mannheimer Wasser ist ein Anis-Aquavit mit den fliichtigen Bestandtheilen von 
Koriander, Nelken, Zimmt. 

DR. BASTLERS Choleratropfen, ein Gemisch aus Anis-, Wacholder- und Oajeputol, 
verd. Schwefelsaure, Aetherweingeist, Zimmttinktur. . 

Beruhardiner Alpenkriiuter.Magenbitter von BERNHARD enthalt reichlich aro-
matische Pflanzenstoffe, besonders Anis und Fenchel. 

Calming-Pastills, DR. AIRY'S, bestehen aus Zucker, Anisol und Lakritz. 
Manol, DR. RINGK'S, soIl ein Succus Anisi ozonisatus sein. 
ISSLEIB'S Katarrhbrodchen sind Pastillen aus Anisol, Salmiak und Zucker. 

II. Fructus Anisi stellati (Erganzb. Helv. Austr.). Semen Anisi iudici seu sinen· 
sis. Semen Badiani. Sternanis. Anis etoile. Badiane (Gall.). Star-Anise (U-St.). 

Der einachsige Fruchtstand des zu den Magnoliaceae - Illicieae gehOrigen Illicium 
anisatum L. (Illicium verum Hook. f.). Heimisch im nordlichen Anam und im siidlichen 
China, auf den Philippinen und in Japan kultivirt. 

Beschreibuny. Urn die kurze Bliithenstandaxe befinden sich bis 8 in einen 
Kreis gestellte, kahnformige, an der nach oben gekehrten Bauchnaht aufspringende Friichte, 
von dunkelbrauner Farbe, aussen runzelig, mit je einem heller gefarbten, glanzendbraunen 
Samen. 

Bestandtheile. 5 Proc. Aetherisches Oel (auf trockene Friichte bezogen), 
2,8 Proc. fettes Oel, 10,7 Proc. rothbraunes Harz, Gerbstoff, Zucker etc. 

Yerwechslunyen. An Stelle des Sternanis oder ihm beigemengt sind die Friichte 
des giftigen, in Japan heimischen Illicium religiosum SIEBOLD (Shikimfrii.ch t e) nicht selten 
vorgekommen. Sie enthaIten das giftige GIykosid Shikimin, Shikimipikrin, Shikiminsaure 
(der Chinasaure nahestehend), im Oel Eugenol, Safrol und ein Terpen (Shikimen). 
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Sie sind im Ganzen kleiner, wie die echten Friichte, die Karpelle klaffen starker, 
sind stark und spitz geschnabelt, riechen scharf aromatisch, jedenfalls nicht nach Anis. Sind sie 
den echten Friichten beigemengt, so iiberwiegt der Geruch der letzteren, man muss danll 
Bruehstiicke verdaehtiger Friichte kauen. Dazu kommen folgende anatomisehe U ntersehiede: 
die Palissadenzellen in der Fruehtsehale der eehten Droge sind im Durchsehnitt 0,5 mm 
lang, bei der falsehen 0,37.5 mm, die Aleuronkorner in dem Samen der echten Droge sind 
bis 22 f! gross, aussen rauh, lappig, sie enthalten zuweilen ein grosses Krystalloid und stets 
zahlreiehe Globoide, die der falsehen Droge sind bis 1.5 It gross, oval oder elliptiseh, glatt, 
sie enthalten 2-3 Krystalloide und an einem Ende wenige Globoide. 

Anwendung. Wie beim vorigen. 
Anisette ist ein verdiinntes weingeistiges Destillat aus Sternanis, Koriander und 

Fenchel oder ein Gemiseh von Zuckersirup, Spiritus, Wasser und den atherisehen Oelen 
des Sternanis, Koriander und Fenchel. 

Oleulll Vitae; Balsamum vitae Asiatieum. - Lebensol, weisser Lebensbalsam. Eille 
Losung von Sternanisol, Nelkenol, Orangensehalenol je 20 Th., Pfeffermiinzol 2 Th. in 
Weingeist 1000 Th. 

Oleum Anisi stellati (Brit. Erganzb.). SternanisiH. Oleum Badjani. Huile 
volatile de Badiane (Gall.). Oil of star Anise. 

Wird ausschliesslich in den siidwestlichen chinesischen Provinzen Kwang-Tung und 
Kwang·Si, sowie in Tonkin durch Destillation der noch frischen Sternanisfriichte ge
wonnen. Ausbeute ungefahr 3 Proc. Das Oel wird in Bleikanistern von 7,5 kg Inhalt, 
von denen je vier in eine Kiste verpackt werden, versandt. 

Eigenschaften. Eine farblose oder gelbliche, stark lichtbrechende Fliissigkeit 
von anisartigem Geruch und siissem Geschmack. Optisch schwach linksdreheud, spec. 
Gew. = 0,98-0,99. Der Erstarrungspunkt liegt zwischen + 14 und + 18 0 C. Das Oel 
ist in 3 Theilen Spiritus (90 Proc.) klar loslich. 

Prufung. Die Bestimmung des Erstarrungspunktes geschieht auf die bei Anisol 
auf S. 315 beschriebene Weise. Die mehrfach beobachtete Verfalschung mit Petroleum 
winl an der uuvollkommenen Loslichkeit des Oels in 3 Th. Spiritus erkannt. In Bezug 
auf den Verdampfungsriickstand gilt das bei Oleum Anisi Gesagte. S. S. 315. 

Bestandtheile. Wie beim AnisOl, so ist auch beim Sternanisol der wichtigste 
Restandtheil das Anethol CloH120. Ob das Oel relativ reich an diesem Korper ist, wird 
durch die Bestimmung des Erstarrungspunktes erkannt. Von anderen Korpern sind im 
Sternanisol aufgefunden Rechts-Pinen CloHla , Links-Phellandren CIGHlS ' Methyl
chavicol ClOH120 (das isomere Anethol), HydrochinonathyHHher CeH4 - OR - OC2R~ 

und Safrol C1JIlO02' Dem Safrol wird der yom Anisol abweichende Geschmack des. 
Sternanisols zugeschrieben. 

Aufbewahrung. Sternanisol wird unter den bei Anisol besprochenen Vorsichts
massregeln aufbewahrt. 

Anwendung. AnisOl und Sternanisol werden in grossen Quantitaten zur Liqueur
fabrikation gebraucht. Arzneilich dienen sie hauptsachlich als Geschmackskorrigens, 8el
tener lJJs Stomachicum oder Carminativum. Man giebt sie zu 2-6 Tropfen (0,1-0,25 g) 
entweder in Pulvern mit Zucker oder Magnesia verrieben, oder gelost in Spiritus. Fiir 
den ausserlichen Gebrauch werden sie in fettem Oel ge16st (1: 20-50) oder mit Fett(1 : 10) 
verrieben (Sa1be gegen Filzlause). AnisOl ist ein Lieblingsgeruch del' Tauben. 

Species Hackeri (Vorschrift d. Miinch. Ap. Ver.). Sternanis, Pfefferminze, Krause
minze, entharzte Sennesblatter, gleiche Theile. 

Hnstenmittel des Grafen v. SCHLIEFFEN besteht aus Sternauis, Senna, Kandis. 
zucker etc. 

Spanischer Thee ist ein dem Brustthee mit Friichten ahnliches Gemisch. 
Topiqne Indien yon COLMET D'ANGE ist Sternanistinktur, enthalt daneben gestossenen 

Pfeffer. 
Universal.Lebensol, Hamburgisches, Balsam. Vitae Hamburgense; ein Gemisch aus. 

Sternanis-, Nelken-, Pomeranzenschalenol und Weingeist. 
Ean dentifrice Mallard ist eine Tinktur aus Sternanis, Guajak, China, Zimmt, 

Nelken, Benzoe etc. 
ERn dentifrice de Pjerre ist eine Tinktur aus Sternanis mit Anis- und Pfeffer

miinzul. 
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Essentia dentifricia (NAGEL). Sternanis61 1,5 Th., Pfeffermiinzol 1 Th., China-, 
aromatische und Myrrhentinktur je 30 Th., Hoffmann's Lebensbalsam ~o Th., verd. Weill
geist 900 Th., Co chenille 2,5 Th. 

Anthrarobinum. 
Anthrarobinum (Erganzb.). Dioxyanthranol. Anthrarobina. Desoxy.Alizarin. 

Leuko·Alizarin. C14H100 3• Mol. Gew. = 226. Ein Reduktionsprodukt des kauflichen 
Alizarins. 

Darstellung. Man lost kaufliches Alizarin (Alizarin-Blaustich) in Ammoniak
fiiissigkeit, erwarmt die entstandene violette Losung zum Sieden, tragt allmahlich Zink
staub ein und setzt das Erwarmen so lange fort, bis die violette Farbung in Gelb tiber
gegangen ist. Man filtrirt sogleich in ein Gefass mit Wasser, welches geniigend Salz
saure enthiilt, urn die Reaktion der Fliissigkeit bis zum Ende der Filtration deutlich sauer 
zu halten. Der in der sauren Fliissigkeit abgeschiedene Niederschlag wird gesammelt, 
gewaschen und zuerst auf porosen Unterlagen, dann bei 1000 C. getrocknet. 

Eigenschaj'ten. Gelbliches bis hellbraunliches, geruch- und fast geschmackloses 

(Dioxyanthranol) 
Anthrarobin. 

Pulver, nur sehr schwer in kaltem, etwas leichter in heissem 
Wasser lOslich, ferner loslich in 10 Th. kaltem oder in 5 Th. 
heissem Alkohol. 

In der wasserigen Losung erzeugt Bleiessig einen roth
braun en , Eisenchloridlosung einen braunvioletten Niederschlag. 

Die Losung in Natronlauge ist rothbraun, nimmt aber durch Aufnahme von Sauerstoff aus 
der Luft bald violette Farbung an. Da das kaufliche Alizarin keine ganz einheitlichc 
Substanz ist, so ist auch das Anthrarobin keine ganz einheitliche chemische Verbindung. 
Es besteht vorzugsweise aus dem Dioxyanthranol, enthalt aber noch andere Reduktions
produkte des Alizarins ahnlicher Zusammensetzung. 

Priifung. 1) 0,1 g Anthrarobin lOsen sich in 1 ccm Natronlauge mit gelber Farbe 
klar auf, die Farbung gehe durch Einblasen von Luft in Violett iiber. 2) 1 g Anthra
robin hinterlasse beim Einaschern nicht mehr als 0,01-0,02 g feuerbestandigen Riickstand. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln; Lichtschutz nicht er
forderlich. 

Anwendung. Aeusserlich bei Hautkrankheiten (Psoriasis, Herpes tonsurans, Ery
thrasma etc.), bei denen gewohnlich Chrysarobin angewendet wird. Es wirkt zwar etwas 
schwacher als dieses, reizt dafiir aber auch nicht so heftig und kann z. B. im Gesichte 
nnd an den Genitalien angewendet werden. Nach TH. WEYL ist es auch bei innerer An· 
wendung ungiftig. Durch den Urin wird es als Anthrarobin, nicht als Alizarin aus
geschieden. 

Antipyrinum. 
I. Antipyrinum (Austr. Germ. Helv.). Analgesine (Gall.). l}henyldimethylpyra' 

zolon. Oxydimethylchinizin. Pyrazolin. (Anodynin. Metozin. Parodyn. Phena
zon. Phenylon. Sedatin.) Cl1H12N20. Mol. Gew. = 188. 

Darstellung. Durch Erhitzen von Phenylhydrazin mit Acetessigester entsteht 
Phenylmethylpyrazolon. Wird dieses in methylalkoholischer Losung mit Methyljodid be
handelt, so wird letzteres addirt und jodwasserstoffsaures Antipyrin gebildet, aus welchem 
starkere Basen Antipyrin in Freiheit setzen, welches z. B. durch Ausschtitteln mit Aether 
abgeschieden werden kann. 
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Eigenschaften. Farbloses neutrales Krystallpulver, von kaum wahrnehmbarem 

N-CGH. 

/' 
/',-

CH3-N IC=O 

CH3-J~=C-H 
Antipyrin. 

Geruche und milde bitterem Geschmacke. Schmelzpunkt 113° C. 
Loslich in 1 Th. Wasser, in 1 Th. Alkohol, in 1 Th. Chloroform, 
in 50 Th. Aether. Die wasserige Lasung 1 = 100 giebt mit Gerb
saUTe eine weisse FiiJlung. Durch salpetrige Saure (Natriumnitrit 
+ Essigsaure) entsteht in der verdiinnten Lasung Griinfarbung, in 
der kone. Lasung Abscheidung griiner Krystalle von Isonitroso
Antipyrin (Reaktionsgrenze 1 : 10000). Durch Eisenchlorid wird die 
Lasung des Antipyrins blutroth gefarbt (Reaktionsgrenze 1: 100000). 

Priifttng. 1) Das Antipyrin sei ungefarbt und fast geruchlos, der Schmelzpunkt 
liege bei 113° C. 2) Die wasserige Lasung 1 + 1 sei farblos, neutral. (Sauren, Alkalien, 
wtirden saure, bez. alkalische Reaktion verursachen, harzige Verunreinigungen wtirden 
Triibung veranlassen. 3) 0,5 g Antipyrin hinterlassen beim Verbrennen auf dem Platin
bleche keinen feuerbestandigen Rtickstand (mineralische Verunreinigungen). 

Aufbewahrung. Unter den indifferent en Arzneimitteln, grassere Vorrlithe vor 
Licht geschtitzt. Relv.: V ors ich tig. 

Anwendung. Innerlieh setzt Antipyrin die Temperatur des fiebernden ~Ienschen 
herab, ferner wirkt es antineuralgisch und analgetisch. ~Ian verwendet es daher als Anti
pyreticum bei verschiedenen fieberhaften Zustanden (Febris recurrens und intennittens), 
indessen ist es bei Malaria wirkungslos. Dosis taglich mehnnals 1-2 g. Bei Kindern 
dreimal taglich soviel Decigramm, als das Kind Jahre zahlt. Man beachte, dass es 
nach Antipyringebrauch bisweilen zu ausgedehnten Exanthemen kommt. Die nach Anti
pyringebrauch auftretenden Schweisse kannen durchAgaricin unterdriickt werden. Aeusser
lich zeigt es faulnisshemmende (antiputride) und blutstillende (hamostatische) Eigenschaften. 
Sub k uta n als lokales Anastheticum, auch in Gemeinschaft mit Cocaln oder Atropin. 
Maximal-Dosis nach Relv.: pro dosi 2,0, pro die 6,0. 

Dispensation. Ftir die Verordnung und Dispensation des Antipyrins ist zu be
achten, dass Antipyrin mit einer Reihe von vielbenutzten Arzneimitteln unerwartete Aen
derungen eingeht. 

1) Antipyrin + salpetrige Saure. Man vermeide, das A. mit Arzneimitteln, 
welche salpetrige Saure enthalten oder entbinden konnen (z. B. Amylnitrit, Spiritus 
Aetheris nitrosi) zusammen zu verordnen. Es kommt zur Bildung von griinem Isonitroso
antipyrin, welches nach Einigen nicht ungiftig ist. Nach Anderen soll nebenbei Blausaure 
auftreten. 

2) Antipyrin + Mercurochlorid (Oalomel). In dies en Mischungen soIl sich 
eine organische, sehr giftige Quecksilbcrverbindung bilden. 

3) An tipyrin + K ar bolsa ure fallen sich schon in verdtinnten wasserigen Losungen 
gegenseitig als olige Masse aus. 

4) Antipyrin+Natriumsalicylat geben, in Pulverform zusammengerieben, eine 
schmierige Masse. In Losung scheinen sich beide nicht zu beeinflussen. 

5} Antipyrin + p-Naphthol geben eine feuchte Mischung. 
6) Antipyrin + Ohloralhydrat geben beim Zusammenreiben ein Oel, welches 

die Reaktionen der Komponenten nicht mehr zeigt. 
7) Gerbsaure fallt das Antipyrin als Tannat (s. oben) aus. 
Dagegen erhOht das Antipyrin die Aufloslichkeit des Coffelns und der Chininsalze 

in Wasser. 

Nachweis im Rarn. In d~n Rarn geht das Antipyrin als solches tiber. Zum 
Nachweise entfarbt man den Rarn mit Thierkohle, schtittelt ihn mit Aether aus und 
priift den Verdampfungsrtickstand der atherischen Lasung mit Eisenchlorid oder salpc
triger Saure. 

Obgleich ein Bediirfniss eigentlich nicht existirt, Salze des Antipyrins anzuwendell, 
so sind doch mehrere derselben praktisch gebraucht worden. 

II. Antipyrinum citricum. Wird bisweilcn aus Missverstandniss verordnet; man 
gebe Antipyrin ab und setze das "citricnm" in Klammern. 
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III. Antipyrinum salicylicum. Antipyrinsalicylat. Salipyrin (Erganzb.). 
Salicylate d' Analgesine (Gall.). Salazolon. Salipyrazolin. Cn H12N20. C7H60a• Mol. 
Gew. = 326. 

Darstellung. Man erwarmt eine Mischung von 57,7 Th. Antipyrin und 42,3 Th. 
Salicylsaure auf dem Dampfbade. Sie schmilzt zu einer oligen Fliissigkeit, welche nach 
dem Erkalten fest wird. Durch Umkrystallisiren aus Alkohol erhiilt man das Salz in 
reinem Zustande. 

Eigenschaften. Farbloses und geruchloses Krystallpulver von saurer Reaktion 
uncI dem herbsiisslichen Geschmack der Salicylsaure. Schmelzp. 92° C. Loslich in 200 Th. 
kaltem oder 25 Th. siedendem Wasser. Ziemlich leicht Hislich in Alkohol und in Aether, 
leicht loslich in Chloroform, wenig lOslich in Schwefelkohlenstoff. Beim Erwarmen mit 
Schwefelsaure wird die Salicylsaure, beim Erwarmen mit Natronlauge das Antipyrin in 
Freiheit gesetzt. Die wasserige Losung giebt mit Ferrichlorid die violette Reaktion der 
Salicylsaure. 

Priij'ung. Eine gewogene Menge Salipyrin (1 g) wird im Scheidetrichter in 
40 ccm heissem Wasser gelOst, die Losung mit einer gemessenen Menge (5 ccm) Doppelt
Normal-Natronlauge im Ueberschuss versetzt und das ausgeschiedene AntipYl'in durch drei
bis viermaliges Ausschiitteln mit je 15 ccm Chloroform entzogen. Man verdunstet die 
Chloroformausziige im gewogenen Glasschiilchen und bestimmt Gewicht und Schmelzpunkt 
(113 0 C.) des. hinterbleibenden Antipyrins. - Die im Scheidetrichter zuriickgebliebene 
Natriumsalicylatlosung wird mit Normal-Schwefelsaure (PhenolphthaleIn als Indikator) titrirt, 
die Salicylsaure mit Aether ausgeschiittelt und der Schmelzpunkt (156 0 C.) der nach dem 
Verdunsten des Aetherauszuges hinterbleibenden Salicylsaure bestimmt . 

.Anwendung. Als Antipyreticum und Antineuralgicum, ferner bei akutem und 
chronischem Gelenkrheumatismus, Influenza. Die Dosis ist doppelt so gross wie die des 
Antipyrins. Man giebt Erwachsenen 1-2 g mehrmals taglich. 

IV. Antipyrinum amygdalinicum. (Erganr.b.) Mandelsaures Antipyrin. Tussol. 
CllH12N20. CsHsOa. Mol. Gew. = 34:0. 

Darstellung. Man erhitzt eine Mischung aus 188 Th. Antipyrin mit 152 Th. 
Mandelsaure im Dampfbade ZUlli Schmelzen, lasst erkalten und krystalli~irt aus .Alkohol um. 

Eigenschaften. Farblose, bitter schmeckende, in Wasser und in .Alkohol losliche 
Krystalle. Sie schmelzen bei 52-53° C. und zersetzen sich bei hOherer Temperatur unter 
Verbreitung bittermandelOlartig riechender Dampfe. - Die wasserige Losung (1 = 20) 
wird durch einige Tropfen rauchender Salpetersaure blassgriin (Isonitroso-Antipyrin), durch 
einen Tropfen Ferrichlorid blutroth gef1trbt. Gerbsaure erzeugt weissen, im Ueberschuss 
der Gerbsaure loslichen Niederschlag. Mit Milch gemischt, wird das Salz zersetzt. 

Pritfung. 1) Das Salz sei farblos und schmelze bei 52-530 C. 2) Die wasserige 
Lusung (1 = 200) werde durch Schwefelwasserstoff nicht verandert (Metalle, z. B. Blei). 
3) Lost man 1 g des Salzes in 40 ccm. heissem Wasser, setzt 10 ccm Normalkalilauge zu 
und schiittelt nach dem Erkalten 3-4mal mit je 15 ccm Chloroform aus, so muss letzteres 
nach dem Ab<lunsten mindestens 0,52 g Riickstand hinterlassen, welcher den Schmelzpunkt 
(1130 C.) und die iibrigen Eigenschaften des Antipyrins zeigt. 4) 0,5 g sollen beim Er
hitzen ohne Riickstand verbrennen . 

.Anwendung. Es besitzt ausser den antipyretischen auch noch narkotische Eigen
schaften. Wird besonders gegen den Symptomen-Komplex bei Keuchhusten empfohlen. 
Dosis fUr Kinder bis 1 Jahr = 2 bis 3mal 0,05-0,1 g, von 1 Jahr = 3mal.O,1 g,von 2 bis 
4 Jahren = 3-4mal 0,25-0,4 g, dariiber 4mal taglich 0,5 g. Das Mittel soll nicht mit 
1I1ilch zusammen oder in zeitlicher Nahe von Milchmahlzeiten gegeben werden. S. oben. 

Antipyrinum Coffe'ino - citricu'm. M igritnin. Man mischt 85 Th. Antipyrin mit 
9 Th. Coffeln und 6 Th. Citronensiture, schmilzt die Mischung im Wasserbade, bricht die 
erstaITte Masse in Stiicke, trocknet und pulvert diese. 

Farbloses, hygroskopisches Pulver. Das durch einfaches Mischen der Bestandtheile 
erhaltene Pulver wird feucht! Ais Antineuralgicum bei Migritne in Gaben von 1 g in 
Oblaten-Pulvern. 



Antipyrinum. 321 

Jodopyrin. Jodantipyrin. Cll Hll JN2 0=314. Durch Einwirkung von Chlor
jod auf Antipyrin erhalten. Glanzende, farblose, prismatische Nadeln, in kaltem Wasser 
schwer, leichter in siedendem Wasser loslich. Schmelzp. 1600 C. SoIl die kombinirte Wir
kung des Antipyrins und eines Jodidcs haben. Dosis 0,5-1,5 g. 

Anilipyrin. 1) a-Anilipyrin. Durch Zusammenschmelzen von 188 Th. Antipyrin 
mit 135 Th. Acetanilid. Farbloses, krystallinisches Pulver, Schmelzp. 750 C. 10 g losen 
sich bei 150 C. in 4 g Wasser. Beim Eindampfen der Losung erfolgt Dissociation. 

2) ,a-Anilipyrin. Durch Zusammenschmelzen von 376 Th. Antipyrin mit 135 Th. 
Acetanilid erhalten. Farbloses Pulver, Schmelzp. 1050 C. 10 g losen sich bei 1.')0 C. in 
2,3 g Wasser. Dissociirt weniger leicht als das vorige. Als Antipyreticum und Analgeticum 
2-3 mal taglich 0,5-1,0 g. 

V. Chloral- Antipyrin. Es sind drei verschiedene Verbindungen dargestellt 
worden. 

t 1. Monochloral-Antipyrin. Hypnal. Cll H12 N20. CClsCH (OH)2' :!\fan reibt 
188 Th. Antipyrin mit 165,5 Th. Chloralhydrat bis zur Verfiussigung zusammen, lost die 
olige Masse in heissem Wasser und uberlasst die Losung an einem kalten Orte der Kry
stallisation. Farblose Oktaeder, in 15 Th. kaltem Wasser loslich, Schmelzp. 67-680 C. 

Diese Verbindung ist abzugeben, wenn H ypnal verordnet wird. 
Ais Hypnoticum an Stelle des Chloralhydrates empfohlen. Hochste Gaben: 3 g 

pro dosi, 6 g pro die. 
t II. Bichloral-Antipyrin. CllH12N20. 2 [CC13CH(OH)2J. Man reibt 94 Th. Antipyrin 

mit 165,5 Th. Chloralhydrat bis zur Verfiussigung zusammen, verfahrt im ubrigen wie 
sub I. Im Wasser losliche Krystalle, Wirkung etwa wie Hypnal. 

t III. Dehydrotrichloraldehydphenyldimethylpyrazolon. ClsH13N202Cls' Man erhitzt 
ein Gemisch von 188 Th. Antipyrin und 165,5 Th. Chloralhydrat einige Zeit auf 100 
bis 110 0 C. Aus der erkalteten flussigen Mischung entsteht allmahlich (Einsaen einiger 
Krystalle!) ein Krystallbrei, der aus Alkohol umkrystallisirt wird. Farblose, bei 186-1870 C. 
schmelzende, geschmacklose Krystalle, in Wasser unloslich. Wird wegen der Unloslichkeit 
schwer resorbirt; wirkt im Falle der Resorption aber hypnotisch. 

t Butylchloral- Antipyrin. CllH12N20. C4 H5Cl30 + H20. Wird durch Znsammen
reiben von 188 Th. Antipyrin mit 193,5 Th. Butylchloralhydrat in gleicher Weise wie das 
Hypnal, s. vorher sub I, hergestellt. Farblose, bei 700 C. schmelzende Nadeln, in 30 Th. 
Wasser loslich. 

Naphthopyrin. CllH12N20 + C1olisO. Wird durch Zusammenreiben von 188 Th. 
Antipyrin mit 144 Th. ,a-Naphthol als zahe Masse erhalten, welche bisweilen krystallinisch 
wird. Unloslich in Wasser, loslich in Alkohol und in Aether. 

Resopyrin. Cll H12 N2 0 . Cr, Hs O2 (?) Bildet sich als krystallinischer Niederschlag, 
wenn konc. Losungen von 188 Th. Antipyrin und 110 Th. Resorcin gemischt werden. 
Farblose, rhombische Krystalle, unloslich in Wasser, loslich in 5 Th. Alkohol oder 100 Th. 
Aether. 

t Phenopyrin. Verbindung von 188 Th. Antipyrin mit 94 Th. reiner Karbolsaure. 
t Pikropyrin. Verbindung von 188 Th. Antipyrin mit 229 Th. Pikrinsaure. 
t Pyrogallopyrin. Verbindung von 188 Th. Antipyrin mit 126 Th. Pyrogallol. 
Antihemicranin oder AntimigTainepulver von Apotheker DEMELINNE in Maastricht. 

Coffem 1,6 g, Antipyrin 3,2 g, Zucker 3,2 g. In 8 Pulver zu theilen. Preis 1,25 Gulden 
hollandisch. 

Bromopyrine, ein gekorntes Brausepulver. 1 Theeloffel enthalt angeblich 0,06 g 
Coffelnbromhydrat, 0,18 g Antipyrin, 1,0 g Natriumbromid. 

Cerebrine. Alkoholische Losung von Antipyrin, Coffem und Cocam. Genaue Vor
schrift unbekannt. A,ntineuralgicum. 

Migraine-Pastillen von Apotheker SENKENBERG. Es werden verschiedene Vor
schriften angegeben: I) Antipyrin 0,3 g, Antifebrin 0,05 g, Rhabarber 0,05 g, Kalmus 0,02 g, 
Chinarinde 0,08 g. II) Antipyrin 47,0, Antifebrin 26,0, Aloe 5,0, Zucker 8 g, Starke 12,0 g 
fur 25 Pastillen. 

Pelagin, Mittel gegen die Seekrankheit. Ein atherhaltiger Likor, Antipyrin, Cocain 
und Coffem enthaltend. 

,B-Resalgin. Resorcylsaures Antipyrin. (CllH,2N20)z' C,HS04• Scheidet sich 
als Oel aus beim Mischen konc. Losungen von 188 Th. Antipyrin und 77 Th. ,B-Resorcyl
siiure. Nach dem Erstarren und Umkrystallisiren farblose, sauer reagirende Nadeln, loslich 
in 150 Th. kaltem oder 20 Th. siedendem Wasser. Leicht loslich in Alkohol und in Essig
ather, unloslich in Aether. Schmdzp. 1150 C. 

VI. Ferripyrinum. Ferropyrinum. Antipyrinum cum Ferro. (Cl1H12NzO)s 
}'ezCI6• Mol. Gew. = SS9. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 21 
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Darstellung. Man lost 5 Th. krystallisirtes Ferrichlorid FeCI. + 6~O in 10 Th. 
Alkohol von 96 Proc. und tragt diese Losung ein in eine Auflosung von I) Th. Antipyrin 
in 10 Th. Alkohol und 50 Th. Aether. Der sich ausscheidende orangerothe NiederscWag 
wird auf dem Filter gesammelt, mit Aether gewaschen, auf porosen Unterlagen abgesaugt 
und bei 30-400 C. getrocknet. 

Sehr feines, orangerothes, luftbestandiges Pulver, welches 64 Proc. Antipyrin, 
12 Proc. Eisen und 24 Proc. Chlor enthiilt. Es lost sich in 5 Th. kaltem, aber erst in 
9 Th. siedendem Wasser. Die kaltgesattigte Losung scheidet beim Erhitzen die Verbin
dung in rubinrothen Blattchen aus, welche bei 220-225 0 C. schmelz en. Die wasserige 
Losung ist blutroth gefarbt. Wirft man geringe Mengen des Pulvers in viel Wasser, so 
tritt - wahrscheinlich infolge Dissociation - fast farblose Losung ein. Loslich in AI
kohol und Benzol, aus Methylalkohol krystallisirbar, in Aether fast unloslich. Schwach 
salzsaul'e Losungen sind haltbar; durch Alkalien, selbst schon durch Bikarbonate, wird aus 
der wasserigen Losung Eisenhydroxyd gefallt. 

Pruj'ung. 1) Die LI.Isung von 1 g der Verbindung in 100 ccm Wasser muss klar 
sein (ohne Anwesenheit von ungeWstem Ferrihydroxyd). Auf Zusatz von einigen Kubik
centimeteru Ammoniak rallt das Eisen als Hydroxyd aus. 2) Dampft man Filtrat+ Wasch
wasser (sub 1) auf 5 ccm ein, versetzt mit 30 cern Natronlauge von 33 Proc. und extrahirt 
dreimal warm mit je 10 ccm Benzol, so muss dieses beim Verdunsten mindestens 0,6 g 
Antipyrin (Schmelzp. 113 0 C.) hinterlassen. Aufbewaltrung. Vor Licht geschfitzt. 

Anwendung. Innerlich als Eisenpraparat bei cWorotischen und anamischen Zu
standen, welche mit Neuralgien etc. einhergehen. Dosis: Drei bis viermal tiiglich 0,03 bis 
0,05 g. Ais Adstringens bei Darmkatarrhen und Magenblutungen zu 0,5 g. Aeusserlich. 
Als (nicht atzendes) Adstringens und blutstillendes Mittel gegen Blutungen aus Kl.lrper
hOWen in 10-20proc. Losung oder l!:!proc. Watte und Gaze. Bei GonorrhOe die 1,0 bis 
1,5proc. Losung. 

Gossypium Ferropyrini bezw. Ferripyrini. Eine 18 Proc. Ferropyrin enthaltende, an 
der Luft haltbare Watte, als blut- und schmerzstillender Verbandstofl' benutzt. 

VII. t Tolypyrinum. Toly-Antipyrin. C12H14NgO. Mol. Gew. = 202. Das hOhere 
Homologe des Antipyrins. Wird genau wie Antipyrin dargestellt, nur wird zur Konden
aation Acetessigester mit p-Tol ylh ydrazin (an Stelle von Phenylhydrazin) verwendet. 

Eigenschaften. Farblose, bei 136-137 0 C. schmelzende Krystalle von sehr bit

N--C.H,.CH, 

/\ 
CHaN CO 

I I 
CH.C=CH 

Tolypyrin. 

terem Geschmack, Wslich in 10 Th. Wasser, leicht loslich in Alkohol, 
fast unloslich in Aether. Die wasserige Losung wird durch Ferri
chlorid blutroth, durch salpetrige Saure grfin gefarbt. Erhitzt man 
Tolypyrin mit 25procentiger Salpetersaure, so farbt sich die Flfissig
keit weinroth, durch Zusatz von Ammoniak geht die Farbung in hell
gelb fiber. 

Als Ersatz des Antipyrins und zwar als Antipyreticum und Antineuralgicum mehr
mals taglich f g. Vorsichtig aufzubewahren. 

t Tolysalum. Tolypyrinum salicylicum. Tolypyrinsalicylat. C12 H14 N20. 
C?H003 = 340. Man schmilzt ein Gemisch von 202 Th. Tolypyrin und 138 Th. Salicyl
saure im Damp£bade, verfahrt im iibrigen genau wie bei Salipyrin (S. 320) angegeben. 
Farblose oder schwach rl.lthliche Krystalle, von herbbitterlichem Geschmack, in Wasser 
nur wenig, schwer in Aether, leicht in Alkohol und in Essigather ll.lslich. Schmelzp. 
101-1020 C. In Tagesg\ben von 1-3 g antineuralgisch, von 4-8 g antipyretisch. 

VIII. t Pyramidonum. Pyramidon. Dimethylamidophenyldimethylpyrazolon. 
Dimethylamidoantipyrin. C13H17N20. Mol. Gew. = 217. 

N-C.H. 

/\ 
CHaN CO 

I I 
CH,- C=C-N(CH,l. 

Pyramidon. 

Darstellung. Man reducirt eine alkoholisch-essigsaure Losung 
von Nitroso-Antipyrin zu Amidoantipyrin und fiihrt dieses durch Be
handeln mit Jodmethyl oder CWormethyl in Pyramidon fiber. DRP. 71261. 

Eigenschaften. Gelblichweisses, krystallinisches, fast ge
schmackloses Pulver, Schmelzp. 1080 C. Loslich in etwa 10 Th. Wasser. 
Die wasserige LI.Isung wird durch Ferrichlorid blauviolett und durrh 
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Natriumnitrit und verdiinnte Schwefelsaure (auch durch rauch. Salpetersaure) ebenso gefarbt, 
aber die Farbungen verblassen und verschwinden sehr bald. Aufbewahrung: Vorsir,htig.· 

Ais Antipyreticum bes. als Nachfolger des Antipyrins. Dosis: Zweimal taglich 0,3 bis 
0,5 g. Nach LEPINE soll das Pyramidon nicht ganz ungiftig sein. 

Zum Nachweis im Harn iiberschichtet man diesen mit einer auf das 10faehe mit 
Wasser verdlinnten alkoholischen 10proc. Jodlosung. Bei Gegenwart von Pyramidon tritt 
ein scharfer brauner Ring auf. J OLLES. 

IX. t Formopyrinum. Methylendillntipyrin. Methylenhisantipyrin. (Cll~l1 
N~O)2 • CH2• Mol. Gew. = 388. 

Zur Darstellung erhitzt man 5 Th. Antipyrin mit 4 Th. FormaldehydHisung von 
40 Proc. 4-6 Stunden auf 120 0 C. Nach dem Erkalten erhalt man Krystalle, welehe 
mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus Benzol umkrystallisirt werden. 

Krystallisirt mit 1 Mol. H20 und schmilzt alsdann bei 155-1560 C., im wasserfreien 
Zustande bei 176-177 0 C. AtlasgHinzende Blattchen, in kaltem Wasser fast unlOslich, 
in heissem Wasser schwerloslich, in Benzol leicht, in Alkohol sehr leicht loslich. 

t Salubrolum. Tetrabrommethylendiantipyrin C23~oBr4N402' Wird durch 
Einwirkung von Brom auf Formopyrin dargestellt. Fast geruchloses, gelbliches Pulver. 
Anwendung als Antisepticum an Stelle des Jodoforms. 

Apomorphinum hydrochloricum. 
t Apomorphinum. hydrochloricum (Austr. Germ. Helv.). Chlorhydrate 

d' Apomorphine (Gall.) Apomorphinae Hydrochloras (Brit. U-St.). Apomorphinhydro
chlorat oder-Cltlorhydrat. Salzsaures Apomorphin. C1,H17N02 • HCI. Mol. Gew.=303,5. 
Apomorphin entsteht aus dem Morphin durch Abspaltung von Wasser. 

Darstellung. Man schliesst 1 Th. ~Iorphin mit 20 Th. kone. Salzsaure in ein 
Glasrohr oder einen Autoclaven ein, so dass die Fiillung 4/5 des Gefasses einnimmt, und 
erhitzt wiihrend 3 Stunden im Oelbade auf 140-150 0 C. Nach dem Erkalten verdlinnt 
man den Gefassinhalt mit luftfreiem destillirtem Wasser, libersattigt die Losung mit Na
triumbikarbonat, sondert einen etwa entstehenden Niederschlag ab und extrahirt dies en 
sowie die Losung mit Aether oder Chloroform, welche nur das Apomorphin, nicht aber 
gleichzeit.ig anwesendes Morphin lOsen. - Leitet man in die AetherHisung des Apomorphins 
gasfOrmige Salzsaure, so flillt das salzsaure Apomorphin in Krystallchen aus. Bei del' Dar
stellung ist schnell zu arbeiten, da die freie Apomorphinbase sich an der Luft leicht verandert. 

Eigenschaften. Weisse, weissliche oder grauweisse Krystallchen, Hislich in 
30 Th. Wasser, 20 Th. Weingeist, unlOslich in Aether, Chloroform, Benzol, fast unHislich 
in Amylalkohol. 1m trockenen Zustande ziemlich unveranderlich, unterliegt es im feuchten 
Znstande del' Zersetzung unter Annahme griiner Farbung. 

Lost man eine geringe Menge (0,05 g) in 1 Tropfen Wasser auf, so nimmt diese 
Losung, del' Luft und dem Licht ausgesetzt, Grlinflirbung an. Wird dieselbe Menge mit 
2 Tropfen Salpetersaure verrlihrt, so entsteht blutrothe Farbung. - Lost man (0,05 g) 
Apomorphin in 2,5 ccm Natronlauge auf, so entsteht eine klare Losung, welche an der 
Luft purpurfarben, zuletzt schwarz wird. Uebergiesst man 0,05g mit 3-4 cern Ammoniak
fiiissigkeit, so muss alsbald (namentlich beim Erwarmen sehr rasch) Purpurfarbung auf
treten. Tropft man in diese Losung 2-3 Tropfen SilbernitratlOsung, so erfolgt schwarze 
Ausscheidung' von metallischem Silber. - Lost man 0,05 g in 2-3 ccm Wasser, liber
sattigt mit Natriumbikarbonat nnd schlittelt mit Luft durch, so erfolgt smaragdgriine 
Farbung. - EisenchloridlOsung farbt die wasserige Losung amethystblau. 

Priifung. 1) Apomorphinchlorhydrat sei fast farblos, bez. nur grauweiss, nicht 
stark griin gefarbt, auch nicht feucht. 2) Bei der mikroskopischen Betrachtung (50 bis 
100fache Vergrosserung) erweise es sich durchweg aus saulenformigen Kl'ystallen be-
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stehend. Ein im Randel vorkommendes amorphes Apomorphinhydrochlorid zeigt unter 
dem Mikroskope amorphe, gelbfarbige Massen. Ein solches Praparat darf therapeutisch 
nicht verwendet werden. 3) Das Salz verkohle beim Erhitzen und verbrenne bei Luft
zutritt, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt nach Germ.: Vorsichtig, nach Relv.: 
Sehr vorsich ti g. Wichtig ist, dass das Apomorphinchlorhydrat vollig trocken in trockene 
Gefasse gefiillt wird. Da es in der Regel in 1 g-Glasern von den Fabriken abgegeben 
wird, so stellt man diese auf einen Wattebausch, welcher mit etwas Aether befeuchtet 
ist, in die Standgefasse. Natiirlich miissen die 1 g-Glaschen lediglich mit guten Korken, 
nicht aber mit Paraffin oder Siegellack verschlossen sein. Unter solchen Maassreg'eln halt 
sich das Praparat J ahr und Tag. 

Dispensation. Die wasserige Losung des Apomorphinhydrates nimmt nach kurzcr 
Aufbewahrung griine Farbung an, weil die Aufbewahruugsglaser soviel Alkali an die Losung 
abgeben, dass etwas freie Apomorphinbase in Freiheit gesetzt wird, welche dann in Be
riihrung mit der Luft zu den griineu Umwandlungsprodukten oxydirt wird. Man kann diese 
Farbung vermeiden, wenn man der frisch bereiteten Losung sogleich cine kleine Menge 
(1-2 Tropfen) Salzsaure zusetzt, doch ist dieses Verfahren nur flir die per os zu ge
brauchenden Arzneien, nicht aber fiir subkutane Injektionen zulassig. Die Abgabe der 
Losungen erfolgt in braunen Glasern. 

Anwendung. Apomorphin wirkt nervenerregend, schliesslich lahmend auf das 
Gehirn und die Medulla oblongata. Die Erregung kann durch geeignete Dosen bis zur 
sicheren Brechwirkung (auch bei subkutaner Einfiihrung) gesteigert werden. ~ran giebt 
es in Dosen von 0,005-0,1 g drei bis viermal taglich als Expektorans und den Rustenrciz 
milderndes Mittel. Subkutan bewirkt es in Gaben von 0,005-0,05 g binnen 5-15 ~Iinuten 
sieher eintretendes Erbrechen. Ro ch stga ben (Germ. u. Relv.). [nneTlich pro dosi 0,02 g, 
pro die 0,1 g. Zur Injektion nach ReI v. pro dosi 0,005 g, pro die 0,015 g. 

lIIixtura Apomorphiui. 

(Miinchen. Nosokom. Vorschr.) 

Rp. Apomorphini hydrochlorici 
Morphini hydrochlorici aa 0,03 
Acidi hydrochlorici diluti 1,0 
Aquae destillatae 130,0 
Sirupi Sacchari 20,0. 

Detur ad vitrum lligrum. 

Injectlo Apomorphlnl. 
Bp. Apomorphini hydrochlorici 0,1 

Aquae destillatae 10,0. 
Brechmittel fUr Erwachsene. Dosis: '/2-1 

Spritze 

Rp. Apomorphini hydrochlorici 0,02 
Aquae destillatae 10,0. 

Brechmitffil fUr Kinder. Dosis: '/,-1 Spritze. 

t Apomorphinum. Apomorphine (Gall.). C,?H17 N02 =267. Die freie Apomor
phinbase kann aus den Salzen durch atzende und kohlensaure Basen, auch schon durch los
liche Bikarbonate ausgeschieden werden. Man kann also z. B. die Losung des Apomorphin
chlorhydrats mit N atriumbikarbonat iibersattigen, das Apomorphin mit Aether ausschiitteln, 
nach dessen Verdunsten es zuriickbleibt. 

Frisch dargestellt eine weissliche, amorphe oder krystallinische Masse, die sich 
namentli~h im feuchten Zustande an der Luft und am Lichte rasch griin farbt. Sie ist 
etwas loslich in Wasser, ferner loslich in Weingeist, Aether, Chloroform, Benzol. Die Lo
sungen des durch Oxydation veranderten Apomorphins in Wasser und Weingeist sind sma
ragdgriin, die in Aether und Benzol purpurviolett, die in Chloroform blauviolett gefarbt. 
Freies Apomorphin muss in Wasser vollig loslich und ohne Riickstand verbrennbar sein. 

Aqua. 
Aqua. Wasser. Eau. Water. H20. Mol. Gew. = 18. Flir den pharmaceuti

schen Bedarf kommen namentlich in Betracht 1) Gemeines Wasser und 2) Destil
Iirtes Wasser. 

I. Aqua fontana seu communis. Quellwasser. Brunnenwasser. Gemeines 
Wasser. Eau de fontaines. Fountain-water. Unter dies en Namen versteht man in 
der Pharmacie zunachst dasjenige Wasser, welches zum Trinkgebrauch fiir Menschen dient, 
und zwar macht man die stillschweigende Voraussetzung, dass dieses Wasser moglichst 
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rein ist und nicht zu grosse Mengen geloster Substanzen enthiilt. Die Pharmacie stellt in 
dieser Hinsicht etwa die gleichen Anforderungen wie die Mehrzahl der Ubrigen Gewerbe. 
Tst ein solches Wasser nicht zur Hand oder nur schwer zu beschaffen, so kann es dUl'cb 
Flusswasser (Aqua fluviatilis) oder durch Regenwasser (Aqua pluviatilis) ersetzt werden. 

Das fiir den pharmaeeutischen Gebrauch verwendete Wasser 
muss farblos, giinzlich oder fast geschmacklos, vollig klar sein 
und darf innerhalb 24 Stunden sich nieht merklieh trliben oder einen 
Bodensatz abscheiden. Wenn das Wasser dureh suspendirte Stoffe 
getrUht ist, so muss es filtrirt werden. 

}'iltration des Wassers. Fiir Wasser, welches keine riechen
den oder schmeckenden Bestandtheile enthiilt, bei welchem also 
lediglich eine Abscheidung suspendirter Stoffe erforderlich ist, ge
niigt eine einfache Filtration durch Filtrirpapier. 

Hat man jedoch einen regelmassigen und grosseren Bedarf 
an solchem Wasser, so kommt diese Art der Filtration zu theuer, 
und es empfiehlt sieh, an einem kiihlen Orte einen Filtrir-Apparat 
dauernd in Thatigkeit zu halten. In den Gewerben benutzt man fiir 
diese und ahnliche Zwecke "Sandfilter", und ein solches wird 
sieh auch der Apotheker zweekmassig herstellen. - Ais "Filtrir
gefass" kann man ein konisches oder cylindrisches Gefass aus Thon 
(glasirt) benutzen oder auch ein wasserdichtes Holzfass, bei gros- Fig. 81. " nodfilter. 
serem Bedarf lasst man das Filtergefass aus Mauerwerk herstellen 
und dies mit Cement wasserdicht abputzen. In Figur 81 ist zur Herstellung eines solchen Sand
filters ein konisches Thongefass gewahlt. Auf den Boden dieses Gefasses bringt man eine 
etwa 30 cm bohe Sehicht gut abgewaschener, ca. faustgrosser Feldsteine oder Granitbrueh. 
Auf diese sehiittet man eine etwa 25 cm hohe Schicht von gewaschenen Steinen, die nul' etwa 
' /3 so gross sind, dann folgt eine Schicht von etwa 20 cm Hohe von gewaschenem groben 
Kiese und hierauf folgt endlich eine Schicht von 40 cm gewaschenem Kiessand. Die unteren 
Schiehten bilden lediglich die Trager fiir die auf sie folgenden oberen Schichten. Die 
eigentliehe Filtrirschicht ist del' zu oberst befindliche Kiessand und in diesem bildet 
wiederum die wirksame Filtrirmembran die oberste Schicht, in welcher die Zwischen
raume zwischen den einzelnen Sandkornchen sich mit den abzufiltrirenden schwebenden 
Verunreinigungen ausgefiillt haben. Daher arbeitet ein solches Filter auch dann am besten, 
wenn es eine gewisse Zeit in Thatigkeit ist. Auf das so vorbereitete Filter wird Wasser 
aufgegossen. Die Filtration beginllt sogleieh, doeh wird das filtrierte Wasser erst dann 
aufgefangen, wenn es vollig blank abzulaufen beginnt. Na:ch liingerer oder kiirzerer Zeit 
ist das Filter so weit versehmutzt, dass es einer Reinigung bedarf. Man entfernt dann die 
oberste Sandsehieht, soweit sie verschmutzt ist 
(5-10 cm) und ersetzt diese Theile durch frisch 
gewaschenen Sand. J e of tel' diese theilweise Rei
nigung ausgefiihrt wird, desto langer kann ein 
solches .Filter benutzt werden, ohne dass es vollstan
dig erneuert zu werden braucht. 

Muss man gleiehzeitig aus einem Wasser 
Riechstoffe oder farbende Suhstanzen entfernen, so 
schaltet man in das Filter noeh eine Scbicht Holz
kohle in bohnengrossen Stiicken ein. Und zwar 
bringt man diese alsdann zweckmassig in del' aus 
grobem Kiese bestehenden Sehieht unter. Das Fil
ter hat alsdann folgende Anordnung: 

A Steine faustgross 30 em, B Steine eigross 
2.5 cm, a Kies grob 10 em, Holzkohle bohnengross 
20-30 cm, Kies grob 10 cm, D Kiessand 40 cm. 

Ein solehes mit Holzkohle beschicktes Filter 
eignet sieh auch vorziiglich, urn eisenhaltiges Was
ser zu enteisnen. s. S. 339. 

Filter aus plastischer Kohle. Diese Fig. 82. BF.R~F.PP:I.D-Filt.er. 
Filter waren eine gewisse Zeit lang recht beliebt. 
Es ist jedoch naehgewiesen worden, dass ein solches Filter in kurzer Zeit einen Heerd 
von Bakterienkeimen darstellt, so dass das durch ein solches Filter filtrirte Wasser 
schliesslich bakterienreicher ist als das nicht filtrirte. Aus diesem Grunde werden sie im 
allgemeinen in der Gegenwart nicht mehr empfohlen. Die Reinigung solcher Filter erfolgt, 
indem man sie in stark verdiinnte Salzsaure einlegt, alsdann mit Sand vorsichtig ab
scheuert und auskocht. 
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BERKEFELD-Filter. Diese Filter haben sich seit 1893 infolge der Furcht vor der 
Cholera eingebiirgert und werden besonders im Anschluss an eine Wasserleitung mit 
2-3 Atmosphiiren Druck angebracht. In beistehender Figur 82 ist B ein gusseisernes Ge
hause, welches bei D an die Hochdruckleitung angeschlossen und von dieser durch den Hahn 

C abgesperrt werden kann. A ist ein aus ge
brannter Infusorienerde hergesteUter hohler Cylin
der. SoU das Filter funktioniren, so wird der 
Hahn F geschlossen, der Hahn Caber geoffnet. 
Das Wasser dringt alsdann in den Zwischenraum 
zwischen B und A, wird durch den Hohlcylinder 
aus Infusorienerde gepresst und fliesst bei E abo 
Ein solches Filter liefert ein reeht gut filtrirtes 
Wasser (die Anzahl der Bakterienkeime wird ver
ringert), aber die Leistungsf'ahigkeit ist sehr ge
ring. Diese betragt im Anfange bei einem Druck 
von 3 Atmospharen etwa 2 Liter pro Minute, aber 
die Leistungsfahigkeit nimmt sehr rasch bedeutend 
abo Dann muss das Filter auseinander genommen 
und der Filterkorper ausgekoeht werden, kurz, 
auch die Wartung dieser Filter ist eine sehr um
standliehe. 

Bei grosserem Bedarf werden eine ganze 
Anzahl von Filterkorpern in einem Gehause ver
einigt, indessen leisten aueh diese Systeme beziig
lieh der Quantitat nicht das, was der Besteller vor
her wohl erwartet hatte. Fig. 83. 

Fig. 88. BIlRKEPELD-Filtcr-Batterie. BREYER'S Mikromembran-Filter. Bei 
diesem dient Asbest in feinster Vertheilung als 

Filtrirmaterial. Das Filter besteht aus einem Behalter d, in welchem mit Asbest
filz iiberzogene, flaehe, poroswandige Hohlkorper e aufrecht stehend und in gewisser An
zahl derartig eingeschlossen sind, dass ihre Oberenden mit einem gemeinschaftlichen 
Entluftungsrohre r und ihre Unterenden mit einem gemeinschaftlichen Abflussrohr 9 in 
Verbindung stehen. Der Behalter d kann sowohl mit einer Leitung fiir die zu filtrirende 
Fliissigkeit als ahch mit einem Sehlemmkanal und einem Behiilter in Verbindung gesetzt 
werden, der eine Asbest-Emulsion enthiilt. Durch geeignete Vorrichtungen wird diese 
Emulsion auf die Hohlkorper e unter einem Drueke von 1,5 Atmospharen gepresst, sodass 
sich auf ihnen eine Asbestschieht ablagert. Nachdem die iiberschiissige Asbest-Emulsion 
abgelassen worden ist, wird die abgesetzte Schieht 1/2 Stunde lang durch Luft von 1500 C. 
sterilisirt und ist dann zum Gebrauche fertig. Fig. 84. 

Die Mchst feinen Asbestnadelchen, welehe fiir 
dieses Filter gebraueht werden, nennt BREYER "Mi
krolithen". Das grosste Filter, welches B. fertigt, 
ist 2 m hoch, 1 m breit und liefert in der Stunde 
250-500 I Wasser. 

CHAMBERLAND'S Filter (System PASTEUR) be
steht aus einer 20 em langen, 25 mm im Durehmesser 
haltenden, einseitig geschlossenen und am anderen 
Ende verjiingten Rohre aus gebranntem unglasirten 
Porcellan von 4-5 mm Wandstarke. Diese sog. 
" F i It e r k e r zen" werden einzeln oder zu Batterien 
vereinigt in einem Gehause a f untergebracht und bei 
d an die Wasserleitung angeschlossen. Das zu fil
trirende Wasser wird von aussen in des Innere c der 
Filtrirkerze gedriickt und tritt von da durch e zu 
Tage. Eine Kerze kann taglich 40-50 I Wasser lie
fern, welches keimfrei ist. Das Reinigen der Filter
kerzen geschieht durch Abbiirsten der ausseren Flachen 

Fig. 84. BREYER'S lIfikromembran-Filter. und durch Auskoehen der ganzen Kerze. - Die 
quantitative Leistung des Filters ist gering, nach 

einigen Tagen erfolgt aueh Durchwachsen der Bakterien. Fig. 85. 
Die oben angefiihrten Filter nach BERKEFELD, BREYER und CHAMBERLAND verfolgen 

besonders das Ziel, Filtrate zu liefern, welche frei oder doch wenigstens arm an Mikro
Organismen sind. FUr die Filtration von Wasser in der Praxis kommen wohl die Filter 
von BERKEFELD und von BREYER in Betracht. Das von CHAItlBERLAND dient VOl'zugsweise 
zur Gewinnung steriler FIUssigkeiten bei wissensehaftlichen, bakteriologischen Arbeiten. 
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Sand-Kohle-Filter. Ein fiir die meisten Zwecke sehr empfehlenswerther Apparat 
wird in folgender Abbildung Fig. 86 wiedergegeben:') 

Er besteht aus 3 Topfen (A B C) aus Steingut oder feuerfestem Thon, von welchen 
der erste A urn '/3-' /2 mal grosser ist als die Topfe B und O. Der Topf A hat iiber 
seinem Boden einen Tubus. Die nach innen gehende Oeffnung des 
Tubus wird mit einem Bausch Asbest lose bedeckt, dariiber eine 
Schicht reiner gewaschener Granitsteine geschiittet, die Steinschicht ~ 
dann mit einer Schicht grober Kohlenstiicke bedeckt, die bis fast zur 
Mitte des Topfes reicht. A.uf die Kohlenschicht wird ein reines aus
gewaschenes leinenes Tuch (oder eine Filzscheibe) gelegt und dariiber 
noch eine 20 cm hohe Schicht Sand gegeben. Mittelst Tubus und 
eines Glasrohres steht der Topf A mit dem Topfe B in Kommuni
kation. Dieser Topf B ist in ganz derselben Art und Weise mit 
Stein, Kohle und Kies, im ganzen jedoch nur bis zur Halfte seiner 
Hohe beschickt und die oberste Sandschicht noch mit einer Schicht 
Fliesspapier und einer eng anliegenden Filzscheibe bedeckt, welche 
mit einigen reinen Granitsteinen beschwert ist. Der Topf B kom
municirt mit einem leeren Topfe 0, in welchem sich das filtrirte 
'Vasser ansammelt. Wird der Topf A mit dem zu filtrirenden Was
ser gefiint, bis das Filtrat in den Topf 0 niederzurinnen beginnt, so 
fiint sich letzterer allmahlich ungefahr zu 1/3-'/2' Urn ihn voll zu 
haben, miisste man also den Topf A noch 1 odeI' 2 mal nachfiillen. 
Del' Topf 0 hat iiber seinem Boden einen zinnernen Hahn zum Ab
zapfen des filtrirten Wassers. Es kommt nun ganz auf die Be
schaffenheit des Wassers an, wie lange ein solcher Apparat bis zu 
einer neuen Beschickung mit Kohle und Sand brauchbar ist. Ein FIg. 85. 
Zeitraum von mehr als 4 Wochen diirfte in der warmeren Jahres- CHA. IDERI.""D-FilLer. 
zeit wohl nicht zu iiberschreiten sein. 

Diese ohne besondere Unkosten von Jedermann leicht selbst zusammenzustellenden 
und zu reinigenden Apparate sind in jeder Beziehimg zu empfehlen. Wenn irgendwo, so 
gilt gerade bei der Filtration von Wasser del' Grundsatz: Das Einfachste ist das Beste. 

II. Aqua destillata. Aqua stillatitia. Destillirtes Wasser. Eau destillee. 
Uestilled water. 1st ein von den gewohnlichen Verunreinigungen praktisch vollstandig 
befreites Wasser. Es solI frei sein von gelosten festen Substanzen, von Chlor, von Sal
petersaure und salpetriger Saure, ausserdem A.mmoniak und Kohlensaure nur in Spuren 
enthalten. - Aueh das reinste destillirte Wasser ist nicht etwa lediglich die chemische 
Verbindung H20, vielmehr enthiilt es stets noch kleine ~fengen von Verunreinigungen, doch 
sollen diese auf ein praktisch noch zulassiges Maass reducirt sein. 

Fiir die Darstellung 
des destillirten Wassers ist zu 
beachten, dass das als Aus
gangsmaterial dienende Brun
nenwasser durchweg Magne
siumchlorid enthiilt. Dieses 
spaltet in der Siedehitze unter 
Uebergang in Magnesiumoxy
chlorid Salzsaure ab, wodurch 
das Destillat chlorhaltig wiTd. 
J edes Brunnenwasser enthalt 
ferner Kohlensaure, welche 
gleichfalls in das Destillat geht. 
Diese Verunreinigungen kann 
man in den meisten Fallen da-

Fig. 86. Wa. rfillrimpparnl 
co Grnnitbrucb. II Grobe KobIC$ liicke. r .;.udscbicbt, ~nr rrnlrtc nuS 

!lroben, ""r .ndern Hum RIIS feinem Kies s leh nd_ 

(lurch beseitigen, dass man die ersten Antheile des Destillates verwirft und das Destillat 
erst dann und nur so lange sam melt, als es sich als frei von Chlor und Kohlensaure er
weist. - Enthiilt das Brunnenwasser aber - wie dies meist der Fall ist - Ammoniak, 

') Dicsen Filtrirapparat erhalt man in der MARcH'schen Thonwaarenfabrik lIU Char
lottenburg, in der Niederlage pharm. Gerathschaften von WAR~IBRUNN, QUILITZ & Co . in 
Berlin etc. 
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so begleitet dieses fast das gesammte Destillat, wenn es nicht durch geeignete Chemikalien 
(Aluminiumsulfat) gebunden wird. 

Die relativ kleinen Mengen destillirten Wassers, welche in der Phal'macie verbraucht 
werden, kann man mit Hilfe des in jedem Apotheken-Laboratorium verhandenen Destillir
Apparates gewinnen. Urn ein tadelloses, haltbares Wasser zu erhalten, mnss die (kupferne) 
Destillirblase sauber ausgescheuert werden. Helm und Kiihlschlange sollen aus Zinn, bezw. 
verzinnt sein. Als Auffanggefass benutzt man eine Flasche, nicht einen Topf oder ahn
liche Gefasse mit weiter Oeffnung. 

Darstellung. l\'Ian fiint die saubere Destillirblase zu 3/4 ihres Rauminhaltes mit ge
meinem Wasser, fiigt (um das Ammoniak zuriickzuhalten) pro Liter 0,5-1,0 g kryst. Alaull 
hinzu und heizt an. Wenn die Dampfentwickelung beginnt, lasst man den Dampf zunachst 
einige (10) l\'Iinuten ohne zu kiihlen durch die Kiihlschlange streichen. Diese wird hier
durch gereinigt, sozusagen sterilisirt. Alsdann hsst man das Kiihlwasser zutreten. l\'Ian 
verwirft das jetzt iibergehende Destillat so lange, als es noch durch Bleiessig und durch 
Silbernitrat getriibt wird. Erst wenn beides nicht mehr der Fall ist, sammelt man die 
weiteren Theile des Destillates als reines destillirtes Wasser. 

1m weiteren Verlaufe der Destillation hat man alsdann nur noch nothig, von Zeit 
zu Zeit mit Silbernitrat auf Ohlor zu priifen. SoUte dieses im spateren Verlaufe der De
stillation (infolge Einwirkung des Alauns auf das l\'Iagnesiumchlorid) im Destillate auftreten, 
so schiittet man durch den Tubus der Blase das halbe Gewicht des vorher angewendeten 
Alauns an krystall. Natriumphosphat hinzu, destillirt weiter und fangt das Destillat wieder 
auf, sobald es chlorfrei ist, was iibrigens bald der Fall sein wird. Die Destillation wird 
unterbrochen, wenn in der Blase nur noch der fiinfte Theil des vorher eingefiillten Wassel's 
vorhanden ist. 

Besitzt das erhaltene destillirte Wasser einen Geruch nicht, so kann es ohne wciteros 
verwendet werden. 1m anderen FaIle empfiehlt es sich, dasselbe noch durch ein mit sehr 
gut ausgewaschener Holzkohle beschicktes Filter zu filtriren, ein Verfahren, welchem in 
gut geleiteten Laboratorien grundsatzlich alles destillirte Wasser unterworfen wird. 

In Laboratorien, welche dauernd einen Dampfapparat geheizt erhalten, kann man 
ganz erhebliche l\'Iengen destillirtes Wasser auch lediglich mit dies em allein gewinnen, na
tiirlich ist alsdann die Aufwendung grosser Sorgfalt erforderlich, um eine Verunreinigung 
des Wassers in dem Dampfkessel und damit auch in den meisten Fallen des destillirten 
",Vassers zu vermeiden. 

Eigenschaften. Reines destillirtes Wasser ist eine vollig klare, gerueh-, gesehmack
und farblose, neutrale Fliissigkeit, welehe ohne einen Riickstand zu hinterlassen sich ver
dampfen 11[sst, und welehe frei ist von Chlor, salpetriger Saure, Salpetersaure und von 
Kohlensaure. Ammoniak darf es nur in ausserst geringen Spuren enthalten. 

Priifung. 1) ]\fan verdampft 1/4 Liter des ",Vassers in einer blanken Platinsehalc, 
in Ermangelung de~sen einige Cubikcentimeter in einem blanken Glassehiilchen. Es darf 
alsdann kein wagbarer, bezw. leicht wahTIlehmbarer Riiekstand hinterbleiben. Einen An
fiug eines Riiekstands (koneentrische Ringe) wird zwar fast jedes destillirte Wasser zeig'ell, 
dieser Riickstand entstammt in den meisten Fallen den Aufbewahrungsgefassen. 2) Ver
setzt man 50 cem des Wassers mit 1 ccm farblosem NESSLER'sehem Reagens, so darf die 
Fliissigkeit nieht gelb oder rothlich gefarbt erseheinen. Die Beobaehtung ist iiber einer 
weissen Unterlage vorzunehmen. 3) 20-30 cern werden mit je 2-3 'rropfen Salpetersliure 
und SilbeTIlitratlOsung versetzt; es darf keine opalisirende Triibung auftreten. 4) 20 ccm 
des Wassers, mit 40 cem klarem Kalkwasser versetzt, mii.ssen eine klare Misehung geben 
(Triibung zeigt Kohlensaure an). - 5) 100 cern des Wassers werden mit 1 ccm verdiinnter 
Schwefelsaure versetzt und zum Sieden erhitzt. Darauf giebt IDan 0,3 eem Kaliumperman
ganatlOsung 1: 1000 hinzu und halt 3 Minuten lang im Sieden. Die Fliissigkeit muss nach 
dieser Zeit noch deutlieh roth gefarbt sein. 1st sie farblos, so enthiHt sie organische 
Stoffe in unzuHissiger Menge. 

Aufbewahrung. Das destillirte Wasser muss in wohlversehlossenen Flaschen 
(am besten Glasstopselfiasehen) an einem kiihlen Orte, vor direktem Sonnenlichte gesrhiitzt, 
aufbewahrt werden. 

Anwendung. Als Auflosungsmittel in der Pharmacie und Ohemie vielfaeh ge
braueht. Es ist stets da anzuwenden, wenn das gemeine Wasser vermuthlich Verandc
rungen mit den Arzneisubstanzen eingehen wird, welehe nieht beabsichtigt worden sein 
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konnen. Der Receptar muss als berechtigt angesehen werden, in solchen Fallen destillirtes 
Wasser anzuwenden und zu berechnen, selbst wenn der Arzt "gemeines Wasser" verordnet 
haben sollte. 

Herstellung grosserer Mengen von destillirtem Wasser. Die Gewinnung 
grosserer Mengen von destillirtem Wa.~ser, wie sie etwa fiir die Mineralwasser-Fabrikation 
gebraucht werden, wiirde mittelst der in den Apotheken-Laboratorien vorhandenen Destillir
Apparate auf die Dauer zu kostspielig sein. Diese Apparate sind zwar vorhanden, bediirfen 
also keines weiteren Anschaffungskapitals, aber der Verbrauch an Heizmaterial ist im Ver
haltnis zu dem gelieferten destillirten Wasser ein unverhaltnissmassig hoher, sie ver
brauchen ferner enorme Mengen Kiihlwasser, auch sind diese Apparate im besten Faile 
immer nur von geringer Leistungsfahigkeit. - Man ist daher dazu iibergegangen, Appa
rate lediglich zur Gewinnung von destillirtem Wasser zu konstruiren. Die dabei befolgten 

Fig. 87. 

Grundsatze sind folgende: Es wird eine moglichst grosse Ausnutzung des Heizmaterials 
augestrebt. Die zur Kondensatiou des Wassers erforderliche Menge Kiihlwasser wird auf 
das zulassige Minimum beschrankt. Infolgedessen ist ein Theil des Kiihlwassers stets 
kochendheiss und dieses heisse Kiihlwasser wird automatisch zum Speisen der Destillirblase 
verwendet. 

1m Nachstehenden veranschaulichen wir zwei von E. A. LENTz-Berlin konstruirte 
Apparate, von denen der eine fiir freie Feuerung, der andere im Anschluss an eine be
stehende Dampfanlage hergestellt ist. 

Apparat mit selbstandigerHeizung. Fig. 87. Die aus Kupfer hergestellte Blase 
wird durch die Feuerung F geheizt; zur besseren Ausnutzung der Hitze ist die Blase noch 
mit einem Siederohr S versehen. Die entwickelten Dampfe gehen durch den abnehmbaren 
Dom D nach dem Kiihlcylinder K. Die Konstruktion desselben siehe in folgender Ab
bildung. N ist das Niveauhaltungsgefass, welches einerseits das aus dem Kiihler kochend 
heiss abfliessende Kiihlwasser aufnimmt, andererseits dasselbe der Blase in dem Maasse 
zufiihrt, dass das Niveau in derselben konstant bleibt. R ist eine Reinigungsbatterie. Die
selbe ist fiir gewohnlich nicht erfordt'rlich; sie tritt meist nur dann in Wirkung, wenn 
Wasser, welches riechende Stoffe enthalt (sog. Grachtwasser) destillirt werden soIl. 
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Apparat mit angeschlossenem Dampfkessel. Der in Figur 88 abgebildete Ap
parat ist raumlich iiber einem Dampfkessel, z. B. in einer hoheren Etage, aufgestellt ge
dacht. Der Destillirapparat ist doppelt konstruirt, d. h. es sind 2 Blasen und 2 Konden
satoren vorhanden. 

Der Dampf des in einer tieferen Etage aufgestellten Dampfkessels dringt in del' 
Richtung der Pfeile in den Heizkorper der Blase, welcher die Ges~1t zweier aneinander 
gelegter Linsen hat. Er erwarmt das umgebende Wasser, wird dabei selbst kondensiert, 
das Kondensationswasser fliesst durch ein am Boden des Heizkiirpers befindliches Rohr 
wieder in den Dampfkessel zuriick. Die in del' Blase entwickelten Wasserdampfe gehen 
durch das Abzugsrohr in den Kondensator, von da als Wasser durch den gemeinschaftlichen 
Trichter in den Nachkiihler. Das im Kiihler fast bis zur Siedehitze erhitzte Wasser lauft 
nach dem Niveauhaltungsgefass, welches die Aufgabe hat, das Wasser in der Destillir
blase konstant durch Zufluss von koehendem Wasser auf gleichem Niveau zu halten. 

Der Kondensator besteht, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, aus koncentrisch 
angeordneten Cylindern und einer zwischen beiden liegenden Kiihlschlange, welche geson
nerten Zu- und Abfluss haben. Die Kiihlschlange fiillt den Raum zwischen beiden Cylin-

Fi~. 

dern fast aus, sodass der Dampf genothigt ist, so oft um die Wandungen der Kiihlschlange 
herumzulaufen, als die Schlange Windungen hat. 

Beide Apparate setzen zwar eine erhebliche Ausgabe fiir die Anschaffung voraus, 
aber einmal vorhanden, sind sie ausserordentlich leistungsfahig, ausserdem aber sehr spar
sam in Bezug auf die Betriebskosten, d. h. den Verbrauch an Heizmaterial und an 
Kiihlwasser. 

III. Aqua sterilisata. Sterilisirtes Wasser. Eau sterilisee. Sterilised water. 
Weder das destillirte noch das gemeine Wasser sind filr gewohnlich keimfrei, sie ent
halten vielmehr - und namentlich nach langerem Stehen bei Zimmertemperatur - sehr 
Iiaufig ganz kolossale :rtfengen von Mikro-Organismen. Bisweilen kann der Arzt Werth 
darauf legen, zu irgend einem Zwecke keimfreies bezw. sterilisirtes iN asser zu verwenden. 
Die einfachste Art der Sterilisation ist, dass man das Wasser wahrend 5 bis 10 }Iinuten 
im Sieden erhalt. Hierdurch werden mit Sicherheit aIle lebenden Mikro-Organismen ge
todtet. Allerdings ware es moglich, dass Dauerformen der letzteren, das sind die "Sporen", 
die Kochhitze iiberdauern. Will man auch diese mit Sicherheit unschadlich machen, 
so wiirde man das Abkochen an drei auf einander folgenden Tagen zu wiederholen haben 
(diskontinuirliche Sterilisation). Sterilisirt man unter Watte-Verschluss, so bleibt das 
Wasser steril, solange der W atte-Verschluss nicht entfernt wird. 
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Es empfiehlt sich, taglich einen Kolben mit Wasser durch Abkochen zu sterilisirell 
und nach jedesmaligem Gebrauch des Wassers die Sterilisation immer von neuem auszu
fiihren. Dieses sterilisirte (destillirte) Wasser ware grundsatzlich zu verwellden flir sub
cutane Injektionen und fiir Augenheilmittel. Am zweckmassigsten ware es allerding~, 

wenn fiir Receptur-Zwecke iiberhaupt nur sterilisirtes Wasser verwendet wiirde. 

IV. Trinkwasser. Es muss zwar zugegeben werden, dass die chemische Analyse 
allein nicht jm Stande ist, in jedem Falle ein abschliessendes Urtheil iiber ein zu 'l'rinkzwerken 
bestimmtes Wasser abzugeben, immerhin aber stellt sie doch einen wichtigen Theil der 
gesammten Wasser-Untersuchung dar. Von den auszufithrendell Bestimmungen sind die 
wichtigsten die folgenden: 

1) Priifung durch die Sinne. Jedes zu beurtheilende Wasser ist zunachst auf 
seine ausseren Eigenschaften zu priifen und zwar, wenn es maglich ist, an Ort und 
Stelle. Man stent fest, ob es klar ist, ob es geruchlos und geschmacklos und ob es ge
farbt ist. Die letztere Feststellung trifft man so, dass man das Wasser in eine zu dies em 
Zwecke ein fiir alle Male bestimmte weisse Flasche giesst und in grasserer Schicht 
iiber einer weissen Unterlage beobachtet. Auf den Geschmack priift man durch Trinken 
des Wassers aus einem Trinkglase, auf den Geruch priift man, nachdem das frisch ent
nommene (!) Wasser kraftig umgeschiittelt worden ist. 

Hierauf sind alsdann sogleich einige qualitative Reaktionen anzustellen. Insbeson
dere ist sofort auf salpetrige Saure und auf Ammoniak zu priifen, da die erst ere haufig 
sich erst im Verlaufe der Aufbewahrung bildet, das letztere aber bisweilen nach einigen 
Tagen verschwindet. Ebenso ist die Priifung auf Salpetersaure bald nach der Einlieferung 
anzustellen. 

Eine Probe des Wassers bewahrt man an einem kiihlen schattigen Orte unter Watte
I'erschluss auf. Man schiittelt gelegentlich urn und priift, ob spater etwa ein Geruch wahr
zunehmen ist. War das Wasser nach 24stiindigem Stehen klar geblieben, so kannen die 
zu besprechenden Bestimmungen nunmehr ausgefiihrt werden. Hatte es sich getriibt, so 
lasst man es unter gelegentlichem Umschiitteln solange (2-3 Tage) stehen, bis eine weitere 
Triibung nicht erfolgt und Klarung des Wassers eingetreten ist. AIle gemachten Beob
achtungen werden notirt. 

Man filtrirt hierauf das Wasser, stent mit dem Mikroskope fest, aus was ein etwa 
vorhandener Bodensatz besteht und benutzt zu den folgenden Bestimmungen das Filtrat. 

2) Gesammtriickstand. Man verdampft in einer gewogenen Platinschale I! bis 
1/1 I des Wassers auf dem Wasserbade zur Troekne. Der Abdampf-Riickstand wird alsdann 
bei einer bestimmten Temperatur bis zum konstanten Gewicht getrocknet, schliesslich ge
wogen. Als rrrocknungstemperatur wurde friiher 1800 C. gefordert, jetzt nimmt man meist 
1200 C. an. Jedenfalls ist in dem Bericht anzugeben, bei welcher Temperatur getrocknet 
wurde. - Der Trockenriickstand ist alsdann auch auf sein ausseres Anssehen zu priifen. 
Karnige Beschaffenheit weist darauf hin, dass er im wesentlichen aus Calcinmkarbonat 
besteht. 1st e1' faserig, glanzend, so enthalt er grassere Mengen von Gips. Auch auf seine 
Farbung ist zu achten, da sie von Eisenverbindungen, aber auch von gelasten organischen 
Substanzen herriihren kann. 

3) Gliihriickstand. Der gewogene Verdampfungsriickstand wird nunmehr iiber 
kleiner Flamme (Pilzbrenner!) auf sehr dunkle Rothgluth erhitzt. Eine starkere Erhitzung 
ist zu vermeiden, weil sich sonst Alkalichlorid, insbesondere Kaliumchlorid, verfluchtigen 
kann. Man achtet auf die Veranderungen und Erscheinungen, welche beim Erhitzen auf
treten. Der Abdampfriickstand eines guten Trinkwassers farbt sieh beim Erhitzen nur 
einen kurzen Augenblick etwas dunkler. Tritt deutlich wahrnehmbare Verkohlung ein, 
so ist dies ein Beweis dafiir, dass erheblichere Mengen organischer Substanz vorhanden sind. 
Auch auf den namentlich zu Anfang des Erhitzens auftretenden Geruch ist zu achten. 
Urinaser Geruch tritt bei urinhaltigen Wasseru auf; der Geruch nach versengten Federn 
weist darauf hin, dass noch nicht mineralisirte Eiweissverbindungen zugegen sind. Das 
Erhitzen wird solange fortgesetzt, bis der Gliihriickstand weiss erscheint, bezw. bis alles 
organische verbrannt ist. 

Durch das Gliihen werden die Nitrate und Nitrite vollstandig, die Karbonate zum 
grassten Theile in Oxyde iibergefiihrt. Konventionell wird der Gliihriickstand erst dann 
gewogen, nachdem die Oxyde wiederum in Karbonate iibergefiihrt sind. Zu diesem Zwecke 
befeuchtet man den erkalteten Gliihriickstand mit einer Ltisung von Ammoniumkarbonat, 
dunstet auf dem Wasserbade zurTrockne, erhitzt alsdann 1/4-1/2 Stunde im Luftbade bei der 
namlichen Temperatur, bei welcher der Riickstand Yorher erhitzt worden war (120 bez. 
1800 C.) und wagt. Dieses Verfahren ist so oft zu wiederholen, bis Gewichtskonstanz er
reicht ist. 
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4) Gliihverlust. Als solcher wird die Differenz zwischen dem Trockenriickstand 
sub 2 und dem Gliihriickstand sub 3 in Rechnung gestellt. Bisweilen wird dieser Werth 
auch als "organische Substanz" bezeichnet, doch ist dies eigentlich nicht zUliissig. 

Der gewogene Gliihriickstand wird zu den folg-enden Bestimmungen 5-8 verwendet. 
0) Kieselsiiure. Man befeuchtet ibn mit Wasser, fiigt unter Bedecken mit einem 

Uhrglase vorsichtig einen Ueberschuss stark verdiinnter Salzsiiure hinzu, erwiirmt auf dem 
Wasserbade bis zur Auflllsung bez. bis zum Aufhllren der Kohlensiiureentwickelung, spritzt 
das Uhrglas ab und dunstet die Lllsung zur Trockne abo Dann erhitzt man den Riick
stand eine Stunde lang auf 1500 C., nimmt ibn mit Salzsiiure auf, fiigt Wasser hinzu, er
wiirmt, filtrirt durch ein aschefreies Filter und wiischt dieses zuerst mit warmer verdiinnter 
Salzsiiure, schliesslich mit heissem Wasser aus. Die auf dem Filter zuriickbleibende Kiesel
siiure wird im Platintiegel, zuletzt vor dem Gebliise, gegliiht und gewogen. - Bei Wiissern, 
welche viel Gips enthalten, muss man geniigende Mengen .Salzsiiure (I) anwenden und 
hinreichend lange erwarmen, damit auch alles ausser der Kieselsiiure in Lllsung geht. 

6) Eisenoxyd + Aluminiumoxyd. Das salzsaure Filtrat von Nr. 5 wird in 
einer Schale aus Platin oder Porcellan mit etwas Ammoniumchlorid, sodann mit Ammoniak 
in geringem Ueberschuss versetzt. Man erwiirmt auf dem Wasserbade solange, bis der 
Gernch nach Ammoniak verschwunden ist und die Fliissigkeit neutral ist. Man priife 
unbedingt mit Lackmuspapier. Erhitzt man zu lange, so wird die neutrale Lllsung wieder 
sauer, und Thonerdehydrat geht in betriichtlicherMenge in Lllsung. Der Niederschlag wird auf 
einem Filter gesammelt, mit heissem Wasser gewaschen, getrocknet und nach dem Gliihen 
im Platintiegel gewogen. - In den meisten Fiillen setzt man den so erhaltenen Werth als 
Eiselloxyd + Thonerde in Rechnung und verzichtet auf die Trennung dieser beiden. Wird 
dieselbe aber verlangt, so verfahrt man wie folgt: 

Man scheidet nochmals aus einer neuen Menge Wasser die Kieselsiiure ab, faUt Eisen 
und Thonerde mit Ammoniak als Hydroxyde, und wiischt den Niederschlag aus. Nun 
kann man nach zwei Methoden weiter arbeiten: a) Man lllst den noch feuchten Nieder
schlag in warmer Salzsiiure, wiischt das Filter nach und triigt die salzsaure Lllsung in eine 
siedende, von Thonerde und Eisen freie Lllsung von Natronhydrat (e Natrio) ein, welche sich 
in einer Platinschale befindet. Man filtrirt das Eisenhydroxyd ab, wascht es einige Male 
aus, lllst es in Salzsiiure, fant mit Ammoniak und wiigt als Eisenoxyd. - b) Man lllst den 
noch feuchten Niederschlag in verdiinnter Schwefelsiiure, reducirt das Eisenoxydsalz durch 
Einstellen eines Stiickes eisenfreien Zinks zu Eisenoxydul und titrirt die vom Zink ge
trennte Lllsung mit Kaliumpermanganat. Siehe Ferrum. 

Kennt man den Werth von Eisenoxyd + Thonerde, andererseits denjenigen des 
Eisenoxyds. so findet man durch Subtraktion den Werth fiir die Thonerde und umgekehrt. 

7) Caolciumoxyd. Das ammoniakalische Filtrat von 6 wird, eventuell nach Zusatz 
von etwasAmmoniak. erwiirmt, mit einem Ueberschuss von Ammoniumoxalat in derHitze 
gefdllt und 12 Stunden an einem warmen Orte bei Seite gestellt. Dann filtrirt man ab, wiischt 
den Niederschlag mit heissem Wasser aus und fiihrt ibn durch Gliihen - zuletzt vor dem 
Gebliise - in Calciumoxyd iiber. - War das Filtrat von Nr. 6 zu stark verdiinnt (zu lang!), 
so kann es dureh Eindampfen vor der Fiillung koncentrirt werden, doeh macht man es 
zweekmassig vor dem Eindampfen mit Salzsiiure schwach sauer und stent vor der Fiillung 
die alkalische Reaktion dureh Zusatz von Ammoniak wieder her. - Bei ganz genauen 
Analysen ist das gewogene Calciumoxyd in Salzsaure zu Ills en und nach Zusatz von Am
moniumehlorid und Ammoniak noehmals mit Ammoniumoxalat zu fallen und wie vorher 
zu behandeln. Das zweite Gewieht ist das riehtigere, da das Calciumoxalat stets kleine 
Mengen Magnesiumoxalat mit niederreisst. Das Filtrat von der zweiten Fiillung ist als
dann mit dem zuerst erhaltenen Hauptflltrat natiirlich zu vereinigen. 

8) Magnesium. Das Filtrat (bezw. die Filtrate) von 7 werden wiederum salzsauer 
gemaeht, auf etwa 100 ccm eingeengt, dann mit Ammoniak alkalisch gemacht und dureh 
Zusatz von Dinatriumphosphat die Magnesia unter Umriihren gefaUt. Man fiihrt den 
Niederschlag dureh Glahen in Magnesiumpyrophosphat iiber. 

9) Chlor. Wird in Trinkwassern gewllhnlich massanalytiseh bestimmt. Man titrirt naeh 
MOHR mit li20 Silbernitratlllsung und Kaliumehromat als Indikator oder nach VOLHARD 
in salpetersaurer Lllsung. Uebrigens ist zu beaehten, dass beide Methoden nur relativ 
riehtige Werthe geben. Die beiden Methoden geben selten untereinander oder mit der 
Gewiehtsanalyse vllllig iibereinstimmende Resultate. 

10) Sehwefelsaure. Man siiuert 200-500 eem Wasser mit Salzsaure an, erhitzt 
zum Sieden und faUt mit Baryumchlorid. Vgl. Aeidum sulfuricum S. 126. Miissen 
grllssere Mengen Wasser abgedampft werden, so ist zu beachten, dass das Leuehtgas nieht 
unbetrachtliche Mengen von Schwefel enthalt, welche beim Verbrennen Schwefelsaure lie
fern, die in die abzudampfenden Fliissigkeiten gelangen kann. Man arbeitet alsdann mit 
Weingeist.Flammen, um diese FehlerqueUe auszusehliessen. 

11) Salpetersaure. Qualitativ. 1) 1Ilan vermischt 5 ecm kone. reine Schwefel
saure mit 1 eem Diphenylamin-Losung (s. Reagentien) und sehiehtet auf diese Lllsung einige 
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K ubikcentimeter des Wassers. Bei Gegenwart von Salpetersaure tritt Blaufarbung auf. 
2) Man bringt in ein Kolbchen, welches auf einen Poreellanteller gestellt wird, 20 ecm 
Wasser und giebt 40 ccm konc. reine Schwefelsaure hinzu, mischt vorsichtig und lasst nun 
tropfenweise Indigolosung (s. weiter unten) unter Umschwenken einfallen. 1st Salpetersaure 
zugegen, so versehwindet die Blaufarbung. 

Quantitative Bestimmung. Man bedarf folgender Losungen: a) Kalium-
nitrat·L(jsttng in 1 cem = 0,001 g Salpetersaure N20 5 enthaltend. Man lost 1,871 g 
reines, scharf getrocknetes Kaliumnitrat in 1 1 destillirtem Wasser auf. 

b) Indigo-L(jsung. Man reibt 2,0 g reinen Indigo-Karmin (lndigotin MERCK) mit 40,0 g 
reiner konc. Schwf'felsaure im Porcellan-Morser an, spiilt die :Thlischung mit Wasser in 
eine Poreellau-Schale, flillt die Losung alsdann in ciner Flasehe mit destillirtem 'Vasser 
auf 1300 ccm auf, Hisst sie 1-2 Tage stehen und filtrirt sie sehr sorgfaltig. Die Farbung 
der Losung muss so sein, dass sie in einer Schicht von 12-15 mm anfangt durchsichtig 
zu werden. Die Titerstellung dieser Losung geschieht wie folgt: 

Titerstellung. Man verdiinnt 1 Volum der oben angegcbenen Kaliumnitratlosung 
mit 9 Vol. Wasser, so dass 10 ccm dieser Losung=O,OOI g N20 5 enthalten. - Von dieser 
Losung bringt man 10 ccm in ein ERLENMEYER-Kolbchen von 200-300 ccm Fassungs
raum, giebt 15 ccm destillirtes Wasser, sowie ein einziges Kornchen Kochsalz, schliesslich 
5 ccm Indigolosung hinzu und mischt durch Schwenken. Zu dieser Fliissigkeit lasst man 
alsdann am Rande das Kolbchen mnunter, aber auf einmal, soviel reinc konc. Schwefel
saure zufiiessen, als das Volumen der Kaliumnitratlosung + destill. Wasser + Indigo
r,osung betragt, also in unserem Beispiel 30 ccm und schiittelt tiichtig um. Tritt Ent
larbung ein, so lasst man zu der Reaktionsfiiissigkeit Indigolosung bis zur bleibenden Blau
farbung zufiiessen. Ange~ommen, es wiirden hierzu noch 3 ccm verbraucht, so dass also 
im ganzen (5 + 3) = 8 ccm Indigolosung angewendet worden ware. 

Man mischt nun zu einem zweiten Versuche die vorher angegebenen Mengen 
Kaliumnitratlosung, destill. Wasser und Kochsalz zusammen, setzt aber dieser Losung 
gleich 5 ccm Indigolosung mehr zu, als bei dem ersten Versuche im ganzen verbraucht 
worden war. In unserem Beispiele also (8 + 5 ccm) = 13 ccm. Nachdem die Fliissigkeit 
gemischt ist, lasst man am Rande des Kolbens auf einmal ein der Reaktionsfiiissigkeit 
gleiches 'Volumen (in unserem Beispiel also 38 ccm) konc. Schwefelsaure zufii.!lsseIl und 
mischt durch Umschwenken. Bleibt die Blaufarbung bestehen, so ist Indigo im Uberschuss 
vorhanden. Man sucht nun in neu anzusetzenden 'Versuchen unter Anwendung geringer 
Mengen Indigolosung den Punkt zu treffen, bei dem die Reaktionsfiiissigkeit nach dem 
Zumischen der Schwefelsaure meergriine Farbung annimmt. In unserem Beispiele setzt 
man also bei einem dritten Versuche 10 ccm Indigolosung hinzu. Je nachdem dies 
zu viel oder zu wenig ist, wendet man bei einem vierten Versuche 9 ccm oder 11,5 ccm 
Indigolosung an u. s. w. 

Die zur Erzielung der meergriinen Farbung nothige Menge Indigo
Losung zeigt 0,001 g Salpetersaure N20 5 an. Es ist zweckmassig, wenn die 
losung so eingestellt wird, dass 0,001 g N20 5 = 6 - 8 - 10 ccm Indigolosung' ent
sprechen. 

Dbereinstimmende, genaue Resultate werden nur dann erhalten, wenn die Mischung 
gerade die zur meergriinen Farbung erforderliche Menge Indigolosung enthalt; es ist also 
nicht statthaft, mit Indigo bis zur meergriinen Farbung auszutitriren. Ausserdem muss 
der Reaktionsfiiissigkeit stets ein ihr annahernd gleiches Volumen kone. reiner Schwefel
saure zugesetzt werden. 

Versuch. Von dem zu priifenden Wasser bringt man 25 ccm in einen Kolben, 
dazu 10 ccm Indigolosung, ein Kornchen Kochsalz, miseht und lasst 35 ccm konc. reiner 
Schwefclsaure zufuessen und steUt durch Zufuessenlassen von Indigolosung oder durch An
wendung geringerer Mengen Wasser fest, wieviel Indigolosung ungefahr zur Hervor
bringnng der meergriinen Farbung erforderlich ist. 

Hat man in dieser Weise den Salpetersauregehalt des Wassers ungefahr ermittelt, 
so wendet man zu den entscheidenden Versuehen soviel Wasser an, dass die vorhan
deno Menge Salpetersaure etwa 0,001 g N20 5 entsprieht, und titrirt wie bei der Titer
stellung auf meergriine Farbung. 'Vurde z. B. durch die Vorversuehe ermittelt, dass in 
10 cem Wasser etwa 0,001 g N20 0 enthalten sind, so miseht man 10 ecm Wasser mit 
15 ccm destillirtem Wasser, giebt ein Kornehen Kochsalz sowie 10 ccm Indigolosung und 
35 ccm konc. Sehwefelsaure hinzu und sucht den genauen 'V crth wie bei der Titerstcllung 
in mehreren Versuehen zu trefl·en. - Enthalt ein 'Wasser viel Salpetersaure, so ist es mit 
destillirtem Wasser passend zu verdiinnen. 

12) Salpetrige Saure. Qualitativ. 1) Man giebt 50·-100 eem des zu unter· 
suchenden Wassers in ein Beeherglas, fligt 2 eem Zinkjodid-Starkelosung sowie 2 cem 
verdiinnte Schwefelsaure hinzu und riihrt urn. Entstcht sofort Blaufarbung, so ist dies ein 
Beweis fiir die Anwesenheit ansehnlieher Mengen salpetriger Saure. Tritt Blaufarbung 
uicht sogleich ein, so steUt man das Glas ins Dunkle und daneben cin Kontrolglas, welches 
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50-100 ccm destillirtes Wasser mit den gleichen Mengen der Reagentien vermischt ent
hiilt. Man beobachtet, ob innerhalb 15 Minuten eine Farbung des Versuchsglases eintritt, 
wahrend das Kontrolglas ungefarbt bleibt, Farbungen, welche erst nach dieser Zeit auf
treten, lassen sich zu sicheren Schlussfolgerungen nicht verwerthen. Der Versuchsraum 
muss frei sein von Dampfen des Chlor, Brom, der Salpetersaure und der salpetrigen Saure. 

2) Nach GRIESS. Man sauert 20 ccm Wasser mit verdiinnter Schwefelsaure an und 
mgt schwefelsaures Metaphenylendiamin hinzu. Rei Anwesenheit von salpetriger Saure 
entsteht eine gelbbraune Farbung, welche durch Bildung des Azofarbstoft'es Triamidoazo
benzol, d. i. Bismarckbraun, bedingt wird. 

3) Nach LUNGE. Man bedarf hierzu folgender Losungen: LUNGE'Sches Reagens. 
0,1 g reinweisses a Naphthylamin wird durch l/,stiindiges Kochen mit 100 ccm Wasser 
aufgelost. Man setzt zuniLchst 5 ccm Eisessig und alsdann eine LOsung von 1 g Sulfanil
saure in 100 ccm Wasser hinzu. Diese Losung wird, vor Licht geschiitzt, in gut ver
schlossenen Gefassen aufbewahrt. Schwach rosarothe FiLrbung derselben stort nicht, eine 
stiirkere Fiirbung kann durch Schiitteln mit Zinkstaub leichb beseitigt werden. 

Man versetzt in einem Colorimeter-Cylinder 40 ccm des zu untersuchenden Wassers 
mit 1 ccm von obigem Reagens, fiigt sogleich 5 g krystall. Natriumacetat hinzu, schiittelt 
gut durch und liLsst 10 Minuten lang stehen. Zeigt sich nach dieser Zeit eine rosarothe 
Farbung, so ist salpetrige SiLure zugegen. 

Bestimmung. Diese erfolgt colorimetrisch nach der LUNGE'Schen Reaktion. Die 
Vergleichslosung steUt man wie folgt her: 

NitritUisung. Man lost 0,03632 g reines Natriumnitrit (= 20 mg N20 S) in 100 ccm 
reinem Wasser. Von dieser LOsung fiigt man 10 ccm zu 90 ccm reiner SchwefelsiLure. 
Diese letztere Losung enthiLlt in 1 ccm = 2/100 mg. N2 0 S und ist die zum Vergleich 
bestimmte Nitritlosung. 

Man versetzt also in einem Colorimeter-Cylinder 40 ccm des zu untersuchenden 
Wassers mit 1 ccm LUNGE'Schem Reagens, fiigt 5 g kryst. reines Natriumacetat zu und 
riihrt gut durch. Zu gleicher Zeit hatte man Controlcylinder beschickt mit je 40 ccm 
destillirtem Wasser, je 1 ccm LUNGE'Schem Reagens und je 5 g Natriumacetat. Diesen 
Cylindern setzt man je 1-2-3 etc. ccm der obigen Nitrit-SchwefelsiLure von bekanntem Ge
halte zu, riihrt um und vergleicht nach 10 Minuten die entstehenden rosarothen Farbungen. 

Man nimmt an, dass die Losungen, deren Farbung nach der gleichen Zeit der Ein
wirkung die gleiche ist, auch den gleichen Gehalt an salpetriger SiLure haben. Die ganze 
Reaktion beruht auf Bildung eines Azofarbstoft'es. 

13) Ammoniak. a) Qualitativ. Man versetze 50-150 ccm Wasser mit 10 Tropfen 
Natronlauge und 20 Tropfen Sodalosung (welche beide durch Auskochen von Ammoniak 
vollstiindig befreit sein miissen), wartet, bis sich der Niederschlag gut krystallinisch abgesetzt 
hat und giesst die iiberstehende klare Fliissigkeit abo Zu einem Theile derselben (50 ccm) 
fiigt man 1 ccm NESSLER'sches Reagens und beobachtet die entstehende Farbung. Gelbe 
FiLrbung weist auf geringen, gelbrothe Farbung auf hohen Gehalt an Ammoniak hin. 

b) Quantitativ. Man bringt 250 ccm Wasser in einen Kolben, fiigt 5 ccm am
moniakfreie, gesattigte Sodalosung hinzu und destillirt im Wasserdampfstrome 100 ccm bei 
guter Kiihlung abo 

Von dem Destillat giebt man 10 ccm in einen Cylinder, fiigt Wasser bis zum Volumen 
100 hinzu und versetzt mit 1 ccm NESSLER'schem Reagens. In eine Anzahl anderer Cy
linder, welche durch 100 ccm Wasser bis Z'lr gleichen Hohe wie der vorige angefiillt 
werden, giebt man je 100 ccm ammoniakfreies destillirtes Wasser, 1 ccm NESSLER'sches 
Reagens und verschiedene, von 1-10 ccm ansteigende Mengen einer Salmiaklosung, die in 
1 ccm = 0,05 mg NHs enthiLlt. Man vergleicht nun iiber einer weissen Unterlage den 
1. Cylinder in Bezug auf die Farbe mit den Kontroll-Cylindern. 

Angenommen, die Farbe des das Destillat enthaltenden Cylinders entspreche der des 
Cylinders mit 3,1 ccm Salmiaklosung, so sind in den 10 ccm Destillat 3,1 X 0,05 = 0,155 mg 
NBs enthalten. Das Gesammtdestillat von 100 ccm wiirde demnach 1,55 mg NHs ent
halten. Da diese Menge durch Destillation von 250 ccm Wasser erhalten wurde, so sind 
im Liter des zu untersuchenden Wassers 4 X 0,00155 d. i. 0,00620 g Ammoniak NHs 
enthalten 

Ammoniumchlorid-Lilsung in 1 ccm = 0,05 Milligr. NHs enthaltend. Man lost 
0,1573 g scharf getrocknetes Ammoniumchlorid in Wasser zu 1 Liter auf. 

14) Verbrauch an Kaliumpermanganat (nach KUllEL-TrnMANN). Man bedarf 
hierzu folgender Losungen: 

a) Oxalsiiure 1/100 normal. 0,63 g reine krystallisirte Oxalsaure werden mit Wasser 
zu 1 I aufgefiillt. Diese Llisung ist als Urlosung anzusehen. Man halt zweckmassig 
eine 10fach starkere Oxalsaurelosung vorriithig und verdiinnt diese bei Bedarf auf das 
10 fache V olumen. 

{J) Kaliumpermanganat-LiiSttng 1/100 normal. Man lOst 0,4 g Kaliumpermanganat 
(die theoretische Zahl ist 0,316 g) in Wasser zu 11 auf. Diese Losung wird nach dem 
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Absetzen durch GlaswoUe oder Asbest filtrirt. Man steUt diese Lasung so ein, dass 10 ccm 
derselben genau 10 ccm der Oxalsaurelilsung entsprechen. 

Zu diesem Zwecke bringt man in einen sauberen ERLENMEYER-Kolben von 300 ccm 
Fassungsraum 100 ccm frisch destillirtes Wasser, fiigt 10 ccm verdiinnte Schwefelsaure 
(1 + 5) hinzu, lasst alsdann tropfenweise Kaliumpermanganat-Lilsung hinzuBiessen, bis die 
Fliissigkeit deutlich gerilthet ist, erhitzt zum Sieden und erhiilt die Fliissigkeit 10 Minuten 
lang in gelindem Sieden. Sie muss in diesem Stadium des Versuchs noch deutlich roth 
sein, sonst ist Kaliumpermanganat zuzugeben. Dann lasst man zu der noch heissen Fliissig
keit soviel Oxalsaurelilsung zuBiessen, dass die Lilsung grade wieder farblos wird. Ein 
nunmehr zugegebener Tropfen Kaliumpermanganat muss schwache Rothfarbung der Lasung 
hervorrufen. Man hat sich jetzt ein von organischen Stoffen freies Wasser bereitet und 
schreitet nunmehr erst zur eigentlichen Titerstellung: Man lasst nun 10 ccm Oxalsaure
lilsung und hierauf Kaliumpermanganat zu der noch heissen Fliissigkeit tropfenweise so
lange zufiiessen, bis grade ein eben wahrnehmbarer, schwacher rother Schein der Lasung 
auftritt. Die Beobachtung ist iiber einer weissen Unterlage zu machen. Um jedes Mal den 
gleichen Farbenton zu treffen, stellt man sich - ebenfalls auf weisser Unterlage - einen 
Kolben mit 100 ccm Wasser und einen anderen mit 100 ccm Wasser, welcher mit einem 
Tropfen Kaliumpermanganatlilsung tingirt ist, zur Seite. 

Angenommen, man habe nach dem Zusatz der 10 ccm Oxalsaure noch 9,35 ccm 
Kaliumpermanganat-Losung bis zur Rilthung verbraucht, so entsprechen eben diese 9,35 ccm 
Kaliumpermanganat-Lilsung = 10 ccm Oxalsaure-Lilsung. Es sind also 9,35 ccm der 
Kaliumpermanganat-Lilsung mit Wasser auf 10 ccm oder 935 ccm der Lilsung auf 1000 ecm 
aufzufiillen. 

Zur Ausfiihrung des Versuches pipettirt man 100 ccm Wasser in ein 300 ccm
Killbchen, giebt 10 ccm verdiinnte Schwefelsaure, sowie 10 ccm Kaliumpermanganat-Lasung 
hinzu und kocht 10 Minuten. Naeh dieser Zeit (die Fliissigkeit muss noch deutlich roth 
gefarbt sein) lasst man 10 ccm Oxalsaure-Lilsung hinzufiiessen und setzt nun, ohne zu 
kochen, zu der noeh heissen, farblos gewordenen Fliissigkeit soviel Kaliumpermanganat
Lilsung tropfenweise hinzu, dass eben wahrnehmbare Rothfarbung eintritt. Die Differenz 
zwischen den im ganzen zugesetzten Kubikcentimetern Kaliumpermanganat minus der Kubik
centimeter Oxalsaure ist der Verbrauch an Kaliumpermanganat. 

Beispiel: Angewendet 100 ccm Wasser. Zugesetzt 10 cem Kaliumpermanganat
Lilsung, dann 10 cem Oxalsaure-Lilsung. Sehliesslieh 5,1 cem Kaliumpermanganat-Lilsung 
zum Zuriicktitriren verbraucht. Mithin wurden verbraucht 

15,1 ccm Kaliumpermanganat-Lilsung minus 10 ccm Oxalsaure-Lilsung, d. h. also 
5,1 ccm Kaliumpermanganat-Lilsung fiir 100 ccm Wasser. 

Da 1 ccm der Kaliumpermanganat-Lilsung = 0,000316 g KMnO, enthalt, so werden im 
vorstehenden Versuche 5,1 X 0,000316 g = 0,0016116 g Kaliumpermanganat (KMnO,) ver
braucht. Wir empfehlen, das Ergebniss dieser Bestimmung in der Weise anzugeben, dass 
gesagt wird, wieviel Gramm Kaliumpermanganat die in 1 1 Wasser gelilste organische Sub
stanz zur Oxydation verbraueht. 

Einige Analytiker driicken das Ergebniss des Versuches als "organische Substanz" 
aus, und zwar nehmen sie als organische Substanz die fiinffache Menge des verbrauchten 
Kaliumpermanganates an. 

N och andere geben an, wieviel Sauerstoff zur Oxydation verbraucht worden ist. Da 
die oben angegebene Reaktion nach der Gleichung 

2 KMn04+ 3Hg S04 Kg SO,+ 2Mn S04+3Hg 0 +5 0 
verlauft, so ergiebt sich, dass 1 ccm der obigen Kaliumpermanganat-Lilsung = 0,00008 g 
Sauerstoff entsprieht. 

Bei der oben beschriebenen Bestimmung diirfen Eisenoxydulverbindungen im Wasser 
nicht gelast sein, diese miissen vorher durch Liiften und Filtration abgeschieden werden. 
Auch grilssere Mengen salpetrige Saure wiirden zur Folge haben, dass der Verbrauch an 
Kaliumpermanganat zu hoch gefunden wird. In diesem letzteren FaIle kann man den 
Febler der Hauptsache nach dadurch corrigiren, dass man das mit Schwefelsaure ange
sauerte Wasser zunachst in der Kalte mit Kaliumpermanganat auf schwachroth titrirt und 
dann erst die eigentliche Bestimmung in der Hitze ausfiihrt. 

15), Bestimmung der Harte. Die Harte des Wassers wird bedingt durch die in 
dem Wasser gelasten Erdalkalien (Kalk, Magnesia). Man bestimmt deren Menge maass
analytisch durch eine Seifenlilsung und stellt fest, wieviel Seifenlilsung das Wasser ver
braucht, bevor Bildung von Schaum eintritt. Unter Gesammtharte versteht man die 
durch aIle vorhandenen SaIze der Erdalkalien hervorgebrachte, unter bleibender Harte 
diejenige, welche bestehen bleibt, nachdem die Karbonate der Erdalkalien dureh Kochen 
abgesehieden worden sind. Die Differenz zwischen Gesammtharte und bleibender Harte wird 
temporare oder voriibergehende Harte genannt. Man unterscheidet deutsche und 
franzasische Hartegrade. 



336 Aqua. 

Ein deutscher Hartegrad ist gleich 1 Th. Calciumoxyd in 100000 Th. Wasser 
(bezw. die dieser Menge Calciumoxyd aquivalente Menge Magnesiumoxyd). 

Ein franzosischer Hartegrad ist gleich 1 Th. Calciumkarbonat in 100000 ~'h. 
Wasser gelost (bezw. die dieser Menge Calciumoxyd aquivalente Menge Magnesiumoxyd). 

Die franzosischen Hartegrade lassen sich demnach durch Multiplikation mit 0,56 ill 
deutsche umrechnen. 

Man bedarf fur die Ausfiihrung dieser Bestimmung folgender Losungen: 
a) Sei{enliJsung. Man bereitet sich die fiir diese nothige Scife, indem man 

150 Th. Bleipflaster auf dem Wasserbade sehmilzt und hiernaeh mit 40 Th. reinem Kalium
karbonat zu einer gleiehmassigen Masse verreibt. Diese wird mit 96proe. Alkohol ausge
zogen und die Losung klar filtrirt. Aus dem Filtrat entfernt man den Alkohol dureh 
Destillation oder Abdampfen und troeknet die hinterbleibende Seife im Wasserbade aus. 

Zur Bereitung der Soifenlosung lost man 20 Th. dieser Seife in 1000 Th. Alkohol 
von 56 Vol. Proc. auf. Diese Seifenlosung wird nun so eingesteIlt, dass 45 Th. derselben 
12 mg Caleiumoxyd leU binden vermogen. Diese Einstellung erfolgt mittelst einer Baryum
chloridlosung. S. weiter unten. 

b) BaryumchloridliJsung 0,523 g 1ufttroeknes reines (unverwittertes) Baryum
chlorid BaCl2 + 2 ~O werden in destillirtem Wasser zu 1 1 gelost. 100 cem dieser 
LOsung enthalten die 12 mg Calciumoxyd entsprechende Menge Baryumehlorid und ent
sprechen einer Losung von 12 Hartegraden. 

Titerstellung der Seifenlosung. Man giebt in ein Stopselglas von 200 cem 
Fassungsraum 100 eem der vorstehenden Baryumehloridliisung und lasst aus einer Biirette 
zunaehst eine grossere Menge, spater immer nur 0,5 eem, zuletzt Tropfen der oben an
gegebenen Seifenlosung zu, schiittelt naeh jedem Zusatz kraftig um und beobachtet, ob ein 
feinblasiger Schaum entsteht, welcher 5 Minuten lang bestehen bleibt. Dieser Punkt be
deutet die Endreaktion. 

1st diese Endreaktion z. B. schon bei einem Verbraueh von 22 cem Seifenlosung 
eingetreten, so enthalten schon 22 ccm der Losung soviel Seife, als eigentlieh 45 cem ent
halten sollen. Man fiint also 220 ccm der Seifenlosung mit 56 volumenprocentigen Alkohol 
auf 450 ccm auf. 

A usfiihrung der B estimm ung. In ein Stopselglas von 200 cem bringt man 100 cem 
des zu untersuehenden Wassers. Den Stand des Wasserspiegels bezeiehnet man mit einer 
Marke. Hierauf wird Seifenlosung eem fiir cem unter jedesmaligem Umsehiitteln, 
zuletzt tropfenweise, zufliessen gelassen. 1m Uebrigen verfahrt man wie bei der Titer
stellung. 

Wasser, deren Harte grosser als 12 deutsche Grade ist, konnen so nieht gepriift 
werden, sie miissen vielmehr vorher passend verdiinnt werden. Man bringt also in das 
Stopselglas 10 oder 20 oder 30 cern des zu priifenden Wassers, fiillt mit destillirtem Wasser 
bis zur Marke auf und fiihrt die Bestimmung wie vorher angegeben weiter. Bei der Be
reehnung der Hartegrade ist die vorgenommene Verdiinnung natiirlich zu beriieksiehtigen. 

Bei Anwendung von 100 ccm Wasser kann man aus nachstehender Tabelle die den 
verbrauchten Kubikeentimetern Seifenlosung entsprechenden deutsehen Hartegrade direkt 
entnehmen. 

Tabelle von FAIST und KNAUSS. 
Es entsprechen cern 

verbrauchter SeifenHisung Deutsche Hal'tegrade 
3,4 0,5 
5,4 1,0 
7,4 1,5 
9,4 2,0 

Die DiffereDz von 1 cern Seifenliisung = 0,25 Harte-
grad. 

11,3 2,5 
1~2 ~o 
15,1 3,5 
17,0 4,0 
18,9 4,5 
20,8 5,0 

Die Differenz von 1 cern Seifenl5sung = 0,26 Harte
grad. 

22.6 
24,4 

5,5 
6,0 

Es entsprechen cern 
verbrauchter SeifenlOsung Deutsche Hiirtegrade 

26,2 6,5 
28,0 7,0 
2~8 ~5 
31,6 8,0 

Die Differenz von 1 cem Seifenl6sung = 0,277 
Hiirtegrad. 

33,3 8,5 
35,0 9,0 
36,7 9,5 
38,4 10,0 
40,1 10,5 
41.8 11,0 

Die Differenz von 1 cern Seifenllisung = 0,294 
Hartegrad. 

43,4 
45,0 

11,5 
12,0. 

Bleibende Harte. Man erhalt ein gemessenes Volumen Wasser (300-500 ccm 
mindestens 1/2 Stun de lang im Sieden unter gelegentliehem Ersatz des verdampften Wassers 
dureh destillirtes, fiillt nach dem Erkalten mit destillirtem Wasser bis zum urspriinglichen 
V olumen auf, filtrirt von -etwa vorhandenen Ausscheidungen ab und fiihrt mit 100 cem 
des Filtrates die Hartebestimmung genau wie vorher angegeben aus. Wasser von einer 
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grosseren permanenten Harte als 12 deutsehen Graden muss gleiehfalls passend verdiinnt 
werden. N oeh zweekmassiger ist es, eine grossere Menge Wasser am RiiekHusskiihler 
1/2 Stunde lang zu koehen und naeh volligem Erkalten zu filtriren. 

Bereehnung der Harte aus den gewiehtsanalytisehen Daten. Sind die 
in dem Wasser gelosten Mengen Caleiumoxyd und Magnesiumoxyd bekannt, so kann die 
Harte aueh dureh Reehnung gefunden werden. Je 1 Th. Caleiumoxyd in 100000 Th. 
Wasser entsprieht = 1 deutsehen Hartegrade. FUr das vorhandene Magnesiumoxyd muss 
die diesem aquivalente Menge Caleiumoxyd durch Reehnung gesueht und dem ersten 
'Verthe zugeziihlt werden. 

Beispiel. Ein Wasser enthalt in 100000 Th. = 6,52 Th. CaO u. 1,56 Th. MgO. 
Die Harte bereehnet sieh wie folgt: 

Naeh dem Ansatz ~~O: ~~O = 1,56: x x = 2,18 bereehnet sieh, dass 1,56 Th. 

Magnesiumoxyd = 2,18 Th. Calciumoxyd aquivalent sind. 
6,25 Th. Caleiumoxyd in 100000 Th. Wasser sind = 6,52 Hartegraden deutseh 
1,56 " Magnesiumoxyd . . . . . . . .. 2,18 
Die dureh Rechnung gefundene Harte betragt also 8,70Odeutseh. 

Die dureh Seifenlosung und die dureh Reehnung gefundenen Hartezahlen stimmen haufig, 
aber nieht immer geniigend iiberein. 

Bestimmung der gesammten, halbgebundenen und freien Kohlensaure 
naeh TRILLIOH. Die Methode beruht darauf, dass man die frttie und halbgebundene Kohlen
saure dureh einen Uebersehuss titrirter Barytlosung faUt und den alsdann noeh vorhan
denen Uebersehuss von Baryumbydroxyd in der naeh dem Absetzen geklarten Fliissigkeit 
dureh Salzsaure von bekanntem Gehalte bestimmt. Bei Anwesenheit von Alkalikarbonaten 
oder anderen Salzen der Alkalien, welehe schwer losliehe Baryumverbindungen geben, ist 
der Zusatz einer Losung von neutralem Baryumehlorid (1 Th. BaC~ + 2 H20 + 10 Th. 
Wasser) erforderlieh. Ausserdem muss der Gehalt des Wassers an Magnesiumoxyd bekannt 
sein oder bestimmt werden, weil die vorhandenen Magnesiumsalze als Magnesiumhydroxyd 
ausgefallt werden, wodureh eine reehnungsmassige Menge Baryumhydroxyd beansprueht 
und demnaeh eine entspreehende Menge Kohlensaure vorgetauseht wird. Naeh der Formel 
MgO (40): CO2 (44) entspreehen 40 Th. Magnesiumoxyd = 44 Th. Kohlensiiure. Fiir je 
1 mg vorhandenes Magnesiumoxyd ist daher stets 1,1 mg Kohlensaure abzuziehen. - l\Ian 
bedarf fiir die Bestimmung folgender Losungen: 

a) Salzsaure, im Liter 1,659 g HCI enthaltend. 1 eem dieser Salzsaure entsprieht = 
0,001 g Kohlensaure CO2 • Man steUt diese Saure dar durch Auffiillen von 45,47 eem 
N ormal-Salzsaure zu 1 1. 

b) BarytltJsung. Man lost 7 g Baryumhydroxyd (Ba [OH]2 + 8 ~O) in Wasser, 
setzt 0,2 g kryst. Baryumehlorid hinzu und fiillt zu 1 I auf. 

Kurz vor Anstellung des Versuehes steUt man die Barytlosung auf die Salzsaure 
unter Benutzung von Phenolphthaleln einerseits und Coehenille andererseits als Indi
kator ein. 

Zur Au sfiihrung der Bestimm ung bringt man in ein 150 eem-Kolbehen von 
dem zu untersuehenden Wasser 100 eem, fiigt 5 eem neutrale Baryumehloridlosung 1 : 10 
(s. 0.) sowie 45 eem obiger Barytlosung hinzu, versehliesst den Kolben luftdieht, miseht 
gut dureh und lasst 12 Stunden (I) in der Kalte stehen. Wahrend dieser Zeit setzt sich 
der Niedersehlag (das Caleiumkarbonat wird krystalliniseh) gut ab, und die iiberstehende 
Fliissigkeit wird klar. Man hebt nun mit einer Pipette von der klaren Fliissigkeit, ohne 
den Niedersehlag aufzuriitteln, zweimal je 50 eem ab, bringt diese in ein ERLENMEYER

Kolbehen, setzt 2-3 Tropfen Phenolphthaleln.Losung hinzu und titrirt nun mit del' obigen 
Salzsaure bis zur eben eintretenden Farblosigkeit. 

Man findet den Gehalt an freier + halbgebundener Kohlensaure naeh folgender 
Reehnung. . 

Enthalten 100 eem Wasser = m mg Magnesia (MgO) und sind 45 eem Baryt
losung = a ecm Salzsaure und brauehen 50 eem der geklarten Fliissigkeit b eem Salzsaure 
zur Neutralisation, so enthiilt 1 I Wasser 

a - [3 X b] - [1,1 X m] X 10 mg freie und halbgebundene Kohlensaure. 
Beispiel: Das untersuehte Wasser enthielt im Liter 4 mg Ma.gnesia. 45 ccm 

Barytlosung entspraehen = 39 cem Salzsaure. 50 eem der gekliirten Fliissigkeit ver
brauchten 9,75 eem Salzsaure zur Neutralisation. Hieraus bereehnet sieh der Gehalt an 
freier + halbgebulldener Kohlensaure fiir 1 1 zu 53,5 mg. 

Zur gleiehzeitigen Bestimmung der Gesammt-Kohlensaure versetzt man 
die in dem Absetz-Kolbehen zuriiekgebliebenen 50 eem Fliissigkeit plus dem Niedersehlage 
mit einigen Tropfen Cochenilletinktur und titrirt mit der oben erwahnten Salzsiiure bis 
zur Neutralitat. Braueht man hierzu deem Salzsaure, so enthalt 1 1 Wasser 

[d-b-(l,1 X m)] X 10 mg Gesammt-Kohlensaure. 
Handb. d. pbarm. Praxis. 1. 22 
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Beispiel: Bei der Titrirung des Restes im Absetz-Kalbchen wurden 20,65 ccm 
Salzsaure verbraucht. Bei der vorigen Bestimmung verbrauchten 50 ccm der klaren 
Lasung noch 9,75 ccm Salzsaure. Der Gehalt an Magnesia betrug 4 mg in 100 ccm. 
Hieraus berechnet sich der Gehalt an Gesammt-Kohlensaure zu 65 mg im Liter. 

Vallig gebundene Kohlensaure. Zieht man von der gesammten Kohlensaure 
die freie + halbgebundene Kohlensiiure ab, so erhalt man die Zahl fiir die an Basen vollig 
gebundene Kohlensaure, in unserem Bcispiele 11,5 mg per Liter. 

Freie Kohlensaure. Zieht man von der freien + halbgebundenen Kohlensaure 
die vallig gebundene ab, so erhiilt man die Zahl fiir die im freien Zustande vorhandene 
Kohlensaure, in unserem Beispiele 42,0 mg pro Liter. 

Beurtheilung. Die chemische Analyse allcin ist nicht immer im Stande, ein zu
treffendes Urtheil iiber die Zulassigkeit eines Wassers als Trinkwasser zu geben. Immerhin 
liefert sie Anhaltspunkte fiir die Beurtheilung. Ein gutes Trinkwasser zeigt etwa folgen-
den chemischen Befund. Zu 1 Liter: -

Trocken Riickstand 0,2-0,6 g Salpetersaure 0-0,01 
Gliihverlust 0,002-0,01 g Salpetrige Saure 0 
Ohlor 0,01-0,02" Verbrauch an Kalium-
Ammoniak Obis Spur manganat 0,01-0,015. 

Reichhaltige Mengen Ohlor Mnnen von menschlichen und thierischen AbfallstofIen 
herriihren, da das in den thierjschen Organismus eingefiihrte Ohlor zum grassten Theil durch 
den Drin ausgeschieden wird. Salpetrige Saure, Salpetersaure und Ammoniak machen das 
'Vasser verdachtig, faulende Substanzen zu enthalten. Hoher Verbrauch von Kaliumper
manganat gilt glcichfalls als verdachtiges Zeichen. 

Zuriickzuweisen als Trinkwasser ist jedes Wasser, welches unappetitlich aussieht und 
unangenehmen Geschmack oder Geruch besitzt, falls letzterer nicht durch Liiftung zu be
seitigen ist. Man achte auch darauf, ob das Wasser an der Luft Eisenhydroxyd absetzt. 

In diesem FaIle ist der Auftraggeber davon zu verstandigen, dass das Wasser einer 
Enteisenung zu unterwerfen ist. 

Yom Trinkgebrauch zuriickzuweisen ist jedes Wasser, welches einer Verunrei
nigung durch unreine oberirdische Zufliisse verdachtig erscheint. Urn das Vor
handensein solcher festzustellen, kann die mikroskopische Untersuchung der schwebenden 
Bestandtheile sowie der Pflanzen und Thierwelt des betreffenden Wassers herangezogen 
werden. Auch die bakteriologische Untersuchung kann zur Beantwortung bestimmter 
Fragen herangezogen werden. Das Auffinden pathogener Mikro-Organismen lasst das 
Wasser ohne weiteres als gesundheitsschadlich erseheincn. Aber auch wenn nur die 
Maglichkeit einer Infektion besteht, ist das Wasser als infektionsverdachtig zu er
klaren und zu beanstanden. 

Bei Brunnen und ahnlichen Wasseranlagen sind die exakten wissenschaftlichen (che
mischen, mikroskopischen und bakterioskopischen) Untersuchungen dureh die ortliche 
Be si ch tigu n g, sobald dies nur irgend ausfiihrbar, zu vervollstandigen. 

Zusatze zu Trinkwasser. Urn Trinkwasser wohlschmeckender und besser bekomm
lich zu machen, werden demselben vielfach (in Schulen, Bergwerken, Fabriken, Schiffen etc.) 
Zusatze gemacht, welehe wohl den Nebenzweck haben sollen, verdaehtiges Wasser un
verdachtig zu machen. Von den zahlreiehen Vorschriften geben wir die nachstehendeu 
wieder: 

1) Pariser Schultrank. Glycerin, Zucker, Weinsaure aa 1,5 kg Pfefferminzol 
32 g, Quassiin amorph 10,0 g. Von dieser Mischung werden 3,0 g auf 11 Wasser gerechnet. 
2) Nach ADRIAN. Ammoniumglyeyrrhinat (rohes), Zucker, Weinsaure aa 1,5 kg. Quassiin 
amorph 8,0 g, Pfefferminzessenz 120,0 g. Auf 1 I Wasser = 3,0 g dieser Mischung. 
3) Naeh ARONSOHN. Ein Auszug von: Radix Liquiritiae 500,0 g, Spiritus 2 I, Oitronen 
2 Stiick auf 100 1 Wasser. 4) Nach MALTERRE & GENDRON. Enzianwurzel, Pfefferminz
blatter aa 200,0 g, siedendes Wasser 1001. Nach 20 Minuten koliren und zusetzen: Am
moniumglycyrrhinat (rohes) 30,0 g, Oitronensaure 50,0 g. 5) Rum 1 I, Wasser 20 I, Essig 
(6 Proc.) 50 g. Dazu irgend eine adstringirende Substanz, Z. B. Auszug yon Eicbenrinde 
oder Theeblattern. 6) Heidelbeeren 125,0 g, Nelken 250,0 g, Ingwerwurzel 600,0 g, Zimmt 
250,0 g, Essigsaure verdiinnte (30 Proc.) 6,0 kg, Essig (6 Proc.) 45,0 kg. 7) MISTRA: Spi
ritus mit Sternanisal und N erolial parfiimirt. 

Bestimmung der zur Wasserreinigung erforderlichen Kalk- und Soda
men gen. Von O. BINDER. Zu 200 cern Wasser, die sich in einem 300 ccm-Kolben be
finden, giebt man 50-75 cern gesattigtes Kalkwasser, dessen Gehalt an Oalciumoxyd genau 
bekannt ist. Man bestimmt denselben mit einer Schwefelsaure, welche im Liter 1,857 g 
S03 enthalt und Methylorange als Indikator. 1 cern dieser Saure entspricht ungefabr = 
1 ccm Kalkwasser. Die Saure wird dargestellt, indem man 46,43 ccm Normalschwefelsaure 
zu 1 1 auffiUlt. 
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Die mit Kalkwasser versetzte Probe erwiirmt man, naehdem der Kolben mit einem 
Kork, welcher ein Thermometer enthalt, lose verschlossen ist, auf die Temperatur, welche 
man bei der Reinigung anwenden will, also auf 50-60° C. - Nachdem der Kolbeninhalt 
auf 15° C. abgekiihlt worden ist, fiilIt man mit kohlensaurefreiem, destillirten Wasser bis 
zur Marke auf, filtrirt durch ein trockenes Filter, bestimmt in 250 cem des Filtrates 
den noeh vorhandenen Aetzkalk 
dureh Titriren (s. 0.) und findet 
dureh Reehnung die fiir 1 1 Was
ser erforderliehe Kalkmenge. 

Bestimmung des So
dazusatzes. Man dampft in -
einer Platinschale 250-300 ccm --' 
Wasser unter Zusatz von 5 ccm 

I"=.. -_=-_-=---= = 
~---------

einer N ormal- Sodalosung ein, 
zieht den Riickstand mit Wasser 
aus, filtrirt und bestimmt im Fil
trat maassanalytisch mit Saure 
und Methylorange das noeh vor
handene unzersetzte Natriumkar
bonat. Die Differenz ergiebt die 

!~-K~~ 
~=~~~~~~~i~~~i~~~~~~~~bJiti .;-

zur Zersetzung des Chlorids, _ffi\J 
Sulfats, Nitrats etc. nothwendige 
Sodamenge. Fig. 89. EnteisenuDgsanlage nach G. OES~'EN-Berlin. 

Die Ergebnisse sind auf 
1 1 zu berechnen und in dem Berichte fiir 1 Cubikmeter (= 1000 1) anzugeben. 

Enteisennng von Grundwassel'. Das Grundwasser der norddeutschen Ebene 
enthalt sehr haufig Eisen. Dieses Eisen ist in dem Wasser (zu etwa 20-40 mg FeO pro 
Liter) als Ferrobikarbonat gelost. Kommt solches Wasser mit Luft in Beriihrung, so wird 
es zuna,chst milchig, dann bilden sich allmahlich braune Ausscheidungen von Ferrihydroxyd. 
Solches Wasser ist zum Trinkgebrauch nicht zu empfehlen, weil es unappetitlich aussieht 
und schwach tintenartig schmeckt; auch ist es fiir gewisse gewerbliche Zwecke, z. B. zum 
Malzen, nicht zu verwenden. Seit 1890 ist man in der Lage, solches Wasser von seinem 
Eisengehalte zu befreien, und zwar wird vorzugsweise nach zwei Verfahren gearbeitet. 
Beide gehen von der Absicht aus, das geloste Ferrobikarbonat zu unloslichem Ferrihydroxyu 
zu oxydiren und dieses durch Filtration zu beseitigen. 

1) Verfahren von G. OEsTEN-Berlin. (Grundwasser-Enteisenung mittelst Regen
fall und Kiesfilter.) Dasselbe besteht darin, dass das zu filtrirende Wasser als fein vertheilter 
Regenfall aus einer Hohe von 2-3 m dureh 
die Luft auf ein Filter von 15 cm Graupen
kies auftlillt. Bei einer Filtrirgeschwindigkeit 
von 100 mm pro Stun de wird das Wasser so 
vollstandig enteisent, dass Eisen aus dem Fil
trate sich nicht mehr ausscheidet. Alle 4 
W ochen etwa ist eine Reinigung des Filters 
auszufiihren. Fig. 89. 

Fiir kleine Verhaltnisse kOnnen Filter 
mit Brause, sowie Reinwasserbassin auf dem 
Hausboden untergebracht werden. (Patentirt.) 

2) Verfahren von PIEFKE. Die 
Ausscheidung des Eisens erfolgt hier in einem 
sogenannten "Koks-Rieseler". Als Filter dient 
ein Sandfilter. Der "Rieseler" ist ein cylin
drischer Behalter und zwar je nach der Aus
dehnung der Anlage ein holzernes Fass oder 
eine eiserne Trommel oder ein gemauerter 
Thurm, welche mit Koks angefiillt sind. Durch 
einige Vertheiler fliesst das zu enteisende 
Wasser zunachst oben auf den Rieseler. Es Fig. 90. Versuchsanlage zurn Enteisnen von Grund-
sickert alsdann iiber die Koksschichten nach wasser nach PIEFKE. 
unten. Auf diesem Wege kommt es hin-
reichend mit der Luft in Beriihrung: das Eisen wird in unloslichen Zustand iibergefiihrt 
und kann nunmehr durch ein Sandfilter abgeschieden werden. Das erhaltene Filtrat ist 
soweit eisenfrei, dass bei weiterem Stehen das filtrirte Wasser Eisen nun nicht mehr aus
scheidet. Fig. 90. (Patentirt!) 

Beide Verfahren haben sich bisher in kleineren und grosseren Betrieben gut bewahn. 
Dasjenige von PIEFKE kommt in den Charlottenburger Wasserwerken fiir eine Tagespro-

22* 
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duktion von etwa 50000 cbm in Anwendung. Ausserdem haben beide Verfahren seit einer 
Reihe von J ahren sich in industriellen Betrieben, z. B. l\Iiilzereien und Bierbrauereien, bewiLhrt. 

Bei dem PrEFKE'schen Verfahren schliLgt sich die Hauptmenge des Eisens auf den 
Koksstiicken nieder und iiberzieht diese mit einer Schicht von Eisenoxydhydrat. Zur Rei
nigung der Rieseler wird entweder die Eisenoxydhydrat-Schicht durch kriLftige Wasser
spiilung von oben abgelfist oder man schafft den Koks heraus, verwendet ihn nach dem 
Trocknen an der Luft als Brennmaterial und fiillt die Rieseler mit frischem Koks. 

Meerwasser, kiinstliches. A. Nach LAcHMANN. In 50 Liter moglichst harten 
Brunnenwassers werden gelost: Natrii chlorati 1325,0 g, Magnesii sulfurici crystal!. 100,0 g, 
Kalii sulfurici 30,0 g, Magnesii chlorati 150,0 g. In diese Losung bringt man, urn sie mit 
Sauerstofl' zu sattigen, einige an Steinen haftende grUne Algen und Iasst das ganze etwa 
3 Wochen leicht zugedeckt im Freien stehen. B. Der Pariser Weltausstellung. In 
3 Kubikmeter Wasser (= 3000 Liter) werden 100 kg eines trockenen Gemische3 aus: 
Natrii chlorati 78,0, Magnesii chlorati 11,0, Kalii chlorati 3,0, Magnesii sulfurici 5,0, Calcii 
sulfurici 3,0 gelost. 

Aquae minerales. 
Natiirliche Mineralwiisser. Als "na tiirli che Mineralwasser" bezeichnet 

man solche natiirliche (Quell-)Wiisser, welche gross ere Mengen mineralischer, fester und 
gasiger Bestandtheile aufgelOst enthaIten, als das gewohnliche Brunnen- und Trinkwasser, 
und welche wegen dieser Bestandtheile auf den kranken menschliehen Organismus eine 
heilsame Wirkung ausiiben. Daher der Name Heilq uellen, Heil bader, Aq uae soteriae. 
Hat das Mineralwasser zu Tage tretend eine hOhere Temperatur als die umgebellde Luft, 
so nennt man es Thermalwasser, seine Quelle nennt man eine Therme. 

Die Mineralwasser werden je nach den vorwiegend in ihnen enthaltenen Bestand
theilen benannt: 

Sauerlinge. Wenn die mineralischen Bestandtheile eines Wassers in sehr ge
ringer Menge vorhanden sind, das Wasser aber so reich mit KohlensRuregas gesRttigt ist, 
dass es auf Laekmus vorUbergehend rothend wirkt, beim Einfiillen in ein Glas stark perlt 
und schRumt (moussirt) und auf der Zunge einen angenehm sauerlich prickelnden und 
dabei erfrischenden Geschmack bewirkt, so nennt man es SRuerling. Man ullterscheidet 
ihn aber als alkalisch-muriatischen, wenn Natriumkarbonat und Natriumchlorid, 
als erdig-muria tis chen, wenn Karbonate der Erden und Natriumchlorid, als alkalisch
salinischen, wenn Karbonate der Erden und Natriumsulfat, als alkalisch-erdigen, 
wenn Karbonate der Erden und Alkalien als Bestandtheile auftreten. 

Stahl- oder Eisensauerling ist ein SRuerling, welcher zugleich Ferrokarbonat 
enthiilt. 

Salinisches Wasser, Kochsalzwasser ist solches Wasser, unter dessen festen 
Bestandtheilen Natriumchlorid vorwaltet. Enthalt es gleichzeitig Jod- oder Brommetalle, 
so nennt man es jodhaItiges oder bromhaltiges Kochsalzwasser. 

Sool'en nennt man die KochsalzwRsser, deren specifisches Gewicht Uber 1,04 hin-
ausgeht. 

Glaubersalzwasser enthaIten vorwiegend Natriumsulfat. 
BittersaIzwasser enthaIten vorwiegend Magnesiumsulfat und 
Bi tterwRsser vorwiegend Magnesiumchlorid oder Magnesiumsulfat. 
Schwefelwiisser enthalten Schwefelwasserstoff oder Schwefelverbindungen, aus 

denen Schwefelwasserstoff durch Kohlensaure entwickelt wird. 
Indifferen te Wasser enthalten nur geringe Mengen der verschiedenen festen 

Substanzen und nur wenig Kohlensiiure, unterscheiden sich Uberhaupt eigentlich wenig von 
gewohnliehen Quell- oder Brunnenwassern, so dass sich ihre Heilkraft schwer erklRren lRsst. 

Heilwirkung der Mineralwasser. Hieriiber mogen folgende beschrankte Angaben 
einen Platz erhalten. 



Aquae minerales. 341 

Sa u erlinge wirken durch ihren Reichthum an Kohlensaure anreizend auf die 
Schleimhaute, erfrischend und kiihlend, dann aber enegend auf das GefassBystem, die Se
und Exkretionen befordernd. Stahlsauerlinge gebraucht man bei Muskel- und Nerven
schwache und Schlaffheit der Schleimhaute; muriatische oder alkalisch-salinische besonders 
bei chronischen Brustleiden, erdige und alkalisch-erdige als resorptionsbefordernde Mittel 
bei Dritsenanschoppungen und Unterleibsstockungen und vorzugsweise fast bei allen chro
nischen Leiden der Harnwerkzeuge. Urn die erregende Wirkung der Sauerlinge zu 
massigen, vermischt man sie mit warmer Milch oder Molken. 

Eisensauerlinge wirken tonisirend und aussern durch einen Salzgehalt eine ge
lind eroffnende, durch die Kohlensaure voriibergehend belebende Wirknng, alaunhaltige 
Eisenwasser wirken adstringirend. Eisenwasser finden ihre Anwendnng bei Blutarmuth, 
bei geschwachtem Nervensystem, schlaffen Muskeln, schlaffen Schleimhauten. 

Alkalische Mineralwasser wirken wohlthatig auf die Schleimhiiute, das Driisen
und Lymphsystem, die Nieren und die Haut nnd regeln die Schleimsekretion. Sie wirken 
der Saure- und Steinbildung entgegen nnd vermehren die Harnabsonderung; man gebraucht 
sie daher bei Gicht, chronischen Hautausschlagen, Driisenverhartnngen, Nervenleiden, chro
nischen Katarrhen. 

Die Kochsalzwasser empfiehlt man bei Skrophulose, rheumatischen und gich
tischen Leiden, Verschleimung des Darmkanals, Blennonh<ien der Harn- und Geschlechts
organe, als Bader (in Sool- und Seebadern) gegen chl'onische Hautansschlage, veraltete 
Geschwiire, rheumatische Leiden. 

Glaubersalzwasser wirken erofi'nend, schleimlosend nnd diuretisch. Man em
pfiehlt sie bei Unterleibsstockungen, Leberanschwellungen, Darmverschleimung, Blasenleiden, 
Gicht, Steinkrankheit. 

Kalkhaltige Mineralwasser geltell in Form von Biidern als die Se- nnd Exkre
tionen beforderml. 

Bittersalzwasser wirken abfiihrend, antiphlogistisch; man wendet sie an bei Kon
gestionen narh Kopf nnd Brust, chronischen Hantausschlagen mit unregelmassigem Stuhl, 
unterdriickter Menstruation und stockendem Hamorrhoidalfluss. 

Schwefelwasser befordern die Blutcirkulation im Unterleibsvenensystem, wirken 
schweiss- nnd urintreibend und abfiihrend. Man empfiehlt sie bei Blutstocknngen im Unter
leib (Hamorrhoiden), BlennonhOen der Athmungs-, Harn- nnd Geschlechtsorgane, chronischem 
Rheumatismns, Metallvergiftungen und Hantansschlagen, veraIteten Geschwiiren etc. 

Die indifferenten Thermen (Wildbader) werden meist in Form von Badern an
gewendet. Diese befordern den Stoffwechsel, werden daher bei Rhenmatismns, Ischias, 
Lahmungen verordnet. 

Auch den indifferenten Mineralwassern werden in zahlreichen Krankheiten Heiler
folge nachgeriihmt. Mit Erfolg werden sie in Verbindung mit einem mehrwochentlichem 
Erholungsanfenthalt namentlich bei Neurasthenie nnd deren Folgeerscheinungen angewendet. 

KUnstliche Mineralwiisser. Mit diesem Namen bezeichnet man Nachbildnngen 
der natiirlichen Mineralwiisser, wie sie nach den Ergebnissen der chemischen Analyse der 
letzteren mit Hilfe besonderer Apparate hergestellt werden, im weiteren Sinne auch mit 
Kohlensaure gesattigte Salzlosnngen, welche (wie das Sodawasser) mit gewissen natiirlichen 
Mineralquellen einige Aehnlichkeit haben. 

Hiernach sind die kiinstlichen Mineralwasser im grossen und ganzen also Auf
losungen von Salzen in Wasser, welche mit Kohlensiirnre gesattigt sind. Wir werden dem
nach zu betrachten haben: das Wasser, die SaIze nnd Salzlosnngen, die Kohlensaure, die Ap
parate znr Herstellung der Mineralwasser und die fertigen Mineralwasser selbst. 

I. Das Wasser. Die grosseren und renommirteren Fabriken zur Herstellung von 
kiinstlichen Mineralwassern benutzen ausschliesslich destillirtes Wasser. Dieses wird 
von ihnen in besonderen, sehr leistungsfahigen Destillirapparaten (s. S. 329) in grossen 
Mengen gewonnen und ansserdem noch einer sorgfaltigen Filtration iiber Kohle-Sandfilter 
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unterworfen (s. S. 327), um dem Wasser auch den geringsten Geschmack zu benehmen und 
es in voIlig blanken Zustand zu versetzen. Es muss zugegeben werden, dass sich eine 
rationelle Nachbildung nattlrlicher Mineralwasser, namentIich der eigentlichen Heilwasser, 
wohl kaum anders als unter Verwendung von destillirtem Wasser bewerkstelligen lasst. 

Bei den lediglich Erfrischungszwecken dienenden Wassern wie Selterser oder Soda
wasser liegen die Verhiiltnisse etwas anders. Diese Wasser sind in den letzten J ahrzehnten 
ein starker Konsumartikel auch fiir die minder Begiiterten geworden. Diese verlangen ein 
kohlensaures Wasser zu Preisen, zu welchen es schlechterdings mit destillirtem Wasser 
nicht hergestellt werden kann. Man wird also bei diesen "Erfrischungswassern" von der 
principiellen Forderung absehen diirfen, dass sie lediglich mit destillirtem Wasser bereitet 
.. ein miissen. 

Wir resumiren also dahin, dass wir zur Bereitung der als ,.F eilwasser" anzusehenden 
kiinstlichen Mineralwasser unbedingt destillirtes Wasser fordern, dass wir dagegen die 
Verwendung nicht destillirten Wassers fiir die sogen. Erfrischungswasser (Selterser, Soda
wasser) als zulassig halten. N atiirlich diirten alsdann die~e Wasser nicht unter Bezeich
nungen feilgeboten werden (z. B. "mit destillirtem Wasser" oder "mit chemisch-reinem 
Wasser" bereitet), welche geeignet sind, den Anschein zu erwecken, als seien sie mit destil
lirtem Wasser bereitet. Und es mag auch gleich hinzugefUgt werden, dass es nach un
seren Erfahrungen in der Regel nicht moglich ist, an dem fertigen Fabrikate festzustellen, 
ob es unter Verwendung von destillirtem Wasser hergestellt worden ist oder nicht. 

Wird nichtdestillirtes (gemeines) Wasser verwendet, so hat man an dieses die nam
lichen Anforderungen zu stellen, wE{lche an ein gutes Trinkwasser gestellt werden. Nur sei 
man bei der Beurtheilung der Brauchbarkeit lieber etwas zu scharf als zu milde. Die 
Konsumenten kritisiren ein Fabrikat, welches sie Glas fur Glas bezahlen miissen, sehr 
viel scharfer als das rohe Wasser, von dem sie sich iiberhaupt nicht die Vorstellung machen, 
dass es auch Geld kostet. Man wahle also ein Wasser, welches absolut klar, farblos, ohne 
Geruch und storenden Geschmack ist ucd diese guten Eigenschaften auch nach 1-2 tagigem 
Stehen Hoch behalt. Namentlich beziiglich des Geruches und Geschmackes priife man 
sorgfaltig, denn auch ein minimaler Geruch kommt im fertigc:i Mineralwasser sehr deutlich 
zur Geltung, weil die entweichende Kohlensaure sozusagen Trager des Geruches wird. -
In allen Fallen, in denen das zu verwendende Wasser diese Eigenschaften nicht hat, wird 
man versllchen miissen, ihm diese Zll ertheilen. 1st also z. B. das 'Vasser nicht ganz klar, 
blank und farblos, so muss es iiber ein Kohle-Sandfilter filtrirt werden, wozu sich die 
S. 327 angcgebcne Kombination besonders gut eignet. Sie liefert ein absolut blankes, 
klares und geruch- und geschmackloses Filtrat. Enthalt das Wasser Eisen gelost oder be
sitzt es einen Geruch nach Schwefelwasserstoff, so muss es vor der Filtration zer
staubt und wahrend einer Fallhohe von 1-2 Metern der Einwirkung der Luft ausgesetzt 
werden. 

In Stadten mit centraler Wasserversorgung wird man das von dieser gelieferte Wasser 
unbedenklich entweder ohne weiteres, jedenfalls aber nach nochmaliger Filtration iiber 
Sand-Kohle verwenden konnen. Wo man auf Brunnenwasscr angewiesen ist, mache man 
es sich zur Pflicht, dieses in nicht zu langen Zwischenraumen immer wieder auf seine 
Brauchbarkeit zu priifen. 

II. Die Chemikalien. Die fiir die Herstellung der kiinstlichen Mineralwasser er
forderlichen Chemikalien bestehen meist in Salzen. Man MIt diese im festen Zustande, 
aber - der Bequemlichkeit wegen - auch als Losungen yon bestimmtem Gehalte Yor
rathig. Raben letztere infolge Abkiihlung Krystalle abgeschieden, so sind diese wieder 
dadurch in Losung zu bringen, dass man das Gefass mit locker aufsitzendem Stopfen an 
einen etwa 30 0 C. warmen Ort bringt. Die Chemikalien wahlt man in moglichster Rein
heit, die in dem Arzneibuche aufgenommenen sollen auch von der dort vorgeschriebenen 
Reinheit sein. 

Der Bequemlichkeit halber bereitet man die Losungen so, dass ein bestimmter Ge
wichtstheil des Salzes in einem bestirnmten Volmnen der Losung enthalten ist, dass also 
z. B. 100 g oder 10 g oder 1 g reinen SaIzes in 1 Liter Fliissigkeit enthalten sind. Man 
ist dann wie bei der Maassanalyse in der Lage, bestimmte Gewichtsmengen einer Substanz 
durch Messen zu erhalten, was natiirlich bequemer ist wie das Wagen. 

Urn Irrungen zu vermeiden, die dureh Uebersehen von Nullen leicht moglich sind, 
signirt man die im Volumenverhaltniss 1: 10 bereiteten Losungen mit l/X. Diejenigen im 
Verhaltniss 1: 100 bereiteten mit llC und diejenigen im Verhaltniss 1 : 1000 dargestellten 
mit 11M. AIle Losungen sind mit destillirtem Wasser zu bereiten. 
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tt Acidum arsenicicum. Arsensaure-Anhydrid AS20~=230. Bei schwacher 
Rothgluth zur Trockne gebrachte sirupose Arsensiiure. 1 g wird in Wasser gelost und zu 
J 1 aufgelost. 1 ccm diesel' Losung enthalt = 1 mg Arsensaure. Signatur: Arsensaure 
1 M ttt. 

Acidum hydrochloricum. Chlorwasserstoff. 400 g der 25procent. Salzsaure 
werden mit Wasser zu 1 1 aufgelost. Del' ganze Liter enthiilt 100 g Chlorwasserstoff HCI. 
Signatur: Chlorwasserstoff l/X. 

Acidum silicicum. Kieselsaure 8i02 = 60. Wird bei der Herstellung del' Mine
ralwasser in del' Form des Natriumsilicates angewendet, von einigen abel', weil als thera
peutisch unwirksam angesehen, nicht beachtet und deshalb weggelassen. 

Acidum sulfuricum. 8chwefelsaure-Anhydrid 80a= 80. Von einer Schwefel
saure vom spec. Gew. 1,836 werden 130 g, von einer Schwefelsiiure vom spec. Gew. 1,840 
werden 125 g zunachst vorsichtig in '/21 Wasser unter Umriihren eingetragen und die 
Mischung alsdann mit Wasser zu 1 1 aufgefiillt. 1 1 enthalt = 100 g 8chwefelsiiureanhy
drid 80a. 8ignatur: Schwefelsaure-Anhydrid 80a IjX. 

Alumen natricum. Aluminium-Natrium sulfuricum. Natron-Alaun A12 
~a2(804)4=484. Es werden 13,76 g krystall. Aluminiumsulfat (A12(804)~+18H20) in 
'Vasser gelost und nach Zusatz von 30 ccm del' tlX Natriumsulfatlosung mit Wasser zu 
1 1 aufgefiillt. 100 ccm enthalten = 1 g wasserfreien Natronalaun A12N~(S04)4. Sig
natur: Aluminium-Natriumsulfat I/C. 

Aluminium sulfuricum. Aluminiumsulfat. Thonerdesulfat A12(S04)a = 342. 
Es werden 19,5g des krystall. Aluminiumsulfates (Al2(S04)a+18H20) in Wasser zu 11 
geHist. 100 ccm enthalten 1 g wasserfreies Thonerdesulfat. 8ignatur: Thonerdesulfat 
A12 (S04)3 liC. 

Aluminium chloratum. Aluminiumchlorid A~C16 = 267. Man faUt eine 
warme Losung von 35,5 Th. Kali-Alaun mit einer warmen Losung von 40 Th. krystall. 
N atriumkarbonat, so dass am Ende der Fallung die Fliissigkeit deutlich alkalisch reagirt. 
Del' entstandene Niederschlag wird auf einem Filter odeI' Kolatorium gesammelt, einige 
:Male mit Wasser gewaschen, schliesslich massig abgepresst. Man lost ihn dann in er
warmter 8alzsaure, filtrirt die Losung und faUt sie nun in miissiger Warme durch Ammo
niak. Del' jetzt entstandene Niederschlag wird bis zum Verschwinden del' Chlor-Reaktion 
gewaschen, dann in gelinder Warme getrocknet. Man erhalt so ein weisses, lockeres, in 
verdiinnten Sauren leicht losliches Pulver von Aluminiumhydroxyd A12 (OH)6. Von dies em 
Pillver werden 5,86 g mit 32,8 g 8alzsaure (von 25 Proc., spec. Gew. 1,123) iibergossen 
und schwach erwiirmt. Nach erfolgter Auflosung verdiinnt man mit Wasser zu 11. Je 
1 ccm dieser Losung enthiilt 0,01 g Aluminiumchlorid Al2Clo• 8ignatur: Aluminium
chlorid A~ CIs I/C. 

t Baryum chloratum. Baryumchlorid. Chlorbaryum. BaC12 = 208. 11,73 g 
krystallisirtes Baryumchlorid (BaC~ + 2 Hs 0) werden in Wasser zu 1 1 gelost. J e 1 ccm 
enthiilt = 0,01 g BaC~. 8ignatur: Baryumchlorid BaC~ IIC t. 

Calcium bromatum. Calciumbromid. Bromralcium. CaBr2 = 200. 5 g reines 
Calciumkarbonat werden in 32,4.g Bromwasserstoffsaure von 25 Proc. (spec. Gew. = 1,208) 
gelost; die Losung wird mit Wasser zu 11 aufgefiiUt. 100 ccm diesel' Losung enthalten 
1 g Calciumbromid CaBrs. 8ignatur: Calciumbromid CaBr2 tiC. 

Calcium chloratum. Calciumchlorid. Chlorc alcium. CaC~ = 111. a) 200 g 
krystallisirtes Calciumchlorid CaCl2 + 6lI;aO werden in Wasser zu 1 1 gelost. Die Losung 
wird auf das spec. Gew. 1,082 bei 15° C. eingestellt. 100 ccm diesel' Losung enthalten 
10 g Calciumchlorid CaC~. 8ignatur: Calcinmchlorid CaC~ t/X. 

b) 100 ccm del' 1/X Calciumchlorid-Losung werden mit Wasser zu 1 1 aufgefiillt. 
100 ccm diesel' neuen Losung enthalten 1 g Calciumchlorid CaC12• 8ignatur: Calcium
chlorid CaCl2 I/C. 

Lithium chloratum. Lithiumchlorid. Chlorlithium. LiCl=42,ii. Man 
lost 8,7 Th. getrocknetes Lithiumkarbonat in 34,35 Th. Salzsaure von 25 Proc. (spec. Gew. 
1,123) und fiiUt diese Losung zu 1 1 auf. 1 ccm del' Losung ellthlilt 0,01 g Lithiumchlorid 
LiCI. Signatur: Lithiumchlorid LiCl I/C. 

Magnesium chloratum. Magnesiumchlorid. Chlormagnesium. MgCls = 95. 
In 307,5 g Salzsiiure von 25 Proc. (spec. Gew. 1,123), welche mit dem gleichen Volumen 
'Vasser verdiinnt ist, lOst man 43,0 g frisch gegliihtes Magnesillmoxyd odeI' soviel davon 
auf, dass eine kleine Menge ungelost bleibt und fiillt die Losnng zu 1 1 auf. Del' ganze 
Liter enthiilt 100 g :M:agnesiumchlorid MgC12• Signatur: l\Iagnesiumchlorid MgCl2 l;X. 

Magnesium nitricum. :M:agnesiumnitra t. Sit 1 pet er saul' e Mag n e s i a. 
Mg(NOa)2 = 148. Man lost 2,75 g frisch gegliihtes Magnesiumoxyd in 34,0 g 8alpetersiiurc 
von 25 Proc. (spec. Gew. = 1,153) und flHlt mit Wasser bis zu 1 1 auf. 1 ccm diesel" 
Liisung enthlilt 0,01 g Magnesiumnitrat l\fg(NOa)~. S i g nat u r: Magnesillmnitrnt 
Mg(NOa)2 liC. 
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Magnesinm sulfuricum. Magnesiumsulfat. Schwefelsaure Magnesia. 
MgSO! = 120. 205,0 g krystallisirtes Maguesiumsulfat (MgSOJ + 7 H20) werden in Wasser 
zu 1 1 gelost. Der ganze Liter enthalt 100 g wasserfreies Magnesiumsulfat MgS04. Sig
natur: Magnesiumsulfat MgS04 liX. 

ttNatrium arsenicicum. Natriumarseniat. Arsensaures Natrium. AsO!Nag 

= 208. Man lose 0,553 g trockene, wasserfreie Arsensaure und 0,76 g wasserfreies Natrium
karbonat in Wasser und fiiUe die Losung zu 1 I auf. Jeder Kubikcentimeter der Losung 
enthtilt = 1 Milligr. Natriumarseniat As04Naa. Signatur: Natriumarseniat NaaAs04 
11M ttt· 

Natrium carbonicum. Natriumkarbonat. Kohlensaures Natrium. N~CO:1 
= 106. Man lost 540,0 g krystall. Natriumkarbonat in Wasser und fiiUt die Losung bis 
zu 21 auf. 100 g der Losung enthalten 10 g wasserfreies Natriumkarbonat. Signatur: 
Natriumkarbonat Na2COa l/X. 

Natrium chloratum. Natriumchlorid. Chlornatrium. Kochsalz. NaCl=58,5. 
Man lost 100 II: gut getrocknetes Kochsalz, welches erhebliche Mengen von Magnesium
chlorid nicht enthtilt, in Wasser und fiiUt die Losung zu 1 I auf. Signatur: Natrium
chlorid NaC] l/X. 

Natrium phosphoricum bllsicllm. Trinatriumphosphat. Basisch-phosphor
saures Natrium. NaaP04 = 164. Es werden 22 g krystallisirtes Dinatriumphosphat 
(Natrium phosphoricum der Officinen) und 3,25 g wasserfreies Natriumkarbonat in Wasser 
gelost; die Losung wird zu 1 I aufgefiillt. 100,0 ccm enthalten 1 g Trinatriumphosphat 
NaaP04 • Signatur: Trinatriumphosphat NaaPO! '/C. 

Natrium silicicllm. Natriumsilicat. Kieselsaures Natrium. SiOaNa2 

= 122. Es werden 100 Th. reines Natriumsilicat dure}') langere Digestion im Wasserbade 
gelost nnd auf 1 1 aufgefiillt. 100 ccm enthalten 10 g wasserfreies Natriumsilicat SiOnNa.J. 
Signatur: Natriumsilicat SiOnNa2 l/X. 

Natriumsulfuricum. Natriumsulfat. Schwefelsaures Natrium. N~SO!=142. 
Es werden 454,0 g krystall. Natriumsulfat in Wasser gelost und zu 2 I aufgefiillt. 10 cem 
der Losung enthalten 1 g wasserfreies Natriumsulfat NazSO!. Signatur: Natriumsulfat 
Na.JSO! l/X. 

Strontium chloratum. Strontiumchlorid. Chlorstrontium. SrCI2 = 158,5. 
Man lost 9,4 g getrocknetes Strontiumkarbonat in 18,60 g Salzsaure von 25 Proc. (spec. 
Gew. 1,123) und fiillt die Losung zu 1 I auf. 100 ccm enthalten = 1 g wasserfreies Stron
tiumchlorid 81'C12• Signa tur: Strontiumchlorid 8rCI2 l/C. 

Substanzen, welche ausserdem noeh bei der Bereitung kiinstlieher Mineralwasser 
Ve1'wendung finden. 

Baryumkarbonat. BaCOa = 197. Aus der wasserigen Losung des Baryumehlorids 
dureh Natriumkarbonat auszufaUen, hierauf zu waschen und zu trocknen. 

Calciumkarbonat. CaCOs = 100. Das durch FaUung hergestellte Ptirparat des 
Arzneibuches: Calcium carboniC'ttm praecipitatum. 

Calciumphosphat, basisches. Caa(P04l 2 = 310. Dreibasisches Calcium
ph 0 s p hat. Wird durch Fallen von Calciumchlorid mit Trinatriumphosphat erhalten. 

Calciumsulfat, kryst.' CaSO! + 2 ~O = 172. Zur Darstellung werden 20 Th. 
krystall. Calciumchlorid in 200 Th. Wasser gelost; die erwarmte Losung mit einer lau
warmen Losung von 30 Th. kryst. Natriumsulfat oder 12 Th. Ammoniumsulfat in 300 Th. 
Wasser vermischt. Der nach zwei Tagen abgeschiedene Niederschlag wird ausgewaschen 
und bei 30 0 C. getroeknet. 

Fel·rochlorid. FeCI2 + 2Hg 0 = 163. Das durch Auflosen von Eisenpulver in 
Salzsaure und durch Verdampfen der Losung bis zur Salzhaut erhaItene krystallisirte 
Praparat, welches dureh Trocknen in der Sonne zum Theil entwassert und oxydfrei er
haIten worden ist. 

Griinlich-weisses Pulver, welches sieh bei sorgfaltiger Aufbewahrung hinlanglich 
gut halt. 

FerroSlllfat, krystall. FeSO! + 7 H20 = 278. Krystall. schwefelsaures 
Eisen. Das Praparat des Arzneibuches, durch Alkohol aus seiner wasserigen Loaung als 
Krystallpulver geraUt. 

Schwefelwasserstoft'. H2S. Wird gewohnlich als Schwefelwasserstoff-Wasser an
gewendet. Man nimmt an, dass das bei mittlerem Druck und bei mittlerer Temperatur 
gesattigte Schwefelwasserstoff-Wasser in 10 ccm = 0,033 g oder 20 ccm Schwefelwasser
stoffgas enthaIt. 

Magnesiumkarbonat, krystall. MgCOs + 3 H20 = 138. Man lost 3 Th. kryst. 
Magnesiumsulfat in 10 Th. Wasser, filtrirt in einen geraumigen Kolben, setzt 2 Th. Natrium
bikarbonat hinzu und erwarmt unter haufigem Umschwenken allmahlich bis 40 0 C. (nicht 
rlariiber!). Man lasst nun 2-3 Tage bei gewohnlicher Temperatur stehen, sammelt den 
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i'liedersehlag, presst ihn ab und troeknet an der Luft. Wird, zu feinem Pulver zenieben, 
in gut versehlossenen Gefassen aufbewahrt. 

Natriumsulfid. Na,S+9H20=240. Krystall. Natriumsulfid. Man bereitet 
z. B. 500 eem einer 33proe. Natriumhydroxyd-Losung (spec. Gew. 1,336) und theilt diese 
in zwei gleiche Volume. Ein Volum, also 250 ecm, sattigt man vllllig mit gewaschenem 
Schwefelwasserstoffgas. Alsdann fugt man dieser Lllsnng das andere Volum der Natrium
hydroxydillsung hinzu, mischt und lasst an einem kuhlen Orte wohlverschlossen stehen. Die 
sieh abseheidenden Krystalle sind das obige Pra.parat. Sie werden, mit 60proe. Alkohol 
abgespult, auf Fliesspapier getroeknet und in gut ~ersehlossenen Glasern unter Paraffin
verschluss aufbewahrt. 

III. Die Kohlensaure. Die zur Fabrikation von Mineralwlissern erforderliche 
Kohlensaure wird entweder als fllissige Kohlensaure durch den Handel bezogen, oder als 
gasformige Kohlensaure selbst bereitet. In letzterem FaIle erfolgt die Darstellung dadurch, 
dass man gewisse natlirlich vorkommende kohlensaure Mineralien durch starkere Sauren 
zersetzt, Hnd die hierbei freiwerdende Kohlensanre reinigt und aufsammelt. 

Als solche kohlensaure Mineralien kommen in Betracht: Kreide, Marmor, Do
lomit, Magnesit. - Ais zersetzende starkere Sauren werden angewendet: Salzsaure 
und Sehwefelsaure. 

Ob man Salzsaure oder Schwefelsaure als Zersetzungssaure benutzt, hangt im wesent
lichen davon ab, welches kohlensaure Mineral man als Kohlensaurequelle verwendet, denn 
es ist darauf hinzuwirken, dass man bei dieser Reaktion mllglichst lllsliche Nebenprodukte 
erhalt. Und die Wahl des kohlensauren Minerals ist im allgemeinen wieder von llrtlichcn 
Bedingungen abhangig. W 0 also z. B. Kreide oder Marmor wesentlieh billiger als andere 
Materialien zu erlangen sind, wird man. diese wahlen, obgleieh sie im praktischen Betriebe 
etwas schwieriger zu handhaben sind als z. B. Magnesit. Die Auswahl des Karbonates 
und der Saure ist also Sache der Kalkulation. 

Kreide. Da diese im troekenen Zustande fast reines OaleiumI.arbonat darstellt, so 
verbrauchen 

Salzsaure 

von 30 Pmc. 
100 Th. trockene Kreide 243 Th. 

von 33 Proc. 
219 Th. 

SehwefeIsaure 
~ 

von 9.5 Proc. 
100 Th. 

Die Salzsaure ist hierbei, um die Kohlensaure-Entwickelung handlich zu gestalten, 
auf einen Gehalt von rund 20 Proc. Ohlorwasserstoff, also mit etwa 1/2 Volumen 'Wasser 
zu verdunnen. Unter diesen Umstanden bietet die Zersetzung der Kreide durch Salzsaure 
wesentliche Schwierigkeiten nicht. Es ist jedoch zu beachten, dass die Kreide nicht trockell, 
sondera etwa mit dem gleichen Gewichte \Vasser angeruhrt in des Entwickelungsgefass zu 
bringen ist, worauf man die wie vorher angegeben verdii.nnte Salzsaure in kleinen Antheilen 
zufliessen las st. Es ist ferner auf den Wassergehalt del' Kreide Rucksicht zu nehmen. 

Benutzt man Schwefelsaure zur Zersetzung der Kreide, so ist diese vorher mit der 
doppelten Menge lauwarmen Wassers anzurii.hren, bevor man die Saure in Ideinen An
theiIen zufiiessen las st. 

Die Anwendung von Schwefelsaure zur Zersetzung der Kreide bietet den Nachtheil, 
dass die Zersetzung nicht voUstandig wird. Das entstehende uniosliche Oalciumsulfat hunt 
die Kreideklumpchen ein, sodass die Einwirkung der Saure auf diese verhindert wird. -
Bei Anwendung von Salzsaure faUt diese Schwierigkeit weg. Dafur aber verbreitet die 
Salzsaure, wenn sie nicht auf 20 Proc. HOI verdunnt ist, Dampfe in dem Fabrikations
raume, welche aUe dort befindlichen Metalltheile angreifen. Ausserdem werden Salzsaure
dampfe von der entwickelten KohIensaure hartnackig mitgenommen, so dass die letztere 
zur Reinigung durch 4-5 Waschfiaschen zu leiten ist. Man wahlt alsdann zweckmassig 
foIgende Anordnung der Reinigung: Waschflasehe I: Losung von 10 Proc. kryst. Soda. 
Waschflasehe II: Losung von 10 Th. kryst. Eisenvitriol, 2 Th. kryst. Soda und 200 TI1. 
Wasser. \Vasehflasche III: Losung von 3 Th. Kaliumpermanganat, 100 Th. Wasser und 
fJ Th. Engliseher Schwefelsaure. Waschflasehc IV: kalt gesattigte Lllsung von Natrium
bikarbonat. Waschflasche V: Reines Wasser. 

Die Verwendung von Kreide bietet an sich den Uebelstand, dass die entwickelte 
Kohlensaure durch sehwefelhaltige und bituminose (also riechende und sehmeckende) Gase 
verunreinigt ist. Sie kann zwar durch das schon angegebene Reinigungssystem von 
diesen befreit werden, indessen setzt diese Reinigung eine grosse Sorgfalt in del' War
tung voraus. 

Fur Marmor gilt beziiglich der Wahl von Schwefelsaure oder Salzsaure genau das 
Gleiche wie fur Kreide. Hinsichtlieh der Reinheit des zu erwartenden Kohlensaure-Gases 
ist zu bemerken, dass wei ss er Marmor cine sehr reine Kohlensaure liefert. Schwarzer 



346 Aquae minerales. 

Marmor oder Kalkstein dagegen liefern durch riechende Bestandtheile stark verunreinigte 
Kohlensaure. 

2) Dolomit. Bekanntlich ein natiirliches Mineral, aus Calciumkarbonat und Mag
nesiumkarbonat bestehend, wird im gemahlenen Zustande verwendet. Die Zersetzung kann 
bei Anwendung von Salzsaure bei gewohnlicher Temperatur erfolgen, I) bei Benutzung von 
Schwefelsaure m us s man den Dolomit mit heissem Wasser anriihren. 

100 Th. Dolomit bediirfen 

Salzsaure 
Wt"a-ss-e-r-v-o-n"""':3:-::3:-P:;::~'-0-c-. -v-o-n-3-0""P-r""'oc. 
1 00 Th.· 220 Th. 240 Th. 

Schwefelsaure 

Wasser 
200 Th. 

--von 95 Proc. 
120 Th. 

Die Kombination Dolomit + Salzsaure bietet alle Unannehmlichkeiten, welche aus 
der Anwendung von Salzsaure iiberhaupt resultiren; siehe bei Kreide. Die Kombination 
Dolomit + Schwefelsaure liefert ein reines Kohlensaure-Gas, vorausgesetzt, dass der Dolo
mit frei von bituminosen Bestandtheilen ist, wovon man sich durch den Versuch zu liber
zeugen hat. Die Reinigung der entwickelten Kohlensaure erfolgt bei Anwendung von 
Salzsaure wie unter Kreide beschrieben ist, bei Anwendung von Schwefeloaure wie bei 
Magnesit. 

3) Magnesit, ein natiirliches Magnesiumkarbonat darstellend, wird gleichfalls im 
gemahlenen Zustande in den Handel gebracht. Man kann zur Zersetzung zwar Salzsaure 
benutzen, verwendet in der Regel aber Schwefelsaure. In diesem Falle riihrt man den 
Magnesit mit der doppelten Raummenge heissem Wasser zu einem Brei an nnd lasst als
dann in kleinen Antheilen die koncentrirle Schwefelsaure zufliessen. 

Salzsaure Schwefelsaure 

Wasser v. 33 Proc. v. 30 Proc. Wasser v. 95 Proc. v. 63 Proc. 
100 Th. Maguesit bediirfen 100 245-250 270-275 200 118-120 140-144 

Die Kombination Magnesit + Schwefelsaure liefert eine ~erhaltnissmassig reine, bez. 
leicht zn reinigende Kohlensanre. Die Reinigung erfolgt, indem man das Gas durch fol
gendes Reinigungssystem leitet: Waschflasche I: Losung von 10 Th. kryst. Ferrosulfat, 
2 Th. kryst. Soda und 200 Th. Wasser. Waschflasche II: Losung von 10 Proc. kryst. 
Soda. Waschflasche III: Reines Wasser. Zwischen II und III kann, falls bituminoser 
Geruch auf tritt, noch eine Flasche mit Kaliumpermanganat eingeschaltet werden. 

4) Natriumbikarbonat. Wir kennen zwar keinen Betrieb, in welchem Natrium
bikarbonat verwendet wird, da dieser Fall aber nicht ausserhalb der Moglichkeit liegt, so 
muss er besprochen werden. Zur Verwendung wiirde das gewohnliche Natriumbikarbonat 
der Ammoniak-Soda-Fabriken gelangen. Bei Zersetzung mittelst Salzsanre werden sich 
die unter Kreide geschilderten Unzutraglichkeiten herausstellen, bei Verwendung von 
Schwefelsaure ist ein sehr reines Kohlensaure-Gas zu erwarten. Die Zersetzung erfolgt 
Bowohl mit Salzsaure als mit Schwefelsaure in der Kalte. 

Salzsaure Schwefelsaure , ---------:"...... 
30 Proc. Wasser v. 95 Proc. Wasser v. 33 Proc. v. 

100 Th. Natriumbikarbonat bediirfen 100 125,0 138,0 200 60 

Die Reinigung des Gases erfolgt wie bei der Kombination Magnesit + Schwefel
saure angegeben. 

Bei der Kalkulation des Preises ist es natiirlich wesentlich, zu wissen, wie hoch 
sicli ein Kilogramm Kohlensaure einstellt. Dies wird sich leicht berechnen lassen, wenn 
man die Mengender Rohmaterialien kennt, welche zur Gewinnung von 1 kg Kohlensaure 
erforderlich sind. 

FUr 1 kg Kohlensaure gebraucht man in der Praxis: 

Kilo Schwefelsaure (95 Proc.) Salzsaure (33 Proc.) 
Magnesit 2,2 2,6 5,53 
Dolomit 2,52 2,65 5,62 
Calciumkarbonat 2,65 2,62 5,57 
Natriumbikarbonat 2,2 1,32 2.80 

Fliissige Kohlensiinre. Diese ist zur Zeit Gegenstand lebhaften Handels und 
wird zu ausserordentlich billigen Preisen geliefert. Ueber Darstellung und Eigenschaften 
siehe Acidum carbonicum. S. 32. 

In den Handel gelangt die fiiissige Kohlensaure in nathlosen Stahlflaschen, welche 
auf einen Druck von 250 Atmospharen amtlich gepriift worden sind. Eine solche Flasche 

1) Doch empfiehlt sich auch bei der Kombination Dolomit + Salzsaure, den Dolomit 
mit warmem Wasser anzuriihren. 
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stent in dem Zustande, in welchem sie sich wahrend des Versandes befindet, einen schlanken 
Eisencylinder A dar, welcher einen verbreiterten Fussansatz B tragt. C ist eine Schutz
kappe, welche wahrend des Transportes zum Schutz fiir die Ventileinrichtung aufgeschraubt 
ist. Entfernt man diese Kappe, so sieht man die Ventilschraube D, ferner ist bei E ein 
Schraubenstutzen vorhanden, an welch en wie in Fig. 91 ein 
Schlauchhahn oder wie in Fig. 92 ein Reducirventil angeschlossen 
werden kann. 

Wird die Ventilschraube D im Sinne der Uhrzeiger-Be
wegung gedreht, so wird das Ventil geschlossen, wird sie in ent
gegengesetzter Richtung gedreht, so wird das Ventil geoffnet, und 
die Koblensaure stromt bei E aus. Da das Gas unter erheb
lichem Drucke steht, so ist das Oeftilen des Ventils mit Vorsicht 
zu bewerkstelligen, damit nicht unnothig Gas verloren gcbt oder .{ 
gar Zertriimmerung etwa angeschlossener Apparate erfolgt. Solche 
Vorkommnisse werden vermieden durch Einschaltung cines Redu
cirventils. (Fig. 92.) 

Ein solches Reducirventil wird unmittelbar an die Kohlen
saure-Flasche mittelst einer Schraubenmutter angeschlossen. Oeff-
net man den Niederschraubhalm D, so kann durch Stellung der 
Schraube S der Druck so regulirt werden, dass bei G die Kohlen
saure mit einem bestimmten, gleichbleibenden Drucke ausstromt, 
welcher an dem Manometer abgelesen werden kann. Ein star
kerer Druck kann hinter dcm Reducirventil nicht auf

c 

.B 

Fig. 91. 

treten. Entstromt der Kohlensaureflasche zuviel Kohlensaure, so blast das Ventil von einem 
bestimmten Drucke aus gerechnet ab, d. h. der Ueberschuss del' Kohlensaure entweicht 
durch das Sicherheitsventil V. . (Fig. 92.) 

Da bei 760 mm Barometerstand und 15 0 C. 1 kg Kohlensauregas den Raum von 
5351 einnimmt, so stellcn 10 kg Kohlensaure bei mittlerer Tem
peratur rund 5000 I, d. h. 5 cbm Kohlensaure dar. 

Die in den Handel gelangende fliissige Kohlensaure ist in 
der Regel von grosser Reinheit. Man bat von ihr zu verlangen, 
dass sie praktisch luftfrei sei. Fangt man sie iiber Kalilauge auf, 
so muss sie nach kurzer Zeit von der Kalilauge absorbirt werden, 
obne dass bei Mengen von 50-100 ccm wahrnehmbare Mengen 
nicht absorbirter Gase zuriickbleiben. Sie muss ferner frei sein 
von fremdartigen, den Geruch und Geschmack beeinflussenden 
Beimengungen. Man hat vorgeschlagen, sie hierauf in del' Weise 
zu priifen, dass man die gasformig entweichende Kohlensaure 
durch eine mit Schwefelsaure angesauerte Kaliumpermanganat
losung leitet und feststellt, welche Mengen Kaliumpermanganat 
durch ein bestimmtes Gewicht Kohlensaure reducirt werden. In
dessen ist die beste Kontrole die Herstellung des Mineralwassers 
selbst. Fallt dieses unter Bedingungen, welche sonst. ein gutes 
Produkt liefern, schlecht aus, d. h. besitzt es iiblen Geruch oder 
Geschmack , so ist die Kohlensaure dafiir verantwortlich zu 
machen. 

Fiir den Transport, die Aufbewahrung und die Handhabung der Kohlensaureflaschen 
sind Polizei-Verordnungen erlassen, welehe genau einzuhalten sind. Von 'Vichtigkeit ist, 
dass die Flaschen an einem kiihlen Orte untergebracht sind, und dass sie vor plotzlichen 
Erschiitterungen moglichst bewahrt werden. Dass von ihnen Substanzen fern zu halten 
sind, welche Eisen anzugreifen vermogen, versteht sich eigentlich von selbst. 

Fur die regelmassigen Konsumenten flussiger Kohlensaure empfiehlt es sich, die er
forderlichen Flaschen nicht zu leihen , sondern als Eigenthum zu erwerben, da sich hier· 
durch der Preis del' Kohlensaure wesentlich ermassigt. 

IV. Die Apparate. Die Anzahl der flir Erzeugung kUnstlicher Mineralwasser kon
struirten Apparate ist eine sehr grosse, da jede Apparaten-Fabrik mehrere besondere Mo
delle fertigt . Alle diese Apparate lassen sich indessen auf drei Grund-Typen zurUckflihren. 

A. Selbst· Entwickler. Dieser nicht sehr glucklich gewahlte Name solI an
deuten, dass die Sattigung des Wassers mit Kohlensaure nicht unter Anwendung von 
Pumpenapparaten, sondern unter dem von der entwickelten Kohlensaure erzeugten eigenen 
Gasdruck erfolgt. Hieraus ergiebt sich, dass der ganze Apparat in allen seinen Theilen 
ein einziges drucksicheres Gefass darstellt, und dass deshalb alle einzelnen Theile so kon
struirt sein mussen, dass sie einen hohen Gasdruck aushalten. Sie mussen also gas dicht 
und druckfest sein. 
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In beistehender Figur ist A das Sauregefass, in der Regel aus Blei hergestellt. B ist 
der kupferne, stark mit Blei plattirte Entwickeler mit dem Riihrer C. Als D ist ein Mano
meter bezeichnet, welcher den Gasdruck sowohl in dem Entwickeler als auch in dem 
ganzen iibrigen Apparate anzeigt. E E E sind aus Kupfer hergestellte, inn en stark ver
zinnte, gasdichte und drucksichere Waschflaschen. Das gewaschene Gas gelangt durch die 
Leitung F in den Mischcylinder G. Das mit Kohlensaure impragnirte Wasser gelangt 
durch die Leitung J nach dem Abfiillapparat H. 

Diese Apparate konnen heute eigentlich nur noch auf historisches Interesse Ansprurh 
machen. Wie schon bemerkt, steUt der ganze Apparat in allen seinen Theilen ein ein
ziges Gefass dar, welches wahrend des Betriebes in allen seinen Theilen unter einem 
Gasdruck von 5-6 Atmospharen steht. Deshalb miissen aUe Theile so konstruirt sein, 
dass sie diesen und einen hoheren Druck aushalten. Gewohnlich werden diese Apparate 
unter einem Druck von 12 Atmospharen gepriift. Es ergiebt sich hieraus die N othwen
digkeit, aUe Theile ziemlich schwer im MetaU herzusteUen. Das Sauregefass ist z. B. aus 
Blei, die Waschflaschen sind aus Kupfer hergesteUt. Und trotz aller Vorsichtsmassregeln 
sind diese Apparate im Gebrauche doch nicht ganz ungefahrlich. 

Fig. 93. 

Wenn ein Rohr sich verstopft oder das Manometer versagt, konnen recht gefahrliche 
Gasspannungen in dem Apparate auftreten. Sie sind deshalb von der Praxis ziemlich auf
gegeben worden. 

B. Pumpenapparate. Bei diesen wird die zu verwendende Kohlensaure aus 
Karbonaten und Salzsaure oder Schwefelsaure bei gewohnlichem Drucke entwickelt. Sie 
wird alsdann gereinigt, in Gasometern aufgefangen und mittelst geeigneter Saug-Druck
pumpen in die Mischcylinder gepresst, welche das zu impragnirende Wasser, bez. die zu 
impragnirende Salzlosung enthalten. 

In beistehender Figur 94 ist A das Sauregeftiss, B der Entwickeler flir die Kohlen
saure, C vier Waschflaschen aus Glas (W OULFF'sche Flaschen) mit Sicherheitstrichtern. Die 
erzeugte und gereinigte Kohlensaure wird unter der Gasometerglocke D angesammelt. Von 
hier wird sie mittelst der Luftpumpe Lund zwar durch die Leitung E in den kupfernen 
Waschcylinder F geleitet und hierauf durch die Leitung G in den Mischcylinder M ge
presst. Das fertige Mineralwasser gelangt durch die Leitung J nach dem Abfiillapparat K. 
Die L eitung H hat den Zweck, die nach dem Abfiillen des Mineralwassers in dem Misch
cylinder M verbleibende Kohlensaure wieder in den Gasometer zuriickzuleiten. 

Die Haupttheile eines solchen Apparates sind demnach: 1) Das Entwickelungsgefass 
fiir Kohlensaure nebst Waschvorrichtung. 2) Der Gasometer. 3) Die Luftpumpe. 4) Der 
Mischcylinder. 

Das Entwickelungsgefass fiir Kohlensaure ist in der Regel aus Kupfer hergestellt, 
welches mit Blei plattirt ist. Das dariiberstehende Sauregefass ist in allen Theilen, welche 
mit der Saure bestimmungsgemass in Beriihrung kommen, gleichfalls mit Blei plattirt, bez. 
verbleit uder aus Blei hergestellt, soweit nicht Glas zur Verwendung gelangt. Die Gaso
meterglocke wird am zweckmassigsten aus Kupfer hergesteUt und mit einem Oelanstrich 
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iiberzogen. Zur Aufnahme der Gasometerglocke und des Absperrwassers dient gew6\mlich 
ein h6lzerner Bottich. Als Sperrfliissigkeit wahlt man Wasser, welches im Sommer alle 
6 W ochen, im Winter alle 3 Monate einmal erneuert wird. Calciumchlorid- odeI' Mag
nesiumchlorid-L6sungen wahlt man nul' dann - im Winter - als Sperrfliissigkeit, WC\ln 
andernfalls das Einfrieren des Gasometers sichel' zu erwarten ist. - Ein sehr wichtiges 
Organ dieser Apparate ist die Luftpumpe. Diese funktionirt nul' dann zufriedenstellend, 
wenn die Ventile dicht schliessen. W 0 dies nicht der Fall ist, miissen sie von einem Sach
verstandigen (Pracisionsmechaniker) nachgeschliffen werden. Del' Hallptfehler, welcher bei 
allen Pumpen in del' Regel gemacht wird, besteht darin, dass man dieselben zltr Erzielung 
leichteren Ganges zu reichlich olt. Dies ist zu vermeiden. Man mache es sich zum Grund
satz, nicht mehr Oel (gutes Oliven61 odeI' fliissiges Paraffin) zu geben, als wirklich erfor
derlich ist und vor jedem neuen Oelen das alte Oel wegzuwischen, aueh in regelmassigen 
Zeitraumen die Pumpen abzuRchrauben und aIle alten Oelreste zu beseitigen. Nul' bei Be
folgung diesel' Massregeln erzielt man mit Pumpenapparaten dauernd ein gleiehmassig wohl
sehmeckendes Wasser. 

Damit die Kohlensaure nicht bloss frei von riechenden und schmeckenden Verun
reinigungen, sondern auch frei von 1Iuft erhalten wird, lasst man bei einer neuen Fiillung 
des Entwickelungsgefasses bei ge6ffneter Fiill6lfnung die Entwickelung der Kohlellsaure 
erst einige Zeit andauern, damit die Luft aus dem Gefasse verdrangt und durch Kohlen
saure ersetzt wird. Dann schliesst man das Entwickelungsgeftiss und lasst nun auch durch 
die Waschfiaschen erst einige Zeit den Gasstrom ins Freie treten, bevor man die Kohlen
saure unter der Gasometerglocke auffangt. (Prilfung durch ein brennendes Streichholz!) 

1st die Gasometerwanne mit frischem 'Vasser gefiillt worden, so lasst man sie. in
dem man den an ihrem h5chsten Punkte beflndlichen Hahn 6ffnet, vollstandig unter Wasser 
untertauchen, so dass dieses durch den Hahn durchtritt. Alsdann schliesst man den Hahn 
und lasst nun die Kohlensaure unter der mit Wasser gefiillten Glocke sieh ansammeln. 

In manchen Betrieben halt man einen besonderen Gasometer fiir solche Kohlen
saure, welche voraussichtlich mit etwas Luft verunreinigt ist und benutzt diese zum F(illen 
del' Flaschen mit Kohlensaure, s. S. 352. 

C) Apparate mit JiUssiger Kohlensilure. Durch die Anwendung fliissiger 
Kohlensaure wird die Einrichtung del' Mineralwasserapparate ganz wesentlich vereinfacht. 
Rei Apparaten mit Mischcylindern von nicht mehr als 50 1 Inhalt besteht der ganze Appal'at 
lediglich aus der Kohlensaureflasche mit Reducirventil, dem Mischcylinder und del' Abfiill
vorrichtung. Gegeniiber den Pumpenapparaten fallen weg: die Vorrichtungen fiir die 
Entwickelung der Kohlensaure, fiir das Auffangen der letzteren und die Luftpumpe. 

Fiir Apparate mit Misehcylindern iiber 50 I Inhalt ist in einigen Bezirken yorge
schrieben zwischen Kohlensaurefiasche und Mischcylinder die Einsehaltung eines Expan
sionskessels mit Sicherheitsventil und Manometer. Diese Expansionskessel sind Gefasse aus 
Kupfer von 1001 Inhalt, welche zur Aufspeicherung del' Kohlensaure unter einem bestimmten 
Drucke dienen (12 Atmosphiiren). 
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Ihre Einrichtung entstammt noch einer Zeit, als 68 noch nicht gelungen war, die 
Reducirventile in der nothigen Zuverlassigkeit herzustellen. 

Bei Benutzung fliissiger Kohlensaure gestaltet sich die Herstellung kohlensaurer Wasser 
ungemein einfach: Man bringt das zu impragnirende Wasser oder die zu impragnirende 

Salzlosung in das Mischgefass, verbindet die

Fig. 95. Kleiner Mineralwasser-Apparat fUr flUssige 
Kohlensaul'€. A Kohlensaul'e-FI:"lsche mit Reducir
ventil tlnd )lanol11f'! ter. B 1t1ischcylilldel' mit Sicher-

heitsventil und Manometer. C' .-\.bfiill-V~rri('httlng. 

ses mit der Kohlensaureflasche, offnet diese 
so weit, dass die Kohlensaure in das Misch
gefass mit dem gewiinschten Druck von 4 
bis 8 Atmospharen eintritt und sattigt das 
Wasser alsdann dadurch, dass man die Riihr
vorrichtung in Thatigkeit setzt u. s. w. 

D) Kleinapparate. Verfiigt man 
iiber fliissige Kohlensaure, so kann man 
mit Hilfe gewisser Kleinapparate auch rela
tiv kleine Mengen kohlensaures Mineral
wasser, z. B. eine oder mehrere Flaschen, 
herstellen. Das ist namentlich fiir medika
mentose Wasser wichtig. Die beistehende 
Figur 97 zeigt den Apparat "Blitz". 

In beistehender Figur ist rechts die 
Kohlensaureflasche K, links der eigentliche 
Apparat. Man fiillt zunachst die Flasche 
B mit Wasser oder der vorgeschriebenen 
Salzlosung und schliesst sie mittelst der Stell
schraube D fest an den Apparat an. Dann 
lasst man durch Oeffnen des Hahnes E 
Kohlensaure bis zum Drucke von 1 - 2 At
mospharen zutreten, schliesst den Hahn der 
Kohlensaureflasche G, fasst alsdann den 
Hebel Fund richtet dies en nach oben, so

dass die Kugel A nach unten und die Flasche B in eine schiefe Lage kommt. Der Inhalt 
der Flasche B ergiesst sich nun nach der Kugel A. Man mischt hier das Wasser mit der 
Kohlensaure dlll'ch Hin- und Herschwenken des Apparates und bringt diesen wieder in 
die urspriingliche Lage. Nachdem man durch ein kurzes Liiften der Schraube bei D die 

Hauptmenge der Gase (um die 
Luft abzublasen) entfernt hat, 
schraubt man die Flasche wieder 
fest ein, lasst 4-5 Atmospharen 
Druck zutreten, bringt den Inhalt 
der Flasche durch Neigen wieder 
in die Mischkugel A, sattigt hier 
durch Schwenken mit Kohlensaure. 
Sobald die Sattigung erfolgt ist, 
stellt man den Apparat so ein, 
dass die Kugel A nach unten ge
richtet ist und die Flasche B senk
recht nach unten steht. Man 
schliesst den Hahn G und E und 
nimmt die umgekehrt stehende 
Flasche durch Riickwartsdrehen 
der Stellschraube D heraus. Da 
hier Kugelverschluss angenommen 
ist, tritt sofort Verschluss der 
Flasche ein. 

Fig. 96. Grosserer Minernlwasser-Apparat fUr flUssige Kohlen
saure. A Kohlensiiul'c - Flasche. B Expallsionskessel mit Mano
meter GUll" Sicherheitsventil H. J 1lischgefiiss. P Wasser-

pumpe. S AbfUll-Vorrichtung. 

Das Impragniren des 
Wassers mit Kohlensaure. Will 
man ein tadelloses kohlensaures 
Wasser herstellen, so hat man 
zu beachten, dass der grosste 
Feind desselben die atmos

pharischc Luft ist. Jedes Wasser, welches mit der Luft in Beriihrung ist, lost 
atmospharische Luft auf und cnthalt pro Liter naeh LIEBIG 8-5 ccm Luft gelost. Die geloste 
Luft verdrangt etwa ihr 20faches Volumen geloster Kohlensaure aus dem Wasser, ausser
dem ist sie die Ursache fiir cine besondere Erscheinung: Wird namlich ein luftfreies Wasser 
mit Kohlensaure impragnirt und unter Druck auf Flaschen gefiillt, so entweicht zwar beim 
Oeffnen der Fluschen etwa5 Kohlensaure. Die Hauptmenge der Kohlensaure aber ist in 
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dem Wasser gelost und steigt sehr allmahlich in Form kleiner Blaschen aus dem W Mser 
auf. - 1st dagegen lufthaltiges Wasser mit Kohlensaure (odeI' Wasser mit lufthaltiger 
Kohlensaure) gesattigt worden, so entweicht beim Oeffnen der Flasche das zwischen Wasser 
und Stopfen komprimirte Kohlensauregas mit heftigem Aufsprudeln auf einmal. Giesst 
man jetzt den Flascheninhalt in ein Trinkglas, so nimmt man nahezu gar kein Aufperlen 
wahl', denn die Kohlensaure war eben nicht in dem Wasser gelost, sondern zwischen Wasser 
und Stopfen komprimirt. 

Die Menge Kohlensaure, welche das Wasser unter sonst gleichen Umstanden auflost, 
ist abhangig von dem Druck und der Temperatur. Luftfreies Wasser nimmt etwa auf: 

Unter dem Drucke von: bei 5--8° C. 10-15° C. 17-20° C. ° (gewohnl. Druck) 1,3 Vol. 1,0 0,9 
1 Atmosphar. Ueberdruck 2,5" 2,0 1.8 
2" " 3,5 " 3,0 2;6 
3" " 4,3 " 3,8 3.3 
4" " 4,8 " 4,3 3;8 
5" " 5,3 " 4,7 4,2 
6" " 5,7 " 5,0 4.4 
7" " 6,0 5,3 4,5 

Ein W Mser, welches drei Volumen Kohlensaure gelost enthalten solI, ware demnach 
bei einer Temperatur von 120 C. unter dem Druck von 2 Atmosphii.ren, bei einer Tempe
ratur von 18° C. dagegen unter dem Druck von 3 Atmos
pharen zu sattigen. 

Die Impragnirung mit Kohlensaure erfolgt in del' 
Weise, dass man das Mischgefass zunachst zu nicht mehr als 
9ito mit dem zu impragnirenden Wasser anfiillt. Dies kann 
durch die Wasserpumpe gesC'hehen, wo eine solche vorhanden 
ist. 1m anderen Falle durch direktes Einfiillen in die FiiIl
offnung. In diesem letzteren Falle empfiehlt es sich, den 
~Iischcylinder v ollig bis zum Ueberlaufen mit Wasser anzu
fiillen, die Verschlussschrahbe aufzusetzen und nun 1/10 des 
Wassel's durch Ueberdriicken von Kohlensaure wieder aus
laufen zu lassen. Wie man auch operirt haben moge, zu
nachst wird unter Inbetriebsetzung des Riihrwerkes ent
weder durch die Kohlensaurepumpe odeI' direkt aus der 
Kc.hlensaureflasche soviel Kohlensaure in dell Mischcylinder 
gepresst, dass das Manometer etwa 2 Atmospharen Druck 
anzeigt. Alsdann hsst man mittels des "Zumischers" die 
erforderlichen Losungen zulaufen, setzt das Riihrwerk in Be
trieb und presst weiter so viel Kohlensaure (unter kraftigem 
Riihren) in den Cylinder, bis das Manometer 4 Atmospharen 
anzeigt. Hierauf lasst man den Apparat einige Augenblicke 
ruhig stehen, liiftet alsdann den Abblasehahn und lasst das Gas 
so lange entweichen, als ein Ueberdruck vorhanden ist, wo- FL: 97. 
durch die Luft zurn grossten Theile beseitigt und durch Kohlen-
saure verdrangt wird. Man schliesst nun den Abblasehahn und presst aufs neue unter Be
wegung des Riihrwerkes Kohlensaure bis zu 4 Atmospharen Spannung in d~s J'l[ischgefas~. 
Man lasst wiederum kurze Zeit stehen und den Ueberschuss des Gases nlsdann durch Liiftung 
des Abblasehahnes entweichen. Man schlie sst alsdann den Abblasehahn und presst unter In
betriebsetzung des Riihrwerkes aufs neue Kohlensaure ein, bis naeh energischcm Bewegen 
des Riihrwerkes die Fliissigkeit unter dem vorhandenen Drueke llunmehr mit Kohlensaure 
vollstandig gesattigt ist. Man erkennt dies wie folgt: Angenommen, das Manometer zeigt 
41/i Atmospharen an. Man unterbrieht das Zupumpen von Kohlensaure odeI' den weiterell 
Zutritt von Kohlensaure aus der Stahlflasche und setzt das Riihrwerk in energisehe Bewegung. 
Geht das Manometer zuriick, z. B. auf 31/~ Atmospharen, so ist das cin Beweis, dass die 
Sattigung noeh nieht vollendet ist. Bleibt cs dagegen auf 41 /2 Atmospharen stehen, so 
folgt daraus; dass die Sattigung beendet ist. 1m ersteren FaIle hat man unter weitercr 
Inthatigkeitsetzung des Riihrwerkes das Zupressen VOIl Kohlensaure fortzusetzen, bis die 
Sattigllng erreicht ist. 

Entnimmt man in diesem Zustande eine Probe des Wassel's. so darf dieses nicht 
milchig triibe (durch Luftblaschen) aussehen, sondern es muss klar sein und die Er
scheinung des lange Zeit anhaltenden Perlens darbieten. 1st dies nieht del' Fall, so muss 
zum dritten Male abgeblasen lind die Impragnatioll aufs neue vorgenornmen werden. B"i 
Wassern, welche leicht oxydirbare Verbindungen (z. B. solche des Eiscnoxydul s und Man
gans) enthalten, ist· ein dreimaliges Abblase n unter allen Umstiind(,ll zu 0mpfehlen hez. 
man blast so lange ab, bis das entweichcnde Gas aus vollig luftfr!'irl' Kohj 0 1lslinrc bcstcht. 



352 Aquae minerales. 

1st nach dreimaligem Abblasen das Wasser noch nicht von der gewunschten Beschaffell
heit, so ist hOchstwahrscheinlich die Kohlensaure selbst lufthaltig. 

Infolge des Abfullens des Mineralwassers sinkt der Druck allmahlich in dem Misch
cylinder. Es ist durch zeitweises Nachpumpen oder Zulassen von Kohlensaure Sorge da
fiir zu tJ'agen, dass dieses Sinken keinen allzu erheblichen Betrag annimmt. 

Die Prufung der Kohlensaure auf Luftgehalt geschieht mittelst des Aero-
dekterrohres, eines circa 20cm 
langen Rohres von Pipettenform, 
welches an seinem langeren und 
engeren Ende geschlossen ist. 
Dieses Aerodekterrohr fliIlt man 
vollig mit abgekochtem und er
kaltetem Wasser und hierauf 
mittelst eines Kautschukrohres, 
welches dem Abblaserohr aufge
setzt und mit einem Glasrohr 
armirt und aus welchem durch 
abblasende Kohlensaure die at
mospharische Luft verdrangt ist, 
unter Wasser mit der Kohlen
saure. Dann schliesst man das 
Abblaserohr und die Oeffnung 

-- - des Aerodekterrohres mit dem 
Fig. 98. P .\;:rod~kt ,.-Roll<. ".111111 .. <,.,,10, wit Hahn .uf <lem )Ii'eh- F.inger unte.r de~ Wasser .. und 

~"m.". .• GUDlm; cblaucb mit ~krUmmtcl1l Glns,obmn..,t, fuhrt es III elne verdunnte 
Aetznatronlauge von 10 bis 

15 Proc. uber. Unter geliuder Hin- und Herbewegung fiint sich das Rohr bei Iuftfreier 
Koll1ensau1'e bis zu seinem geschlossenen aussersten Ellde. Bei Gegenwart atmospharischer 
Luft wird diese sich dagegen hier ansammeln. Kennt man den Rauminhalt des Aero
dekters, so lasst sich auch der Luftgehalt der Kohlensaure dem V olumen nach leicht 
bestimmen. 

Bei Bereitung der Eisensauerlinge muss die zu absorbirende Kohlensaure vollig frei 
von Luft sein, wahrend bei Bereitung del' sog. Luxuswasser ein sehr geringer Luftgehalt 
von 0,5-1,0 Proc. aIlenfalls zulassig ist. Um diese Luftfreiheit sicher zu erzieIen, bsst 
man der Bereitung del' Eisenwasser diejenige von gewohnlichem Selterser oder Sodawasser 
v~~~~ , 

Das A bfiillen des Mineralwassers. Wasser, welches auf Glasflaschen gefiillt wird, 
sattigt man bei 3-4 Atmosphiiren mit Kohlensliure, Wasser fiir Syphons bei 4-5 Atmo
spharen, Wassel' fiir Ausschank-Ciivetten (BaIlons) bei 6-7 Atmosphliren. 

Das Abfiillen des kohlensaurehaltigen Wassers in Flaschen erfolgt _ mit Hilfc be
sonderer Abfiillvorrichtungen. In gut geleiteten Fabriken werden die Flaschen vorher mit 
Kohlensliure gefiiIlt. Zu diesem Zwecke flillt man sie mit reinem Wasser vollstandig an, 
steIlt die g'efiillten Flaschen umgekehrt in ein mit Wasser geflilltes Gefass (pneumatische 
Wanne) und lasst nun aus einem Rohr oder Gummischlauch die Kohlensaure in die Flasche 
eintreten, welche sodann herausgehoben und mit einem Kork rasch provisorisch verschlossen 
wird. Die KohIensaure, welche hierzu verwendet wird, ist meist diejenige, welche nach 
Fertigstellung des Mineralwassers aus dem Misch-Cylinder in einen besonderen Gasometer 
iibergefiihrt wird. Kleinere Fabriken ~ammeln auch die bei dem zweiten "Abblasen" sich 
ergebende Kohlensaure zu dem gleichen Zwecke auf. __ 

Del' Verschluss del' Flaschen erfolgt entweder durch Korken - und in dieselll 
FaIle entweder aus freier Hand oder mit einer Korkmaschine - oder durch Kugelverschluss 
oder durch Patentverschluss. 

\Vo Gummitheile an den VerschlUssen vorhanden sind, ist zu beachten, dass das 
Wasser von neuen Gummischeiben unter Umstanden Geruch und Geschmack annehmen 
kann. Solche neue Gummitheile sind daher vor Ingebrauchnahme in diinner, lauwarmer 
Sodalosung zu waschen. 

Limonaden werden mit Benutzung von kohlensaurem Wasser (ohne Zusatz von 
Salzen) hergestellt. Man beschickt vorher die zu fiillenden Flaschen mit del' abgemessenell 
:Menge Sirup, Iasst das kohlensaure Wasser dazulaufen, schlie sst die Flasche und nimmt 
nunmehr erst die Mischung durch sanftes UmschUtteln vor. 
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Zusatz von Chemikalien. Soweit es irgend moglich ist, werden aIle Salze nur 
in klar filtrirter Losung dem zu impragnirenden Wasser zugesetzt. Und zwar bringt man 
zuerst die Salze der alkalischen Erden hinzu, mischt gut durch und fiigt alsdann erst die 
Salze der Alkalien dazu, vorausgesetzt, dass die letzteren mit den ersteren in gewobnlichem 
'Wasser unlOsliche Verbindungen bilden. Die Karbonate und Sulfate der Erdalkalien lasst 
man, wenn es irgend angangig ist, sich durch Wechselzersetzung im Wasser selbst bilden. 
Sie losen sich alsdann im frisch gefallten Zustande bei Zutritt von Kohlensaure leicht auf. 
Trockenes Calciumkarbonat und krystallisirtes Magnesiumkarbonat miissen, selbst wenn sie 
zu sehr feinem Pulver zerrieben und mit Wasser angeri'thrt wurden, 4-6 Stunden mit dem 
kohlensauren Wasser in Beriihrung bleiben, urn vollstandig in Losung zu gehen. 

Bei der Herstellung medicinischer Mineralwasser kann man des Zumischers gar 
nicht entbehren. Dieser Apparat dient dazu, dem Wasser, wenn es schon mit Kohlensaure 
gesattigt ist, die verschiedenen Salzlosungen zuzusetzen, deren schwerlOsliche Umsetzungs
produkte in kohlensaurehaltigem Wasser loslich sind. Urn den Zutritt von Luft durch 
den Zumischer zu vermeiden, lasst man das zweite Abblasen der Kohlensaure nicht durch 
den Abblase-Habn, sondern durch den Zumischer erfolgen. 

Bei der B ereitung der Eisensauerlinge ist die Verwendung luftfreien Wassers 
und luftfreier Kohlensaure unumganglich nothwendig. 1m anderen FaIle wird der Eisen
sauerling triibe und macht ockerartige Niederschlage. Eisensauerlinge, welche reichlich 
Ferrokarbonat enthalten, lassen wahrend der Aufbewahrung an einem zu kiihlen Orte 
leicht einen weisslichen Bodensatz fallen, welcher aber bei mittlerer Temperatur wieder in 
Losung geht. 

Die Eisenoxydulsalze, welche fiir Bereitung der Eisensauerlinge verwendet werden, 
sind hier das durch Weingeist gefallie Ferrosulfat FeS04 + 7H20 und das an der Sonne 
theilweise entwasserte Ferrochlorid FeC~ + 2H20 vertreten. Damit die Losungen dieser 
Salze sich nicht oxydiren, werden sie erst kurz vor der Verwendung bereitet und zwar 
mit einem Zusatz freier Saure. Aus diesem Grunde ist in den spater folgenden VOl
schriften freie Saure aufgefiihrt. 

Enthalten die nachzubildenden Wasser nicht geniigend Chloride oder Sulfate, urn 
die Verwendung der soeben genannten Salze zu ermoglichen, so verwendet man redu
cirtes Eisen, welches vor der EntIiiftung des Wassers direkt in das Mischgefass einge
schiittet wird. Die Auflosung des reducirten Eisens bedarf indessen gerallmer Zeit, es ist 
haufig 12- und mehrstiindige Einwirkung des kohlensauren Wassers erforderlich. Wahrend 
dieser Zeit ist natiirlich das Wasser unter massigem Kohlensaure-Druck (2 Atmospharen) 
Zll halten. Erst nach erfolgter Auflosung des Eisens verstarkt man den Druck und macht 
das Wasser fertig. 

Schwefelwasser lassen sich nicht so darstellen, dass man dem Inhalte des Misch
gefasses etwa Schwefelwasserstoffwasser oder eine Losllng von Natrium- oder Kaliumsulfid 
zusetzt. Vielmehr giebt man abgemessene Mengen Schwefelwasserstoffwasser oder der 
Sulfidlosungen in jede einzelne Flasche und flillt sie darauf mit dem fertigen Wasser voll. 
Oder man giebt jeder Flasche des ausser der Schwefelverbindung alle iibrigen Bestand
theile enthaltenden Wassers ein Glaschen mit, welches die erforderliche Menge der Losung 
des Schwefelpraparates enthalt und dem Wasser vor dem Genuss zuzusetzeu ist. 

Wir geben im Nachstehenden Vorschriften zur Nachbildung der wichtigeren natiir
lichen Mineralwasser. Die angegebenen Mengen beziehen sich durchweg auf die 
Jllengen von 100 k des fertigen Mineralwassers. Sammtliche Wassel' werden unter einem 
Druck von 3-4 Atmospharen impragnirt. Sie enthalten alsdann zwar in der Regel mehr 
Kohlensaure als die ihnen entsprechenden natiirlichen Mineralwasser, doch entweicht diesel 
Ueberschuss beim kurzen Stehen des Wassers im Trinkglase. 

Die wagererhten Striche bei den Zahlen bedeuten, dass die von einem Striche bis 
zum anderen stehellden Chemikalien zu ein er Losung vereinigt werden kllnnen, da sie 
keinc unloslichen Verbindungen mit einander eingehen. 

If andb. d. pharm. Praxis. I. 23 
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Zusammensetzung der gangbarsten kiinstlichen Mineralwasser. 
Apenta. Analyt: LIEBERMANN. 

Berechnet: B. FISCHER. 
Natriumsil1cat Na.i:liO, 2,033 g 
Natriumkarbonat Na.CO. 59,00 " 
Natriumchlorid NaCI 187,20 " 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 2,950 " 
Calciumsulfat CaSO.+2H,O 232,84" 
Natriumsulfat Na,SO. 1464,16 " 
Magnesiumsulfat MgSO. 2449,68 " 

Apolllnaris. Nach RASPE; Analyt unbekannt. 
Bereehnet von B. HIRSCH. 

Natriumbikarbonat NaHCO, 
Natrinmchlorid NaCl 
Natriumsilicat 
Calciumchlorid 
l\Iagnesinmkarbonat 
:Magncsiumsulfat 
Ferrosnlfat kryst. 
Chlorwasserstoff 

Na,SiO. 
CaCI, 
MgCO.+3H,O 
MgSO. 
FeSO.+7H,O 
HCI 

216,985 g 
4,4695 " 
2,7856 .. 

28,945 " 
42,773 " 
16,731 " 

~" 
1,6668 , 

BHin. Analyt: GINTL 1889. 
Bcrechnet B. FISCHER. 

Natriumsilicat Na2 SiO. 12,693 g 
Natriumphosphat Na.PO. 0,0947 , 
Natriumsulfat Na,SO. 5.4315 " 
N atriumchlorid N aCI 34,634~ " 
Lithiumchlorid LiCI 2,2553 " 
Kaliumkarbonat K,CO, 19,188 
Natriumkarbonat Na,CO. 371,241 
Ferrosulfat kryst. Fe SO.+7H,O 0,6756 
Chlorwasserstoff HCI 1.248 
Manganosulfat MnSO.+4H,O 0,0222 
Alnminiumcblorid AICI, 0,07853 
Calciumsulfat CaSO.+2H,O 62,457 
Magnesiumsulfat MgSO. 24,969 

Booklet in Bayem. Stahlquel)e. Analyt: 
KASTNER. 1837. Berecbuet B. FISCHER. 

Natriumsilicat SiO.Na, 5,612 g 
Natriumkarbonat Na,CO, 93,000 " 
Aluminiumchlorid AICI. -----0;-0785" 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 18,3 
Manganochlorid MnCI.+4H,0 0,028" 
Schwefelsaure-Anhydrid SO, 1,000 " 
Calciumchlorid CaCI. 90,8 
Magnesiumchlorid MgCI. 43,272 " 
Magnesiumsulfat MgSO. ----m;-8~ 
l\Iagnesiumkarbonat MgCO,+3H,O 63,8 
Kaliumkarbonat K,CO, 1,70 

endowa. Eugenquelle. Analyt: P. JESERICH. 
Berechnet B. FISCHER. 

Natriumsilieat Na,SiO, 11,082 g 
Natriumarsenit NaaAsO, 0,233 " 
Natriumphosphat Na.PO. 0,531 " 
Katriumkarbonat Na,CO, 107,6 
Kaliumkarbonat K,CO. 10,23 " 
Lithiumchlorid LiCI 0;595-;; 
Aluminiumchlorid AICI, 4,11 " 
Mangallochlorid MnCI.+4H.0 0,75" 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,0 11,51 , 
Schwefelsaure-Anhydrid SO, 3,143 " 
Calciumchlorid CaCI. -S;-2i6;, 
Calciumsulfat CaSO.+2H,O 22,68" 
Calciumkarbonat CaCOa 21,94 " 
Magnesiumkarbonat J\!gCO.+3H.0 5,416" 

endowa. Trinkq uelle. Analyt: DUFLOS. 
Berechnet B. HIRSCH. 

Kaliumsnlfat K,SO, 
Natriumbikarbonat NaHCO. 
NatIiumphosphat 
Natriumsilicat 
Natriumsulfat 

Na,PO, 
Na,SiO, 
Na,SO. 

0,52 g 
163,15 , 

0,71 " 
18,646 " 

~!1_" 

Calciumkarbonat 
Calciumchlorid 
Magnesiumsulfat 
Ferrosulfat kryst. 
Manganosulfat 
Natriumarsf'niat 

CaCO, 
CaCI. 
MgSO. 
FeSO.+7H,O 
MnSO.+4H,O 
Na,AsO. 

39,385 g 
11,450 " 

-2ll,406-" 
---6,446 ~, 

0,361 " 
--O~f5-" 

Driburg. Hauptquelle. Analyt: FRESENIUS. 
1866. Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat 
Natriumphosphat 
Natriumnitrat 
Lithiumchlorid 
Ammoniumchlorid 
Kaliumsulfat 
Natriumsulfat 
Aluminiumcblorid 
Manganochlorid 
Ferrosulfat kryst. 
Schwefels -Anhydrid 
Baryumchlorid 
Strontiumchlorid 
Calci nmchlorid 
Magnesiumsulfat 
Calciumsulfat 
Calciumkarbonat 

Na,SiO. 
NaJPO. 
NaNO, 
LiCI 
NH.Cl 
K,SO, 
Na,SO. 
AICI, 
MnCI.+4H,O 
FeSO.+7H.0 
SO, 
BaCI, 
SrCI, 
CaCI. 
MgSO. 
CaSO.+2H,0 
CaCO, 

5,9674 g 
0,0594 " 
0,0452 " 
0,0354 " 
0,1988 " 
2,2246 " 

38,0956 ,. 
-- 0,-0280,. 

0,5349 ,. 
12,9300 " 
0,000 " 

-0;0133" 
0,4084 " 
6,35' .. 
~ 
101,791 
112,1927 ., 

Eger. Franzensbrunnen. Analyt: 
BERZELIUS-BAUER. Berechnet B. HIRSCH. 

K atriumjodid N aJ 0,0015 g 
Natriumbromid NaBr 0,105 " 
Ammoniumchlorid NH.CI 0,271 " 
Katriumphospbat NaaPO. 0,424 " 
Natriumsilicat Na2~iOs 12,523 n 

Kaliumsulfat K,bO. 12,617 " 
Natriumchlorid NaCI 91,838 .. 
Natrinmkarbonat Na.CO, 107,415 " 
Natriumsulfat Na,SO. 285,259 .. 
Strontiumchlorid SrCI, --0;042- " 
Aluminiumchlorid AICI, 0,203 " 
Calciumchlol'id CaCl, 26,328 " 
Magnesiumsnlfat MgSO, ---- 12,500 -.; 
Lithiumkarbonat Li2COa ~--0;482--" 

Schwefels.-Allhydrid SO, 8,212 " 
Manganosulfat MnSO.+4H,O 1,086" 
FelTosulfat kryst. FeSO.+7H,O 7,334 " 

Eger. Salzbrunnen. Analyt: BERZELIUS. 1822. 
Berechnet: B. HIRSCH. 

Natriumphosphat Na,PO. 
NutriumsiIicat Nu2SiOa 
Natriumchlorid NaCI 
Natriumkarbonat Na,CO, 
Natriumsulfat Na,SO. 
Strontiumchlorid SrCl, 
Aluminiumchlorid AICI, 
Calciumchlorid CaCI, 
Magnesiumsulfat MgSO. 
Litbiumkarbonat Li,CO, 
Manganosulfat MnSO.+41f,O 
Ferrosulfat kryst, FeSO.+7H,O 
Scbwefels.-Anhydrid SO. 

0,288 g 
12,973 " 
90,917 " 

101,827 ,. 
246,217 " 

--------0;037 .. 
0,135 " 

21,876 " 
14,860 " 

---~. 

0,302 ,. 
2,183 " 
8,503 ,. 

Ems. Kessel brunnen. Analyt: FRESENIUS. 
1871. Berechnet: B. FISCHER. 

Natrinmsilicat Na.SiOa 9,8698 g 
Natriumphospbat Na,PO. 0,0892 ,. 
Natriumjodid NaJ 0,00035 " 
NatIiumbromid NaBr 0,04545 " 
Natriumkarbonat Na,CO, 164,73 
Natriumchlorid NaCI 67,803 
Kaliumkarbonat K.,CO, 3,465 " 
Aluminiumchlorid AlCl, 0,02198 " 
Manganoehlorid MnCI.+4H.0 0,041 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 0,566 

Die gemachten Angaben lJpziehen sich ohnB Ausnahme auf die HersteUung von 100 k Mineralwasser. 



Aquae minerales. 855 

Schwefels.-Anhydrid 
Lithiumchlorid 
Strontiumchlorid 
Baryumchlorid 
Calciumchlorid 
Jllagnesiumchlorid 
Ammoniumsulfat 
Natriumsulfat 

so. 
LiCl 
SrCl. 
BaCI. 
CaCI. 
MgCIo 
(NH.).SO. 
NagSO, 

2.000 g 
0,4]34 " 
0,149 " 
0,1077 " 

16,928 " 
13,5434 " 
0,6699 ., 
0,5455 .. 

Ems. Krllnchen. ADalyt: FBESE~IUS. 1871. 
Berechnet B. FISCHER. 

Natriumsilieat NagSiO. 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natriumjodid NaJ 
Natriumbromid NaBr 
Natriumkarbonat NagCO. 
Natriumchlorid NaCI 
Kaliumkarbonat K.CO. 
Aluminiumchlorid AlCl. 
Manganochlorid MnCI.+4II.0 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7II.0 
Schwefels.-Anhydrid SO. 
Lithiumchlorid LiCI 
Strontiumchlorid SrClo 
Baryumchlorid BaCI. 
Calciumchlorid CaCIo 
Magnesiumchlorid MgCI. 
Ammoniumsulfat (NH.).SO. 
Magnesiumsulfat MgSO. 

10,1142 g 
0,1841 " 
0,00224 " 
0,03398 ,. 

164,9 
63,625 

2,916 " 
0.01282 ., 
0,0211; " 
0,3455 " 
1,691 " 
0,2916 " 
0,1935 " 
0,0885 .. 

16,663 
18,895 
0,2219 .. 
2,484 

Friedrich.ball. Analyt: B. FISCHER. 1894. 
Berechnet B. FISCHER. 

Natriumsilieat 
Natriumbromid 
Calciumehlorid 
Magnesiumchlorid 
Natriumehlorid 
Kaliumsulfat 
Magnesiumsulfat 
Natriumkarbonat 

Na.SiOs 
NaBr 
CaCI. 
MgCIo 
NaCI 
K.SO. 
MgSO. 
Na.CO, 

2,2863 " 
0,809 " 

84,777 " 
23,63 

1090,27 
17,100 " 

1164,128 
33,29 .. 

Fachingen. Analyt: FRESENIUS. 1866. 
Bereehnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat 
Natriumbiborat 
Natriumjodid 
Natriumbromid 
Natriumnitrnt 
Ammoniumchlorid 
Lithiumchlorid 
Kaliumchlorid 
Manganochlorid 
Ferrosulfat kryst. 
Schwefels.-ADhydrid 
Baryumchlorid 
Strontiumehlorid 
Calciumchlorid 
Magnesiumchlorid 
Calciumkarbonat 
Natriumkarbonat 

Na.SiO. 
B.O,N a.+ 10II.O 
Na.J 
NaBr 
NaNO, 
NH,CI 
LiCl 
KCI 
MnCI.+4H.0 
FeSO,+7H.O 
SO. 
BaCI" 
SrCl. 
CaCIo 
MgCI. 
CaCO, 
NagCO. 

5,1849 g 
0,0707 " 
0,00095 " 
0,02343 ,. 
0,0963 " 
0,1512 ,. 
0,5219 " 
0,8074 " 
1,092 
0,907 
1,939 " 
o;o2il 
0,333 .. 
5,0988 .. 

42,826 .. 
~ 

305,56 

Gellnan. ADaIyt: FRESENIUS. 1857. 
Berechnet: B. HIRSCH. 

N atrium phosphat 
N atriumchlorid 
Natriumsulfat 
Kaliumsulfat 
Natriumsilicat 
Natriumkarbonat 
Baryumchlorid 
Ammoniumchiorid 
Caleiumkarbonat 
Magnesiumkarbonat 
Manganoehlorid 
Ferrochlorid 

Na,PO. 
NaCI 
Na.SO. 
K.SO, 
Na,SiO. 
N.,CO. 
BaCIo 
NH.CI 
CaCO. 
MgCO.+3II.O 
MnCI. 
FeCI. 

0,037 g 
0,358., 
0,853 " 
1,762 ,. 
5,030 " 

73,501 ,. 
0,020 -;: 
0,098 " 

34,,059,. 
39,144 " 
0,366,. 
3,041" 

6iesshiibel. Sauerbrunnen. Analyt: KAUER. 
1860. Bereehnet: B. HIRSCH. 

Natriumchlorid NaCI 1,188 g 
Natriumsulfat NaoSO, 1,448 .. 
Natriumsilieat Na,SiO. 11,590 " 
N atriumkarbonat Na,CO. 78,233 " 
Calciumkarbonat CaCO. ~,~ 
Magnesiumkarbonat MgCO.+3H.O 14,967 " 
Aluminiumehlorid AlCl. 0,86 " 
Ferrosulfat kryst. FeSO,+7H.0 ~ 

Heilbrnnn. Adelhaidquelle. ADal)'t: EGGER. 
1881. Bereehnet: B. FISCHER. 

Natriumsilieat NagSiO. 2,5416 :; 
Natriumbromid NaBr 5,884 .. 
Natriumjodid NaJ 3,012 " 
Kaliumehlorid KCI 0,523 " 
Nahiumsulfat NagSO. 1,8957 " 
Natriumehlorid NaCI 487,20 
Natriumkal'uonat Na.CO. 98,89 ,. 
Aluminiumehlorid AICI, ---0;262" 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H.O 0,0772 " 
Calciumehlorid CaCIo ~., 
l\Iagnesi umchlorid MgCI. 2,708 .. 
Stl'ontiumehlorid SrCI. 0,6432 " 

Hombnrg. Elisabethbrunnen ADalyt: 
FRESENlUS. 1864. Bereehnet: B. FISCHER. 

Natriumsilieat Na,SiO. 5,3578 g 
Natriumphosphat NaaPO. 0,0993 " 
Kaliumbromid KBr 0,3704 " 
KaliumJodid K.J 0,0039 .. 
Lithiumchlorid LiCI 2,162 ., 
Ammoniumehlorid NH.CI 2,189 " 
Kaliumchlorid KCI 34,021 " 
Natriumehlorid NaCI 794,453 .. 
Natriumkarbonat Na.CO. 168,868 " 
Ferrosulfat kryst. FeI:l0,+7H.O --1>,552 " 
Manganoehlorid MnCI.+4Ho0 0,262., 
Chlorwasserstofi HCI 5,15 " 
BarYlimchiorid BaCI. ---o;oB97 " 
Strontiumehlorid SrCt. 1,532 " 
Calciumehlorid CaCIo 238,010 " 
Magnesiumehlorid MgCIo 76,24 
Kaliumsulfat KoSO, 0,435 " 

Hnnyadi .Janos. ADalyt: FRESENlUS. 1878. 
Bereehnet : B. FISCHER. 

Natrillmsilicat NagSiO. 2,2810 g 
Natriumearbonat NagCO, 90,496 .. 
Natrillmehlorid NaCI 28,683 .. 
NatriumsuJfat Na.SO. 1980,354 II 

Magnesiumsulfat MgSO. 1949,423 
Kaliumsulfat K.SO. 13,294 " 
Calciulllehiorid CaCI, 107,893 " 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7II.O 0,4934 .. 

Jastrzemb (Konigsdorr.Jastrzemb). Analyt: 
SCHWARZ. 1864. Bereehnet: B. HIRSCH. 

Natriumsilieat NagSiO. 0,447 g 
Kaliumchlorid KCI 0,868 II 

Kaliumjodid K.J 2,011 .. 
Kaliumbromid KBr 3,066 .. 
Natriumkarbonat Na.CO. 5,189 " 
Natriumehlorid NaCI 1138,553 " 
Magnesiumchlorid MgCI. --36,160 " 
Calciumehorid CaCI, 69,881 " 
Ferroehlorid FeCI. 0,471 .. 
Chlorwasserstoff HCI 0,268 .. 

Karlsblld. Sprudel. Analyt: LUDWIG u. 
MAUTHNER. 1879. Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilieat Na.SiO. 14,538 g 
Natriumphosphat Na,PO, 0,069 , 
Natriumbiborat B.O,Na.+l0II.O 0,764,. 
Natrillmfluorid NaF 0,508 ., 
Lithiumehlorid LiCI 1,417 " 

Die gemachten Angaben bedehen sich okne Ausnahme aut die Re,·.teU"ng !Jon t()() k Mineralwasser. 
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Natriumcarbonat Na2COS 177,212 g 
Natriumchlorid NaCI 64,353 " 
Aluminiumehlorid AiCl. ----0,1047 " 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 0,7333 " 
Manganoehlorid MllCl.+4H.0 0,028" 
Schwefels.-Anhydrid SO, 2,000 .. 
Natriumsulfat Na,SO. 208,42 
Kalinmsulfat K.i:iO. 18,64 
Magnesiumsulfat MgSO. 23,79 
Strontiumehlorid SrCl. 0,046 . 
Caleiumchlorid CaCl. 35,76 " 

Die Karlsbader Quenen sind in Bezug auf die ill 
Ihnen gelOsten festen Bestandtheile Bnmmtlich 
von gleicher Zusammensetzung; sie llnterscheidcn 
sich von einandel' nul' durch den verschiedenen 
Gehalt an gelOster Kohlens,lure und durch die ver
Behiedene Temperatur. Diese ist fUr die wieh
tigeren Quellen die folgende: Sprudel 72,50 C.
Berllhardsbrunn 60,7 o C. - Felsenquelle 
59,7 oC. - Sehlosshrunll 49,OoC. - MUhl
brunn 48,OoC. - Marktbrnll1l41,Oo C - Eli
sabethquelle 40,7 o C. 

Kissingen. Pan d u r. Annlyt: LIEBIG. 1~56. 
Rerechnet: B. FISCHER. 

Natrium"ilieat Na,SiO, 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natriullllitrat NaNO, 
Natriumbl'omid NaBr 
Lithiumchlorid LiCI 
N atriumchlorid N aCI 
Natriumkarbonat Na,CO, 
Fcrrosulfat kryst. FeSO.+7H.0 
Chlorwasserstoff HCI 
Kaliumsulfat 
Magnesiumsulfat 
Magnesiumchlorid 
Ammoniumehlorid 
Calciumehlol'id 

K,SO. 
MgSO. 
)IgCIo 
NH.Cl 
CaCl, 

0,8336 g 
0,552 " 
0,3526 " 
0,7094 " 
1,6802 " 

414,150 " 
123,700 " 

--6,641 ,-, 

5,07 
28,190 " 
63,979 ., 
22,905 " 
1,208 " 

137,300 " 

Kissingen. Rakoczy. Analyt: LIEBIG. 18M. 
Bereehnet: B. FISCHER. 

N atriumsilicat 
Natriumphosphat 
Natriumnitrat 
Natriumbromid 
Lithiumchlorid 
N atriumchlorid 
Natriumkarbonat 
FerrosuUat kryst. 
Chlorwasserstoff 
Kalim;nsulfat 
Magnesiumsulfat 
Magnesiumchlorid 
Ammoniumehlorid 
Calciumehlorid 

Na.SiO, 
N.,PO. 
NaNO, 
NaBr 
LiCI 
NaCI 
Na,CO. 
FeSO.+7H,0 
HCl 
K,SO. 
lI1gS0. 
MgCl. 
NH.Cl 
CnCI. 

2,623 g 
0,5936 " 
0,9303 " 
0,8382 " 
2,0032 " 

443,323 " 
122,972 " 

-7,568 " 
5,070 " 

33,504 " 
66,820 " 
25,987 " 
0,286 " 

150,150 " 

Krankenhell. Bernhards- od.Jodsehwefel
Que 11 e. Analyt: FRESENIUS. 1852. 

Bereehnet B. HIRSCH. 
Natriumjodid NaJ 0,160 g 
Natriumsulfat Na.SO. 0,475 ., 
Kaliumsulfat K,SO. 0,968 ., 
Natriumsilicat Na,SiO. 2,260 " 
Natriumchlorid NaCI 16,410 " 

Krankenllell. Georgen- oder Jodsoda
Quelle. Analyt: FRESENIUS. 1852. 

Bereehnet: B. HIRSCH. 

Natriumjodid NaJ 
Natl'iumsulfat Na.SO. 
Kaliumsllifat K,SO. 
Natriumsilicat Na2Si03 

Natriumchlorid NaCI 
Natriumkarbonat Na,CO, 
Aluminiumchlorid AICl, 
Magllesiumehlorid MgCl. 
Calcillllichlorid CaCl. 
Manganosulfat kryst. MnSO.+4H,O 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 
Chlorwasserstoff HCl 

0,155 g 
1,209 " 
1,229 " 
2,255 

10,852 
32,299 ., 

~ 
2,212 " 
7,054 " 
0,0175 " 
0,0321 " 
1,349 " 

Krell.DBch. Eli s abe t h que 11 e. Analyt: 
FRESENIUS. 1894. 

Berechllet: B. FISCHER. 

Natriumsilieat SiO,Na, 2,7145 g 
Natriumbiborat B,0,Na,+10H.O 0,3588 ., 
Natliumarseniat AsO,Na. 0,0423 )7 

Natriumphosphat PO,Na. 0,0582 " 
N atrinmjodid JNa 0,0431 ,. 
Natriumbromid BrNa 4,98~2 " 
Lithiumehlorid LiCI 6,5640 ., 
Ammoniumchlorid NH.Cl 2,2155 " 
Kaliumchlorid KCI 15,2642 " 
N atriumchlorid NaCI 990,016 " 
Natriumkarbonat Na.CO, 54,696 " 
Manganochloridkryst. MnCIo+4H,O - 0,1528 -;, 
Ferrochlorid FeCIo+2H.0 4,2554 " 
Aluminillmehlorid AlCl, 0,0526 " 
Zinkchlorid ZnCl, 0,7674 " 
Magnesiumchlorid MgCIo 26,8544 " 
Baryumchlorid BaCl, 6,465 

" Strontiumehlorid SrCl. 7.961 
Calciumchlorid CaCl, 211,918 ,. 
Chlorwas8erstoff HCI 5,141 

" 
Levieo. Versandwasser. Analyt: BARTH n. 

WEIDEL. 1880. 
Bereehnet: B. FISCHER. 

Natriumarsenit AsO.Na, 0,1792 g 
Natriumsilieat SiO,Na, 4,662 " 

Das Natriumsilieat ist mit S,745 g Schwefelsaure 
H2S04 zu zersetzen und das ausgewaschene 
Kieselsaurehydrat dem Wasser zuzusetzen. 
Natriumchlorid NaCI 0,0016 g 
Natrmmsul!at Na.SO. 1,3876 ,. 
Kaliumsulfat K.SO. 0,100 " 
Ammoniumsulfat (NH.l.SO. 0,061 " 
Knpfersulfat CuSO.+5H.0 O,8~ 
Magnesiumsulfat MgSO. 22,201 " 
Calciumsulfat CaSO.+2H,O 41,074" 
Ferrosulfat kryst. FeSO, +7H.0 124,953 .. 
Ferrislllfat Fe,(SO.l, 27,272 " 
Manganochlorid MnCl.+4H.0 0,0028" 
Aluminiumsulfat Al,(SO.ls 15.919 
Magnesiumkarbonat MgCO.+3H,O 1,666" 

LippHpringe. Armilliusquelle. Allalyt: 
STOECKHARDT. 1863. Natriumkarbonat Na,CO. 33,706 " 

Aluminiumchlorid AlCl, ---0,192:, Berechnet: B. HIRSCH. 
Magnesiumchlorid MgCl, 2,282 "Natriumsilieat SIO.Na, 1,177 g 
Calciumchlorid CaCl. 7,848 "Natriumkarbonat Na.CO, 5,601 " 
Manganosulfat kryst. MnSO.+4H.0 0,025-.; Natriumsulfat Na,SO, 79,823 ., 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 0,043 "Caleiumehlorid CaCI. 30,181 " 
Chlol'wasserstoff HCI 1,195 "CalciumkarbonBt CaCO, 41,660 " 
Jeder Flasche von rund 600,0 cern 1nhalt werden, Calciumsulfat CaSO.+2H.O 57,175" 

wenn es verlangt wird, in einem geBonderten Magnesiumsulfat MgSO. --a4-;QW-;; 
Fliisehchen 12 Tropfen SchwefelwasserBtoff- Ferroslllfat kryst. FeSO.+7H.0 3,534 " 
wasser, verdUnnt mit 10 cem Wasser, beigegeben. Schwefelsaure-Anhydrid SO. 0,772 " 

Die gemachten Angaben beziehen sich ohne A1<snahme aUf die Herstellung von 100 k Minel·alwasser. 



Aq uae mineralcs. 3- , .., 
i) I 

lIIadenbad. Ferdillandsbrunuen. 
Analyt: GINTL. 1879. 
Berechnet: B. FISCHER. 

Natriumsilicat 
Natriumphosphat 
Natrinmnitrat 
Li thiumchlorid 
Kaliumchlorid 
Arnmoniumcblorid 
N atriumchlorid 
Natriumkarbonat 
Natriumsulfat 
Aluminiumchlorid 
Manganochlolid 
Ferrosulfat kryst. 
Magnesium8ulfat 
Chlorwasserstoff 
Calciumchlolid 

SiOaNa2 

PO,Ka. 
NO"Na 
Liel 
KCI 
NH,Cl 
NaCI 
Na,CO. 
Na,SO, 
AICI, 
MnCI,+4H,O 
FeSO.+7H,O 
MgSO, 
HCI 
CaCl, 

llarienbad. Kreuzbrunnen. 
REDTENBACHER. 1892. 

Berechnet: B. FISCHER. 
Natriumsilieat 
Natriumphosphat. 
NatriuIDnitrat 
Lithiumchlolid 
Kaliumchlorid 
Ammoniumchlorid 
Natriumchlorid 
Natriumkarbonat 
Natriumsulfat 
Aluminiumchlorid 
Manganochlorid 
Ferrosulfat kryst. 
MagnesiuIDsulfat 
Chlorwasserstoff 
Calci uIDchlorid 
Strontiumchlorid 
Baryumchlorid 

SiO,Na, 
PO,Na. 
NO.Na 
LiCI 
KCI 
NH,CI 
NaCI 
Na,CO. 
Na,SO, 
AICI. 
MnCI,+4H,O 
FeSO,+7H,O 
MgSO. 
HCl 
CaCI, 
SrCI. 
BaCI. 

15,7888 g 
0,5197 .. 
1,2356 .. 
2,1845 " 
4,2180 .. 
0,5680 .. 

105,5830 " 
250.0599 .. 
392,1950 .. 

---o,8455~, 
2,2868 .. 

12,8110 .. 
66,2310 .. 
5,141 " 

54,562 " 

Analy~: 

8,8247 g 
0,3234 .. 
0,4092 " 
1,1333 " 

60,6937 " 
0,2670 ,. 

38,6920 " 
220,0750 " 
443,9930 " 

-0,-5235 ,. 
0,5856 " 
3,2433 .. 

37,6200 " 
5,1410 .. 

64,8160 .. 
0,0765 .. 
0,0408 .. 

Piillna. Bi1Tterwasser. STRUvE'sche Tabelle. 

Natriumphosphat Na,PO, 0,042 g 
Natriumsilicat Na,SiO. 4,660 .. 
Kaliumsulfat K,SO, 62,500 .. 
Natriumkarbonat Na.CO. 111,903 " 
Natriumsulfat Na,SO. 1456,604 .. 
Calciumchlorid CaCI. --SS,746--;, 
Magncsiumchlorid MgCI2 222,857 " 
Magnesiumsulfat MgS04 1373,232 " 

P),rmont. Haupt- oder Stahlquelle. 
Analyt: FRESENlUS. 1864. 

Berechnet: B. HIRSCH. 
Natriumjodid Na.J 0,0016 g 
Natriumbromid NaBr 0,0090 " 
Natriumnitrat NaNO, 0,0158 " 
Natriumphosphat Na,PO. 0,0171 " 
Lithiumchlorid LiCI 0,0994 " 
Kaliumkarbonat K,CO, 0,350 .. 
Kaliumsulfat K,SO. 1,2075 .. 
Natriumsilieat Na,SiO. 6,462 .. 
Natriumkarhonat Na,CO. 11,8934 .. 
Calciumchlorid CaCI, 0,0059 " 

Rippoldsau. Josephsqllelle. Analyt: BUNSEN. 

Berechnet: B. HIRSCH. 

Kaliumsulfat 
Natriumkarbonat 
N atriumsilicat 
NatriuIDsulfat 
Calciumchlorid 
Magnesiumchlorid 
Calci umkarbona t 
Kali-Alal'n 
Magnesiumsulfat 
Manganosulfat 
Ferrosulfat kryst. 
Schwefels.-Anhydrid 

K.SO, 5,306 g 
Na.,CO, 10,489 .. 
Na.,SiO, 11,623 " 
Na,SO. 93,305 .. 
CaCI. --4,549-;; 
MgCl, 4,570 .. 
CaCO. 117,026 " 
AlK(SO.),+12H.0 4;079;; 
MgSO. 35,365 .. 
MnSO.+4H,O --0,601 .. 
FeSO.+7H,O 8,935 .. 
803 7,621 " 

Saidschiitz. Bi tterwasser. Analyt: BERZELlUS. 
1839. Bel'echnet: B. HIRSCH. 

Natriumjodid 
Natriumsilicat 
Kaliumsulfat 

NaJ 0,567 g 
Na2Si03 0,954 " 
K,SO. 53,340 .. 

N atriumkarbonat 
Natriumsulfat 
MagnesiumchloIid 
Calciumnitrat 
Magnesinmnitrat 
Magnesiumsulfat 
Manganosulfat 
Ferrosulfat kryst. 
Schwefelsaure-Anhydrid 

Na,CO. 92,629 .. 
Na,SO. ,183,931 ., 
MgCI. ~28,250,; 
Ca(NO.). 158,235 .. 
Mg(NO.), 185,087 " 
MgSO, -1314;202-" 
IIfnSO,+4H,O-~615 .. 
FeSO.+7H,O 3,994 " 
SO. 0,625 .. 

Salzbrnnll. Obel'brunnen. Analyt: VALEN
TINER. 1866. Berechnet: B. HIRSCH. 

N atriumphosphat 
Kaliumsulfat 
Natriumsilieat 
N atriumchlorid 

Na.PO. 
K,SO. 
Na,SiO. 
NaCI 

Natriumkarbonat Na,CO. 
AIuminiumchlorid AICI. 
Strontiumchlorid SrCl, 
Magnesiumchlorid MgCl, 
Magnesiumsulfat MgSO, 
Calciumkarbonat CaCO. 
Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H.0 
Lithiumkarbonat Li.CO. 
Schwefelsaure-Anhydrid SO. 

0,09 g 
2,68 " 
5,18 " 

10,75 .. 
189,83 .. 
o,~, 

0,35 " 
4,94 " 

35,22 " 
29,51 " 
0,048 ;, 

0,75 " 
3,40 " 

Schlangenbad. Schachtbrunnen. 

Analyt: FRESENIUS. 

Bel'eChnet: B. HIRSCH. 

Natrillmphosphat 
Kaliumchlorld 
Kaliumsulfat 
N atriumkarbonat 
N atriumsilica t 
Natriumchlolid 
Magnesiumchlorid 
CalcillIDchiorid 
Chlorwasserstoff 

Na,PO. 
KCI 
K,SO, 
Na,CO. 
Na.SiO. 
NaCI 
MgCI. 
CaCl, 
HCI 

0,062 g 

0,584 " 
1,187 " 
5,277 Jl 

6,633 " 
12,727 " 
-O,703-~ 

3,62G n 

3,969 • 

Salters. Analyt: FRESENlUS. 1869. 

Berechnet: B. HIRSCH. 

Alumiuiumchlorid AICI, 0,0092 "Natriumjodid Na.J 0,0033 g 
Barylllllchlorid BaCI. 0,0311 .. Natriumbromid NaBr 0,0909 .. 
Ammolliumchlorid NH.CI 0,2103 .. Natriumphosphat Na,PO. 0,0806 .. 
Strontiumchlorid SrCI, 0,3149 .. Kaliumkarbonat K,CO. 0,4217 .. 
Magnesiumchlorid MgCI, 3,077.. NatplImuitrat N aNO, 0,6110 .. 
MagnesiumBulfat MgSO. 48,9618 .. Kaliumchlorid KCI 1,7630 .. 
Calciumkarbonat CaCO, 72,6982 .. Kaliumsulfat K,SO. 4,0983 .. 
Calciumsulfat CaSO.+2H,0 100,282.. Natriumsilieat Na,SiO. 4,3208 .. 
Manganosulfat MnSO.+4H,0 --()~8698 " Natriumkarbonat Na,CO. 145,7412 .. 
Ferrochlorid FeCI,+2H,0 7,852" Natriumchlorid NaCI __ 164,8454 .. 
Chlorwu,"erstoff HCI 3,867.. Baryumchlorid BaCI. 0,0176 " 

[lie gemachten Angaben beziehen sich oh .. e Ausnahme auf die HersteUung von 100 k Mineraiwa ...... 



858 Aquae minerales. 

Aluminiumchlorid 
Strontiumchlorid 
Ammoniumchlorid 
Magnesiumchlorid 
Calciumchlorid 
Lithiumkarbonat 
Chlorwassers toff 
Manganosulfat 
Ferrosulfat tryst. 

AICl. 
srCI" 
NH.Cl 
MgCI. 
CaCl, 
Li"CO. 
HCl 
MnSO.+ 4H.O 
FeSO,+ 7H,0 

0,0470 g 
0,2342 " 
0,5227 " 

22,8677 " 
34,2131 " 
0,3130 .. 
2,2288 " 
0,0989 .. 
0,7262 .. 

Soden. Milchbrunnen. No.1. Analyt: 
CASSELMAN.N. 1859. 

Berechnet: B. HIRSOH. 

Kaliumsulfat KoSO, 2,031 g 
Kaliumchlorid KCI 13,66 

" N atriumkarbonat N .. CO. 86,295 " 
N atriumchlorid NaCl 142,139 " 
Natriumbromid NaB, 0,04 

" Li thiumchlorid LiCl \),06 
" Kaliumkarbonat KoCO. 1,324 " 

Natriumsilicat Na,SiO. 6,832 " 
Ferrosulfat kryst. FeSO,+7H,O 1,893., 
Manganosulfat MnSO.+4H,0 0,620 " 
Chlorwasserstoff HCl 4,088 " 
Aluminiumchlorid AIel. 0,417 ., 
Ammoniumchlorid NH.ct 0,435 " 
Magnesiumchlorid MgCI" 31,747 ., 
Calciumchlorid CaCl. 50,982 " 

Spaa. Analyt; POUHON. 

STRUVE'sche Tabelle. 
Natriumchlorid NaCI 0,055 g 
N atriumphosphat Na,PO, 0,324 " 
Natriumsulfat N .. SO. 0,488 " 
Kaliumsulfat KoSO, 1,030,. 
Natriumkarbonat N .. CO. 3,131 " 
Natriumsilicat N .. SiO. 13,198 " 
Aluminillmchlorid AlCI. 0,141 " 
Calciumkarbonat CaCO. 12,996 " 
Magnesiumkarbonat MgCO. + 3H,,0 24,001 " 
Manganochlorid MnCI.+ 4H,,0 ----r:I64,: 
Ferrochlorid FeCI.+2H,O 6,862 " 

Teplitz. Steinbad. Ana1yt: BERZELIUS. 

STRUVE'sche Tabelle. 

Kaliumsulfat 
Natriumphosphat 
N atriumsulfat 
Natriumsilicat 
N atrillmkarbonat 
Calciumkarbonat 
Calciumchlorid 
Kali-Alaun 
Magnesillmsulfat 
Ferrosulfat kryst. 

KoSO, 0,059 g 
Na.PO. 0,246 ,. 
N .. SO. 0,304 " 
N .. SiO. 8,526 " 
N .. CO. 37,441 " 
CaCO. 1,796 " 
CaCI. 5,218 .. 
KAl(SO.l.+12H,O 0,222" 
MgSO, 5,283 .. 
FeSO. +7H,O 0,874 " 

Vichy. Source de la grande grille. 

Analyt: BAUER. STRUVE'sche Tabelle. 

Natriumjodid NaJ 0,0026 g 
Natriumbromid NaBr 0,013 

" Natriumphosphat Na.PO, 0,422 
" Natriumsilicat N .. SiO. 13,026 
" Kaliumsulfat K.SO. 20,404 
" Natriumchlorid NaCI 22,686 
" Natriumkarbonat N .. CO. 409,465 ,. 

Aluminiumchlorid AICI. 0,203 
" Strontiumchlorid SrCI. 0,2.49 ,. 

Ammoniumchlorid NH.Cl 0,523 
" Magnesiumchlorid MgCI. 3,991 
" CaiciumchlOlid CnCI. 27,753 
" Mangsnosulfat MnSO, +4H,,0 0,076 .. 

Ferrosulfat kryst. FeSO.+7H,O 0,281 
" SchwefelsAure-Anhydrid SO. 6,524 
" 

Weilbaeh. Schwefelquelle. 
Analyt: FRESENIUS. 1856. 
STRUVE'sche Tabelle. 

Lithiumkarbonat Li"CO. 
Natriumphosphat Na.PO. 
Natriumsilicat N .. SiO. 
Kaliumkarbonat KoCO. 
Kaliumsulfat KoSO, 
Natriumkarbonat Na.CO. 
Strontiumchlorid SrCI. 
Aluminiumchiorid AlCl. 
Baryumchlorid BaCI. 
Ammoniumchiorid NH.CI 
Calciumkarbonat CaCOI 

CaIciumchlorid CaCI. 
Magnesiumcarbonat MgCO. + 3H.0 
Schwefelwasserstofiwasser 0,4 Proc. 

0,053 g 
0,057 " 
2,958 " 
2,570 " 
3,885 " 

50,737 .. 
0,011 ,. 
0,018 " 
0,107 " 
0,53S" 
1,875 " 

27,163 " 
38,722 ,. 
~. 

Wiesbaden. Koch brunnen. 
Analyt: FRESENIUS. 1886. 

Berechnet: B. HIRSOH. 
Kaliumchlorid KCI 
Natriumchlorid NaC! 
Natriumbromid NaBr 
Natriumjodld NaJ 
Natriumsulfat N .. SO. 
Natriumkarbonat N .. CO. 
Natriumphosphat NBsPO, 

18,2392 g 
619,1652 .. 

0,4351 " 
0,0017 .. 
8,4072 " 

40,2767 " 

Borax N .. B,O, + 10H.0 
0,0030 " 
0,1574 " 

12,7518 ,. Nahiumsilicat Na.SiO. 
Lithiumchlorid LiCI 
Ammoniumchlorid NH.Cl 
Calciumchlorid CaCI. 
Baryllmchlorid BaCI. 
Strontiumchlorid SrCI. 

2,8104 ,. 
1,7073 " 

98,3377 ,. 
0,1332 .. 
1,8943 .. 

20,0872 " Magnesiumchlorid MgCI" 
Ferrosulfat kryst. FeSO. + 7H.0 ---r;-6129~ 
JlIanganosuifat MnSO.+4H,O 
Natrillmarseniat Na.AsO, 

0,1734 " 
---0;0235 " 

lVildnngen. Georg- Victor'luellc. 
AnaIyt: FRESENIUS. 1892. 

Berechnet: B. HIRSOH. 
Kaliumsulfat KoSO, 0,9280 g 
Nah'iumkarbonat Na.CO. 2,9405 ., 
Natrillmchlorid NaCl 0,7132 " 
Natriumsilicat N .. SiO. 4,4076 " 
Natriumphosphat Na.PO, 0,0087 " 
Natriumsulfat N .. SO. 4,0141 " 
Ammoniumkarbonat (NH,l.CO. 0,0338 " 
Lithiumkarbonat Li.CO. 0,0483 " 
Aluminiumchlorid AlCl. ---0;0337 " 
Baryumchlorid BaCI" ~0014 " 
CaIciumkarbonat Caco, 50,8291 .. 
Magnesiumkarbon. tryst. MgCO. + SHoO 59,7139 '/ 
Ferrosulfat kryst. FeSO. +7H,0 5,2036., 
Manganosulfat MnSO, + 4H,,0 0,3058" 

Wildungen. Stadtbrunnen. 
Analyt: BAUER. 

STRUVE'sche Tabelle. 

Natriumphosphat Na.PO. 
Natriumchlorid NnCI 
Kaliumsulfat KoSO. 
Natriumkarbonat N .. CO. 
Natriumsilicat N .. SiO. 
Strontiumchlorid SrCi. 
Aluminiumchlorid AlCl. 
Calciumkarbonat CaCO. 
Magnesiumkarbon. tryst. MgCO. + 3H,O 
Ammoniakfliissigkeit lOproc. 
Schwefelsiiure-Anhydrid SO. 
JlIanganosulfat MnSO. + 4H20 
Ferrosu)fat kl·YSt. FeSO, + 7H,O 

0,094 " 
0,234 " 
1,102" 
3,913 " 
6,261 " 
0,029 " 
0,406 " 

49,707 " 
57,950 " 

0,80 " 
2,323 
0,256 " 
4,849 

Die gemachten Angaben beziehen sirh ohn. Ausnahme auf die HersteZlunt] von 100 k MineralwasH'" 



Aquae minerales. 359 

Die franzosische Pharmakopoe giebt folgende Vorschriften zur Herstellnng kiinstlicher 
Mineralwasser, welche namentIich flir die Grenzgebiete von Wichtigkeit sein werden. 

Ean gazense simple (Gall.). 
Aq ua Acido carbonico impraegnata. Aqua 
acidula simplicior. Loco: Eau de Seltz. 

Destillil'tes Wasser wird unter 6 Atmospharen 
Ueberdruck mit Kohlensaure gesattigt. 

Ean addnle saline (Gall.). 
Aqua acidulo-salsa. Loco: Eau de Seltz, 

Condillac, Renaison, Saint-Galmier, 
Schwalheim, Soultzmatt. etc. 

Rp. Calch chlorati cryst. 0,33 
)Iagnesii chlorati cryst. 0,27 
Nall'ii chlorati 1,10 
N at.l'ii carbonici cryst. ----0,90 
Natrii sulfurici cryst. 0,10 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0. 

Ean saline pnrgative (Gall.). 
Aqua Sedlitzensis. Eau dit de Sedlitz. 

I. 
Rp. JlIagnesii sulfurici cryst. 30,0 

Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0. 

n. 
Rp. Magnesii sulfurici cryst. 30,0 

N atrii bicarbonici 4,0 
Acidi tartarici in crystall. 4,0 
Aquae destillatae 650,0. 

Ean alcRline gazeuse (Gal1.). 

ERn acidnie bicarbonatee (Gall.). 
Aqua natro-effervescens. Soda-Water. 

Up. ~ atl'ii bicarbonici 1,0 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0. 

Limonade gazenBe (Gall.). 
Rp. Aquae Acido carhonico impraegnatae 650,0 

Sirupi Citri 80,0. 

Nachstehende Vorschriften fUr kunstliche )Iineral
wasser sind von SOUBEIRAN angegeben worden: 

Ean de BnssRng SOUBEIRAN. 
Rp. N atrii carbonici N a, CO, 0,16 

Calcii sulfnrici CaSO.+2H,O 0,13 
Magnesii snlfurici i\Ig SO. 0,018 
Calcii chlorati CaCI, 0,16 
Ferri sulfurici cryst. Fe SO. + 7 H 20 0,11 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

ERn de Contrexeville SOUBEIRAN. 
Rp. CalcH sulfllrici Ca SO. + 2H,O 0,81 

;lIagnesii snlfurici Mg SO. 0,009 
Caleii carbonici 0,5 
Natl'ii carbonici Na2COS 0,013 
Magnesii carbonid lIfgCOs+3H,O 0,13 
Calcii chlorati CaCI, 0,035 
Magnesil chlorali MgCI2 0,018 
Ferri sulfurici cryst. Fe SO. + 7 H,O 0,033 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Aqua alcalina efiervesc('ns. Loco: Eau ERn de }'orges SOUBEIRAN. 
de Vichy, de Vals etc. Rp. Calcii chlorati CaCI, 0,004 

Rp. Katrii bicarboni~i 3,12 ::IIagnesii chlorali 1IgCI, 0,007 
Kalii bicarbonici 0,23 Calcii snlfurici Ca80. + 2 H,O 0,037 
::I[agnesii sulfurici cryst. --O~ ::IIagnesH sulfurici lHgSO. 0,05 
Xatrii chlorati 0,08 Ferri sulfurici FeSO.+7H,O 0,065 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0. Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Ean ferree gazeuse (Gall.). ERn de Mont·Dore SocBEIRAN. 
Aqua martia effervescens. Loco: Eau de Hp. Natrii sulfurici Na,SO. 0,53 

Spaa, Bussang, Saint Alban, Forges, NatrH chlorati NaCl 0,69 
Orezza. lIIagnesii chlorati MgCI, 0,59 

Rp. Kalii bitartadci 0,56 Xatrii bicarbonici NaHCOs 5,5 
Nall'ii carbonici cryst. 0,56 Calcii chlorati CaCI, 1,72 
:fatrii chlorati 0,16 Ferri sulfurici FcSO.+7H,O 0,031 
Ferri sulfurici cryst, 0,18 Aquae Acido cal'bonico impraegnatac 1000,0. 
Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0. ERn de Passy GUIBOURT. 

Eau sulfuree (Gall.). Rp. Calc;; sulfurici CaSO. + 2 H,O 1,21 
Aqua sulfurata. Loco: Eau de Bonnes, Magnesii sulfurici MgSO. 0,11 
Bareges, Cauterets,BagneresdeLuchon, Natrii sulfurici Na,SO. 0,18 

S ain t- S a u ve u r. Aluminii sulfurici AI,(SO.)s 0,06 
Rp. Natrii sulfurati (Na,S+9H,O) 0,13 Ferd sulfurici FeSO.+7H20 0,18 

Katrii chlorati 0,13 Natrii chlorati NaCI 0,15 
Aquae destillatae ebulliendo ab aere Magnesii chlorati JlIgCl, 0,1 

liberatae, postea refrigeratae 650,0. Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0. 

Flir die, die wichtigsten Fabrikate einer Mineralwasseranstalt darstellenden Er
frischungswasser, Selterser und Sodawasser, geben wir nachstehende, sehr wohlschmeckende 
Wasser ver biirgende V orschriften. 

L6sung 1. 

up. Natrii carbonici cryst. 4930,0 
Natrii chlorati 1800,0 
N atrii sulfurici cryst. 225,0 
Aquae dcstillatae fervidae 15 Liter. 

Selterser. 
I,osung II. 

Rp. lHagnesii chlorati cryst. 1000,0 
Calcii chlorati cryst. 1000,0 
Aquae destillatae 20 Liter. 

FUr 100 Liter Wasser sind zuzusetzen von Liisung I 
= 1,33 I, von Losung Tl ~ 0,33 l. 

Soda· Wasser. 

Rp. Natrii earbonici cryst. 200,0 
Natrii chlorati ___ 5~~ 
CalcH chlorati 50,0 

Fur 100 Liter kohlensaures Wasser.-~ 



360 Arachis. 

Arachis. 
Gattung der Papilionaceae - Hedysareae. 
Arachis hypogaea L. Erdnnss. Erdmandel. Erdpistazie. Erdbobne. 

Erdeicbel. Choeoladenwurzel. Mandnbibobne. Pistacbe de terre. Noix de terre. 
Aracbide. Eartb-nut. Ground-nut. Pea-nut. In Amerika heimisch, aber wild nicht 
bekannt, iiberall in warmeren Gegenden kultivirt, auch in Siideuropa. Die unter der Erde 
reifenden Hiilsen sind bis 4 cm lang, durch die stark hervortretenden Gefassbiindel grubig, 
gelblich. Sie enthalten bis 3 braune Samen, die in Form und Grosse den Haselnusskernen 
ahneln, und einen dicken weissen Embryo enthalten. 

Bestandtheile. 45,8 Proc. Fett, 27,65 Proc. Stickstoffsubstanz, 16,75 Proc. 
stickstofffreie Extraktstoffe, 2,21 Proc. Holzfaser, 6,95 Proc. Wasser, 2,64 
Proc. Asche. 

Verwendung. 1m Siiden als Nahrungsmittel, in Spanien mit Kakao etc. zur Her
stellung einer billigen Chocolade (auch die Pressriickstande), zur Gewinnung des fetten 
Oeles (s. unten), die Pressriickstande mit Getreidemehl zu Brot (v. RADEMANNS Nahrmittel

I~_"'-"'--P 

Fig. 99. . .m~nschale von Arachi. b)'pognea. 
ep Epiderll,is dcr Oben\eite. ... Epidermis 
dc,' nterseite. p Parencbym. 160 ~ral ver-

grl)ssert (nncb MOKLLEK). 

fabrik, Frankfurt), wozu sie sich ihres hohen Fett
und Proteingehaltes wegen eignen, die gespaltenen 
und gerosteten Samen als Kaffeesurrogat (afrik. 
Nussbohnenkaffee von Gebr. SCHMIDT Nachf. in 
Bockenheim), die Riickstande zum Verfalschen von 
Kaffee und Gewiirzen, sowie als Futtermittel (Erd
nusskuchen). 

Die Riickstande enthalten 47,48 Proc. Roh
protein, 7,78 Proc. Rohfett und 24,80 Proc. 
stickstofffreie Extraktstoffe, wovon 91, resp. 
86 - 93, resp. 98 Proc. verdaulich sind. 

Nachweis del" Samen. Sollen dieselben 
in Futtermitteln, in Gewiirzen oder im Kaffee nach
gewiesen werden, so ist zu beaehten, dass die Koty
Iedonen reichlich rundliche. bis 15 fl grosse Starke
kornchen enthalten, was bei Oel enthaltenden Samen 

zu den Ausnahmen gehiirt. Beweisend sind die polygonalen Zellen der Epidermis der Samen
sehale, deren Wande verdickt und so reichlich getiipfelt sind, dass sie kammartig erscheinen. 
(Fig. 99 ep). 

Oleum Arachidis. Aracbide-, Erdnuss-, Erdmandel- etc. Oel. Mandubi
Oel. Ruile d'arachide. Ruile de pistacbe de terre. Ground-nut-Oil. Earth-nut-Oil. 
Pea-nut-Oil. 

Das durch die erste, kalte Pressung gewonnene Oel ist fast farblos und ein vorziig
liches Speiseol, das zweite, oft unter Erwarmen gewonnene Oel von etwas dunklerer Farbe 
und bohnenartigem Geruche wird als Brennol verwendet, das letzte durch Auskochen oder 
Extraktion mit Schwefelkohlenstoff gewonnene dient zur Seifenfabrikation. 

Bestandtheile. Der f1iissige Theil besteht aus den Triglyceriden der Oel
und der Linolsaure, vielleicht auch Hypogaeasaure, der feste Theil aus den Trigly
ceriden der Lignoeerinsaure, Arachinsaure, vielleicht auch Palmitinsaure. -
Ferner 0,95-8,85 Proc. freie Fettsauren. 

Eigenschaj'ten. Das beste Oel ist klar, von hOchstens gelblicher Farbe, nicht 
trocknend. Constan ten: A. Fiir das 0 el: Spec. Gew. 0,916 - 0,920, Erstarrungspunkt 
- 30 C., HEHNER'sche Zahl95,86, KOTTSDORFER'sche (Verseifungs-) ZahlI90-197, HtiBL'sche 
JodzahI91,0-105,0. REICHERT-MEISsL'sche Zahl 0,4. B. Fiir die Fettsauren: Schmelz
punkt + 27,0-35,00 C., Erstarrungspunkt + 23,80 C., HtiBL'sche Jodzahl 95,5-96,9. 

Verfiilschungen. Das Erdnus~Ol wird zuweilen mit Mohn-, Sesam-, Baumwoll
samenO! verfalscht, wodurch das spec. Gewicht, die J odzahl und der Schmelzpunkt der 
Fettsauren beeinflusst wird (vgl. die entsprechenden Artikel). 
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:Nachweis des ErdnussOles. Es dient zur Verfalschung des bOher bezahltell 
Olivelliiles, welches dann eine bOhere Jodzahl zeigt als reines Oliveniil (cf. Olea). Die 
iibrigen Methoden stiitzen sich auf den Nachweis del' Arachinsaure: 

1) 20 g Oel werden durch Kochen mit 10 ccm Natronlauge (40 Proc.) und 50 ccm 
Alkohol (50 Proc.) verseift, der Alkohol abdestillirt, die Fettsauren mit Salzsaure aus
geschieden, mit heissem Wasser gewasehen und in koehendem Alkohol geliist. Beim Ab
kiihlen scheidet sich die Araehinsaure in Krystallen von Perlmutterglanz aus. (Sehmelzp. 
70-710 C. weil die Saure nieht ganz rein ist.) 

2) Man verseift etwas Oel mit alkoholiseher Kalilauge (200 KOH + 500 Alkohol 
[90 Proc.J) durch Erwarmen im Wasserbade '/2-3/4 Stun den und lasst dann bei 00bis6°C. 
stehen. Schon bei 5 Proc. Araehisiil seheidet sieh an den Wanden krystalliniseh araehin
saures Kalium abo 

Chinesischer Balsam, Baume Chinois von Dr. MOUNTAIN besteht aus Erdnussiil, 
Glycerin und Weingeist. 

Hlimorrhoidalsalbe (nach VOMACKA): In Erdnussiil 100, liist man Salicylsaure 5, 
mischt Alapurin 50, Bleiessig 2 hinzu und fiiUt in Tuben. 

Killbermehl ist eine Mischung von Erdnuss, Fleisehfuttermehl, Weizenmehl, Starke, 
Zucker. 

'riehmastpulver, aromatisches englische~, enthiilt Erdnusskuchen, Reis, Mais, wenig 
Salz, Kiimmel, l'fefferminze, Kamillen, Lavendel. 

Arbutinum. 
Arbutinum. Arbutin (Erganzb.). Arbutine (franz.). Arbutin (engl.) C19H1.O, 

+ 1/2~O. Mol. Gew. = 281. 
DarstelZung. Die zerkleinerten Blatter del' Barentraube (Arbutus Uva Ursi L.) 

werden mit Wasser zunachst macerirt, dann wird gekocht und kolirt. Die durch Absetzen
lassen geklarte Kolatur wird mit Bleiessig in del' Kalte gerallt. Das Filtl'at wird vom 
iiberschiissigen Blei durch Einleiten von Schwefelwassel'stoff befreit. Man flltrirt vom 
Schwefelblei ab und dampft das Filtrat auf dem Wasserbade auf ein kleines Volumen ein. 
Beim Erkalten schiessen Krystalle von unreinem Arbutin an. Durch Umkrystallisiren 
derselben aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thiel'kohle erhiilt man das reine 
Praparat. 

Eigenschaften. Farblose, seidenglanzende Krystallnadeln, welche urspriinglich 
2 Mol. Krystallwasser enthalten. Das lufttrockene Praparat enthlilt nul' noell 1/2 Mol. Wasser; 
dureh Trocknen bei 1000 C. wird das Praparat wasserfrei und schmilzt alsdann bei 144 bis 
1460 C. Es ist geruchlos und von allmlthlich hervortretendem bitterem Gesehmack. Das 
lufttroekene Praparat lost sich in 8 Th. kaltem oder 1 Th. siedendem Wasser, auch in 
16 Th. Weingeist, kaum in Aether. Die Losungen sind neutral. Der Sehmelzpunkt des 
lufttroeknen Praparats liegt bei 1700 C. 

Wird 1 Th. Arbutin mit 8 Th. Braunsteinpulver, 1 Th. Wasser und 2 Th. kone. 
SchwefeIsaure erhitzt, so tritt del' chlorahnliche Geruch des Chinons auf. Die wasserige 
Losung des Arbutins giebt mit Ferrichlorid blaue Farbung, die dureh grossere Mengen 
des letzteren in Griin iibergeht. Die wasselige Losung des Arbutins reducirt direkt weder 
die FEHLING'sche Losung, noch schwarzt sie ammoniakalische Silbel'liisung. Beide· Reak
tionen tI'eten indessen ein, wenn die Losung zunachst mit etwas verdiinnter Schwefelsaure 
gekocht worden war. Beruht darauf, daas das Glukosid Arbutin dabei unter Aufnallme 
von Wasser in Zucker und Hydrochinon gespalten wird. 

C12H160 9 + HgO C6H120 6 + C6~02' 
In konc. Schwefelsaure lost es sich zunachst farblos auf, nach einiger Zeit tritt eine roth
liche, auf Zusatz einer Spur Salpetersaure gelbbraune Farbung auf. 

Pl"ufung. 1) Es schmelze im lufttroeknen Zustande bei 166-1680 C. 2) Es ver
brenne auf dem Platinbleche ohne einen Riickstalld zu hinterlassen. 3) Die wasserige 
Losung (1 = 20) werde durch Schwefelwasserstoff nicht verandert (Metalle, nament
lieh Blei). 



362 Arctostaphylos. 

Anwendttng. Whd in Gaben bis zu 5 g gegen BIasenkatarrhe und Nierenaffek
tionen gegeben und wirkt wohl durch das Auftreten von Hydrochinon antiseptisch. 1m 
Organismus wird es z. Th. in Hydrochinon und Zucker gespalten, theilweise auch durch 
den Ham unverandert ausgeschieden. Der Ham giebt mit Ferrichlorid Blallfarbung und ist 
linksdrehend. 

Arctostaphylos. 
Gattung der Ericaceae-Arbutoideae. 

I. Arctostaphylos Uva Ursi Spr. (Arbutus uva ursi L.). Barentraube. 
Wilder Buchsbaum. Heimisch im grossten Theil der nordlichen Hemispharen. 

Liefert Folia Uvae Ursi (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.), Folia Arctostaphyli, 
Herba Gayubae, Barentraubenbllitter. Feuilles de busserole, Raisin d'ours (Gall.). 
Bearberry-leaves. 

Beschl'eibung. Die bis 2 cm langen, eifOrmigen Blatter sind vorn etwa 8 mm 
breit und verlaufen nach hinten in den 3 mm langen Blattstiel. Sie sind lederig, dabei 
ziemlich sprode, oberseits ril1nig, deutlich netzig, ganzrandig, am Rande (wenigstens im 
frischen Zustande) mit sparlichen Haaren gewimpert. (Das Blatt ist also nicht kahl.) Die 

, 
II III IV 

Fig. 100. 1. Fol. Uvae Ursi. II. Blatt von Vaccinium Vitis Idaea. III. Blatt 
von Vaccinil1ID uliginosum. IV. Blatt von Bl1xUS sempervirens. 

del der sekundaren Nervel1 Fasern und Krystallzellen. 

abgestumpfte Spitze ist 
hliufig zuriickgebogel1. 
(Fig. 100!.) - Epidermis
zellen sehr dickwandig 
mit geraden Seitenwan-
den. Stomatien in 
Gruppen zusammen-
stehend fast nur auf der 
Unterseite. 

Palissaden wenig 
ausgebildet, um die Biin-

Bestandtheile. 3,5Proc. Arbutin C12H160" Methylarbutin C,aH,s07' Urson 
CaoH4s0a, Spuren atherischen Oeles (0,01 Proc.), 34,0 Proc. Gerbstoff, 6,0 Proc. 
Gallussaure etc. 

Vel'wechselttngen. Als solche werden die Blatter anderer Ericaceen angegeben, 
die gelegentlich mit der Pflanze zusammenwachsen: Vaccinium uliginosum L. Blatter 
am Rande eingerollt, unten graugriin, nicht lederig (Fig. 100111). V. Vi tis Idaea L. Blatter 
lederig, am Rande ungerollt und kIeingesagt, unterseits rostfarbig punktirt (Fig. 100 II). 
Arctostaphylos alpina Spr. Der Blattrand sagezahnig, in den Fasern keine Kry
stallzellen. Ferner Buxus sempervirens L. Sekundarnerven parallel, Blatt an der 
Spitze meist ausgerandet (Fig. 100 IV). 

EJinsammlung. 1m Sommer. 5 Th. frische Blatter geben 1 Th. trockene. 
Anwendung. Wirken adstringirend und tonisirend, sollen speciell bei Blasen

leiden und SteinIeiden wirken. Werden im Infnsum verwendet bei Blasenkatarrh, Nephritis, 
Hamaturie, Harnsteinen, Harngries, Leukon·hoc, auch bei Diabetes und Phthisis empfohIen. 
Meist aIs Dekokt 10,0-15,0: 150,0. 

Da die dicklederigen Bliitter dem Eindringen des Wassers ziemIichen Widerstand 
entgegensetzen, sind sie fein zu kontundiren oder vor der Verarbeitung einige Zeit mit AI
kohol angefeuchtet stehen zu lassen. Der wirksame Bestandtheil der Droge ist das Arbutin, 
das in Zucker und Hydrocbinon zerfallt (S. 361). Infolge des Gehaltes an letzterem farbt 
sich del' Drin nach dem Gebrauch olivengriin bis blaulichgriin. Daneben unzerseztes Ar
butin im Urin. 

Extrllctum Uvae Ursi. (U-St.) Dickes Extrakt, aus mittelfein gepulverten Blattern 
durch Verdrangung (Weingeist 2, Wasser ·5 Raumth.) und Eindampfen. 
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Extractum Uvae Ursi f1uidum. (U-St.) Aus 1000 g Blattern werden mittelst Gly
cerin 300 ccm und einer Mischung von 'Veingeist 2 Vol. und Wasser 5 Vol. durch Ver
drangung 1000 ccm Extrakt bereitet. 

Extractum Uvae Ursi solidum. Nach DIETERICH stellt man aus 1000 g grobem 
Pulver durch Ausziehen mit Wasser 4000 g zunachst in der Kalte, dann mit i:IOOO g im 
Dampfbade, Auspressen, Filtriren, Eindampfen mit Milchzucker 700 g bis fast zur Trockne, 
volliges Austrocknen bei 300 C. und Zusatz von Milcbzucker q. s. zu 1000 g ein den Fluid
extrakten entsprechendes Dauerextrakt - Infusum s. Decoctum siccum - von Q'l'osser 
Haltbarkeit dar. " 

Infusum Uvae Ursi. Infusion of Bearberry. (Brit.) - Aus BarentraubenbHi,ttern 
50 g und siedendem ,\Vasser 1000 eem zu bereiten. 

Mixtura Uvae Ursi (Munch. Nosokomial-Vorschr.). Decoct. Uvae Ursi (e 15,0) 
130,0, Sir. simpl. 20,0. 

Sirupus Uvae Ursi. Blatter 10 Th., siedendes Wasser 60 Th., dazu nach dem Er
kalten Weingeist 10Th. Die Seihfliissigkeit giebt mit Zucker 40 Th. Sirup 100 Th. 

Antipetrill von STIGZELIUS, ein Antikesselsteinmittel, besteht gros,tentheils aus 
Barentraubenblattern. 

S. FRX.NKELS Naturheilmittel, sind geschnittene Barentraubenblatter. 
Mixtura antigonorrhoica COOPER. Barentraubenblatterabkochung 200 g, Katechu

tinktur, Ingwersirup je 15 g. 
Pulvis antidiabeticus von Dr. WEISSBACH-HARTUNG. Salol 36,0, Fo!. Uvae Ursi 

10,0, Radix Valerianae 20,0, Lycopod. 30,0 (n. AUFREC;T). 
Plllvis antisudarius MELcmoR-RoBERT. Entspricht dem Extr. Uvae Ursi soli

dum DIETERICH. 
Plllvis nephriticus QUARIN. Fol. Uvae Ursi 20,0, Gummi arab. 10,0, Tuber. Jalap., 

Elaosacch. Naphae aa 5,0, Sacch. alb. 10,0. 

II. Arctostaphylos glauca Lind!. (Manzanita, Great·berried Manzanita). In 
den Weststaaten ~ordamerikas. Blatter doppelt so gross, wie die vorigen, oval. Ent
halten ebenfaUs Arbutin und werden wie die vorigen verwendet. 

Areca. 
Gattung del' Palmae - Ceroxylinae. 

Areca Catechu L. Die Heimat ist nicht sieher festzustellen, in Kultur von 
Socotra, ~Iauritius, Indien bis zu den Philippinen, nordlich bis Formosa und den Liu
Kiu-Inseln. 

Man verwendet die Samen: Semen Arecae (Germ.), Arecanuss, Betelnuss, Noix 
d' Arec (Gall.), Areca.nm, Ping-Iau. 

Beschreibung. Die Friichte sind bis hiihnereigross, am Scheitel genabelt mit 
anfangs fieisehigem, spater faserigem Pericarp. Der Same ist kegelformig bis halbkugelig 
bis niedergedriickt, an der Basis abgeJlacht odeI' etwas eingedriickt und lasst hier eine 
kleine Vertiefung erkennen, die Stelle, an del' der Embryo liegt. Auf der Aussenseite ist 
er mattbraun, netzaderig. Auf dem Langssehnitt sieht man die braune Samensehale, die 
zahlreiche Falten und Einstiilpungen in das Endosperm sehiebt (semen ruminatum)' letzteres 
ist von weisslicher Farbe und lasst im Centrum eine unregelmassig zerkliiftete Hohlung 
erkennen. Am Grunde findet sich eine weitere kleinere Hohlung, in der der Embryo befind
lich gewesen ist. 

Das Endosperm besteht aus Zellen mit stark verdiekten Wanden, in denselben 
Tiipfel mit naeh aussen verbreiterten Enden. Die braunen Einstiilpungen bestehen aus 
diinnwandigen, schief getiipfelten Zellen mit rothbraunem Inhalt. Die Alkaloide haben 
ihren Sitz nur in den Zellen des Endosperms. 

Bestandtheile. Folgende Alkaloide: Areeolin CSH,3N02 (Methylather der l\Iethyl
tetrahydronikotinsaure), Arekain C7HllN02 • ~O, Areka'idin C7HuN02 • ~O, Guvacin 
C6H9N02 , ferner Cholin, 14-18 Proe. Fett (darin Oelsaure, Myristinsaure, Laurinsaurc 
und wahrseheinlich Palmitinsaure), Spuren atherischen Oeles, 14,7 Proe. einer gerbsaure
artigen Materie. 
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.Llnwendung. In Asien etc. als Zusatz zum Betelkauen im grossten Umfange, 
medicinisch gegen Diarrhoe und Dysenterie und besonders als Anthelminticum. Zunachst 
bei Thieren (Hunden) verwendet, werden die Samen auch bei lHenschen empfohlen. Fiir 
Runde rechnet man pro Kilo Korpergewicht 0,5 g, fUr Pferde gilt als Maximaldosis 100 g 
= 0,1 Arecolin, fUr Rinder 250 g = 0,25 Arecolin. - Dosis fUr Menschen 4,0-6,0. 

Ausser einer Vorkur ist es nothwendig', zugleich ein AbfUhrmittel, am besten 
RicinusOl, zu geben. 

Electuarlum authelmlntlcum pro canlbus. 
Wurmiatwerge fUr Hunde. 

Rp. Seminis Arecae pnlverati 
Butyri recentis aa 10,0 g. 

Grosseren Hunden auf einmal, kleineren die Halfte. 

Rp. 

PaRta dentlfricla cum Areca. 
(Brit. and Colon. Druggist.) 

Sern. Arecae pulv. 
Boracis 
Sapon. hispan. 
Calc. carbon. praecip. 
Rhiz. Irid. pulv. 

8,0 

aa 2,0 
16,0 

Glycerini aa 4,0 
01. Rosae, Cassiae, Caryophylli, 
Spilanthis olerae. aa q. s. 
Carmin. coerul. 
Aquae q. s. 

Pilul .. e Arecae. Wurmpillen. 
Rp. Semlnis Arecae snbtile. pulver. 6,0 

Pulvis allthelmlntlcus pro equis. F. HARYEY. 

(Amerie. Druggist.) 

Rp. Sem. Arecae pulv. 
Radic. Gentian pulv. aa 60,0 
Ferri pul.. 30,0 

Divide in partes XII. 
N _eh dem letzten Pulver giebt man auf einmal: 

01. l'erebinth. 56,0 
01. Lini 560,0 
Liq. Sapon. q ••. ut f. emulsio. 

Pulvls allthelminticus pro callibus. 

Rp. Seminis Arecae pulverati 
Radicis Liquiritiae pulver_ti aa 10,0 g. 

lIIisce. D. tal. dos. 2. Grosseren Hunden morgen. 
nilchtern 1, kleineren 1/! Pulver, 2 Stunden 
spater ein AbfUhrrnittel. 

Pulvls dentifriclus cum Areca. 

Olei Cacao Rp. Bernini. Arecae 10,0 
Sebi ovills aa 1,5. Carbonis l'iliae 70,0 

Man formt mittels der halberkalteten Fettrnischung Myrrhae 2,0 
10 PIllen, walzt nach volligem Erharten in Ossis Sepiae 18,0 
Graphitpulver nnd Uberzieht sie mit Keratin. FUr Olei Calami gntt. V. 
Envachsene 5-10 Pillen auf einmal zu nehmen. M. f. pulvis subtilis. 

Tenalin ist ein aus Arekaniissen bereitetes Wurmmittel. 

Areka-Alkaloi'de. Aus den Areka-Nlissen wUl'den von E. JAHNS die nachstehend 
beschl'iebenen .A.lkalolde wie folgt abgeschieden. 

Darstellung. Die grobgepulverten Areka-Niisse werden mit schwefelsaurehaltigem 
Wasser kalt ausgezogen, die Ausziige eingeengt und mit Kaliumwismuth.iodid gefaUt. Der 
entstandene Niederschlag wird mit Baryumkarbonat + Wasser gekocht, die Filtrate werden 
eingedampft, mit Barythydrat im Ueberschllss versetzt und sogleich (1) mit Aether aus
geschiittelt. Diesel' nimmt nlll' Arekolin auf. - Die riickstandi!l'e Fliissigkeit wird mit 
Schwefelsaure neutralisirt und mit Silbersulfat Yom Jodwasserstoff befreit. Aus dem Fil
trat faUt man das Silber durch Schwefelwasserstoff, dann neutralisirt man mit Barythydrat, 
dampft zur Trockne und zieht den .I{iickstand mit kaltem Alkohol aUR, welcher nur das 
CllOlin lost. Ueber die Trennung der im Riickstande verbleibenden Arekam, Areka'i
din und Gu vacin s. Archiv. Pharm. 1891. 674. 

t Arekolin, CsH13N02· Farblose, geruchlose, olige, stark alkalische Fliissigkeit, in 
Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform in jedem Verhaltniss loslich, mit Wasserdampfen 
fliichtig, siedet unter Verharzung gegen 209° C. Durch Erhitzen des Arekolins mit Salz
saure wird unter Abspaltung von Methylchlorid (durch Erhitzen mit Kalilauge unter 
Abspaltung von Methylalkohol) Areka'idin gebildet: 

CS H13 N02 + HCI CHa Cl + C7 Hll N02. 
t Arekolin-Bromhydrat, CSH13N02 .HBr. Krystallisirt aus der heissen alkoholi

schen Losung wasserfrei in langen, diinnen, nicht hygroskopischen Prismen. Schmelzp. 
167-168°C. In 'Vasser leicht liislich, neutral. Vorsichtig aufzubewahl'en. 

Arekai'din. C,H'lN02 + H20. In geringer Menge in den Arekaniissen fertig fIe
bildet; cntsteht aUA. dem Arekolin durch die oben angegebene Behandlung. Farblose, luft
beptandige, 4- und 6 -seitige Tafeln, welche bei 100 ° C. wasserfrei werden und dann bei 
223-224° C. schmelzen. Del' Methylather diesel' Base ist das Arekolin. 

Guvacin, C6HpN02 • Farblose, lllftbestandige KrystaUe, in Wasser leicht loslich, UIl
loslich in absolutem Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol. Die wasserige Losung ist neu
tral und wird durch Ferrichlorid tiefroth gefarbt. Schmilzt unter Zersetzllng bei 271 bis 
272° C. 

Arekai'n, C,HllN02+~O. Methylguvacin. Farblose, glanzende, luftbestan
<1ige Krystalle, ill 'Vasser leicht loslich, schwer loslich in absolutem Alkohol, fast unloslich 
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in Aether, Chloroform, Benzol. Die wasserige Losung ist neutral und wird durch eine 
Spur Ferrichlorid sehwach riithlich getarbt. Wird bei 1000 C. wasserfrei und sehmiIzt 
dann bei 21il-214° C. 

HODlo-..lrekolin, C?H1o (CgH.)N02 , der Aethylather des Areka'lns. Farblose, alka
lisch reagirende Fliissigkeit, mit Wasser in jedem Verhaltniss mischbar, mit Wasser
dampfen fiiiehtig. 

Wirkung. Arekaldin, Arekam und Guvacin sind nach MARME unwirksam. Are
kolin wirkt ahnlich wie Muscarin auf das Herz. Es befiirdert die Ausstossung der Darm
Parasiten (Bandwurm). Man giebt 0,004-0,006 g des bromwasaerstofi'sauren SaIzes. Die 
1 proc. Liisung des gieichen Saizes dient ala Myoticum. Das Homo-Arekolin ist weniger 
giftig als das Arekolin, wirkt iihnlieh wie dieses, aber achwacher. 

Argento-Natrium thiosulfuricum. 
t Argento-Natrium thiosulfuricum seu hyposulfnrosum seu subsulfurosum. 

HyposuUls Sodae et Argenti. (S203N~)2 + SgOa..lg2 + 2HgO. Mol. Gew. = 680. 
Darstellung. 10 Th. kryst. Natriumthiosulfat werden in 20 Th. kaltem destil

lirtem Wasser geli)st. Der (filtrirten) Losung setzt man allmahlich von einer kalten Losung 
aus 5 Th. Silbernitrat in 15 Th. destillirtem Wasser, zuletzt tropfenweise unter Umriihren 
so lange zu, bis der beim Eintragen der Silbernitratlosung entstehende Niederschlag aueh 
beim sorgfaltigen Umriihren nicht mehr in Losung geht. Die vorhandene l'riibung be
seitigt man durch ZufUgung einiger Tropfen Natriumthiosulfatli)sung, dann vermischt man 
das Ganze mit dem doppelten Volumen Weingeist und stellt es an einen kiihlen, 
dunklen Ort. 

Die nach etwa 12 Stunden abgeschiedenen Krystalle sammelt man in einem Triehter 
uber Glaswolle, waseht sie mit Weingeist ab und troeknet sie schliesslieh ohne An
wendung von Warme auf Thontellern oder durch Walzen auf Filtrirpapier. Aus
beute 8-9 Th. 

Eigenschaften. Farblose, kleine, lamellenfOrmige, ziemlieh liehtbestandige Kry
stalle, in Wasser leicht, in Alkohol schwer loslich. Der Gesehmaek ist susslich, schwach 
metalliseh, die Losung farbt Haut und Wasehe nieht. Man verweehsele dieses Salz 
nieht mit dem schwerli)slichen SgOaAgg + SgOaNag + HgO. 

Anwendung. An Stelle des Silbel'llitrates, dessen atzende Eigensehaften es nieht 
besitzt. Innerlich bei Epilepsie zu 0,05-0,5 g mehrmals taglich. AeuBserlich in 
0,5-1,Oprocentiger wasseriger Losung zu Injektionen in KorperhOhlen (Nase, Ohr, Harn
rohre), als Klystier bei Diarrhoe, zu Augenwassel'll bei akuter und chroniseher Kon
junktivitis. 

Argentum. 
Argentum. Silber. Argent. Silver. Ag. Atomgew. = tOS. 
Reines Silbermetall wird zur Herstellung versehiedener Silberpraparate verwendet. 

Werden solche praparative Arbeiten nur in kleinerem Maassstabe, zu Uebungszwecken, 
vorgenommen, so empfiehlt es sieh, das reine Silber "Feinsilber" beim Goldarbeiter 
direkt zu kaufen. Andererseits ist es eine nutzliehe Sitte, aIle Silberreste aufzubewahren 
und gelegentlich zu Silber und Silberpraparaten zu verarbeiten. - In der Grosstechnik 
geht man in der ~egel nieht von reinem Silber aus, sondern verarbeitet Silberlegirungen 
(Werksilber, Silbermunzen, Silbertressen, photographisehe Abfalle). Die jedesmalige Art 
der Verarbeitung richtet sieh natnrlieh naeh der Natur des Ausgangsmaterials, indessen 
lassen sieh doch allgemeine Gesichtspunkte aufstellen. In der Regel seheidet man das 
Silber als Silberchlorid ab und fiihrt dieses in metallisehes Silber uber. 
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1) Werksilber (Miinzen, Geriithe, BruC'hsilber), welches im wesentlichcn aus Silber 
und Kupfer besteht, als zufallige Bestandtheile bez. Verunreinigungen aber noch Gold, 
Blei, Zink, Zinn (vom Lothe) enthalten kann, wird zunachst vom anhaftenden Schmutz 
durch Scheuern mit warmer Sodalosung und nachfolgendem Abspiilen mit Wasser befreit. 
10 Th. dieses (zerkleinerten) Silbers bringt man behutsam (!) in einen geraumigen Kolben 
oder in einen hohen Porcellantopf, iibergiesst es mit 10 Th. Wasser und giesst dazu all
miihlich reine chlorfreie Salpetersaure von 1,178 spec. Gew. (27-28 Th.) in mehreren 
Antheilen. Man bedeckt das Gefdss, welches nur zu 1/4 gefiillt sein solI, und steUt es an 
einen warmen, aber zugigen Ort. Man beachte, dass allzu koncentrirte Salpetersiiure das 
Silber schwer angreift, andererseits solI die Salpetersiiure auch nicht zu sehr verdiinnt sein. 
Wenn die Entwickelung von Stickstoffdioxyd aufgehOrt hat und trotzdem noch Silber un
gelost ist, so sind weitere Mengen Salpetersaure zuzusetzen. 

Wenn der Auflosungsvorgang beendet ist, so sind in Losung: Silber, Kupfer, Blei, 
Zink, Wismut. In dem etwa vorhandenen, nicht in Losung gegangenen Sehlamme konnen 
zugegen sein: metallisches Gold, Antimonoxyd, Zinndioxyd. Man spritzt den Deekel des 
Gefasses mit destillirtem Wasser ab, filtrirt die Losung durch ein Filter von Glaswolle oder 
Asbest, laugt den Riiekstand noeh 2-3 mal mit destillirtem Wasser aus und vereinigt 
die Filtrate. Zu dem Gesammt-Filtrate, welches auf 40-50° C. erwarmt worden ist, 
setzt man nun unter Umriihren solange Salzsaure von etwa 15 Proc. hinzu, bis alles Silber 
als Chlorsilber ausgcflillt, und ein kleiner Uebersehuss von Salzsaure vorhanden ist. (Man 
kann zur Fallung aueh eine filtrirte Koehsalzlosung benutzen, indessen bleibt alsdann etwas 
Chlorsilber gelost.) Man lasst das gefallte Chlorsilber sieh absetzen, giesst alsdann die iiber
stehende Fliissigkeit klar ab und waseht das Chlorsilber noeh zweimal dureh Dekanthiren 
mit Wasser. Hierauf bringt man den Niedersehlag auf ein glattes doppeltes Filter und 
waseht ihn mit schwach salzsaurehaltigem Wasser solange aus, bis das Filtrat mit Schwcfel
wasserstoff nieht mehr verandert wird. 

2) Photographische Papiere, Silbertressen, Troddeln und andere Ab
fall e trankt man mit einer diinnen Losung von Kalisalpeter, troeknet und aschert sie auf 
einem sauberen Herde ein. Zu diesem Zwecke ziindet man einige Tropfen Petroleum an 
und tragt die getrockneten Abfalle allmahlich in die Flamme ein. Die erhaltene Asche 
lost man in Salpetersaure, filtrirt die Losung und schlagt aus ihr das Silber durch Salz
saure als Chlorsilber nieder, wie vorher angegeben ist. Vorsicht! Bei Papieren priife 
man, ob sie explosive Bestandtheile enthalten S. sub 4. 

3) Photographische und galvanische Silberbader. Diese enthalten das 
Silber in der Regel als Cyandoppelsalz und uberdies gewohnlich grosse Mengen freien 
Cyankaliums. Zur Abscheidung des Silbers versetzt man diese an einem zugigen Orte, 
am besten im Freien, mit einer zur vollstandigen Zersetzung hinreichenden Menge von 
Salzsaure. Wie viel von letzterer nothwendig ist, ermittelt man zweckmassig vorher an 
einer kleinen Probe und berechnet darnach die Menge der fUr die gesammte Fliissigkeit 
zuzusetzenden Salzsaure. Man beachte, dass bei dieser Zersetzung grosse Mengen Blausaure 
gasformig entweichen, und hute sich, diese einzuathmen. 

4) Analytische Silberreste. In den Laboratorien pflegt man alle Silberreste in 
einem Gefasse aufzubewahren, in welchem stets Salzsaure in einigem Ueberschuss vor
handen ist. Bei der Verarbeitung solcher Ruckstande hat man darauf Rucksicht zu nehmen, 
dass in ihnen explosive Silberverbindungen enthalten sein Mnnen. - Man priift die uber 
den Resten stehende Fliissigkeit zunachst darauf, ob durch Zusatz von Salzsaure noch 
Chlorsilber ausgefaUt wird. 1st dies nicht der Fall, so giesst man die uberstehende Flussig
keit klar ab, im anderen Falle setzt man Salzsaure im Ueberschuss hinzu, lasst klar ab
setzen und giesst die klare Fliissigkeit dann erst abo Den Silberniederschlag riihrt man 
alsdann mit koncentrirter Salzsaure an, lasst absetzen, giesst die klare Fliissigkeit ab und 
digerirt den Niederschlag nochmals mit einer Mischung von verdiinnter Salzsaure mit 
l/S Volumen roher Salpetersaure 12 Stunden hindurch. Alsdann verdiinnt man mit Wasser, 
lasst absetzen, giesst die klare Flii.ssigkeit ab, wascht zwei- bis dreimal durch Dekanthiren, 
spater auf dem Filter auf. Man lOst hierauf das Chlorsilber in 5 proc. Ammoniak auf und 
scheidet es aus der filtrirten Losung wieder durch Zusatz von Salzsaure aus. 

Das so gewonnene Chlorsilber kann nun entweder auf nassem oder auf trockenem 
Wege in metallisehes Silber iibergefiihrt werden naehdem eine kleine Probe beirn Erhitzen 
keine explosiven Eigenschaften gezeigt hat. 

I. Auf trockenem Wege. Man trocknet das Chlorsilber, mischt es mit der fiinf
faehen Menge caleinirter Soda, fiint diese Mischung in einen Schmelztiegel und erhitzt 
diesen in einem Windofen solange, bis der Inhalt ruhig fliesst. 1st dieses der Fall, so riihrt 
man mittelst eines eisernen Spatels um, schiittet etwas Salpeter in die Schmelze (um vor
handenes Kohlenstoffsilber zu entkarbonisiren) riihrt nochmals urn und liisat erkalten. Nach 
dem Zerschlagen des Tiegels und Aufweichen der Schmelze in Wasser erhiilt man das Silber 
als Regulus. Diese Schmelzoperation lasst sich sehr gut in dem Feuer einer Schmiede 
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odeI' einer Gasanstalt ausfiihren. 1st das "Silber" noch nicht kompakt genug ausgefallen, 
so kann man es nochmals mit wasserfreiem Borax einschmelzen. 

II. Auf n ass em We g e. A. Man riihrt das noch feuchte (salpetersaurefreie) Chlor
silber mit 10proc. Salzsaure an, so dass diese noch etwas iiber dem Chlorsilber steht und 
stellt in den Brei Stangen odeI' Bleche von Zink (etwa das gleiche Gewicht des Chlor
silbers) ein. Die Reduktion beginnt sofort in del' Nahe del' Bleche und ist beendigt, so
bald die ganze Masse grauschwarze Farbe angenommen hat und eine abfiltrirte und gut 
ausgewaschene Probe in Salpetersaure klar loslich ist. 1st dieses del' Fall, so nimmt man 
das Zink heraus, spiilt es mit Wasser ab und waseht das Silberpulver zunachst einige Male 
durch Dekanthiren mit heissem Wasser, alsdann unter Erwiirmen mit verdiinnter Salzsaure, 
hierauf wiederum mit Wasser und trocknet es, bezw. gliiht es schwach (sogen. Mol e
kulares Silber). 

B. 1 Th. Chlorsilber in noch feuchtem Zustaude wird in einer Porcellansehale mit 
2-3 Th. Kalilauge von 1 ,25-1,30 sp. Gew. iibergossen und unter Umriihren erhitzt, worauf man 
von Zeit zu Zeit einige Stiickchen Traubenzucker (oder Honig) in die Fliissigkeit eintragt. Das 
Silber wird zu cineI' grauen, kornigen Masse reducirt. Man wascht eine Probe durch De
canthiren mit heissem Wasser vollstandig aus und priift, ob sie sich alsdann in Salpeter
saure klar lost. 1st dies del' Fall, so ist die Reduktion beendet, wenn nicht, so muss das 
Erhitzen unter Zusatz weiterer Mengen Traubenzucker fortgesetzt werden. Das reducirte 
Silber wird schliesslich mit heissem Wasser vollstandig ausgewaschen, endlich getrocknet. 
(Sehr zu empfehlen.) 

Eigenschaften. 1m kompakten Zustande ein weisses, gHinzendes, schweissbaTes 
Metall von gutem Klange und hoheT Politurfiihigkeit, ziemlich weich, sehT dehnbaT. Spec. 
Gewicht je nach der BeaTbeitung 10,424-10,575. Schmilzt gegen 1000 0 C. und lasst 
sich bei hoheT TemperatuT destilliTen. An n01'lnaler Luft unveTiindeTIich, durch Schwefel
wasserstoff wird es geschwiirzt. 

Unloslich in Salzsaure und kalter verdiinnter Schwefelsaure, Wslich in SalpetersiiuTe 
und heisser kone. Schwefelsiiure. Von schmelzendem Rali- oder NatTonhydrat wiTd es kaum 
angegriffen, daheT die Verwendung von Silbertiegeln zu Schmelzen mit atzenden Alkalien. 

In der Pharmacie findet metallisches SilbeT in folgenden FOTInen VeTwendung. 

Argent purifle (Gall.), Argentum puriflcatum (Brit.). Das Feinsilber des Han
dels mit einem Gehalte von 99,-100 Proc. Ag. nur Spuren von Kupfer und anderen ver
unreinigenden Metallen (Bi, Pb, Te) enthaltend. 

Argentum foliatum (Germ.), Blattsilber. Argent en feuilles. Leaf-silver. Das 
durch Walzen und Hammern in die Form dfmner Blattchen gebrachte Feinsilber. Zum 
Versilbern von Troehiskenplatten verwendet man das Blattsilber in ganzen Blattern, zum 
Versilbern der Pillen den bei der Blattsilberbereitung sich ergebenden Abfall. - Dieses 
Blattsilber soIl sich in Salpetersaure klar (Triibung durch Sb02H u. SnOSH2) und ohne blau
liche Farbung (Cu) auflosen. Beim Uebersattigen mit .A.mmoniak soIl die salpetersaure 
Losung nicht getriibt (Wismuthydroxyd) und nur sehwaeh blaulich gefarbt erscheinen 
(mehr als Spuren von Kupfer). Man bewahrt das Blattsilber in Kasten, vor Schwefel
wasserstoff geschiitzt, auf. 

Argentum praecipitatum. Argentum divisum seu moleculare. Molekulares 
Silber ist das mittelst Eisen oder Zink S. S. 367 aus dem Chlorsilber auf nassem Wege 
abgeschiedene metallische Silber. Ein grauschwarzes Pulver, welches wegen seiner feinen 
Vertheilung zur Herstellung von Verbandstofi'en Verwendung findet. 

Argentum colloidale. Argentum solubile. Colloidales Silber. CRlmE'sches 
Silber. 

Darstellung. 500 ccm einer 30 proc. Losung von krystallisirtem Ferrosulfat 
werden mit einer Losung von 280 g krystallisirtem Natriumcitrat in 500 cem Wasser ge
mischt. Diese Mischung wird unter Umriihren in 500 ccm Silbernitratlosung von 10Proc. 
eingegossen. Man lasst absetzen, giesst die iiberstehende Fliissigkeit ab und wtiseht den 
Niederschlag durch Dekanthiren mit verdiinnter N atriumeitratlosung, dann lost man ihn in 
Wasser und faUt diese Losung durch Zusatz von absolutem Alkohol. In feuchtem Zustande 
eine mattlila, blau odeI' griin gefarbte Masse, welche sich in Wasser (1 : 50) mit tiefrother 
Farbe lost. Aus diesel' Losung wird das Silber durch Salzlosungen wieder abgeschieden, 
durch Zusatz von Salzsaure faUt eine schwammige Masse aus, welche· aus Silber und Chlor
silber besteht. Auch loslich zu 0,2 Proe. in Alkohol. Die wasserige Losung wird auch 
"Silberhydrosol", die alkoholische "Siberorganosol" genannt. 

Wird zur Herstellung del' CREDE'schen Verbandstofi'e und Verbandsalben angewendet. 
Es wird zur Zeit als eine allotrope Modifikation des Silbers aufgefasst, enthalt aber rund 
nul' 97 Proc. Ag. 
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Unguentum Crede. OREDE'Sche Salbe. Argenti coll01dalis 15,0, Aquae 5,0, 
Oerae albae 10,0, Adipis benzomati 70.0. 

Erlrennung und Bestimmung. A. Man erkennt das Silber an folgenden 
Reaktionen. 

1) AlIe Silberverbindungen geben, mit Soda gemischt, vor dem Lothrohr auf Kohle 
erhitzt ein weisses, dehnbares Metallkorn, welches sich beim Betupfen mit wasseriger 
ChromsaurelOsung roth farbt. - Die organischen Silberverbindungen hinterlassen schon 
beim blossen GlUhen metallisches Silber. 2) Kupfer, Zink, Eisen, Magnesium, Ferrosulfat, 
schweflige und phosphorige Saure scheid en aus SilbersalzlOsungen metallisches Silber abo 
3) Salzsaure und geHiste Ohloride erzellgen in SilbersalzlOsungen einen weissen kasigen 
Niederschlag von Silberchlorid AgCI, welcher in Salpetersaure unlOslich, in Ammoniak 
leichtlOslich ist. Befeuchtet man das erhaltene Silberchlarid mit verdUnnter Salzsaure und 
bringt es mit etwas metallischem Zink in Bertihrung, so wird das Silberchlorid zu metal
lischem Silber reducirt. 

B. Man bestimmt das Silber entweder gewichts- oder maassanalytisch. 
Gewichtsanalytisch. Die das Silber euthaltende Losung wird mit reiuer Sal

petersaure bis zur deutlich sauren Reaktion versetzt und bis auf 50-60° C. erwarmt. AIs
dann fiigt man unter Umriihren soviel verdiinnte Salzsaure hinzll, bis diese in geringem 
Ueberschuss vorhanden ist. Man riihrt bis zum Zllsammenballen des Niederschlags und 
lasst den Niederschlag an einem dunklen (1) Orte sich vollig absetzen. Das so erhaltene 
Ohlorsilber wird zunachst mit salpetersaurehaltigem Wasser, schliesslich mit reinem Wasser 
gewaschen und auf gewogenem Filter gesammelt, bei 1000 C. getrocknet und gewogen, 
odeI' man sammelt im GoocH'schen 'l'iegel und troclmet bei 140" C. Oder man bringt die 
Hauptmenge des Ohlorsilbers auf ein Uhrglas, verbrennt das Filter vollstandig (!) in 
einem gewogenen Porcellantiegel, lost nach dem Erkalten das metallische Silber durch Zu
fiigung von wenig Salpetersaure, giebt alsdann einige 'fropfen Salzsallre hinzu und dampft 
im Wasser bade zur Trockne. Hierauf bringt man die Hauptmenge des Chlorsilbers in den 
Tiegel, erhitzt bis zum beg inn end e n Sehmelzen des Clllorsilbers und wagt nach dem 
Erkalten. AgCl x 0,75261 = Ag. 

Oder man verbrennt das vom Chlor~ilber moglichst befreite Filter im RosE'sehcn 
'l'iegel vollstandig, bringt die Hauptmenge des Oblorsilbers dazu und reducirt dieses 
durch Gliihen im Wasserstoffstrome zu metallischem Silber. (Sehr genau!) 

Liegen organische Silberverbindungen vor, so miissen diese durch Gliihen in metal
lisches Silber iibergefiihrt werden. Dieses lost man alsdann in Salpetersaure und verfahrt 
mit der salpetersauren Losung wie vorher angegeben. - Unlosliche Silberverbindungen, 
z. B AgCl, AgBI', AgJ sehmilzt man mit N atriumkarbonat zusammen, seheidet hierdurch 
metaUisches Silber ab, lost dieses in Salpetel'saure etc. 

Maassanalytisch. Die maassanalytisehe Bestimmung des Silbers ist die Umkeh
rung der maassanalytischen Bestimmung des Chlors naeh VOLHARD. Die das Silber am 
besten als Nitrat enthaltende Losung, welche frei von salpetriger Saure ist, wird mit Sal
petersaure sowie etwa 1 cem kone. ehlorfreier Eisen-Alaunlosung versetzt. Hierauf lasst 
man unter LTmschwenken solauge lflO-Normal Ammoniumrhodanatlosung zufiiessen, bis eben 
dauernde Rothfarbung eintritt. 1 ecm 'flO-Ammoniumrhodanatliisung zeigt 0,0108 gAg an. 
Vergl. S. 58. 

Versilberung. Das Ueberziehen von (metallischen) Gegenstiinden mit einer mehr 
odeI' weniger starken Schicht von Silber heisst versilbern. Je nach der Art del' Objekte 
kann es auf verschiedenem Wege ausgefilhl't werden. Man beachte die Giftigkeit 
fier Kaliumcyanic] enthaltenden Praparate. 

Feuerversilberung. Anwendbar fiir Kupfer, Messing, Bronze. Die mit Pottasehe 
gut gereinigtcn Gegenstande werden in einer Mischung von konc. Sehwefelsaure mit kOllc. 
Salpetersaure gelbgebrannt, alsdann abgewasehen und mit einer Losung von Mereuriuitrat 
(1:100) abgerieben und so oberflachlieh verquickt. Hierauftragt man mittelst einer messingenen 
Kratzblirste Silberamalgam (2 Silber, 1 Quecksilber) auf, spiilt mit Wasser ab, troelmet und cr
hitzt nntel' gut ziehender Esse liber einem Holzkohlenfeuer, bis aUes Queeksilber verfliieh
tigt i,t. Dureh die galvanische Versilberung fast vollkommen verdrangt. 

Kalte Versilberung. Um kleinere Gegenstande aus Kupfer, Messing, Zink einseitig 
mit einer diinnen Silberschicht zu liberziehen. Eisen muss vurher galvaniseh verkupfert 
werden. 1) Man zerreibt 1 Th. Silbernitrat und 3 Th. 100proe. Kaliumeyanid jedes in 
einem besonderen Poreellanmorser, mischt beide Pulver zusammen und vermischt 
sie noeh mit 3 Th. gefalltem Calcinmkarbonat. Dieses "Versilberungspulver" bewahrt 
man in einer gut verschlossenen Flasehe auf. Zum Gebrauch wird auf den entfetteten, 
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sellr gut gereinigten Gcgenstand etwas von dem Pulver geschiittet, man giebt einigc Tropfell 
destillirtes Wasser dazu und verreibt mit einem weichen, leinenen Lappchen; os entsteht 
sogleich eine schone weisse Versilberung, welche durch weiteres Auftragen des Versilbe
rungspulvers etwas verstarkt werden kann. 2) 10 Th. trockenes Silberchlorid, 65 Th. 
Kaliumbitartrat und 30 Th. Kochsalz. Man riihrt die Mischung mit Wasser zu einem 
Brei an und reibt mit diesem die zu versilbernden Gegenstande ab oder lasst sie, mit dem 
Brei bedeckt, vorher einige Zeit stehen. 

Nasse Versilberung. Zum allseitigen Ueberziehen kleiner Gegenstande aus Kupfer, 
~fessing, Zink, z. B. Knopfe, Stecknadeln etc. mit ciner diinnen Silberschicht. 1) Mall 
taucht die gereinigten Gegenstande in eine heisse Auflosung von 1 Th. Silbernitrat, 4 Th . 
. Kaliumcyanid und 100 Th. Wasser und lasst sie unter Umriihren oinige Zeit darin liegen. 
2) Dor zu versilbornde Gegenstand wird einige Minuten in eine kochende Mischung aus 
100 Th. Weinsteinpulver, 100 Th. Kochsalz, 25 Th. Silberchlorid und 1000 Th. Wa,ser ein
g'etaucht gehalten, sodann mit Schlammkreido blank geputzt. 

Galvaniscl1e Versilberung. Kupfer, Messing und aIle Kupferlegirungen kiinnen 
direkt versilbert worden, nachdem sie, wie untor Feuerversilberung angegeben 8ntfettet, 
gebeizt und mit einer Mercurinitratlosung schwach amalgamirt sind. Eisen, Stahl, Nickel, 
Zink, Zinn, Blei miissen nach dem Entfetten und Beizen im alkalischen Kupforbade ver
kupfert und dann erst amalgamirt werden. Die zu versilbernden Gegenstande kommcn als 
"Kathode" in das Bad, als Anode dient ein Silberblech. :NIan eloktolysirt mit einer Strom
starke von 0,15-0,20 Ampere pro DDecimeter. Die Versilberung ist zunachst matt und 
wird durch Behandeln mit der Kratzbiirstc bezw. durch Poliren gHillzend. Fiigt man 
clem Bade auf 100 1 = 10 Tropfen Schwefelkohlenstoff zu, so fallt die Versilberung so
gleich glallzend aus. Vorschrift zum Galvanischen Versilberungsbade: a. Silber
nih-at 1,50 g, Wasser 5 I, b. Kaliumcyanid (95-98 Proc.) 250 g, Wasser 51. Beide 
Losungen werden gemischt. 

Versilberung yon Glas. Man steUt zwei Losungen her: A. Silber losung: Silber
nitrat 8,5 g, destillirtes Wasser 91,5 g; B. Weinsaure Kali-Natronlosung: Natrium
kaliumtartrat 15,0, destillirtes Wasser 85,0 g. Zum Gebrauche werden jedes Mal je gleiche 
Gewichtsmengen von A und B in einen Kochkolben eingewogen und bei kleinen Spiegeln 
das Doppelte, bei grosseren das dreifache Volumen der Gesammtfiiissigkeit an destiUirtem 
Wasser zugemischt. Der entstehende weissliche Brei von Silbertartrat wird stark geschiit
telt, bis er (nach einigen Sekunden) fein krystallinische Beschaffenheit angenommen hat. 
}Ian fiigt nun vorsichtig tropfenweise Ammoniakfiiis,igkeit unter Umschiitteln hinzu, 
begrenzt den Ammoniakzusatz aber so, dass oin Theil des weiss en Niederschlages noch un
gelost bleibt. (SaUte versehentlich zuviel Ammoniak zugegeben worden sein, so mischt 
man wieder gleiche Gewichtstheile von A und B und setzt von dieser Mischung soviel zu, 
dass ein bleibender Niederschlag ungclost bleibt.) Man schiittelt nun, urn allen Ammoniak
dampf im Gefiisse zu absorbiren, die Fliissigkeit hertig, und sobald der weisse Niederschlag 
sich zu schwarzen beginnt, filtrirt man die Fliissigkeit dureh ein bereit gehaltenes :Falten
filter auf die in horizontaler Lage aufgestellte Glasscheibe und sorgt dafiir, dass diese an 
allen Stellen (Vertheilen mittelst Glasstabes!) mit einer 2-3 mm hohen Schicht der Losung 
bedeekt ist. Man lasst 1-2 Stunden bei einer Temperatur von 25-26° C. (!) stehen, lasst 
alsdann die :B'liissigkeit ablaufen, trocknet durch Schragstellen und iibergiesst die 
praparirte Seite mit einem Spirituslack. - K Ie in e Hohlgefasso f[illt man einfach mit der Ver
silbernngsfiiissigkeit vall; sie versilbern sich alsdann sehr schon. Grossere Gefasse, z. B. 
Gartenkugeln, werden dadurch versilbert, dass man das n i c h t verdiinnte Gemisch von A 
und B (ohne Zusatz von Wasser) nach dem erforderlichen Zusatz von Ammoniak in die
selben hineinfiltrirt und wahrend der Bildung des Silberniederschlages die Kugel nach allen 
Seiten so dreht, dass aIle Theile des Gefasses von der Losung benetzt werden. 

Die Versilberungsfiiissigkeit solI nicht kalter als 200 C. sein, am besten geht die Ver
silberung in einem auf 250 C. temperirten Raume vor sich. 

Die zu versilbernden Glasfiachen miissen absolut sauber sein. Man reinigt sie zuerst 
mit Petroleumather, dann mit Salpetersaure, schliesslich durch Putzen mit einer Mischung 
aus Calciumkarbonat und Wasser mittelst eines weichen, leinenen Lappens. 

Versilberung nicht metallischer Gegenstiinde, wie Holz, Horn, Knochen, Leder etc. 
kann man erzeugen durch abwechselndes Bepinseln mit Losungen von Silbernitrat und 
Gallussaure bozo Pyrogallussaure. 

Silberbeize zum Reinigen von Silbersachen ist eine Fliissigkeit aus Weinstein, 
Alaun, Kochsalz je 40,0 g und 21 Wasser. Die zu reinigenden Gegenstande werden einige 
:\linuten in der zum Sieden erhitzten Fliissigkeit geschwenkt. 

Silberschwamm fiir Zahnplomben wird durch Gliihen von Silbertartrat dargestellt. 
Silber-Seife, zum Putzen silberner Gerathe etc., ist eine mit 40-50 Proc. fein ge

schliimmtem Kaolin oder Thon gefiillte Hausseife. 
Silber.Legirung zum Plombiren der Zlihne. Eine solche besteht aus 61 Th. 

Zinn und 39 Th. Silber. Diese Legirung wird vor dem Gebrauche in cinem Porccllan-
Handh. d pbarm. Praxis. 1. 24 
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schalchen mit etwas Quecksilber unter Erwarmen amalgamirt, worauf das noch WHrme 
Amalgam zwischen samisch-garem Leder gepresst wird, urn den Ueberschuss des Quecksilbers 
zu entfernen. 

Silberloth. A. Hartloth: Feinsilber 4-9 Th., Messing 3 Th. oder 19 Feinsilber, 
1 Kupfer, 10 Messing. B. Weichloth: 2 Feinsilber, 1 Messing oder Silber 12, Kupfer 4. 
Zink 3. 

Silberlegirungen. Den Feingehalt der Legirungen des Silbers druckte man fruher 
durch die Angabe aus, wieviel Loth reines Silber in einer Mark (16 Loth) enthalten waren.-
121athiges Silber war also ein 801ches, welches in 16 Loth der Legirung = 12 Loth Fein
silber (also 75 Proe.) enthielt. Heute wird del' Feingehalt einer Legirung dadurch ange
geben, wieviel Theile reines Silber in 1000 Th. einer Legirung enthalten sind. (Gesetz vom 
16. Juli 1884.) Es durfen in Deutschland Silberwaaren von jedem Gehalt angefertigt und 
gestempelt werden, Uhrgehause und silberne Gerathe abel' (Laffel etc.) diirfen nicht gering
werthiger als von 800 Feingehalt sein. Del' Silberstempel hat das Sichelzeichen des ab
nehmenden Mondes und in diesem die Reichskrone ([~ 800. Daueben ist der Feingehalt 
in Tausendsteln anzugeben. - Halbsilber. Kupfer 100,0, Nickel 70,0, Wolfram 5,0, 
Aluminium 1,0. Silberahnliche, hammerbare, luftbestandige Legierung. 

Fisch-Silber. Der perlglanzende Ueberzug del' Schupp en des Weissfisches (Oyprinus al
burnus, Albttrnus lucidus) wird durch Reiben mit Wasser abgesondert, geschlammt, mit am
moniakhaltigem Wasser ausgezogen und dann zum Fabriciren der imitirten Perlen benutzt. 

Argentum aceticum. 
t Argentum aceticum. SHberacetat. Essigsaures Silber. Acetate d'argeut. 

Acetate of silver. C2H30eAg. Mol. Gew. = 167. 
Darstellttng. Eine Losung von 20 Th. Silbernitrat in 50 'l'h. destillirtem Wasser 

wird mit einer Losung' von 17 Th. kryst. Natriumacetat in 100 Th. Wasser vermischt. 
Man Hisst die Mischung an einem kalten und dunklen Orte 24 Stun den lang stehen, filtrirt 
den Niederschlag ab, wascht ihn mit wenig kaltem Wasser aus und trocknet ihn in dilnner 
Lage vor Licht und Staub geschittzt. Ausbeute 18 Th. - Aus der l\iutterlauge scheidet 
man das Silber durch SaIzsaure als Chlorsilber aus. 

Eigenschaften. Weisses, aus mikroskopischen Prismen bestehendes, neutrales 
Pulver von widerlich metallischem Geschmack, in 100 Th. kaltem oder 15 Th. siedendem 
Wasser lOslich, am Lichte grauviolett werdend; beim Erhitzen rieeht es nach Essigsaure, 
beim GlUhen hinterbleibt metallisches Silber. In Weingeist ist es wenig lOslich, aus der 
heissen wasserigen Losung krystallisirt es in glanzenden, nadelformigen Krystallen. Vor 
Lich t gesch il tzt, vorsich tig a ufzub ewahren. 

Anwendttng. In der Therapie kaum verwendet; es wird gelegentlich als che
misches Reagens benutzt. Wichtig ist es, die Verbindung zu kennen, da sie gelegelltlich 
einmal bei der Prilfung von Acetaten mit Silbernitrat als Niederschlag auftreten und alsdann 
zu Tauschungen Veranlassung geben kann. 

Argentum chloratum. 
I. t Argentum chloratum (Erganzb. Relv.). Silberchlorid. Cltlorsilbe.r. 

Chlorure d'argent. Chloride of silver. Agel. Mol. Gew. = 143,5. 
Darstellttng. Man lOst 10 Th. SilbeTIlitrat in 500 Th. destillirtem Wasser, bringt 

diese Losung in eine Flasche, fiigt an einern d unklen Orte 15 Th. Salzsaure (1,123 spero 
Gew.) hinzu, schilttelt stark urn und lasst irn Dunklen absetzen. Man filtrirt alsdalln 
den Niederschlag durch einen Trichter, dessen Abfluss durch einen Wattebausch geschlossen 
ist, wascht mit destillirtem Wasser bis zum Verschwinden der sauren Reaktion und trock
net im Dunklen, vor Staub geschUtzt auf porosen Unterlagen. - Nur bei vtiIligem 
Abschluss von Licht und Staub kann man ein weisses Chlorsilber erwarten. 
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Eigenschaften. In reinem Zustande ein weisses, gewohnlieh aber ein graues 
oder grauviolettes Pulver, unlOslich in Wasser, verdiinnter Salpetersaure, verdiinnter Salz
saure und andel'en verdiinnten Sauren, merklich Hislieh in Alkalichloriden (NaCI), leicht 
IOslieh (1 Th. AgCI in 2 Th. Ammoniakfliissigkeit von 10 Proe.) in Ammoniakfliissigkeit, 
in den Liisungen des Ammoniumkarbonats, Kaliumeyanids, Natriumthiosulfats, auch in 
heisser l\fercurinitratlosung !Oslieh und aus diesel' in Wiirfeln krystallisirend. Dureh 
Digestion mit Kaliumbromidlosung wird es in Silberbromid, durch Digestion mit Kalium
jodid!Osung in Silberjodid verwandelt. - Es schmilzt bei etwa 260 0 C. ohne Zersetzung 
zu einer gelblichen Fliissigkeit, welehe beim Erstarren eine farblose, durehscheinende, horn
artige Masse (Hornsilber) darstellt. Das gesehmolzene Chlorsilber ist verhaltnissmassig 
wenig lichtempfindlich. 

t Argentum chloratum RADEMACHER. W urde von R. in del' Weise dargestellt, dass 
das aus 1 Th. Silbernitrat abgesebiedene, noeh feuchte Silberehlorid solange mit 8 Th. ver
diinntem \Veingeist unter Liehtabsehluss digerirt wurde, bis es grau geworden war. 
Dieses Praparat kann (auch nach dem Erganzb. Ap. V.) durch Silberchlorid ersetzt werden, 
welches infolge del' Einwirkung des Lichtes grau geworden ist. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht gesehiitzt. 
An wendung. Besitzt nieht die atzenden, wohl aber die entfernten Wirkungen 

der Silbersalze, weil es in KochsalzlOsung merklieh Hislich ist. Innerlieh zu 0,02-0,1 g 
ill Pillen 3-4mal taglieh bei Chorea, Epilepsie, Keuehhusten, Gastralgien, chronisehell 
Diarrhuen, Miher alleh bei Syphilis, jetzt ganz verlassen. Aeusserlieh friiher bei syphi
litischen Geschwiiren, sowohl unverdiinnt als in Salbenform. Jetzt als Zllsatz Zll Hollen
steinstiften, urn diese hart zu machen. Teehnisch ein Bestandtheil verschiedener Ver
silberungspulver und -fliissigkeiten. Die Losung in Ammoniakfliissigkeit dient zum 
Farben von Knochen, Elfenbein, Perlmutter. Ais Zusatz zu Glasfliissen, urn diese gelb 
zu farben. 

Zur subkutanen Injektion: Rp. Argenti chlorati recenter praecipitati 0,05 g, 
Natrii thiosulfurici 0,3 g, Aquae 10,0 g (JACOBY). 

II. t Argentum chloro-ammoniatum. ArgentulIl lIluriatico-aJllllloniaturu. 
AIIlJlloniulIlsilberchlorid. Silbersalmiak. Agel. (NHa)2 • H20. Mol. Gew. = 195,5. 

Darstellung. Das aus 10 Th. Silbernitrat gefallte und ausgewaschene Silberehlorid 
wird noeh feueht mit 12 Th. Ammonialdliissigkeit von 20 Proc. iibergossen und auf 300 C. 
erwarmt. Sollte alsdann nieht vollstandige Auflosung eintreten, so setzt man noeh kleine 
Mengen Ammoniakflussigkeit hinzu. Die Losung vertheilt man auf flaehe Gcfasse und stellt 
diese in Exsiceatoren, die mit Caleiumchlorid gefiillt sind. Die nach einigen Tagen ab
geschiedenen Krystalle werden rasch auf Fliesspapier abgetrocknet, darauf VOl' Licht 
gesehiitzt, in Glasstopfengefassen vorsichtig aufbewahrt. 

Eigenscltaften. Farblose, oktaedrisehe Krystalle oder blaulichweisses, krystal
linisches Pulver, von ammoniakalisehem Gerllche und iitzendem, metallischem Geschmacke. 
Sie schwal'zen sich am Licht und geben an del' Luft Ammoniak ab, untel' Zerfall in 
SilberchlOl'id. Nur wenig haltbar. 

Anwendung. Friiher in Gaben von 0,003-0,01 g zwei- bis viermal taglich gegen 
Chorea, Epilepsie und Syphilis in Pillenform. H5ehstgaben: pro dosi 0,015, pro die 0,05 g, 
An seiner Stelle wird gegenwartig gewohnlich die folgende, Kopp'sche Losung' angewendet. 

t Liquor Argenti chlorati ammoniatus Kopp. Liquor Argenti chlorato
ammoniati Kopp. 

Dal·stellung. Man fallt aus einer Auflosung von 1 g Silbernitrat in 100,0 g 
Wasser das Silber als Silberehlorid durch Zusatz von 2,0 g Salzsaure (25 Proc.). Den aus
gewasehenen Niederschlag lost man in 50,0 g Ammoniakfliissigkeit (10 Proc.). Alsdann 
tropft man vorsiehtig unter U msehiittelll solange kone. Salzsaure hinzu, bis die Fliissigkeit 
gerade eine bleibende opalisirende Triibung annimmt. Naehdem diese dllreh Zusatz einer 
moglichst geringen Menge (Tropfen!) Ammoniak wieder gehoben ist, verdlinnt man die 
Gesammtfliissigkeit mit destillirtem Wasser auf 125,0 g. Aufbewahrung und Dispen
sat ion in dunklen Gefassen. 

Anwendung. Je 1 g dieser Losung enthalt etwa 0,005 g Silberehlorid. Man giebt 
sie dreimal taglich zu 3--4 Tropfen mit \Vasser verdiinllt gegen Veitstanz und Epilepsie. 

24* 
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Argentum citricum. 
t ArgentuJll citricuJll. Itrol. Sllbercitrst. Citronenssnres Silber. CeHfiO,Aga• 

Mol. Gew. = 513. 
Dal'stellung. Man lOst 10 Th. Citronensaure in 150 Th. Wasser, neutralisil't 

diese Losung mit Natriumbikarbonat (12 Th.), filtrirt wenn nothig und mgt unter Um
riihren eine Auflosung von 24,3 Th. Silbernitrat in 100 Th. Wasser zu. Del' entstehende 
Niederschlag wird zum Absetzen gebracht, mit Wasser gewaschen und auf porosen Unter
lagen getrocknet. Sammtliche Operationen sind vor Licht geschiitzt auszufti.hl·en. 

Eigenschatten. Ein weisses, geruchloses, spec. schweres Pulver von massiger 
Lichtempfindlichkeit, in 3800 Th. Wasser loslich. Beim Gliihen hinterIasst es 63,16 Proc. 
metallisches Silber. Die Herstellung der Losungen enolgt wie bei Argonin s. d. S. 381. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als nicht atzendes Antisepticum. In Substanz auf Wunden g'e

staubt, macht es diese steril. Losungen von 1 :4000 bis 1: 10000 zum Ausspiilen von Korpel'
hOhlen. Gegen Gonorrhoe wasserige Losungen: 0,025-0,05 g : 200,0 g. 

Itrol-Stiibcben bestehen aus Kakaobutter mit Zusatz von 2 Proc. !trol. Itrol
Tabletten bestehen aus 0,1 g Itrol und dienen zur Herstellung antiseptischer Losungen. 

Itrol-Flecke aus Wasche etc. beseitigt man, indem man sie 2-3 Minuten in eine 
Losung von 10 g Mercurichlorid, 25 g Natriumchlorid und 21 Wasser einlegt, alsdann 
gut ausspiilt. 

Injectio ItroU nach WERLER: I) 1: 1000. II) 1: 8000. III) 1 : 6000. IY) 1 : 4000. 
Die fetten romischen Zahlen bedeuten die Originalnummern del' Praparate. 

Argentum cyanatum. 
t ArgentuJll eyanatUJll. Argenti CyaniduJll (U-St.). Silbercyanid. Cyansilber. 

Cyanure d'argent. Cyanide of silver. AgCN oder AgCy. Mol. Gew. = 134. 
Dal'steZlung. Man lOst 10 Th. Kaliumcyanid in 100 Th. destillirtem Wasser unrl 

setzt zu der filtrirten L5sung eine SilberlOsung, bereitet aus 26 Th. Silbernitrat und 
260 Th. Wasser. Man mischt gut durch, fiigt 10 Th. reine Salpetersaure (25 0 10) hinzu, 
riihrt urn, lasst ahsetzen, wascht den Niederschlag aus, sammelt ihn und trocknet ihn VOl' 

Staub geschiitzt auf einer Filtrirpapierunterlage bei gelinder Warme. Alle Operationell 
sind zweckmassig an einem vor Licht geschiitzten Orte auszufiihren. 

Eigenschatten. Silbercyanid ist ein amorphes, rein weisses, am Lichte sich 
nicht leicht farbendes Pulver, unlOslich in Wasser und in verdiinnter SalpetersaUl'e, loslich 
in siedender 25proc. SalzsaUl'e und aus dieser beim Erkalten in mikroskopischen Prismen 
sich ausscheidend. Loslich auch in Kaliumcyanid und Natriumthiosulfat. Vgl. auch unter 
Acidum hydrocyanicum. S. 61. 

Anwendung. Als Antisyphiliticum zwei- bis dreimal taglich zu 0,002-0,006 g. 
Hochstgaben: pro dosi 0,015 g, pro die 0,06 g. 1m pharm. Laboratorium dient es zur 
Darstellung der wasserigen Blausaure ex tempore S. S. 60. 

Argentum jodatum. 
t ArgentUJll jodatuDl. Argenti JodidUJll (U-St.). Silberjodid. Jodsilber. Jodure 

d'argent. Jodide of silver. AgJ. Mol. Ge'Y. = 235. 
DarsteZZung. Zu einer AuflOsung von 10 Th. Silbernitrat in 100 Th. destillirtem 

Wasser wird in kleinen Portionen unter Umriihren einer Losung von 10 Th. Kaliumjodid 
in 100 Th. destillirtem Wasser eingetragen. Man sammelt den Niederschlag auf einem 
Filter, wascht ihn aus und trocknet ihn. Diese Operationen werden zweckmlissig an einem 
vor Licht und Staub geschiitzten 01'te vorgenommen. 
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Eigenschaften. Weisslichgelbes, spec. schweres, amorphes Pulver, in Wasser, 
Weingeist, verdiinnteu Sauren, Ammoniumkarbonat unlOslich. 1st geruchlos und geschmack
los und wird am Lichte wenig verandert. Bei 400 0 C. schmilzt es zu einer dunkelrothell 
Fliissigkeit, welche beim Erkalten zu einer schmutziggelben, etwas durchscheinenden, auf 
dem Bruche aber kornigen Masse erstalTt. Es lost sich erst in etwa 2500 Th. Ammoniak
fliissigkeit von 28 Proc., wird iibrigens in der AmmoniakflUssigkeit weiss, beim Auswaschen 
mit Wasser aber wieder gelblich. In konc. heisser SalzsaUl'e nur in Spuren lOslich; kone. 
siedendheisse Salpetersaure und Schwefelsaure scheiden daraus Jod abo In kalter konc. 
Silbernitratlosung ist es erheblich lOslicher als Silberchlorid und Silberbromid, dagegen ist 
das AufHisungsvermogen des Silberjodids in Mercurinitrat, Natriumthiosulfat und Kalium
cyanid etwas geringer als dasjenige des Silberchlorids. - Durch Erhitzen im Chlorstrome 
wird Silbel'jodid in Silberchlorid iibergefiihrt. 

AufbewahTung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, obgleich es verhaltnissmassig 
wenig lichtempfindlich ist. 

Pl'ilfung. Wird Silberjodid mit einer Mischung aus gleichen Theilen Ammonium
karbonatlosung und Wasser erwarmt, so darf das Filtrat nach dem Ansauern mit Salpeter
saure nur opalisirend - nicht bis zur Undurchsichtigkeit - getriibt werden (Chlor). 

Amvendung. Ais Antineuralgicum und Antisyphiliticum bei Magenkrampf, Veits
tanz, Keuchhusten in Gaben von 0,004-0,01 g drei- bis viermal taglich. Hochstgaben: 
pro dosi 0,015 g, pro die 0,05 g. 

Will man das Silberjodid in einer Arzneimischung ex tempore darstellen, so ist zn 
beachten, dass zur Bereitung von 1 g Silberjodid =0,7 g Silbernitrat und 0,7 g Kalium
jodid mit etwas Wasser zusammenzureiben sind. 

Pilulae A.rgenti jodati. Zu bereiten aus: Argenti nitrici 0,37, Aquae destillatae 
gtt. 20, Kalii jodati 0,4 g, Boli albae 7,5 g, Glycerini q. S. Pilulae 100. Jede Pille ent
halt 0,005 g Silberjodid. 

t Argento-Kalium jodatum. Kalium-Silberjodid. Jodure d'argent et de 
potassium. Dieses Silbersalz, der Formel AgJ +2KJ entsprechend, wird gewiihnlich 
ex tempore dargestellt. Zur Bereitung von 1 g des SaIzes reibt man 0,9 g Kaliumjodid 
und 0,3 g Silbernitrat mit etwAs Wasser zusammen. Dosis 0,005-0,02 g. 

Argentum lacticum. 
t Argentum lacticum. Actol. Silberlactat. Milchsaures Silber. C3H;;03Ag + H20. 

Mol. Ge,v. = 215. 
Dm·stellung. Man lOst 10 Th. Silbernitrat in 150 Th. Wasser und faut aus dieser 

Losung durch Zusatz eines Ueberschusses von Natriumkarbonat das Silberkarbonat voll
standig aus. Nachdem dieses mit Wasser ausgewaschen ist, lost man es noch feucht in 
einer l\1ischung von 8 Th. Milchsaure (75 Proc.; spec. Gew. = 1,22) und 80 Th. Wasser 
unter Erhitzen auf und dampft die erhaltene Losung bis zur Krystallisation ein. Die 
Operationen sind im Dunkelzimmer auszufiihren. 

Eigenschaften. Farblose Krystallnadeln, am Lichte leicht braunlich werdend, in 
15 Th. Wasser loslich. Beim Erhitzen hinterlasst es 50,2 Proc. metallisches Silber. In 
der Regel ist das Praparat braunlich gefarbt und giebt mit Wasser eine braunliche, bez. 
rothliche Farbung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Anwendung. Die wasserige Losung 1: 300 bis 1: 500 ist in ihrem Desinfektions
werth etwa gleich der 0,1 proc. Mercurichloridlosung. In Substanz wirkt es auf Wunden 
reizend, daher nur in Losungen 1:100 bis 1:2000, ausserdem zur Darstellung von Ver
bandmaterial. 

Actol-Tabletten als Ersatz der Sublimat-Tabletten bestehen aus 0,2 g Aktol und 
dienen zur Herstellung von 1/2-1 1 Aktolliisung. 

Silberseide, Silbercatgut, Silberdrains. Das Rohmaterial wird in eine braune 
Flasche gethan, iIi welcher eine Aktolliisung (1 : 100) enthalten ist. Seide verbleibt 14 Tage, 
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Catgut und Drains verbleiben 8 Tage darin, dann wird das Material herausgenommen, mit 
gewohnlichem Wasser gespiilt, bis dieses klar bleibt, und dann dem Tageslicht ausgesetzt, 
bis es schwarzbraun gefarbt ist. 

Argentum nitricum. 
t Argentum nitricnm. Silbernitrat. Salpetersaures Silber. Azotate d'ar

gent. Argenti Nitras. Silbersalpeter. Causticum Inn are. In allen Pharmakopoen. 
AgNOa• Mol. Gew. = 170. 

Silbernitrat wird in den Apotheken gebraucht: 1) in Form von Krystallen, 2) in 
Form von Stabchen, 3) mit Salpeter zusammengeschmolzen als salpeterhaltiger HOllen stein. 

I. t Krystallisirtes Silbernitrat. Argentum nitricum crystallisatum. 
Da'l'stellung. Eine Losung von reinem Silber in reiner Salpetersaure wird zur 

Trockne verdampft, worauf der Riickstand in einem Porcellan-Kasserol bis zum Schmelzen 
erhitzt wird. Den halb erkalteten Salzriickstand lOst man in 2/a seines Gewichtes warmen 
Wassers und stellt die Losung vor Staub und Schwefelwasserstoff wohl geschiitzt 
in flachen Gefassen an einen warmen Ort, damit das Wasser hehufs Krystallbildung lang
sam verdun stet. Von den Krystallen lasst man spater durch Schragstellen der Schale die 
Mutterlauge vollig ablaufen, bringt diese nochmals an einen warmen Ort zum Verdunsten, 
die Krystalle aber trocknet man moglichst rasch in der Schale aus, indem man diese, mit 
Papier bedeckt an einen warmen Ort stent. 

Das Schmelzen des Silbernitrates vor der 
Krystallisation ist nothwendig, um ein von freier 
Salpetersaure freies Praparat zu erhalten. Bei der 
ganzen Darstellung ist der Zutritt von Staub und 
Schwefelwasserstoff sorgfaltig zu vermeiden. 

Eigenschaften. Farb - und geruchlose, 
Fig. 101. Silbernilrat-Krystall. bitter, zugleich atzend metallisch schmeckende, 

durchsichtige, tafelformige, zuweilen auch blatterige rhombische Krystalle, meist mit Kom
bination eines Rhombenoktaeders (0) und eines rhombischen Prismas (p) mit der Endflache 
(e), welche letztere die tafelformige Gestalt bedingt. Sie los en sich in 0,6 Th. kaltem 
oder 0,2 Th. siedendem Wasser, in 26 Th. kaltem oder 5 Th. siedendem Weing'eist. Die 
wasserige Losung ist neutral. In Aether sind sie schwer lOslich. Bei 200 0 C. schmelzen 
sie zu einer gelblichen Fliissigkeit, welehe beim Erkalten krystallinisch erstarrt. 

Aufbewah'l'ung. Krystallisirtes Silbernitrat verandert sich am Lichte nicht, wenn 
man es vor Staub geschiitzt aufbewahrt. Trotzdem empfiehlt es sich, dasselbe unter Licht
schutz vorsich tig aufzubewahren. 

Anwendung. Das krystallisirte Silbernitrat ist die namliche chemische Verbin
dung wie das Silbernitrat in Stangenform. Beide konnen promiscue benutzt werden, 
wenn die Stangenform nicht durch die therapeutische Verwendung bedingt ist. Indessen 
bevorzugt man gelegentlich doch die eine oder die andere Form aus folgenden Griinden: 
Das geschmolzene Silbernitrat (in Stangen) ist mit grosserer Sicherheit frei von freier 
Salpetersaure; das krystallisirte dagegen ist mit grosserer Sicherheit frei von Silbernitrit. 

II. t Argentum nitricum fusum. Lapis infernalis. Geschmolzenes Silber
nitrat. Geschmolzenes salpetersaures Silber. Hollenstl'in. Vergl. auch S. 377. 
Crayons d'azotate d'argent (Gall.). 

Da'l'stellung. Diese zerfallt in die Herstellung einer reinen Losung von Silber
nitrat, in das Eintrocknen derselben, in das Sehmelzen des erhaltenen Salzriickstandes und 
in das Ausgiessen der Schmelze in Stabehenform. - 1m pharmaceutischen Laboratorium 
kann man in die Lage kommen, reines Silber zu verarbeiten, wenn man z. B. Silberriick
stande in molekulares Silber umgearbeitet hatte. In der Technik geht man in der Regel 
vom Werksilber aus und stellt aus dies em die reine Silbernitratlosung clar. 
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I . .Aus reinem (pulverformigem) Silber. Man bringt in einen Kolben 1 Th. 
pulverformiges Silber und ubergiesst es mit 3,5 Th. reiner Salpetersaure (von 25 Proc.). 
Der Kolben darf nur zu '/3 seines Fassungraumes mit der Mischung angefiillt sein. Den 
Kolben, in welchen ein Trichter eingesetzt ist, steUt man an einen warmen, aber luftigen 
Ort, damit die entwickelten Oxyde des Stickstofi's entweichen konnen ohne lastig zu fallen. 
Schon bei mittlerer Temperatur erfolgt die von Entwickelung brauner Stickoxyde begleitete 
Auflosung des Silbers. Wenn die Einwirkung trage ist, so unterstiitzt man sie durch Er
warmen auf dem Wasser- oder Sandbade (auf 60-700 C.). - Wenn alles Silber gelost ist, 
so erwarmt man noch solange, bis braune Dampfe uicht mehr aufsteigen, alsdann lasst 
man erkalten und filtrirt die Losung durch einen Bausch Glaswolle oder Asbest, welch en 
man vorher mit Salpetersaure ausgekocht hat. 

Verarbeitet man reines Silber in Form von Blech, so empfiehlt sich die Benutzung 
einer koncentrirteren Salpetersaure. Man hat alsdann auf 1 Th. Silber = 2,5 Th. Salpeter
saure von 1,20 spec. Gew. anzuwenden. 

II . .Aus Silberlegirungen. Da es sich hierbei durchweg urn Verarbeitung alter 
Silbergerl:ithe (Lofi'el etc.) handelt, so werden diese durch mechanische Bearbeitung mit 
einer heissen Pottasche-Losung zunachst von Fett und Schmutz befreit. Ferner hat man 
zweckmassig zwei Falle zu unterscheiden: 

a) Die J.Jegirung enthalt weniger als 10 Proc. Kupfer. Man verfahrt in 
diesem Falle wie unter Nr. I angegeben ist und erhalt dadurch eine Losung welche Cupri
nitrat und Silbernitrat, vielleicht auch kleine Mengen von \Vismuthnitrat und Bleinitrat 
enthalt; ein unloslicher Riickstand wurde auf Gold zu priifen sein. Man verdampft die 
Losung - urn die uberschussige Salpetersaure zu verjagen - zur Trockne. Den Salzruck
stand nimmt man mit Wasser auf und erhitzt die Losung mit einer hinreichenden Menge 
Silberoxyd. Durch das letztere werden Kupfernitrat und Wismuthnitrat als Hydroxyde 
vollstandig, Blei nur unvollstandig niedergeschlagen. Sobald die filtrirte Losung auf Zu-
5atz von Ammoniakfiussigkeit keine Blaufarbung mehr zeigt, ist sie kupferfrei. Man sauert 
sie alsdann schwach mit Salpetersaure an und dampft sio zur Trockne. 

Zur Bereitung des hierbei erforderlichen Silberoxyds fallt man entweder eine Losung 
von reinem Silbernitrat mit N atronb.uge aus und wascht den Niederschlag aus. bis im 
Filtrat Salpetersaure (durch Diphenylamin + Schwefelsaure) nicht mehr nachzuweisen ist, 
oder man nimmt etwa den '/S Theil der kupferhaltigen Silbernitratlosung ab, rallt in der 
Siedehitze mit Natronlauge, wascht den Niederschlag aus und benutzt dieses Gemenge von 
Silberoxyd + Kupferoxyd zur Ausfallung des Kupfers in der Hauptfiiissigkcit. 

b) Die Legirung enthalt mehr als 10 Proc. Kupfer . .Man lost die Legirung 
wie bei 1. in Salpetersaure und dampft die filtrirte Losung del' Nitrate zur TrocJme. Als
dann erhitzt man den trocknen Salzruckstand in einer Porcellanpfanne bis zu dunkler Roth
gluth (et.wa auf 2400 C.) so lange, bis die filtrirte Losung einer gezogenen Probe durch 
Zusat.z von Ammoniak nur schwach blau .gefarbt wird. Unter dies en Umstanden wird das 
Kupfernitrat in Kupferoxyd zerlegt, das Silbernitrat bleibt unverandert. Man lost alsdann 
die erkaltete Schmelze ill Wasser, filtrirt und dampft die Losung unter Zusatz von etwas 
Salpetersaure wieder zur Trockne. Sollte die Losung noch etwas Kupfer enthalten, was 
sich nach dieser Methode nicht ganz entfernen lasst, so beseitigt man diese letzten Reste 
clurch Behandeln mit Silberoxyd nach a). 

Ein zu hohes Erhitzen der Schmelze ist zu vermeiden, weil sich sonst Silbernitrit 
uilden kann. Doch wiirde dieses durch Eindampfen der mit Salpetersaure versetzten Losung 
wieder in Silbernitrat umgewandelt werden. 

c) Blei- und zinkhaltiges Silber lasst sich auf diesem 'Vege nicht zu reinem 
Silbernitrat verarbeiten. Es bleibt nichts ubrig, als die Legirung in Salpetersaure zu losen, 
das Silber aus der Losung als Silberchlorid zu fallen, dieses zu metilllischem Silber zu 
reduciren (s. Argentum) und letzteres nach 1. auf Silbernitrat zu verarbeitp.n. 

Das Schmelzen des Silbernitrats. Dieses fiihrt 
man zweckmassig in einem Porcellankasserol mit Ausguss 
und angesetztem Stiele aus; kleinere Mengen (z. B. fUr 
clen Receptur- Gebrauch) kann man in Porcellantiegeln, 
wr N oth in Salbenkrausen aus Porcellan schmelz en. 
Fig. 102. 

Man funt also ein sauberes Porcellankasserol etwa 
zur Halfte mit dem eingetrockneten Silbernitrat und 
0rhitzt das Gefass gelinde uber einer Weingeist-. oder 
Gasflamme (Pilzbrenner). Das Salz beginnt bei etwa 
200 0 C. zu schmelzen , gleichzeitig entweichen kleine 

Fh! t02'. P rl-ellllllpfanlll' zUlU 
:,,(,hl11rlzl'lI tlt·~ ..... m,{'l'nilrat . 

\Icngen \Vasser und Salpetersaure unter Schaumen. Man befordert clieses Ent
weichen durch Umruhren mit einem zuvor erhitzten Glasstabe oder Porcellanspatel 
Man setzt alsdaun das Erhitzen fort, bis der gesammte Inhalt cinem Oele gleich ruhig 
tliesst, hutet sich aber, Zll hoch zu erhitzen, cla sonst Bildung von Silbernitrit, ja Am 
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seheidung von metallisehem Silber auftreten konnte. SoUte letzteres del' Fall sein, so giebt 
man einige Tropfen kone. Salpetersaure dazu, welehe das Silber raseh wieder in Losung 
iiberfuhren. Man erwarmt nun noeh den Ausguss des Poreellankasserols und hat die 
Masse zum Ausgiessen fertig. 

Das Ausgiessen des SHberJlitrates. In del' Praxis sehmilzt man in einer Charge 
etwa nul' soviel Silbernitrat auf einmal, als erforderlieh ist, um die Form auszufullen. Diese 
Formen bestehen aus Eisen, Stahl, Serpcntin oder Glas. Diejenigen aus Eisen oder Stahl 
sind innen vergoldet oder versilbert. Formen aus Kupfer oder Messing sind nieht zu em
pfehlen. - VOl' dem Gebrauehe werden die Formen sehr sorgfaltig gereinigt. Hierauf er
warmt man sie und reibt die Kanale mit troeknem Talk~teinpulver und lHaswolle bezw. 
Asbest gut aus. Dann stellt man die zusammengesehraubte Form bis zum Gebrauehe an 
einen warmen Ort . am besten mit etwas Papier lose bedeekt. Inzwischen sehmilzt man 

in der oben angegebenen Weise eine 
angemessene Menge Silbernitrat. So
bald die Masse ruhig fliesst, ruhrt 
man mit einem erwarmten Glasstabe 
um, warmt aueh den Ausguss des 
Porcellankasserols an und giesst nun 
ohne Verzug in die etwa500 C. warme 
Form aus und zwar fullt man jeden 
Kanal fiir sich vollstandig an, sodass 
am Schluss des Giessens an jeder 
Stange ein Gusszapfen ansitzt, aueh 
wohl mehrere Stangen miteinander 
zusammenhangen. Sobald die Form 
vollig erkaltet ist (1/2-1/1 Stunde), 
schraubt man die beiden Halften 
auseinander und stosst mit Hilfe 
eines Stuckchens Glasrohr die Stab

I'·ig. 10!. Ellie I1Ulfte der chen aus den Kan alrinnen sanft auf 
H Olien teinform. einen Porcellanteller. Die Guss-

zapfen (dieken Kopfe) del' Stangen 
schlagt man mit einem Morserpistill aus Porcellan von den Stangen ab und bringt letztere 
sogleieh in die Aufbewahrungsgefasse. Die sieh ergebcndcn Reste (Gusszapfen etc.) ycr
wendet man sofort zu einer neuen Schmelzung. Am zweckmassigsten arbeitet man mit 
zw e i Formen, dann ist die eine in der Regel gebrauchsfertig, wenn die andere gefullt ist. 
- Um einen Hollenstein zu gewinnen, welcher im VerIaufe der Aufbewahmng nicht gran 
werden soll, ist es nothig, bei den vorstehend beschriebenen Operationen das Hinzutreten 
von Staub und Schwefelwasserstoff durchaus zu vermeiden. Man arbeite also an einem 
staubfreien Orte, fasse das Silbernitrat nicht mit den Fingern oder mit Handschuhen an 
und lasse auch die Salzlosungen nicht unnothig herumstehen, sondern beschieunige aile 
Operationen nach Moglichkeit. 

Eigenscltaj"ten. Farblose, trockene nnd nicht hygroskopische, auch nicht matte 
etwa Federkiel dieke Stab chen, welche auf dem Bruche nicht kornig sind, sondem ein 
radiales, krystallinisches GefUge zeigen. Der Geschmack ist scharf metallisch bitter. In 
Beriihnmg mit organischen Stoffen schwarzen sich die Stab chen unter dem Einfiusse des 
Lichtes; natiirlich erfolgt Braunung oder Schwarzung auch durch Sehwefelwasserstoff. Die 
Stab chen haben kei,ne besondere Festigkeit, sondern brechen leicht abo S. weiter unten. 
1m iibrigen besitzt der HoHenstein die namliehen physikalischen und chemisehen Eigen
schaften wie das krystallisirte Silbernitrat . 

.A.ufbeUJah1'ung und Dispensation. Der weisse Hollenstein wird ebenso wenig 
wie das krystallisirte Silbernitrat am Lichte grau, wenn er vor Staub und Schwefelwasser
stoff geschiitzt wird. Hieraus ergiebt sich ohne weiteres, dass er vor Sta u b und Schwefel
wasserstoff geschiitzt aufzubewahren ist. Ausserdem geschieht die Aufbewahrung vor
sichtig, zweckmassig auch unter Lichtschutz. 

Pt'ilfung. Hollenstein soIl feines Silbernitrat sein. Von Vernnreinigungell 
kommen vor: Silberchlorid, Kupfernitrat, \Vismuthnitrat, Bleinitrat, Zinknitrat, Kalium
nih·at. AHe diese werden durch folgende ilrei Proben erkannt. Man bereitet sieh eine 
Auflosung von 1 g Silbemitrat in 5 ccm destillirtem Wasser. Diese muss vollstandig klal' 
und neutral sein. 
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1) 1 ccm dieser Losung versetzt man mit 15 ccm absolntem Weingeist. Eine kry
stallinii'che Abscheidung, welche nicht nach wenigen }finuten von selbst versehwindet, 
deutet auf Kalisalpeter, eine weisse Triibung auf Chlorsilber. 2) 1 ccm dieserLosung 
werde mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit versetzt. }fan muss eine klare und ungefarbte 
Fliissigkeit erhalten. Blaufarbung zeigt Kupfer an, eine weisse Triibung deutet anf 
Wi~muth oder Blei. 3) 1 ccm dieser Losung verdiinnt man mit 20 ccm Wasser, fallt 
alsdann das Silber durch Zugabe einiger Tropfen Salzsaure aus, schiittelt bis zum Zu
sammenballen, filtrirt und verdampft das Filtrat in einem Glasschalchen. Es darf alsdann 
kein nichtfiiichtiger Riickstand hinterbleiben. Hinterbleibt ein solcher, so ist er nach dem 
gewohnlichen Gange der Analyse zu untersuchen. 4) Zu einer Auflosung von 0,1 g Kaliulll
jodid in 10 ccm Wasser, welcher etwas Starkelosung und einige Tropfen verdiinnter 
Schwefelsaure zugesetzt sind, bringt man einige Tropfen der vorerwahnten Losung. Als
bald auftretende Blaufarbung zeigt Silbernitrit an. 

Glaubt man Ursache zu haben, eine Verunreinigung oder Verfalsehung des Silber
nitrats vermuthen zu sollen, so fiihrt man die Probe 3 quantitativ aus, d. h. man bestimmt 
das Silber als Chlorsilber und im Filtrat die vorhandenen Fremdsubstanzen. - Die Priifung 
auf Blei wird gewiihnlich in der wasserigen Losung durch Sehwefelsaure ausgefllhrt. Man 
hiite sieh, hierbei etwa ausfallendes Silbersulfat, welches schwer !Oslich ist, flir Bleisulfat 
zu halten, ein Irrthum, welcher schon recht haufig vorgekommen ist und zu hasslichen 
Weiterungen gefiihrt hat. 

Anwendung. Silbernitrat verbindet sich mit Eiweiss zu unliislichem Silberalbu
min at, wil'kt daher in kone. Liisung und in Substanz atzend. Die Aetzung erstreekt sieh 
aber nur auf die mit dem Silbernitrat direkt in Beriihrung kommenden Parthieen. In 
verdiinnter Losung wirkt es adstringirend, sekretionsbeschrankend, entziindungswidl'ig. 
}fan giebt es innerlich in Losung oder in Pillen bei Krankheiten des }fagens und des 
Darmes, aueh bei nervosen Erkrankungen (Epilepsie). Der danernde Gebrauch von Silber
salzen hat zur Folge, dass durch Ablagerung von metallischem Silber sich eine nicht mehr 
schwindende Grau-Blaufarbung der Haut, des Zahnfleisches und des Gaumens einstellt, 
welche "Argyria" genannt wird. Pill en, welehe Silbernitrat enthalten, werden zweck
massig mit Bolns bereitet. Gegenmitel bei Vergiftungen ist Koehsalz. Hochstgaben: 
pro dosi 0,03 g, p1'O die 0,2 g (Germ. Helv.). 

III. t Argentum nitricum cum Kalio nitrico. (Anstr. Germ. Helv.). Argenti 
et Potassii Nitras. Argenti Nitras dilutus (U-St.). Argenti Nitras mitigatus (Brit.). 
Lapis infernalis mitigatus seu nitratus. Lapis causticus Desmarres. Bacilla Barral. 
Barral'sche Stifte. Die nachfolgenden Pharmakopoen (Brit. Austr. Germ. Helv. U-St.) 
lassen eine Mischung von 1 Th. Silbernitrat mit 2 Th. Kaliumnitrat schmelzen und in 
Stahehenfol'ln bringen. Das Praparat enthalt somit 33,3 Proc. Silbernitrat. Die Stabchen 
sind porcellanartig, hart, auf dem Bruche kOrnig ohne radial-krystallinische Struktur und 
neigen sehr zum Gran- bezw. Sehwarzwerden, sind daher vor Licht und Staub besondel's 
gut zu sehiitzen. Sie brechen weniger leieht als Stabchen von rein em Silbernitrat. 

Pl,ufung. Wird 1 g des Praparates in 10 eem Wasser gelOst und mit 20 cem 
1/10 NOl'mal-NatriumchloridlOsung und 10 Tropfen Kaliumchromatlosung versetzt, so darf 
nur 0,5 bis 1,0 cern 1/10 Normal-Silbernitrat!Osung bis zur dauernden Rothnng der Fliissig
keit verbraucht werden. 

t Argentum nitricum fusum (Helv.). Argenti Nitras induratus (Brit.) wird 
durch Schmelz en einer Mischung von 95 Th. Silbernitrat und 5 Th. Kaliumnitrat bereitet. 

t Crayons d' Azotate d'argent mitige werden aus einer Mischung von 90 Th. 
Silbernitrat und 10 Th. Kaliumnitrat hergesteTIt (Gall.). 

IV. t Argentum nitricum cum Argento chlorato. (Erganzb.). Argenti Ni· 
tras fusus (U-St.) Silberchloridhaltiges Silbernitrst. Moulded Silver Nitrate. 

1) Nach Erganzb. werden 100 Th. zerriebenes Silbernitrat mit 10 TIL Salzsaure 
(1,123 spec. Gew.) gemischt, die Mischung in einer Porcellanschale eingedampft, vorsichtig 
geschmolzen und in Stabchenform gegossen. Enthalt etwa 10 Proc. Silberchlorid. 
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2) Nach U-St. werden 100 Th. Silbernitrat mit 4 Th. Salzsaure (1,163 spec. Gew.) in 
gleicher Weise behandelt. Das Praparat enthalt rund 5 Proc. Silberchlorid. 

Weisse oder grauweisse, harte feste Stab chen von kornigem Bruche. Sie brechen 
nicht leicht ab und sind so hart, dass sie sich mit dem Messer spitzen lassen, daher be
sonders zum Aetzen in Korperh<lhlen. 

Sel Clement ist ein mit etwa 20 Proc. Natrium- und Magnesiumnitrat znsammen
geschmolzenes Silbernitrat. Es wird lediglich in der Photographie gebrancht. 

UnauslOsehllehe Tinte fUr Wiisehe. Losung.A.. Silbernitrat 5,0, Ammoniak
fiiissigkeit 10,0. Losung B. Natriumkarbonat krystall. 7,0, Arabisches Gummi 5,0, destill. 
Wasser 12,0. Man giesst A in B ein und erhitzt die Mischung, bis sie braunschwarz ist. 
Man schreibt mit einer Stahlfeder auf das gestarkte und gebiigelte Gewebe und iiber
fahrt die Schrift nach dem Trocknen mit einem heissen Biigeleisen. 

Silberllecken-Vertilgung. Aus ungefarbten Zeugstoffen entfernt man diese am 
zweckmassigsten, indem man die Flecken mit einer wasserigen Loaung von Kaliumcyanid 
befeuchtet solange liegen lasst, bis Auflosung erfolgt ist, alsdann mit Wasser gut durch
spiilt. Oder man betupft die Flecken zunachst mit einer Losung von Kaliumjodid und 
reibt sie dann mit einer Losung von Natriumthiosulfat. 

Flecken auf der Baut betupft man mit J odtinktur und reibt sie alsdann mit N atrium
thiosulfatlosung abo 

Aqua Aethiopica. 
Eau ethiopique ou egyptienne. Eau d(' 

la Chine. Ean grecque. 
Rp. Argenti nitrici 2,0 

Aquae Rosae 90,0 
Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati 10,0 
Spiritus odorati 5,0. 

ZUlli Schwlirzen der Haare, letztere wHehentlich 
2Mal mit einer BUrste zu benetzen. Giftig! 

Bacilla ophthalmica GRAEFE. 
GRAEFE'sche Augenstitte. 

Rp. Argenti nitrici pulv. 5,0 
Cupri sulfurici pulv. 10,0 
Aquae destiUatae q. s. 

Zu Stlibchen auszurollen. 

Cereoli .bgeutl nitricl. 
(MUnch. Nosokom.-Yorschr.) 

Rp. Argenti nitrici 0,07 
Olei Cacao rasp. 4,0 
Gummi arabici 2,0 
Glycerini 0,5. 

Fiant cum aqua cereoli. 4 cm lang und 3 em dick. 

Pllulae Argent! nitricl. 
(MUnch. No"okom.-Yorschr.) 

Rp. Argenti nitrici 0,1 
Boli alhae 1,0. 

Fiant cum aqua pilulae 10, conspergendae bolo. 

lIIjectio Argent! nitric!. 
(1I1Unch.- N osokom.-Yorschr.) 

Rp. Argenti nitrici 0,1 
Aquae destiUatae 300,0. 

UnguentuDl Argent! nitrici compositum. 
(Ramb. Yorsohr.) 

Rp. Argenti nitrici subt. pulv. a,s 
Zinci oxydati 
Balsami peruYiani aa 10,0 
Adipis 80,0. 

Collyrium Argent! nitrici. 
Rp. Argenti nitrici 0,05 

Aquae destillatae 25,0. 
Augenwasser. 

Collyrium neonatorum. 
Rp. Argeuti nitrici 0,1 

Aquae destillatae 25,0 
Glycerini 5,0. 

Augenwasser. Bei Augenblennorrhoe der N eugebol·e
nen tiiglich einmal in die Augenlidspalte ein
zustreicheu. Auch prophylaktisch unmittelbar 
uach der Geburt. 

lnjectio antigonorrhoica. 
Rp. Argenti nitrici 0,35-0,5 

Aquae destillatae 100,0. 

Linamentum nigrnm. 
Schwarze Charpie. 

Rp. Argenti nitrici 5,0 
Aquae destillatae 100,0 
Linamenti 50,0. 

Die Charpie wird mit der LHsung getrankt. daun 
auf Porcellantellern an einem warmen Orte ge
trocknet. Yerbandmittel fUr atonische Wunden 
und GeschwUre (s. S. 373). 

Pilulae antiepilepticae HEni. 
Rp. Argenti nitrici 0,66 

Opii puri 0,4 
Extracti Conii 8,0 
Succi Liquhitiae 2,0 
Radicis Liquirltiae q. s, 

Fiant pilulae 100. Taglich zweimal 2-5 Pillen. 

Pllulae Argenti nitrici. 
(CHARCOT, YULPIAN, WUNDERLICH.) 
Rp. Argenti nitrici 1,0 

Argillae albae 10,0 
Aquae q. s. 

Fiant pilulae 100, argilla conspergendae. Taglich 
1-3 StUck bei Tabes dorsalis. 

Pilulae contra gastrodyniam ulcerosaDl 
FRERICHS. 

Rp. Argenti nitrici 0,S5 
Aquae destillatae gtt. 6 
Extracti Belladonnae 0,5 
Olei Caryophyllorum 0,3 
Extracti Gentianae 5,0 
Radicis Gentianae q. s. 

Fiant pilulae 120. Dreimal tilglich 2-3 Pillen bei 
Magengeschwilr. 

Puhis inspersorius contra otorrhoealB 
BONNAFONT. 

Rp. Argenti nitrici subt. pulv. 
Talci veneti praeparati 
Lycopodii all 5,0. 

Zum Eiublasen in den Gehorgang bei Ohrenfluss. 

Puhis inspiratoriu8 WALDENBURG. 
Rp. Argenti nitrici 0,1 (-0,5) 

Alumiuis usti 5,0. 
Zum Einblasen in Pharynx oder Larynx bei UI

cerationen beider. 
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Unguentum RutigonorrlIoicum CASPER. 
Rp. Argenti nitricl 1,0-1,5 

Aquae destillatae 1,0-1,5 
Adipis Lanae 80,0 
Olel Ollvarum 20,0. 

Bei cbronlscher Gonorrhoe. Die Salbe wird auf 
canellirte Bougles gestrichen, welche 10-30 MI
nuten In del' Urethra liegen bleiben. 

Unguentum Argenti nitrici compositUln FRICKE. 
Rp. Argenti nitrici 1,0 

Balsami Peruviani 5,0 
Unguenti Zlncl 20,0. 

Zum Verbande syphilitischer GeschwUre und an
derer schlecht eiternder Wunden. 

Unguentum Argenti nitrici GRAEFE. 
Unguentum ophthalmicum GOUTHRIE. 

GRAE.'E-GOUTHRIE'sche Salbe. 
Rp. Argenti nitrici pulv. 0,5 

Adipis suilll 10,0 
Llquorls Plumbl subacetlcl gtt. X. 

Unguentum Argentl nltrid MACDONALD. 
Rp. Argentl nltrlci 1,0 

Aquae'destillatae gtt. XV. 
Adipls suilll 10,0. 

Bel Gonorrhoe mittels Bougies In die Harnrohre 
einzuffthren. 

Unguentum capillos denigrans. 
Rp. Argentl nitricl 1,0 

Ammonii carbonici 1,5 
Aquae Rosae gtt. XX 
Unguenti pomadlnl 30,0. 

Zum Schwllrzen des Haupt- und Barthaares zwel
mal wochentlich aufzutragen. 

Vet. Linimentum ad coutusiones recentes. 
Rp. Al'genti nitrici 5,0 

Aquae dcstillatae 100,0 
Olel Llni 200,0 
Liquoris Ammonii caustici 5,0. 

Flat linlmentum. Zum Bestrelchen frischer Yer
brennungen und Brandwunden. 

Haarfiirbemittel. Diese bestehen meist aus zwei Praparaten: einer ammoniaka
lischen Silberlosung, welche auf das Haar aufgetragen wird, und einem Reduktions- oder 
Schwefelungsmittel, welches die Bildung von reducirtem Silber oder von Schwefelsilber 
veranlasst. 

I. Losung A. Silbernitrat 1,0, destill. Wasser 10,0. Losung B. Schwefelleber 
3,0, Wasser 30,0. Das Haar wird zunachst gewaschen und getroclmet, dann mit Losung A 
und nach einigen Minuten mit Losung B befeuchtet. Man wartet noch 2 Minuten und 
wascht nun mit Wasser nacho Es empfiehlt sich, Vorversuche an einem Kaninchenfell zu 
machen. Wird eine schwachere Silberlosung verwendet, so erhalt man braune, mit star
kerer Silberlosung schwarze Tone. 

II. Losung A. Pyrogallussaure 7,5, Spiritus 60,0, Wasser 300,0. Wird zuerst 
angewendet. L 0 sung B. Silbernitrat 7,5, Ammoniakfhissigkeit 15,0 , Wasser 45,0. Ge
brauch wie bei 1. 

III. Schwarz. Pyrogallussaure 20,0, Rektificirter Holzessig 250,0, Spiritus 650, 
Eau de Cologne 100,0. Direkt auf das Haar aufzutragen. 

IV. Braun. Silbernitrat 30, kryst. Kupfersulfat 20, Citronensaure 20,0, destill. 
Wasser 950,0, Ammoniakfliissigkeit q. s, bis der entstehende Niederschlag grade wieder ver
schwunden ist. Direkt aufzutragen. 

V. Blond. Silbernitrat 10,0, Kupfersulfat 15,0, Citronensaure 20,0, dest. "Vasser 
950,0, Ammoniakfliissigkeit wie bei IV. Direkt aufzutragen. 

Silbernitrat.Losung, ammoniakalische. Man lOst 1 g Silbernitrat in 20 ccm 
Wasser und setzt tropfenweise so lange Ammoniakfliissigkeit hinzu, bis der zunachst 
entstandene Niederschlag fast vollig wieder gelost ist. Dann lasst man absetzen, filtrirt 
und bewahrt vor Licht geschiitzt auf (U-St.). Reagens auf arsenige Saure u. s. W. 

Argentum oxydatum. 
t Argentum oxydatum. Argenti Oxidum (Brit. U-St.). Sllberoxyd. Oxyde 

d'argent. Silver oxide. Ag20. Mol. Gew. = 232. 
Darstellung. Man lost 10 Th. Silbernitrat in 100 Th. destillirtem Wasser und 

tr opfel t diese Losung in 1500 Th. frisch bereitetes Kalkwasser unter Umruhren ein. 
Der entstehende braun schwarze Niederschlag wird zuerst durch Dekanthiren, schliesslich 
auf einem Filter mehrmals ausgewaschen, dann auf porosen Unterlagen bei mittlerer 'Varme 
getrocknet (Brit.). 

Vorsicht. Man beachte, dass weder die Silbernitrat!osung noch das Kalkwasser 
Ammoniak enthalten dan, weil sich sonst das ausserordentlich gefiihrliche Knallsil ber 
bilden kann. 

Eigenschaften. Frisch gefiillt ein briiunlich grauer Niederschlag, nach dem 
Trocknen ein fast schwarzes, spec. schweres Pulver von metallischem Geschmack, in etwa 
3000 Th. Wasser loslich und ihm alkalische Reaktion ertheilend. 1m feuchten Zustanc1e 
zieht es aus der Luft Kohlensiiure an, Durch Einwirkung von Licht wirc1 es reducirt, 
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ebenso zerflUlt es bei 250-300 0 C. in Silber und Sauerstoff. Wird es mit leicht oxydir
baren bezw. brennbaren Substanzen (Schwefelantimon, Schwefelarsen, Schwefelmilch, amor
phem Phosphor, Gerbsaure) zusammengerieben, so kann Entziindung erfolgen . 

.A.ufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht, Staub und Ammoniak geschiitzt in trockenen 
Gefassen. FUr die Darstellung von Pillen reibe man es im Morser zunachst mit einigen 
Tropfen Wasser an. 

Pl'iifung. 1) Werden 0,5 g Silberoxyd im Porcellantiegel gegliiht, so sollen 0,465 g 
metallisches Silber (93,1 Proc.) hinterbleiben. 2) In Salpetersaure lose es sich ohne Ent
wickelung von Kohlensaure auf; die Losung sei farblos und von der Reinheit des Silber
nitrates. 

Anwendung. Wegen des Fehlens einer Aetzwirkung wird Silberoxyd in Amerika 
und England dem Silbernitrat vorgezogen. Innerlich in Gaben von 0,005-0,05 g drei 
bis viermal taglich in Pillen und Pulvern bei Syphilis, Epilepsie, Chorea, DiarrMen, Uterus
blutungen, Uteruskoliken. Hochstgaben: pro dosi 0,015 g, pro die 0,05 g. 

PUuIne Argent! oxydati. 
Rp. Argenti oxydati 1,0 

Opii pulverati 0,1 
Boli albae 7,5. 

Fiant cum aqua pilulae 100. Dl'eimal tilglich je 
eine Pille. 

Pilulae Argentl oxydatl THWEATT. 

Rp. Argenti oxydati 1,0 (!) 
Opii pulverati 0,1 
Conservae Rosarum. 

Fi"nt pilulae 20. 

Pilulae Argenti oxydatl cum Nuce vomica Cox. 
Rp. Argenti oxydati 1,0 (I) 

Seminis Strychni 2,0 
Extracti Gentianae 6,0. 

Fiant pilulae 40. 

Unguentum antlsyphlllticum SERRE. 

Rp. Argenti oxydati 1,0 
Adipis Builli 25,0. 

Argentum sulfuricum. 
t Argentum sulfuricum. Silbersulfat. Schwefelsaures Silber. Sulfate 

d'argent. Sulphate of silver Ag2S04• Mol. Gew. = 312. 
Da1·stellung. Eine Losung von 10 Th. Silbernitrat in 50 Th. destillirtem Wasser 

wird unter Umriihren mit einer Losung von 11 Th. kryst. rein em Natriumsulfat in 50 Th. 
destillirtem Wasser vermischt. Man lasst einige Stunden an einem kiihlen, schattigen 
Orte stehen, sammelt das ausgeschiedene Salz auf einem Filter, wascht es mit 50 Th. eis
kaltem Wasser, welche man in kleinen Antheilen zugiebt, dann mit verdiinntem Weingeist 
und lasst es auf porosen Unterlag'en trocknen. Ausbeute 6-6,5 Th. 

Eigenschaften. Farblose, rhombische Krystalle, von neutraler Reaktion, in 200 Th. 
kaltem oder 70 Th. siedendem Wasser loslich. Es ist, solange nicht Staub dazu tritt, nicht 
besonders lichtempfindlich, wird aber doch zweckmassig vor Licht geschiitzt aufbewahrt. 

Priifung. 1) Es lose sich in 100 Th. Wasser klar auf. 2) 1 g gebe bei del' Be
stimmung 0,9198 g Silberchlorid. Vergl. S. 368 . 

.A.ufbewahrttng. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Antvendung. Ais chemisches Reagens, namentlich in der praparativen: Chemie. 

Argenti salia varia. 
t Argentaminum. Argentamin. Aethylenlliaminsilberphosphat. Man mischt 

10 Th. Aethylendiamin mit 100 Th. Wasser und lost in dieser Losung 10 Th. Silberphosphat 
auf. - Farblose, alkalisch reagirende Fliissigkeit, welche weder mit Kochsalz - nocb mit 
Eiweiss enthaltenden FIUssigkeiten Niederschlage giebt. Wird am Lichte zersetzt. Vor
sichtig und vor Licht geschiitzt aufzubcwahren. Gegen Gonorrhoe zu Einspritzungen 
in die urethra anterior in Verdiinnung 1: 5000, in die urethra posterior 1: 1000. Nicht 
ohne Reizerscheinungen. 
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t Argoninum. Argentnm-Casein. Argentnm Natrio-caseinicum. Zur Dar
stellung versetzt man eine Losung von Case'in-Natrium (s. Case'in) mit Silbernitratlosung 
und fallt die so entstandene Mischung mit AlkohoI. Del' erhaltene Niederschlag wird 
mit verdiinntem Weingeist gewaschen und getrocknet. Enthalt etwa 4 Proc. Ag. 

Eigenschaften. Feines weisses Pulver, in heissem Wasser leicht, in kaltem 
Wasser schwer lOslich. Zur Auflosung schiittelt man das Praparat zuerst mit einem Theile 
des vorgeschriebenen Wassel's in der KaIte an, giesst den Rest des vVassers in heisscm 
Zustande zu und schiittelt bis zur Auflosung. Die erzieIte IJosung giesst man .lurch 
Glaswolle. Es lassen sich 10procentige Losungen darstellen. Durch Sauren wird das Argonin 
in seine Bestandtheile gespalten. Eiweiss wird durch Argonin nicht gefallt, mit Kochsalz
lOsung entsteht kein Niederschlag. Uebergiesst man es mit Schwefelwasserstofi'wasser, so 
bleibt es farblos, auf weiteren Zusatz von Ammoniak erfolgt Auflosung unter Braunfarbung. 

Priifung. 1) Es branne fellchtes Curcuma-Papier nicht, enthalte also keill freies 
Alkali. 2) Schichtet man die wasserige Losung iiber eine Auflosllng von Diphenylamill in 
konc. Schwefelsaure, so soIl Blaufarbung nicht eilltreten (Salpetersaure). 

Aufbewahrung. Vorsichtig und VOl' Licht geschiitzt. 
Anwendung. Als llicht atzendes Antisepticum empfohlen. Die 1,5 bis 3procentige 

wasserige Losung zu Injektionen gegen Gonorrhoe. 

t Argentum chinaseptolicum. Oxychinolinsulfosallres Silber. Argentol. 
C9H5N.(OH) SOaAg. Mol. Gew. = 332. 

Wird rabrikmassig durch Umsetzung del' Losnngen von oxychiuolinsulfosallrem 
Natrium mit Silbernitrat dal'gestellt. 

Ein gelbliches, fast geruchloses, in kaltem vVasser, in Alkohol und Aether schwer, in 
heissem Wassel' etwas leichter lOsliches Pulver. Erhitzt man das Pulver langere Zeit mit 
Wasser, so wird Silber in hOchst feiner Vertheilung abgespalten und kann mit Hilfe eines 
Glasstabes zu glanzenden Blattchen gerieben werden. Die wasserige Losung wird durch 
Ferrichlorid blaugriin gefarbt. Del' Silbergehalt betragt 32,5 Proc. 

Angewendet als Streupulver und Salben fiir Wunden, Granulationen, Hautkrank
heiten. Bei Gonorrhoe Anreibungen von 1: 300-1000, mit Hilfe von etwas Gummischleim 
bereitet. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig aufzubewahren. 

t Protargolum. Protargol. Eine Verbindung des Silbers mit einem Eiweiss
korper, vermuthlich ciner Albumose (Somatose ?). Ueber die Darstellullg loslicher Silber
Prote'inverbindungen liegen bisher folgende Angaben VOl': Die Niederschlage, welche ent
stehen dUTCh Behandlung von Prote'insubstanzen (Eieralblunin, Serumalbumin, Pflanzen
albumin, Albumosen, Peptonen), mit Silbersaizen, werden mit Losungen von Albumosen 
behandelt. Die neuen, 10 slichen Silberverbindungen werden entweder durch Eindampren 
odeI' durch Zusatz von Alkohol abgeschieden. An Stelle del' Prote'insubstanzen konnen 
Derivate derselben, z. B. das kiinstliche Methylenderivat angewendet werden. EngI. 
Patent 18478. 

Staubfreies, hellgelbes Pulver, von schwach metallischem Geschmack, in "Vasser 
leicht lOslich, sogar 1 + 1. Die Losungen sind braun ge£arbt und angeblich neutral, that
sachlich abel' schwach sauer odeI' schwach alkalisch. Die letztere Reaktion ist vorzuziehen. 
Die wasserige Losung wird wedel' durch Alkalien noch durch Schwefelalkalien, Kochsalz 
oder Eiweiss ge£allt. Salzsaure fant zwar einen Niederschlag, doch besteht diesel' angeb
lich (?) aus Protargol und lOst sich beim Erwarmen wieder auf. In der Losung erzeugt 
dagegen Pikrinsaure einen gelben Niederschlag. Versetzt man die Losung mit eillelll 
Ueberschuss von Natronlaug'e und setzt alsdann tropfenweise KupfersulfatlOsung hinzu, so 
tritt Violettfiirbung auf (Biuret-Reaktion, auf Pepton hinweisend). Del' Gehalt an metall
ischem Silber betragt 8 Proc. und ist durch Veraschen des Praparates zu bestimmen. 

Das Protargol ist vorsichtig und VOl' Licht und Feuchtigkeit geschUtzt auf
zubewahren; die Losungen, welche wie diejenigen des Argonins zu bereiten sind, bediirfell 
gleichfalls des Lichtschutzes, indessen ist die Angabe, dass sie sich am Lichte s ch nell 
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verandern, nach unseren Versuchen unzutreffend. Sauer reagirende Losungen konnen 
reizend wirken. 

Dem Protargol werden bactericide Eig'enschaften in hohem Grade nachgeriihmt. Da 
es mit Eiweiss keine unlOsliche Verbindung eingeht, kann es auch in tiefere Schichten 
wirken. Man wendet die 0,25 bis 2,0 procentige Losung bei der aenten Gonorrhoe der 
Manner an. Bei Urethritis del' Frauen werden noch 5 bis 10proc. Losungen ohne Reiz
erscheinungen vertragen. 

t Argentum phenylosulfuricum. Phenolsulfosaures (Carbolsulfosaures) Silber. 
C6H4(OH)S03Ag. Mol. Gew. = 281. 

Darstellung. Es werden 537 Th. paraphenolsulfosaul'es Baryum in 2000 Th. Wasser 
gelOst und mit einel' llifenge vel'diinntel' Schwefelsaure versetzt, welche genau 98 Th. 
Schwefelsaurehydrat entspl'icht. Nach volligem Absetzen wird je eine Probe del' klaren 
Fliissigkeit einerseits durch Zusatz von Schwefelsaure auf Baryumverbindnngen, anderer
seits auf Schwefelsaure gepriift. Fallt eine der Proben positiv aus, so entfel'nt man den 
Ueberschuss durch tropfellweises Zusetzen von verdiinnter Schwefelsaure bez. von Baryum
snlfophenylat, von dem man etwas zuriickbehalten hatte. Nach dem Filtriren dampft man 
zur Sirupdicke ein. Den Sirup versetzt man mit del' g'leichen Menge Wasser, erwarmt im 
Wasserbade und setzt unter LichtabschlllSS soviel Silberkarbonat hinzu, bis kein Allfbrausen 
mehr erfolgt. Dann wird filtrirt, die Losung bei massiger Warme verdunsca und ZUlli 

Kl'ystallisil'en gebracht. (Lichtabschluss!) Vel'gl. S.87. 
Eigenschaften. Farblose, feine prismatische Nadeln, geruchlos, von metallischem 

Geschmack. Loslich in 3 Th. Wasser oder in 80 Th. Weingeist, in Aether, Schwefel
kohlenstoff und Chloroform unlOslich. Zersetzen sich bei Lichtzutritt, auch beim Erhitzen 
auf 120 0 C. untel' Auftreten von Phenol, Annahme braunlicher Fal'bung und Bildllllg von 
Silbersulfit. Beim starkeren Erhitzen hinterbleibt metallisches Silber. 

Die wasserige Losung ist neutral; in derselben entsteht durch Kalilauge schwarzer 
Niederschlag, durch Ammoniak keine Fallung. Chloride und Salzsaure geben weisses 
Silberchlorid; FelTisalze erzeugen Violettfarbung, die durch Minel'alsauren verschwindet. 

pj,ufung. Die wassel'ige Losung sei neutral und werde wedel' durch Baryulll
chloridlOsung (Schwefelsaure) noch durch verdiinnte Schwefelsaure (Baryumsalze) getriibt. 
Durch Aether lasse sich aus dem trocknen Salze kein Phenol extrahiren . 

.A.ntvendung. Als Antisepticum in der Wundbehandlung (Z.ANARDI). 

Aristolum. 
Unter dieser Gesammtiiberschrift sollen die Glieder der Gruppe der jodirten Phenole 

zusammengefasst werden, welche als Ersatzmittel des Jodoforms eingeflihrt worden sind. 

I. t Aristolum (Erganzb.). Dijododithymol (Gall.). Dithymoldijodid. Anni
daUn. Thymotol. C20H2!J202' Mol. Gew. = 550. D.R.P. 40739. 

Darstellung. Man reibt 60 g J od und 80 g Kaliumjodid im Porcellanmorser unter 
Zusatz kleinel' lVlengen 'Wasser an und bereitet so eine JodlOsung von 300 cern. Anderer
seits lost man 16 g Natronhydrat in etwas Wasser, lOst darin 15 g Thymol auf llUd flillt 
diese Losung gleichfalls zu 300 cern auf. Dann tragt man unter Umriihren die JodlOsung 
in die alkalische Thymollosung ein. Der entstandene braunliche Niederschlag wird mit 

CH, CH, 1-1,5 Liter Wasser gewasehen, alsdann bei 40-50 0 C. getrocknet. (Gall.) 
/\ ___ /\ Eigenscltaften. Ein hellschokoladenfarbiges Pulver, fast ohne 
I 10J 0) I Gerueh und Geschmack, unlOslich in Wasser und in Glycerin, sehwer-
V V loslich in Alkohol, leichtloslieh in Aether und in Chloroform, aueh in fetten 
C,H, C,H, 0 I d' V l' 1" l' h B' E h' f'" h d . k Dithymoldijodid e en un m ase me os 1C. elm l' Itzen ur SIC 0 er mIt one. 

(Al'istol). Sehwefelsaure wird es untel' Entwiekelung violetter Joddampfe zerstort. 
Seiner ehernisehen Zusammensetzung naeh ist es ein Dithymol, in welchem die Wasserstoff
.Home del' Hydroxyl-Gruppen durch Jod ersetzt sind. Der Joc1gehalt betragt 46,1 Proc. 
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Pl'ufung. 1) Es farbe beim Aufstreuen auf feuchtes Tothes Lackmuspapier dieses 
nicht blau (freies Alkali). 2) 0,5 g verbrennen im Porcellantiegel ohne einen Rlickstand 
zu hinterlassen. 3) Werden 0,5 g mit 10 ccm Wasser kurze Zeit durchschlittelt, so darf 
das Filtrat nach Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitrat nur opalisirend getrlibt werden. 
(Losliche Jodide, z. B. KJ, auch Jodwasserstoff.) 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschlitzt, an einem klihlell Orte. 
Anwendung. Es besitzt zwar in Pulver- oder Salbenform keine antibakteriellen 

Eigenschaften, illdessen befordert es Granulation und Vernarbung. Bei gewissen Haut
krankheiten: Psoriasis, Lupus, syphilitischen Processen, gilt es als Specificum. Man benutzt 
es als Ersatz des Jodoforms in Pulverform, ferner in Form von Salben, auch in Aether 
und Collodium gelOst. Diese Losungen sind ohne Erwarmung zu bereiten. 

Sozoborol (Sozoboral). Mischung von Aristol, Sozojodol- und Borsaure-Salzen, 
Schnupfenmittel. 

II. t Europhenum. Europhen. Isobutylorthokl'esoljodid. C22H2902J. Mol. 
Gew. = 452. Wird in gleicher Weise wie das Aristol durch Einwirkung einer Losung 
von Jod-Jodkalium auf eine alkalische Losung von lsobutylorthokresol dargestellt. Kon
stitntionsformel: C4H9(OCHa)C6Ha - C6H2 - C4H9(CHa)OJ. 

Ein feines gelbes, in Wasser unlOsliches Pulver; lOslich in Alkohol, Aether, Chloro
form und fetten Oelen. 1m trockenen Zustande bestandig, mit Wasser befenchtet spaltet 
es Jod ab unter Bildung einer lOslichen organischen Jodverbindung. Auch durch Aetz
alkalien und Alkalikarbonate wird Jod abgespalten. Der Jodgehalt betragt 28,1 Proc. 

Europhen-Mull. 1 m Verband-Mull wird mit einer Losung von 3-8 g Europhen 
in 80 g Spiritus und 100 g Glycerin impragnirt. 

Priifung. Wie unter Aristol, nur fallt die Prlifung sub 3 weg, wegen der leichten 
Abspaltbarkeit des Jods. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und VOT Licht geschlitzt. 
Anwendung. Es besitzt wegen der leichten Abspaltbarkeit von Jod antibakterielle 

Eigenschaften und wird als Jodoform-Ersatz empfohlen. Zusatz von Starke-Pulver (Amylum) 
zu Streupulvern ist wegen der Jodabspaltung zu vermeiden. 

t Carvacrolum jodatum. Carvacroljodid. C1aH130J. Mol. Gew. = 312. 
Wird wie das Aristol durch Einwirkung einer Losung von Jodjodkalium auf eine alkalische 
Losung von Carvacrol erhalten. 

Gelbbraunes Pulver, unlOslich in Wasser, schwerlOslich in Alkohol, leichtloslich in 
Aether, Ligro'in, Chloroform und Olivenol. Erweicht bei 50 0 C. und schmilzt gegen 90 0 C. 
zu einer braunlichen Fllissigkeit. Bei hOherem Erhitzen erfolgt Zersetzung unter Ab
spaltung von Jod. Es ist ziemlich lichtbestandig und wird von schwefliger Saure nicht 
verandert. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Licht g'eschiitzt. Anwend ung. Ais Ersatz 
des J odoforms. 

Arnica. 
Gattung der Compositae-Tubuliflorae-Senecioneae. 

Arnica montana L. (Wolverlei. Wolfsblume. Johannisblnme. Fallkrant, 
Verfangkraut. St. Lucienkrant.) Heimisch in einem grossen Theile Europas auf Berg
wiesen. Die Pflanze ist ein ausdau.erndes Kraut mit schiefem Rhizom, von dessen Unter
seite zahlreiche Wurzeln abgehen. Stengel bis 60 cm hoch, driisig behaart. Meist 4 
grundstandige Blatter und am Stengel zwei Paare schmalere Blatter; dieselben sind langlich, 
verkehrt-eifOrmig, sitzend, ganzrandig, ziemlich steif, oberseits kurzhaarig, unterseits kahl. 
Bliithenstand aufrecht oder etwas nick end. Der glockenformige Hlillkelch ist zweizeilig 
mit 20 -24 lineallanzettlichen, zugespitzten, krautigen Blattchen, die ausseren aussen driisig, 
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kurzhaarig, purpurn berandet mit brauner Spitze. Bliithenboden hochgewOlbt, grubig und 
behaart. Das Korbchen enthiilt ungefahr 20 randstandige, zehnnervige Zungenbliithen und 
zahlreiche, kiirzere Scheibenbliithen, beide mit Pappus. (Fig. 105.) Verwendung finden: 

1. Die Bliithen. Flores Arnieae (Germ. Helv. Austr. U-St.). Flores Alismae seu 
Plantaginis montanae. Arnikabltithen. Bergwnrzelblumen. Gemsblumen. Blnt
blumen. Fleurs d'arnica. Capitule d'arnica (Gall.). Arnica flowers. Mountain Tobacco. 

Fig. 105. Blillbe Ton Amlca montann. 

.. cb ibenbl\\lhe. b tandblntbe. 

Man benutzt entweder die ganzen Blilthen
korbchen oder nur die yom Bliithenboden und 
HiiIlkelch befreiten Einzelbliithen (Germ. Helv.). 
Die Entfernullg dieser Theile scheint ihren Grund 
zu haben in der friiher verbreiteten Annahme, 
dass die hiiufig im Bliithenboden lebenden Lar
yen der Bohrfliege 'rrypeta arnicivora Low die 
Ursache zuweilen beobachteter Vergiftungser
scheinungen sind, welche man aber richtiger der 
rein mechanischen Wirkung von Pappushaaren, 
die bei unsorgfaltig kolirten Aufgltssen in die 
Arznei gelangen, zuschreibt. 

Die Bliithen sind von goldgelber Farbe und eigenthiimlich aromatischem Geruch 
nnd Geschmack. Die Znngenbliithen sind 7-10nervig, vorn 3 zahnig , 4-6 mm breit, 
3,5-5,0 cm lang, Fruchtknoten 5 kantig behaart, Pappus haarformig, Haar 5-8 mm lang. 

An der Fruchtknotenwand befinden sich charakteristische Zwillingshaare, die in 
eine doppelte Spitze auslaufen, ferner in seiner Wand dendritisch verzweigte Sekretraume, 
die mit einem rlunklen Sekret erfiillt sind. 

st 

Fig. 106. Scheiben
L1Uthe, vel'grossert. 
fr Fruchtknoten. 

p Pappus. t Rohre 
der Blumenkrone. 

Bestandtheile. 0,04-0,07 Proc. atherisches Oel yom spec. 
Gew. 0,905-0,91, das Laurinsaure, Palmitinsaure und Paraffin 
enthalt und in der Kalte erstarrt, ferner den als den wirksamell Bestand
theil betrachteten Bitterstoff Arn icin, Gerbstoff, Harz, gel b en 
Farbstoff. 

Vel'wechslungen. Es kommen als solche ofter gelbbllthende Com
positen vor. An themi s tinctoria L. Strahlbliithen 1,5 cm lang, 2,0 
bis 2,5 em breit, gelb, Receptaculum mit Spreubliittern. Achaenen ohne 
Pappus: 

Calendula officinalis L. Strahlbliithen 2,5 em lang, 3-4 mm 
breit, 4nervig. Achaenen gross, gekriimmt, ohne Pappus. 

Inula britannica L. Strahlbliithen 4nervig, 2 cm lang, 1,5 mm 
breit. Scheibenbliithen 4-5 mm lang. Receptaculum nackt. Aile Bliithen 
mit Pappus. 1894 zu 500/0 unter der Droge beobachtet. 

Bliithenkorbchen von Cichoriaceen: aIle Bliithen Zungenbliithen, 
Pappus gefiedert. 

a Antberen. stGrif
fel mi t N arben. 

EinsaJn1nlung und Aufbewahrung. Die im Juni und Jilli 
gesammelten Bliithenkorbchen werden auf Horden schnell und gut gc· 

trocknet, von etwaigen Larven der A1'Ilikafliege gereinigt, in Blechkasten allfbewabrt. 
[) Th. frische Bliithen geben etwa 1 Th. trockene. 

Anwendung. Die Wirkllng ist ziemlich scharf. Auf die Haut wirken sie reizend 
und Brennen erregend, auf die Magellschleimhaut ebenfalls reizend, bewirken Uebelkeit, 
Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerz. Auf das Nervensystem ist die WirkulIg in klein en 
Dosen erregend, in grossen deprimirend, Harn- und Schweisssekretion soIl vermehrt werden. 
Man verwendet sie bei Collaps, Typhus, Epilepsie, Lahmungen, Amaurose, chronischem 
Rheumatismus. Manche der Wirkllngen mogen mechallische sein und den Pappushiirchcn 
zngeschrieben werden miissen. 

2. Die Blatter. Folia Arnicae, Feuilles d'arnica (Gall.). 
Beschl'eibung cf. oben. Fast ohne Geruch, Geschmack etwas scharf und bitterlich. 
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3. Das Rhizom mit den Wurzeln. Rhizoma Arnieae (Brit. U-St.). Radix Arnieae 
(Ergb.). Racine d'arniea (Gall.). 

Beschreibung. Das schief in der Erde liegende Rhizom ist an der Spitze oft 
mehrkopfig, hier mit Stengel und Blattresten versehen, bis 10 em lang, 5 mm dick, von 
der Unterseite gehen zahlreiche, 1 mm dicke, bis 10 em lange Wurzeln abo Es ist roth
lichbraun, langsfurchig, schwarzlich geringelt. 1m Querschnitt lassen Rhizom und Wurzel 
schizogene Sekretgange erkennen. Geruch schwach aromatisch, Geschmack scharf aromatisch
bitterlich. 

Bestandtheile. Wahrscheinlich Arnicin und 0,5- 1,0 Proc. atherisches Oel 
vom spec. Gew. 0,99-1,00. Es dreht schwach links und enthiiJt I so bu ttersaure phlorol
ester, Thymohydrochinonmethylather, Phlorolm ethylit ther. 

Wirkung und Anwendung der der Bliithen analog, aber schwacher. 
Verwechslungen kommen vor mit den unterirdischen Theilen von Betonica of

ficinalis L., Eupatorium cannabium L., Fragaria vesca L., Succisa pratensis 
L., Geum urbanum L., denen aber Sekretgange fehlen. 

Tinetura Arnicae. Arnikatinkturj Engelkraut-, Simplex-, Wohlverlei
Tinktur. - Tincture of Arnica. - Teinture d'arnica. - Austr. Arnikawurzel 
80 Th., -bliithen 20 Th., vel'd. Weingeist 500 Th. 3 Tage zu digeriren. Brit. Aus 
Arnikawurzel 50 g, Weingeist (700{0) q. s. werden durch Verdrangung 1000 ccm Tinktur 
hergestellt. Germ. Arnikabliithen 1 Th., verd. Weingeist 10 Th. Helvet. Aus der 
frischen, bliihenden Pflanze und Weingeist aa durch 8 tagiges Ausziehen. U -S t. Aus 100 g 
Wurzel werden mittelst einer Mischung von Weingeist 650 ccm und Wasser 350 ccm durch 
Verdrangung 1000 ccm Tinktur gewonnen. Aus 200 g Blilthen durch Perkolation mit verd. 
Alkohol 1000 ccm Tinktur. Gall. Alcoolature d'arnica: Aus 1000 g Bliithen und 1000 g 
Alkohol (900f0) durch 10tagige Maceration eine Tinktur. 

Teinture d'arnica. (Gall.) Aus 100 g Bliithen und 500 g Alkohol (600{0) ebenso. 
Extractum Arnieae radieis. U-St. 1000 g Wurzel werden mit verd. Alkohol 

perkolirt und aus dem Perkolat ein Extrakt von Pillenkonsistenz hergestellt. 
Extraetum Mnieate lI.uidum. U-St. Aus 1000 g Wurzel durch Perkolation mit 

verd. Weingeist (Alk. 750, Aq. 250) 1000 ccm Extrakt. 
Emplastrum Arnicae: Arnica Plaster. U-St. Heftpflaster 67 Th., Arnica

extrakt 33 Th. 
Emplastrum Mnieae. (Diet.) Bleipflaster 90 g, Gummipflaster 10 g, atherisches 

Arnikaol 1 Tropfen, Arnikatinktur 5 g. 
Emplastrum Mnieae molle. (Diet.) Bleipflaster 60 g, Gummipflaster 10 g, Ka

millenol 30 g, atherisches Arnikalll 1 Tropfen. In Blechdosen abzugeben. 
Emplastrnm Anglieum arnieatum, Arnikakle btaffet, wird wie gewohnlicher 

Klebtaffet hergestellt, nur setzt man den letzten Theilen Hausenblasenlosung vor dem Auf
strich Arnikatinktur zu. 

Tisane de lI.eurs d'arlliea. (Gall.) Aus 4 g Flores Arnicae durch Infusion mit 1000 g 
'Vasser zu bereiten. 

Collemplastrum Mnieae. (Diet.) Kautschukpflasterkorper (siehe unter K aut
schuk) 800 g wird nach und nach einer mit Harzlll 20 g, Aether 300 g angefeuchteten, 
gleichmassigen Pulvermischung aus Arnikabliithen 90 g, Sandarak 20 g, Salicylsaure 6 g 
zugeriihrtj die strichfertige Masse sLreicht man ohne Erwarmen messerriickendick auf un
appretirtes Gewebe. 

Collodium Mnieae. Arnik a-Koll 0 di um. (Diet.) Aetherische Arnikatinktur 
30 Th., Kollodium 70 Th. 

Gelatina Arnieae. Arnika- Gallerte, Arni ka-J elly. (Diet.) Weizenstiirke 
10Th., Wasser 20 Th., worin Aetzkali 0,2 Th. gelost, Glycerin 100 Th. erhitzt man zusammen 
bis zur Verkleisterung, fiigt Arnikatinktur 15 Th. hinzu und fliIlt sogleich in Zinntuben. 

Glyeerinum Arnicae. Arnika-Glycerin. (Diet.) Arnikatinktur 50 Th., Glycerin 
90 Th. dampft man im Wasserbade auf 100 Th. ein. 

Gossypium arnieatum (20proc.). Arnika- Watte. (Diet.) Arnikatinktur 300 g, 
Glycerin 200 g, verd. Weingeist 2500 gj man trii.nkt damit 1000 g Watte, presst bis zum 
Gewicht von 3000 g aus und trocknet. In Flaschen abzugeben. 

Oleum Arnieae infnsum. (Diet.) Arnikaol. Aus Arnikabliithen 100 Th., Kurkuma
pulver 10 Th., Ammoniakfliissigkeit 1 Th., Weingeist 100 Th., Olivenol 1000 Th. j wie 
Oleum Hyoscyami zu bereiten. Wird im Handverkauf als Arnika-Haarlll verlangt. 

Sapo arnicatus. (Diet.) 1st Mollin mit 10 Proc. Arnikatinktur. 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 25 
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Saponimentnm Arnieae. Arnika-Opodeldok. Man ersetzt bei Bereitung des 
gewohnlichen Opodeldok etwa '/4 des Weingeists durch Arnikatinktur und lasst die atherischen 
Oele sowie das Ammoniak fort. In braunen Glasern abzugeben. 

Balneum Arnieae. Amikabad. (Diet.) Amikatinktur, Gereinigter Honig je 250 g. 
Fiir ein V ollbad. 

Charta adhaesiva arnieata. Arnikapapier. (Diet.) Charta adhaesiva .ts. dort) 
iiberpinselt man auf der Glanzseite mit einer Mischung von Arnikatinktur 85 Th., Benzoe
tinktur 10 Th., weissem Sirup 5 Th. 

Ajaxpolka ist die volksthiimliche Bezeichnung fUr Tinct. Arnicae cum Aqua. 
Arnikatinktur, weisse verbesserte von APIAN-HENNEWITZ ist destillirte Tinct. Arnicae. 
Conservateur fiir Haarleidende, von BUHLIGEN besteht aus Amika, Glycerin, verd. 

Weingeist. 
DRESSEL'S Nerven:O.uid. Ein mentbolhaltiger Arnika-Auszug. 
Eau de Notre-Dame des Neiges ist Tinct. Arnicae e planta recente. 
EISELS Liniment ist Tinct. Arnicae und Liniment. ammoniat. iiA. 
Glyeoarniein, ZELLER'S. Gegen Krebs und Tuberkulose. Ein mit Honig versiisster 

Arnika-Auszug. 
Jilemmolin, eine Tinktur aus Arnika, Pappelknospen und Kiefernsprossen. 
KRAETKE'S Heilmittel gegen N ervenleiden u. dgl. bestehen aus :3 Flaschen ver

Bchieden gefarbter Arnikatinktur. 
Odontodol, amerikan. Zahnmittel; enthalt Cocain, Kirschlorbeerol, Arnikatinktur, 

Liq. Ammon. acet. 
Reisetropfen des Pfarrers KNEIPP. Arnika-, Kamillen-, Wermuth-, Tausendgiilden-

Tinktur iiA. 
TANZER'S Mittel gegen Blutandrang ist Weinessig mit Amika. 
Tinetura vnlneraria Delioux ist ein Auszug aus Arnika, Lavendel, Salbei etc. 
Vetorinischer Balsam von MIZERSKY enthitlt Arnikatinktur, Tolubalsam, Elemi und 

atberische Oele. 
WEISSMANN'S Schlagwasser ist Tinctura Arnicae und Tinctura Kino 10: 1. Neuer

dings auch Arnikatinktur mit Alkanna gefarbt. 
Oleum Arnicae florum. ArnikabliithenOl. Aus den Arnikabliithen gewinnt 

man durch Destillation mit Wasserdampf 0,04-0,07 Proc. atherisches Oel von rothlich 
brauner Farbe und starkem, charakteristischen Arnikageruch. Das Oel ist bei gewohnlicher 
Temperatur von butterartiger Konsistenz oder erstarrt wenigstens beirn Abkiihlen. Spec. 
Gew. 0,906. 

1m Arnikabliithenole sind wahrscheinlich die in den Bliithen von BORNER aufge
fundenen, mit Wasserdampf etwas fliichtigen Sauren, Laurin- und Palmitinsiiure, sowie 
Paraffine enthalten. 

Oleum Arnicae rhizomatis. ArnikawurzelOl. Das bei der Dampfdestillation der 
frisch getrockneten Arnikawurzel in einer Ausbeute von 0,5-1 Proc. gewonnene Oel ist 
anfangs hellgelb und wird spater dunkler. Es hat einen rettigahnlichen Geruch und einen 
scharfen, aromatischen Geschmack. Spec. Gewicht 0,990-1,00. Drehungswinkel (100 mm
Rom) = -1 °58'. 

Arnikawurzelol enthitlt nach SIGEL Isobuttersaurephlorylester, Thymohydrochinon
methylather sowie PhlorolmethyIather. In den Destillationswassern sind Spuren von 
Ameisensaure, ferner Isobuttersaure sowie eine hOhere Saure (Baldrian- oder Angelicasaure) 
aufgefunden worden. 

Arsenum. 
Arsenum. ArseniuDl. Arsen. As = 75. Unter dem Namen "Arsen" ist wissen

schaftlich nichts anderes zu verstehen als das E I erne n t Arsen. 1m gewohn!ichen Sprach
gebrauch ist man ziemIich inkonsequent und bezeichnet mit dem vorstehenden Namen auch 
Verbindungen dieses Elementes. 

Das Element Arsen ist ein stahlgrauer, gJanzender, wenig harter aber sprOder 
Korper, welcher sich an feuchter Luft bald mit einer schwarzlichen Haut iiberzieht. Es 
krystallisirt hexagonal in spitzen Rhomoedern vom spec. Gewicht 5,73 und ist isomorph 
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mit Antimon und Tellul'. Bei Luftabschluss erhitzt, verdarupft es ohne zu schruelzen und 
sllblimirt in kleinen glanzenden, rhomboedrischen KrystaIlen. Arsendampf hat citronen
gelbe Farbe und verbreitet ekelhaften Knoblauchgeruch. An der Luft erhitzt, verbrennt 
es unter Verbreitung von Knoblauchgeruch mit blaulich-weisser Flamme zu Arsenigsaure, 
welche sublimirt. An feuchter Luft uberzieht es sich mit einer schwarzIichen Haut (Arsen
suboxyd), welche allmahlich in Arsenigsaure ubergeht. Es ist unlOsIich in Wasser, Wein
geist, Aether, Chloroform etc. Von koncentrirter Schwefelsaure wird es beim Erhitzen, 
von massig konc. Salpetersaure schon in der Kalte gelOst, bez. oxydirt. Es verbindet sich 
leicht mit Chlor, Brom, Jod, Schwefel und mit nascirendem Wasserstoff. 

Aussel' dem krystallisirten Arsen kennt man noch zwei allotrope Modifikationen: 
a) Das amorphe schwarze Arsen, welches sich u. A. beim MARsH'schen Versuch als schwarze, 
glanzende Masse abscheidet; b) Das amorphe graue Arsen, welches bei dem gleichen Ver
suche ebenfalls auftritt. Beide amorphen Modifikationen haben das spec. Gewicht 4,71 bei 
14° C. und gehen beim starkeren Erhitzen in die krystallisirte Modifikation uber. 

I. tt Arsenum metallicum. Cobaltum. Niipfchenkobalt. Scherbenkobalt. 
Schwarzer Arsenik. Fliegenstein. Hierunter versteht man das im Handel vorkommende 
rohe metallische Arsen. Dieses ist entweder der nattil'lich aufgefundene und berg
mannisch abgebaute Scherbenkobalt oder das 
Sublimationsprodukt aus Arsenkies (FeAsS oder 
Fe~ As S2). Wird der Arsenkies, mit Eisen ge
mischt, der Sublimation unterworfen, so hinter
bleibt Schwefeleisen, wahrend das metallische 
Arsen sich verfltichtigt. Der nattirlich vorkom
mende Scherbenkobalt ist verunreinigt durch 
Eisen, Nickel, Cobalt, Antimon, Silber, der durch 
Sublimation bel'eitete besonders durch Arsensulfid 
und Anenigsaure. 

Stahlgraue, metallglanzende, infolge Oxy
dation durch die Luft mehr oder weniger matt
graue oder - braune rhomboedl'ische Krystalle 
und Krystallkonglomerate von den oben ange
gebenen Eigenschaften. Es kommt in del' Phar-
macie nicht zur Verwendung, wird nur ge- Fig. 107. 

legentlich im Handverkaufe als "Fliegenstein" 
zur Bereitung von Fliegenwasser gefordert. Die Herstellung des letzteren beruht darauf, 
dass das metaIlische Arsen sich in Bel'uhrung mit Luft und l!'euchtigkeit oberflachlicl1 
oxydirt. Es ist daher stets mit einer geringen Menge Arsensuboxyd und Al'senigsaure be
deckt. Man el'halt also durch Abkochen des Steines mit Wasser stets eine mehl' oder 
weniger dunne Losung von Arsenig·saure und kann den Stein immer wieder aufs Neue 
benutzen. 

Attfbewahrung. Mit Rticksicht auf seine leichte Ueberfiihrung in Arsenigsaure 
in der Reihe der direkten Gifte neben den anderen Arsenikalien. 

Abgabe. In Thonkruken verpackt, lediglich gegen Giftschein, versiegeIt, mit del' 
Signatur "Gift", iiberhaupt unter den namlichen Bedingungen wie der weisse Arsenik. 

II. tt Acidum arsenicosum (Austr. Germ. Helv.). Acidum arseniosulll (Brit.). 
Acidum arsenosum (U-St.). Acide 8r~enieux (Gall.). Arsenige Siiure. Arsentrioxyd. 
Weisser Al'senik. Arsenicum album. Arsenious acid. White arsenic. As~ 03' 1\101. 
Gew. = 198. (Homoopathisch = Geffium). 

Eigenschaj'ten. Da der gepulvel'te ArEenik bisweilen durch Gips, Schwcrspath 
und ahnliche Zlisatze verfalscht ist, so empfiehlt es sich, zum Recepturgebrallche die 
arsenige Saure in Stiicken vorrathig zu halten. Sind die Stucke durchscheinend giasartig, 
so bestehen sic aus der amorphen, sind sie porcelianartig, so bestehen sie aus der kry-

25* 
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stallisirten Modification. Da die arsenige Saure unmittelbar nach der Bereitung illl 
amorphen Zustande erhalten wird, die amorphe Modifikation allmahlich aber in die 
krystallinische i1bergeht, so besteht die "arsenige Saure in Sti1cken" zum Theil aus der 
amorphen, zum Theil aus der krystallinischen Modifikation. Sie bildet specifisch schwere, 
weisse, auf dem Bruche glasartige, an der Oberflache porcellanartig undurchsichtige Sti1cke. 
Das spec. Gewicht der amorphen Modifikation ist 3,738, dasjenige der krystallinischen 
= 3,699. - Die amorphe Modifikation schmilzt zunachst und verfliichtigt sich gegen 
200 0 C., die krystallinische Modifikation dagegen verfli1chtigt sich, ohne vorher zu schmelzen. 
'Werden die Dampfe der arsenigen Saure abgekiihlt, so verdichten sie sich zu regularen 
Oktaedern, welche unter dem Mikroskop leicht zu erkennen sind. Auf Kohle erhitzt, wird 
sie zu metallischem Arsen reducirt, welches in Dampfform den charakteristischen, knob
lauchartigen Geruch verbreitet . 

.' Arsenige Saure in Pulverform benetzt sich mit Wasser schwierig, so dass sie, mit 
Wasser iibergossen, zunachst auf dies em schwimmt und erst nach der Benetzung zu Boden 
sinkt. Die glasige (amorphe) Arsenigsaure wird von etwa 30 Th., die porcellanartige 
(krystallinische) Arsenigsaure wird von etwa 80 Th. Wasser von mittlerer Temperatur ge
lOst. Dieser AuflOsungsvorgang vollzieht sich indessen ausserordentlich Iangsam. 12 Th. 
siedendes Wasser losen etwa 1 Th. Arsenigsaure. In Weingeist ist sie nur wenig, in abso
lutem Aether und Chloroform kaum loslich. Grossere Mengen werden von Glycerin geHist. 
Leicht Hislich ist sie ferner in Salzsaure, ferner in den Losnngen der atzenden und kohlen
sauren Alkalien, mit denen sie die Salze der arsenigen bez. metaarsenigen Saure (Arsenite 
und Meta-Arsenite) bildet. 

Erkennung. Liegt Arsenigsaureanhydrid in Substanz vor, so charakterisirt sie 
siGh auch in klein en Mengen durch ihr hohes spec. Gewicht. Die Arsenpartikel Iiegen 
daher stets am Grunde von Fliissigkeiten. Werden solche Partikelchen isolirt, abge
waschen und getrocknet, so kann man mit ihnen folgende Proben anstellen: 

1) Man erhitzt es im offenen Rohrchen, bis es sublimirt ist. Das Mikroskop zeigt 
bei 50-100facher Vergrllsserung die oben abgebiIdeten Oktaeder. 2) Erhitzt man eiu 

b Kornchen vor dem Lothrohr auf Kahle, 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~;;il~Ii"~~~ so verbreitet es charakteristischen Ge
iii a. ruch nach Knoblauch. 3) Man bringt 

ein Kornchen in das geschlossene Ende 
a eines Rohres aus schwer schmelz-

Fi!'. 10 . barem Glase (Fig. 108) und schiebt dar-
iiber einen Splitter frisch ausgegliihter 

Holzkohle b. Man erhitzt nun, indem man das Gliihrohr horizontal halt, mittelst einer 
kleinen (I) Flamme zunachst nur den Kohlesplitter. 'Venn dieser gliiht, so halt man das 
Rohrchen schrag in die Flamme, so dass der Kohlesplitter weiter gliiht, gleichzeitig aber 
das Kllrnchen a zum Sublimiren gebracht wird. Die iiber die gliihende Kohle streichenden 
Dampfe der Arsenigsaure werden zu metallischem Arsen reducirt, welches sich als glan
zender, braunschwarzer Spiegel bei c ablagert. Schneidet man das geschlossene Ende des 
Rohres ab und erhitzt den Spiegel, so verbreitet er Knoblauchgeruch und geht in Arsenig
saure iiber, welche als schwerer weisser Dampf entweicht und an den kalten Stellen des 
Rohres sich in Form von Oktaedern verdichtet. 4) Erhitzt man ein Kornchen mit der 
3-4fachen Menge trocknen Kalium- oder Natriumacetates im einseitig geschlossenen GIas
rohr, so tritt der widerliche Geruch nach nKakodyloxyd" auf. 5) Man lost ein Kornchen 
in warmer Salzsaure auf und fiigt gesattigtes Schwefelwasserstoffwasser hinzu: Es entsteht 
sogleich ein citronengelber Niederschlag. 

Eine wasserige Losung der arsenigen Saure zeigt folgendes Verhalten: 1) Sattigt 
man sie mit Schwefelwasserstoff, so nimmt sie nur gelbe Farbung an; erst nach Zusatz 
von Salzsaure entsteht durch Schwefelwasserstoff ein citronengelber Niederschlag von Arsen
trisulfid, unloslich in Salzsaure, leicht 10sIich in Ammoniak, Ammoniumkarbonat und Am
moniumsulfid, sowie atzenden und kohlensauren Alkalien. 2) Silbernitrat erzeugt nur eine 
weisse Triibung; neutraIisirt man die Fliissigkeit vorsichtig mit Ammoniak, so entsteht ein 
"elber Niederschlag von Silberarsenit AsOaAga, welcher in Ammoniak sowohl als auch in 
§alpetersaure leicht loslich ist. 3) KupfersuIfat erzeugt in der neutralisirten Losung einen 
gelblichgriinen Niederschlag von Cupriarsenit CuHAsOa. 4) Erwiirmt man eine mit Salz
saure versetzte Lllsung auf einem blanken Kupferbleche, so entsteht auf diesem Arsenkupfer 
als stahIgrauer Fleck. 5) Versetzt man die saIzsaure Losung mit dem 2-3 fachen Volumen 
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Zinnchioruriosung (BETTENDORF'S Reagens), so scheidet sich allmahlich metallisches Arsen 
als braun schwarzer Niederschiag aus. 6) Durch nascirenden Wasserstoff aus sa ur e r QueUe 
(Zink + SaIzsaure oder Schwefelsaure) wird Arsenigsaure Ieicht zu Arsenwasserstoff redu
cirt und im MARSH'schen Apparat nachgewiesen. 7) Kalkwasser scheidet weisses Oalcium
arsenit ab, welches im Ueberschuss von Arsenigsaurelosung, ferner in Ammoniumchlorid 
und in Mineralsauren loslich ist. 8) Durch Magnesiamixtur wird Arsenigsaure bei hin
reichenden Mengen von Ammoniumchiorid nicht gefaUt (Unterschied von Arsensaure). 

Durch Oxydationsmittel kann die arsenige Saure ziemlich leicht inArsensaure liber
gefiihrt werden. Als Oxydationsmittel kommen in Betracht: Ohlor, Brom, Jod, Salpetersaure, 
Kaliumpermanganat, }lischungen von Kaliumchiorat + Salzsaure. 

Prufung. 1) Die flir den Reeepturgebrauch bestimmte Arsenigsaure stelle weisse 
Stiicke dar, welehe frei sind von geiben oder rothlichen Adem bez. Stellen (Sehwefelarsen). 
2) Erhitzt man ein stecknadelkopfgrosses Komchen in einem trockenen, blanken Probir
rohr, so verfilichtigt es sich ohne Rlickstand (Baryumsulfat, CalciumsuIfat). 3) Man 
lOse 0,5 g Arsenigsaure in 5 cem AmmoniakfHissigkeit auf. Die Losung muss annahemd 
klar (blank) sein; ungelost wlirden hinterbleiben Baryumsulfat, Caleiumsulfat, 
Talcum. Wird diese Losung mit SaIzsaure Ubersattigt, so darf kein geiber Niederschlag 
auftreten (Sehwefelarsen). 

Gehaltsbestimmung: Man bringe 0,5 gepuiverte Arsenigsaure sowie 3g Kalium· 
hikarbonat in ein 100 ccm Koibehen, fiige 3-5 eem Wasser hinzu und erhitze bis zur 
yolligen Auflosung. N aeh dem Erkalten fuUe man bis zur Marke mit Wasser auf. 10 cem 
dieser Losung werden mit 30 cem Wasser und etwas Starkelosung versetzt, darauf mit 
'/10 Normal-Jodlosung titrirt. Es soUen von letzterer 10 ccm bis zur eintretenden BIau
farbung erforderlich sein. Da 1 ccm '/'0-Jodlosung - weiche 0,0127 g Jod enthalt -
unter diesen Umstanden = 0,00495 g Arsenigsaure anzeigt, so ist damit ('in Gehalt von min
destens 99 Proc. Arsenigsaureanhydrid AS20 3 veriangt. 

Aufbewahrung. Dieselbe erfolgt unter den direkten Giften in der Abtheilung 
"Arsenikalien". Die zur Abgabe des Arseniks bestimmten Gel'athe: Porcellanmorser, 
Loffel, 'Wage etc. mlissen sammtlich mit "Arsenicum" signirt sein. 

Abgabe. Die A bgabe von Arsenik in Substanz oder in Form von Zubereitungen 
einschliesslich der Ungeziefel'lllittel und des Fliegenpapieres ist nur gegen Giftsehein g'e
stattet. Arsenik in Substanz, welcher von Kammerjagern und Conservatoren (Ausstopfern), 
auch zu technischen Zwecken verlangt wird, muss in festen Gefassen, welche die Firma 
des Verkaufers, sowie die Signatur "Gift" enthalten, und welehen eine Belehrung liber die 
(xefahrlichkeit des 1nhaltes beigelegt ist, abgegeben werden. Die Abgabe an Kinder unter 
14 Jahren ist verboten. Arsenhaltigen Ungeziefermittein muss in Wasser leicht lOslieher 
griiner Farbstoff Z. B. llfalachitgriin-Sulfosaure beigemiseht sein. 1m iibl'igen sind im 
deutschen Reiche die "Bestimmungen vom 24. November 1894 Uber den Handel 
mit Giften" streng zu beachten. 

tt Acidum arsenicosum technicum pulveratum. Gepulverter (roher) Ar
senik. Giftmehl. Ein weisses oder weissliches, specifisch schweres Pulver, im Handel 
erhaltlich. Darf zum Recepturgebrauch nieht, wohl aber IIU teehnisehen Zwecken, z. B. 
zum Vertilgen von Ungeziefer verwendet werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der 
Apotheker dasselbe vorrathig halten darf, nur sei es deutlich als "technische" Sorte signirt. 
Sollte sich eine Gehaltsbestimmung nothwendig machen, so gesehehe diese wie bei dem 
rein em Praparate s. S. 389. 1m Ubrigen geUen fill' dieses aIle verkehrspolizeiliehen Vor
schriften, wie sie fiir den Arsenik iIberhaupt gegeben sind. 

Pult'erung. Das Puivern del' arsenigen Saure erfolgt durch Reiben im Porcellan
Morser, bei grosseren 1I1engen unter Besprengen mit verdlinntem Weingeist. Man hUte 
sieh, den Staub einzuathmen! Der als 'l'hiergift zu venvendende Arsenik kann im eisernen 
l\Iorser gestossen werden, wobei das Besprengen mit Weingeist nicht unterbleiben sollte. 
Der Arbeiter hat }Iund und Nase durch eine }Iaske zu schiItzen und sofort naeh erfolgter 
Arbeit sich durch ein Bad zu saubern, auch die Kleider zu wechseln. Der Morser und 
die iibrigen Gerathe sind un tel' saehverstandiger Aufsicht zu reinigen. Am besten aber 
bezieht man das fertige Pulver und unterslicht dieses. 
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Arsenik als Ungeziefer-Mittel. Zum Vertilgen von Hausmiiusen, Schaben und 
Russen mischt man Arsenikpulver mit der 30-50fachen Menge Weizenmehl und etwas 
Zucker, setzt der Misehung etwa 1 Proe. Malaehitgriin zu und vertheilt dieses Gift in 
fiaehen irdenen Niipfehen an Orten, wo Kinder und Hausthiere nieht hingelangen konnen. 
Man stellt es am besten iiber N aeht auf und halt es wahrend des Tages unter Versehluss. 
Gegen Feldmiiuse, aueh gegen Hausmause, verwendet man folgende Pillen. In jedes Mause,
loch werden 1-2 Pillen mindestens 10 em tief eingesehoben, worauf man das Loch mit 
dem Fusse zutritt. 

Die Verwendung des Arseniks als U ngeziefermittel bietet den N aehtheil, dass der 
Arsenik seine Giftigkeit fUr eine im voraus nieht zu bestimmende lange Zeit bewahrt und 
deshalb gefahrlieh werden kann, wenn man langst daranf vergessen hat, dass einmal Gift 
gelegt. worden ist. Wenn es daher angangig ist, soUte man an Stelle des Arseniks lieber 
Phosphor anwenden. 

Miusepillen. 
I. 

Rp. Arsenici pulv. 10,0 
Farinae Tritici 20,0 
Sirupi communis 10,0 
Malachltgriin 0,5 
Glycerini q. s. 

Battengift. 

I. 
Rp. Arsenici pulv. 5,0 

Micae panis domestici ply. 25,0 
Sirupi communis q. s. 
lI1alachitgriin 0,3. 

fiant pilulae 200. Jede Pille enthiilt 0,05 gArsa
nik. 

Man bereite cine weiche Paste, streiche diese auf 
Brotscheibchen oder auf Holz und lege diese in 
die G!lnge der Ratten. 

II. 
Rp. Arsenici pulv. 10,0 II. 

Farinae Tritici 15,0 Rp. Arsenici pulv. 5,0 
Fruct. Anisi pulv. 7,5 Malachitgriin 0,5 
Sirupi communis 10,0 Farinae Tritici 50,0 
Malachitgriin 0,3 Adipis suilli assati 50,0 
Glycerini q. s. Olei Anisi gtt. 1. 

fiant pilulae 200. Jede Pille enthlUt 0,05 g Arsenik Wie I zu gebrauchen. 

Pate arsenicale pour Ia destruction des ani· 
maux nulslbles (Gall.). 

Rp. Farinae Tritici 
Adipis aa 1000,0 
Acidi arsenicosi 100,0 
Fuliginis 10,0 
Olei Anisi 1,0. 

Fructus Frumenti venenatus. Glftkorn. Giftweizen etc. Getreidefriiehte, wie 
Gersten-, Roggen-, Weizen-, Haferkorner, 1000 Th., iibergiesst man in einem kupfernen 
Kessel mit einer lauwarmen Losung von 20 Th. Arsenigsaure und 20 Th. Pottasehe in 
333 Th. Wasser. Diese Losung wird in derselben Weise, wie die Solutio Fowleri (S.394) 
dargestellt. An einem lauwarmen Orte unter bisweiligem Umriihren liisst man die Auf
saugung der Giftlosung dureh die Getreidefrueht vor sieh gehen. N aeh Verlauf von 
30-40 Stunden breitet man die Getreidefrueht auf einem leinenen Tuehe aus und lasst sie 
in der Sonne oder an einem lauwarmen, abgesehlossenen Orte troeken werden, worauf sie 
mit einer alkoholisehen Malaehitgriin-Lllsung zu farben ist. 

Behufs Anwendung des Giftkornes gegen Feldmause werden zunaehst auf einer Feld
mark alle Mausellleher zugetreten und den darauffolgenden Tag in jedes neu entstandene 
Mauseloeh mittelst eines Loffels mit ca. 20 em langem Stiele soviel, wie ein gehiiufter Thee
lllffel betragt, mllgliehst tief eingetragen und das Loch dann dureh Zutreten oder Ver
sehiitten mit Erde gesehlossen. Naeh 5-8 Tagen wird dieselbe Procedur bei allen sich 
wieder eingefundenen Mauselllehern vorgenommen. 

In manehen Gegenden gebrauehen die Landleute zur Tilgung der Lause auf Haus
thieren (Rindern, Pferden, Ziegen) eine verdiinnte Arseniklosung, deren Anwendung jedoeh 
von einigen Regierungen untersagt ist. 

Lotio contra pedlcnlos. LotIo contra pediculos X plex. 

LliusewBsser. 10faches Lllusewasser. 
Rp. Arsenic! albi 10,0 

Rp. Arsenici a1bi 1,0 Natrii carbonici 50,0 
Natrii carbonici crystallisati 5,0 Aquae destillatae 50,0 
Aquae destillatae 3,0 Solve; solutioni adde 

Solve; solutioni adde Infusi Quassiae concentratissimi 1950,0 
Aquae communis 1500,0 Acidi carbolici 12,5 
Iufusi Quassiae Iigni 500,0 Spiritus Vini 50,0. 
Acidi carbolici gtt. 30. S. Gift ttt. Zum Gebrauche mit del' 9-lOfachen 

S. Lltusewasser. Gift. ttt Menge Wasser zu verdiinnen. 

Anwendttng. Die Anwendung des Arseniks als Arzneimittel ist gegenwartig nur 
norh eine seltene. Bei innerer Medikation wird meist die FOwLER'sebe L1lsung- verordnet. 
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Aeusserlich dient Arsenik als Aetzmittel bei Krebs, Lupus, phagedanischen Ge
schwiiren und wird mit Morphium und Kreosot kombinirt zur Zerstorung der Zahnpulpa 
N ervtOdten) angewendet. Infolge von Resorption konnen auch bei ausserlicher Anwendung 

Intoxikationen eintreten. Innerlich giebt man Arsenik zur Belebung des Stoffwechsels 
bei verschiedenen Hautkrankheiten, namentlich Psoriasis, ferner gegen schwere intermit
tirende Fieber, gegen welche Chinin erfolglos war. Die grosste Einzelgabe ist = 0,005 g, 
die grosste Tagesgabe ist 0,02 g. Dariiber hinausgehende Gaben werden zwar als "peri
culosa" angesehen, doch konnen nach eingetretener Gewohnung unter Umstanden noch sehr 
yiel hohere Gaben ohne Schaden vertragen werden. 

Bei Thieren wird noch viel Arsenik angewendet. Aeusserlich in Form von 
Salben gegen sehr verschiedene Schaden, in Abkochungen zum Vertreiben des Ungeziefers 
bei den Hausthieren; doch ist diese Anwendung recht gefahrlich und von einigen Regie
rungen untersagt. Innerlich giebt man es namentlich Pferden (zu 0,1-0,2 g taglich), 
welche dadurch wohlaussehend und glattfellig werden. - Die Verwendung als Gift gegen 
Ratten und Mause hat seit Einfiihrung des Phosphors zu gleichem Zwecke wesentlich ab
genommen. 

Technisch findet der Arsenik Verwendung zur Fabrikation der Arsensaure, des 
Schweinfurtergriins, in der Glasfabrikation zur Entfarbung der Glasfliisse, hier und da noch 
zum Ausstopfen von Thierbalgen, in der Hutmacherei beim Schwarzfarben der Hiite. Eine 
Losung von Arsenik in Glycerin dient als Mordant (Beize) in der Kattundruckerei, eine 
Losung in Salzsaure zum Graubeizen von Messing (bei lVIikroskopen etc.) 

Als Gegengift bei Arsenvergiftungen wirkt, solauge das Gift noch nicht resorbirt 
ist, frisch gefalltes Eisenhydroxyd, wie es in dem Antidotum Arsenici (Fuchsii) ent
halten ist, am sichersten. Friiher benutzte man das Ferrum hydricum in Aqua, ferner 
Kalkwasser und gebrannte Magnesia. Alle diese Basen wirken dadurch antidotisch, dass 
sie mit arseniger Saure unlosliche Salze (Arsenite) bilden, welche spater durch die Magen
pumpe, oder Brech- oder Abfiihrmittel aus dem Organismus entfernt werden. 

Antidotum Arsenici (Fuchsii). Ais Antidot gegen arsenige Saure werden 
von den einzelnen Pharmakopoen verschiedene Mischungen vorgeschrieben. 

Antidotum Arsenici albi (Austr.). Magnesium hydroxydatum in aqua. 
}Iagnesiumoxyd 75,0, heisses Wasser 500,0. 1m Bedarfsfalle durch Schiitteln in ver
schlossener Flasche herzustellen. Darf mit Essigsaure nicht aufbrausen. 

Antidotum Arsenici. A. Hel v.: Liquoris Ferri sulfurici oxydati (1,43 spec. Gew.) 16,0, 
Aquae 45, wird unter Ausschluss von Warme gemischt mit einer Anreibung von Magnesiae 
ustae 3,0, Aquae 36,0. Auf Verordnung jedesmal frisch zu bereiten. B. Erganzb. Li
quoris Ferri sulfurici oxydati (Spec. Gew. = 1,43) 100,0, Aquae 250,0, wird unter Aus
achluss von Erwarmung gemischt mit einer Anreibung von Magnesiae ustae 15,0, Aquae 
200,0. Auf Verordnung jedesmal frisch zu bereiten. 

Arsenic Antidote (U-St.). Ferri oxydum hydratnm cum Magnesia (U-St.). Li
quoris Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,32) 50 ccm, Aquae 100,0. Ferner Magnesiae 
ustae 10,0 g angerieben mit Aquae 500,0. Beide Fliissigkeiten sind in gut verschlossenen 
Gefassen vorrltthig zu halten. 1m Bedarfsfalle sind beide zu mischen und gut durrhzu
schiitteln. 

Aqua Tofana, das Giftpraparat der beriichtigten Grafin TOFA in Neapel solI cine 
Arseniklosung gewesen sein. N ach anderen eine Bleizuckerlosung oder ein Canthariden
praparat. N och andere glauben, dass es ein bei Gegenwart von Arsenik entstandenes Pro
dukt der Fleischfaulniss gewesen ist. 

FRANCESCO's Tonicum. Nach einem komplicirten Verfahren (Pharm. Ztg. 1895. 
458) dargestellt; enthiilt in 100 ccm = Ferri citrico-ammoniati 18,0 g Mangani citrico·am
moniati 1,4 g,Acidi arsenicosi 0,4 g, Strychnini puri 0,14 g, Brucini 0,06 g. 

RATHJEN's Anstrichfarbe fUr SchitfsbOden. Zinnober 15,0, Zinkkarbonat 10,0 g, 
Harz 20,0, Kreide 15,0, Arsenik 10,0, Trockenfirniss 10,0, Petroleum 8,0, Bleiacetat 2,0, 
Mennige 10,0. 

Arsenikseife zum Ausstopfen der Thiere. 1. Arsenik 320,0, Kaliumkarbonat (ge
gliiht) 120,0, Wasser 320,0 werden bis zur Auflosung erhitzt. Dann fiigt man Marseiller 
Seife kleingeschnitten 320,0 hinzu und nachdem diese aufgelost, setzt man hinzu: gepul
verten Aetzkalk 40,0, Kampherpulver 10,0 g. Dient zum Bereiben der Innenseite der 
Thierbiilge, auch als Zusatz zur Ausstopfmasse. 

II. Natriumarsenit 100,0, Wasser, heisses 325,0, Seifen}ulver 65,0, Weisser Bolus 465 g, 
doppelter Kampherspiritus 45,0 g. Bereitung wie vorher. 
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Pasten zum Todten des Zahn-Nerven. I. Aeidi arsenieosi, Coeaini hydroehloriei 
iiii 1,0, Mentholi 0,25, Glyeerini q. s. 

II. ABBOTS Pasta. Aeidi arsemeosi, Morphii aeetiei aa, Kreosoti q. s. 
Antiehloros. Pillen gegen Chlorose: Ferri sulfuriei, Kalii earboniei, Chinini sulfu

riei, Seminis Stryehni aa 5,0 g, Aeidi arsenieosi 0,2 g, fiant pHulae 100. 
Candelae antlasthmaticae SARRADIN. 

Cones antiasthmatiqnes. 
Rp. Acidi arsenicosi 

Opii ali 2,0 
Fructus Phellaudrii 4,0 
Herbae Belladonnae 
Herbae Hyoscyami 
Herbao Stramonii 
Benzoes ali 20, 
Kalii nitrici 40,0 
Tragacanthae 4,0. 

FUr 20 Kerzchen. Ein Kerzchen wird im Zimmer 
des Asthmakranken angezUndet nud zum Vel'
glimmen gebracht. AI. Ersatz del' Arsenik
Cigaretten. 

C1garetae arsenicatae BOUDIN. 
Cigarettes de Dioscoride. 
Rp. Acidi arsenicosi 0.1 

Natrii nitrici 0,2 
Aquae destillat .. e 15,0. 

Man trankt mit del' LOsung [200 []em] Filmr
papier. Nach dem Trocknan schneidet man es 
in 10 Streifen nnd formt aus diesen 10 Cigaretten, 
von denen jede 0,01 g Arselligsaure en thalt. 

Glycerinnm Acldl arsenicosi. 
Rp. Acidi arsenicosi 0,5 

Glycerini 100,0 

Granula Acidi arsenicosi. 
Granules d'acide arsen,eux. (Galt) 

Granules dc Dioscoride. 
Rp. Acidi arsenicosi 0,1 

Sacchari Lactis 4,0 
Gummi arabici 1,0 
Mellis depurati q. s. 

FUr 100 Granules, von denen jedes 0,001 g Arsenig
siiure enthillt. 

Guttae autiprosopalglcae ROMBERG. 
Rp. Liquoris Kalii IU'senicosi 5,0 

Spiritus diluti 
Aquae destillatae ali 7,5 
Tincturae Opii simplicis 2,5. 

Dreimal tiiglich 12 Tropfen bei Gesich tsschmerz. 

Guttae antipsoriaticae ROMBERG. 
Rp. Liqnoris Kalii arsenicosi 5,0 

Aquae destillatae 10,0 
Dl'eimal taglich 8 Tropfen, allmillllich bis auf 

16 Tropfen zu steigen. Bei Schuppenflechte, 
Psoriasis. 

Injectio Natrii arsenicosi 
(MUnch. Vorschr.). 

Rp. Acidi arsenicosi 1,0 g 
Liquoris Natrii caus¥ci (4 Proc.) 5 ccm 
Aquae q. s. ad 100,0. 

In kleine Gliischen abzufiillen nnd zu sterilisiren. 

Liquor antipyreticus HARLESS. 
Liqnor Natrii arsenicosi. HARLESS. 

Rp. N atrii carbonici cryst. 
Acidi arsenicosi 
Aquae destillatae aa 0,1 

Solutioni adde 
Aquae Cinnamomi 3,0 
Aquae destillatae 10,0. 

Maximaldosis pro dosi 0,65 g = 10 Tropfen, pro 
die = 1,4 g = 25 Tropfen. 

Liquor arsenicalis V ALANGIN. 
VALANGIN'S solution of solvent mineral 

Rp. Acidi arsenicosi 0,1 
Acidi hydrochlolici (25"'0) 0,1 
Aquae destillatae 33,0 

Maximaldosis 20 Tropfen. 

Liquor. arsenicalis cum Ferro CASATE. 
Rp. Ferro-Kalii tal·tarici 

Liquoris Kalii arsenicosi aa 4,0 
Aquae 12,0. 

VOl' jeder Hauptmahlzeit 5-10 Tropfen in Wein; 
bei Bleichsucht. 

Liquor A.rsenlei bromati CLEMENS. 
Liquor Potassii Arseniatis et Bromidi 

(IIamb. Vorschr., Nat. form.) 
Rp. Acidi arsenicosi 

Kalii carbonici 
Aquae destillatae aa 1,0 

Solutioni adde 
Aquae q. s. ad 100,0 
Bromi 2,0. 

Zweimal tiiglich 2-5 Tropfen in Znckerwasser bei 
chronischen Hautkrankheiten, veralteter Syphilis. 

Liquor Arseuici hydrochlorlcus. (Brit.) 
Liquor Acidi arsenosi (U-St.). 

Rp. Acidi arsenicosi 1,0 
Acidi hydrochlorici (250/0) 18,5 
Aquae destillatae 20,0 

DUl'ch Erhitzen aufzulOsen und zuzusetzen 
Aquae destillatae q. s. ad 100,0. 

Pasta caustica DUPUYTREN. 
DUPUYTREN'S Aetzpasta. 

Rp. Acidi arsenicosi 0,5 
Hydrarg. chlorati mitis 2,0 
Gummi arabici 10,0 
Aquae destillatae q. s. 

nt fiat pasta mollis. 

Pilulae arsenicalis BOUCHARDAT (Gall.). 
Pilulae asia ticae fortiores 

(MUnch. Nosokom.). 
Rp. Acidi arsenicosi 0,5 

Piperis nigri 5,0 
Gummi arabici 1,0 

!iant pilulae 100. Jede Pille enthillt 0,005 g Ar
senigsaure. 

Pilulae aslaticae. (Ergauzb.) 
Arsenikpillen. 

Rp. Acidi arsenicosi 1,0 
Piperis nigri 20,0 
Radicis Liquiritiae 50,0 
Mucilaginis Gummi arabici q. B. 

fiant pilulae 1000. Jede pme enthUlt 0,001 g Ar
senigsaure. 

Pilulae Ferri arsenlcosi. (Form. Berol.) 
Rp. Ferri reducti 3,0 

Acidi arsenicosi 0,06 
Piperis nigri 
Radicis Liquiritiae aa 1,5 
lIIuciiag. Gummi arab. q. s. 

fiant pHulae 60. Jede Pille enthlilt 0,001 g Arsenig
saure. 

Diese Pillen haben wahrscheinlich infolge Bildung 
von ArsenwRsserstoff schon wiederholt Intoxi
kationen verursacht. 
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Pilulae arsenicales BARTON. 
Rp. Acidi arsenieosi 0,1 

Saponis medicati 2,0 
Opii pulverati 0,4 

fiant pilulae 40. Jede Pille enth1llt 0,0025 g Ar
senigsaure. Morgens und abends je 1 Pille bei 
Intermitten •. 

Piluloe arsenicalea HEBRA. 
Rp. Acidi arsenieosi 0,06 

Tragaeantbae 0,5 
Mucilag. Gummi arabici q. s. 

fiant pHlllae 12. 

Pllulae &rsenicales LEBERT. 
Rp. Chinmi slllfmici 2,0 

Acidi arsenieosi 0,03 
Extracti Valerianae q. s. 

fiant pillliae 30. Jede Pille enthit!t 0,001 g ArBenig
saure. 

Pllulae febrlfugae GREEN. 
Rp. Acidi arsenicosi 0,1 

Chinini sulfurici 4,0 
Conservae Rosae 2,0 

fiant pHulae 30. Jede Pille enthiUt 0,0033 g Ar
senigsanre. 

Pilulae Metallorum. (Nat. Form). 
PH. Metallor. AITKENS Tonic 

Rp. Chinini sulfurici .6,0 6,0 
Ferri reducti 6,0 4,0 
Strychnini puri 0,3 0,12 
Acidi arsenicosi 0,3 0,12. 

Aus jeder dieser Massen sind 100 Pillen zu formen. 
PHuia Metallorum enthiilt 0,003 g, AITKENS TOllic 
per Pine 0,0012 g Arsenigsiiure. 

Pulvla arsenicalis. DUBOIS (seu PATRIX). 
Pulvis escharoticus mitis. 
Rp. Acidi arsenieosi 1,0 

Cinnabaris 16,0 
Resinae Draconis 8,0. 

VOl' dem Gebrauch mit Wasser oder Gummischleim 
zu einen dUnnen Brei anriihren, welcher mittel. 
Pinsels auf das KrebsgeschwUr gestrichen wird. 

Poudre eacharotique arsenicale. (Gall.) 
(Formule du frere Come.) 

Rp. Acidi arsenicosi 1,0 
Cinnabaris 5,0 
Carbonis Spongiae 2,0. 

Mit Wasser anzuriihren wie vorher. 

Pubis arsenicalis COSMI (Ergiinzb.). 
COSMI'sches Pulver. 

Rp. Cinnabaris 30,0 
Carbonis animalis 2,0 
Sanguinis Dl'aconis 3,0 
Acidi arsenicosi 10,0. 

Mit Wasser oder Gummischleim anzurlihren wie 
die vorigen. 

Pulvis arsenicalis RUSSELOT. 
Rp. Addi arsenieosi 1,0 

Cinnabaris 
Sanguinis Draeonis aa 8,0. 

Wie die vorigen anzuwenden. 

Pulvis causticus ESMARCH. 
Rp. Acidi arsemcosi 1,0 

)'Iorphini sulfurici 1,0 
Hydrargyri chlorati mitis 8,0 
Gummi arabici 48,0. 

Pulvis febrifugus arsenicalis BOUDIN. 
Rp. Acidi arsenieosi 0,01 

Sacchari Lactis 2,0. 
Divide in partes 20. Jedes Pulver enthiilt 0,0005 g 

Arsenigsaure. 

Solutio arseniealis BOUDIN. 
Solute d'acidc arsenieux (Gall). 

Rp. Acidi arsenicosi 0,1 
Aquae destillatae 100,0. 

Die Dosis ist 10ma! grllsser wie bei del' Solutio 
Fowleri. 

Solutio arseuicalis DEVERGIE. 
Rp. Acidi arsenicosi 

Kalii carbonici aa 0,045 
Aquae destHlatac 100,0 
Spiritus IIIeIissae 3,0 
Tincturae Alkannae q. s. 

Dosis: 30-50-80 Tropfen. 

Solutio arseniealls ISNARD. 
Rp. Acidi arsenicosi 0,1 

Aquae destHlatae 1000,0. 

Spiritus arsenicatlls. 
Rp. Spiritus Vini (90 0/0) 1 Liter 

Acidi arsenioosi pulv. 1,0 
NaphtbaIini 2,5. 

Dient zum TOdten del' schiidIichen Insekten in 
Sammlnngen von Insekten. 

Uuguentum arsenicale COOPER. 
COOPER'S Aetzsalbe. 

Rp. Acidi arsenicosi 
Sulfuri. depurati iiii 1,5 
Unguenti cerei 25,0. 

Unguentum arsenlcate HELLMUND. 
Unguentum COSM!o 

Rp. Pulveris arsenicaIis Cosmi 1,5 
Unguenti nareotico-balsamici Hellmundi 12,0. 

Vet. Balneum zincico.arsenieale 
CLEMENT. 

Rp. Acidi arsenieosi 1000,0 
Zinci sulfurici 5000,0. 

In der 17-20fachen Menge kochendem Wasser 
gelilst zu Blldern fUr 100 Schafe (bei Raudo 
der Schafe. Ein lauwarmes Bad 5 Minuten). 

Vet. Guttae arsenicales pro cantbus. 
a) Deutsche Vorschrift. 

Rp. Liquoris Fowleri 10,0 
Aquae Cinnamomi 25,0. 

TilgIich 10-15 Tropfen bei chroniscbem Ekzem. 
b) EngJische Vorschrift. 

Rp. Solutionis Fowleri 4,0 
Sirupi Zingiberis 12,0 
Aquae 150,0. 

Dreimal tiiglich 1 Theelilffel. 

Vet. Ltnimentum arsenicale equorum. 
Rp. Acidi arsenicosi pulv. 2,0 

Extracti Aloes 10,0 
Acidi carbolici 10,0 
Spiritus Vini diluti 
Aquae commuuis aa 150,0. 

Ein Wergbausch wird tilglich mit dem Liniment 
durchfeuchte.t und in die EiterhOhle eingefiihrt 
(bei Strahlkrebs). 

Vet. Liquor arsenicatus caustieus equorulu. 
Babolner Krebstinctur. 

Rp. Acidi arsenicosi contusi 0,5 
Kali caustici fusi 5,0 
Aquae destillatae 5,0 

Man kocht bis zur Au!lilsung und fiigt hinzu 
Aloes pulveratae 7,5 

gelilst in 
Aquae destillatae 
Spiritus Vini diluti iiii 50,0 

D. S. Die Geschwiirsflftche tiiglich einmal zu be
streichen (bei Krebs, Hufkrebs, Feigwarzen). 
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Vet. Lotio antipsoriea TESSIER. 
Pondre pour la bain de TESSIER (Gall.). 

TESSIER'S Was-chmittcl gegen Raude der 
Schafe. 

Rp. Acidi arsenicosi 1000,0 (1 kg) 
Ferri sulfurici crudi 10000,0 (10 kg) 
Ferri oxydati fusci 400,0 
Radicis Gentianae 200,0 

S. Fiir circa 100 SchaIe. 
ZUlli Gehrauch wird das Pulver in die zwolffache 

Menge kochendes Wasser (in einem knpfernen 
Kessel) eingetragen und 10 Minuten gekocht. 
Soll die Fliissigkeit als lauwarmes Bad ange
wendet werden, so ist statt del' zw51ffachen die 
1Mache Menge Wasser zu nehmen. Ein Bad 
8011 5 Minuten dauern. Vergleiche ouch Balneum 
zincico-arsenicale. 

Vet. Pasts arsenieats 
gegen Hantwurm der Pferde. 

Rp. Acidi arsenicosi subtile pulverati 
Farinae secalis 
Aluminis pulverati 
Glycerini 
Aquae q. s. 

M. ut fiat pasta. 

aa 20,0 
10,0 

Vet. PHulae arseuicatae equorum. 
Rp. Acidi arsenicosi subtile pulv. 2~5 

Rhizomatis Calami 60,0 
Farinae secalinac 25,0 
Glycerini 20,0 
Aquae q. s. 

Fiant pilulae 10. Jede Pille enthillt 0,25 Acidi 
arsenicosi. 

D. S. Friih und abends ie eine Pille (bei den
selben IJeiden, welche nnter Pulvis arsenicatus 
erwiihnt sind). 

Vet. Pulvis arsenicatus equorum. 

Rp. Acidi arsenicosi pulverati 0,3 (dcg 3) 
Natrii carbonici dHapsi 3,0 
Seminis Foenn Graeei 
Stibii sulfurati nigri aa 25,0 

Dentur tales doses 10. 

S. Friih und abends ie ein Pulver auf das Futter 
(bei Kurzathmigkeit, Mangel an Frcsslust, :1\[ager
keit, Wurm, Flechten etc.). 

Vet. Pulvis antlhelmintieus equOl·urn. 

A. 
Rp. Acidi arsenicosi 2,0 

Hydrargyri chlorati mitis 4,0. 

Doses tales 2. Gegen Bandwurm del' Pfenlc. 

B. 
Rp. Acidi arsenicosi 2)0 

Aloes 20. 
Dos. tales 2. Gegen Spulwiirmer dcr Pferde (auch 

in Pillenform zu geben). 

Pulvis roborans eqnorulIl. 

A. 

Rp. Acidi arsenicosi 0,2 
Kalii bicarbonici 5,0 
Fructuum Carvi 10,0. 

Dos. tales 10. Fiir Pferde mit schlechter Ernah
rung Uiglich ie 1 Pulver. 

B. Englische Vorschrift. 
Rp. Acidi arscnicosi 0,6 

Cantharidum pul v. 0,6 
Ferri sulfurici sieci 8,0. 

Stlirkungspulver. Einmal taglich mit dem Futter 
zu geben. 

tt Liquor Kalii arsenicosi (Germ.). Kalium arsenicosum solutum (Relv.). 
Liquor Potassii arsenitis (U-St.). Solutio arsenicalis Fowleri (Austr.). Liquor 
arseuicalis (Brit.). Solute d' Arsenite de potasse (Gall.). Fowler'sche Losung. Dieses 
Praparat stellt nach allen genannten Pharmakopoen eine mit Rilfe von Alkali bereitete 
einproeentige Losung der arsenigen Saure dar. Aile Pharmakopoen schreiben vor: 1 g 
arsenige Saure und 1 g Kaliumkarbonat (nur U-St. schreibt dafiir 2 g Kaliumbikarbonat 
vorl mit Rilfe der erforderlichen :Menge Wasser in Losung zu bringen und die Losung 
zum Schluss auf 100 g bez. cern aufzufiillen. Dagegen weiehen die einzelnen Pharrna
kopoen ab in den aromatisehen Zusatzen. 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. IT-St. 

Acidi arsenicosi 1,Og 1,Og 1,Og 1.0g l,Og l,Og 
Kalii carbonici 1,0 " 1,0 " 1,0 " 1,0" 1,0" 
Kalii bicarbonici. 2,0 " 
Spiri tus Lavandulae 5,0 " 
Tincturae Lavandulae compo 3,0 ccm 3,Occm 
Spiritus. ..... 10,0" 10,0 " 
Spiritus Melissae compo . 3,0 " 5,0" 
Spiritus aromatici . . 5,0 » 
Aquae q. S. ad 100,0 " 100,0 ccm 100,0 " 100.0" 100,0 " 100,0 cern 

Die Darstellung erfolgt in der Weise, dass man in einem Probirglase 1 g der ge
pulverten arsenigen Saure mit 1 g Kaliumkarbonat (oder 2 g Kaliumbikarbonat) sowie 1 g 
(nicht mehr!) Wasser erhitzt, bis vollstandige Auflosung eingetreten ist, die Losung 
mit Wasser verdUnnt und, abgesehen von den ubrigen Zusatzen, mit Wasser auf 100 g bez. 
cern bringt. Wahrend sich unter diesen Umstanden der ganze Auflosungsvorgang binnen 
wenigen l\iinuten abspielt, kann er sich, wenn man von Anfang an viel Wasser anwendet, 
stundenlang hinziehen. 

Die Gehaltsbestimmung: Werden.j cern der Losung mit einer kalt bereiteten 
Losung von 1 g Natriumbikarbonat in 20 cern "Vasser sowie einigen Tropfen SUlrkelOsung' 
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vermischt, so miissen 10 ecm 1/10 Normal-Jodlosung entfarbt werden. Auf weiteren Zusatz 
von 0,1 eem del' JodlOsung (= 2 l'ropfen) muss Blaufarbung auftreten. Hieraus bereehnet 
sieh naeh S. 389, dass 100 eem del' FowLER'schen Losung 0,99-1,00 g arsenige Saure 
AS20 3 enthalten sollen. - Man beaehte, dass naeh langerer Zeit del' Aufbewahrung das 
Kaliumarsenit theilweise in Kaliumarseniat iibergeht, und dass alsdann die mitgetheilte 
maassanalytische Bestimmung' zu niedrige Werthe giebt. 

Anwendung. Die FowLER'sche Losung ist diejenige Form, in welcher die arsenige 
Saure am haufigsten verwendet wird. Hoehste Gaben: pro dosi 0,5 g, pro die 2,0 g 
(Austr. Germ. Helv.). 

III. tt Acidum arsenicicum (Erganzb.). Acide arsenique (Gall.). Arsensliure, 
krystallisirte. Arsenic acid. As04H3 + 1/2H20. Mol. Gew. = 151. 

Mit dem Namen "Arsensaure" wird sowohl das obige Hydrat als aueh das Arsen
pentoxyd AS20 5 bezeichnet, doeh haben das Erganzb. und die Gall. das Hydrat As04H3 + 
1/2H20 aufgenommen. 

Darstellung. Man iibergiesst in einer Retorte odeI' einem langhalsigen Kolben 
100 Th. arsenige Saure in erbsengrossen Stiieken mit 100 Th. Salpetersaure von 1,38 spec. 
Gew. und erwarmt langsam, bis Stiekstoffoxyde nieht mehr entweiehen. Die erhaltene 
Losung wird von den unverbrauchten Stiicken abgegossen und zur Trockne verdampft. 
Der Riiekstand wird in wenig Wasser gelOst und zur Trockne verdampft. Alsdann lOst 
man ihn nochmals in Wasser und priift die Losung auf arsenig'e Saure, indem man sie 
mit Natronlauge neutralisirt und mit Kaliumdichromat versetzt. Es darf keine Grun
farbung eintreten. 1st arsenige Saure nicht mehr zugegen, so dampft man die Lasung 
wiederholt mit Wasser ein (zur Verjagung del' Salpetersaure) und tl'ocknet sie entweder 
auf dem Wasserbade ein, oder man bringt sie zur Sirupkonsistenz und lasst sie in del' 
Kalte krystallisiren. 

Die kone. sirupdicke Lasung hat das spec. Gew. 2,5, die im Handel vorkommende 
sirupose Arsensaure hat das spec. Gew. 2,0. 

Eigenschaften. Aus der kone. Lasung scheidet sich die Arsensaure in Form l'hom
bischer Tafeln oder Prismen der :Fol'mel As04H3 + 1/2H20 ab. In der Regel abel' kommt 
sie als weisse kriimelige JI!Jasse oder als ein weisses grobes Pulver in den Handel, welche 
Wasser aus der Luft aufnehmen und zu sirupaser Saure zerfliessen. Sie schmilzt beim 
vorsichtigen Erhitzen im Probirrohre bei etwa 100 0 C. Bei starkerem Erhitzen (Roth
gluth) zerfallt sie in Sauerstoff und arsenige Saure, welche beide fiuchtig sind. Bei 
110 0 C. wird sie wasserfrei und hat daun die Zusammensetzung As04H3 • Leicht lOslich 
in Wasser, Alkohol, auch in Glycerin. Die wasserige Lasung besitzt metallisehen Ge
sehmack; sie entfarbt Kaliumpennanganat nicht. Sie wird von Schwefelwasserstoff nieht 
direkt gefallt. Sauert man sie aber mit Salzsaure an und erwarm t sie, so erzeugt Schwefel
wasserstoff allmahlich einen gelben Niederschlag, welcher je nach den eingehaltenen Be
dingungen aus Arsentrisulfid und Schwefel oder aus Arsenpentasuliid besteht. - Aus der 
neutralisirten Lasung fallt Silbernitrat rothbraunes Silberarseniat, Ag3As04 , welches so
wohl in Salpetersaure als auch in Ammoniak leicht !Oslich ist. Auf Kohle el'hitzt, ver
breitet die Arsensaure Knoblauchgel'uch; im MARSH'S chen Apparate fiihrt sie ebenso wie 
Arsenigsaure zur Bildung von Arsenwasserstoff. Sie ist eine dreibasische Saure; die 
Salze heissen Arsenia teo 

Mit Magnesia-Mixtur entsteht ein weisser krystallinischer Niedel'schlag von Ammo
nium-Magnesiumarseniat (arsensaure Ammoniak-Magnesia) AS04MgNH4 + H20. 1l10lybdan
saure erzeugt in Lasungen del' Arsensaure einen gelben Niederschlag, welche dem von Phos
phorsaure ahnlich ist. 

Die Arsensaure selbst wil'd therapeutisch nieht, dagegen werden einigu ihrer Salze 
therapentisch benutzt. Die SaUTe ist giftig und erzengt, im kone. Zustande auf die Hant 
gebracht, Brandblasen. 

Attfbewaht·ung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt, sehr vorsichtig unter den Arseni
kalien. 
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tt Ammonium arsenicicum. Arsenias alllmonicus. Amlllonarseniat. Arsen
saUl'e8 Ammon. AsOlNH4)s' Mol. Gew. = 193. Man stellt dieses Salz dadurch her, dass man 
kone. ArsensaurelOsung mit doppeltem Salmiakgeist iibersattigt, mit einem gleichen Volum 
Weingeist vermischt und das abgeschiedene Salz mehrere Tage hindurch an der Luft 
ohne Warmeanwendung trocken werden msst. Es bildet ein weisses, in Wasser leicht 
losliehes Salzpulver, welches in einem gut verschlossenen Glasgefasse in der Reihe der 
direkten Gifte aufzubewahren ist. Maximaldosis 0,008, maximale Gesammtdosis auf den 
Tag 0,02 g. Man hat es bei verschiedenen Hautleiden empfohlen. Sehr vorsichtig 
aufzubewahl'en. 

Uquor arsenicalls BIETT. 

Rp. Ammonii al'sellicici 0,2 
Aquae destillatae 100,0. 

Taglich 2-3 mal 10-15 Tropfen. 

Solutio arsenicalis BAZIN. 

Rp. Ammonii arsenieiei 0,05 
Aquae destillatae 300,0. 

Morgens und Abends einen EsslOffel, bis zu 4 Ess
WUel steigend. Bei Ekzema herpetieum. 

tt Chininum arsenicicum. Arsensallres Cbinin. Arseniate de Quinine. 
2 [C2oR2JN~02]' H3As04 + 8 H20. Mol. Gew. = 934. Zur Darstellung lOst man einerseits 8Th. 
ChininchlOThydmt in 200 Th. Wasser, andererseits 3,1 Th. Natriumarseniat (As04Na2H + 
7H20) in 100 Th. Wasser und vermiseht beide Losungen. Der entstandene Niederschlag 
wird abgesaugt und aUB siedendem Wasser umkrystallisirt. - Farblose, an warmer Luft 
verwitternde Prismen, in kaltem ",Vasser schwer, leicht in heissem Wasser lOslich. 
Die waBserige Losung giebt mit Silbernitrat rothbraunen, nach dem Versetzen mit Salz
~aUl'e und Erwarmen auf 80° C. mit Schwefelwasserstoff einen gelben Niederschlag. In 
der Losung des Salzes in Chlorwasser erzeugt Ammoniakfliissigkeit Griinfarbung (Thal
leioehin-Reaktion). Das Salz enthiilt 12,3 Proc. Arsensaure-Anhydrid As20o' Hochstgaben: 
pro dosi 0,02 g, pro die 0,05 g. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

tt Kalium arsenicicum. Arsenias kalicus. Kaliumarseniat. Sal arsenicale 
JlL-I.CQUER. AsH2K04• Mol. Gew. = 180. Es enthalt 63,6 Proc. Arsensaure AS20 5, welche 
55,5 Arsenig'same AS20 3 entsprechen. 

Bereitung. Gleiche Theile hOchstfein gepulverte Arsenigsaure und trockner ge
pulverter Kalisalpetcr werden in einem Hessischen Tiegel so lange erhitzt, als Dampfe 
damus hervortretcn (eine dunkle Rothgluth ist nicht zu iiberschreiten). Die erkaltete 
Schmelze wird in kochendem Wasser gelOst, die Losung, wenn sie nicht sauer reagiren 
sollte, mit Essigsaure sauer gemacht nnd dann zur Krystallisation gebracht, die letzte 
Jlrluttel'lauge aber verworfen. 

Eigenschaften. Ein farbloses, in vierseitigen Prismell krystallisirendes, an der 
Luft bestalldiges, in Wasser leicht lOsliches Salz, dessen Losung Lackmus rothet. Es ist 
sehr giftig und mit denselben Cautelen zu bewahren wie die Arsenigsaure. 

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften. }fan giebt es in Einzelgaben von 
0,003-0,005-0,006. Hochstgaben: pro dosi 0,007 g, pro die 0,02 g. 

tt Fliegenpapiel·. Loschpapier, welches roth gefarbt und mit elltsprechelldem Auf
druck versehell ist, wird mit folgender Losung getrankt: Kalii arsenicici 2,5 g, Sacchari 10,0, 
Aquae 100,0, Ananasather gtt. 5. 

Man beachte, dass dieses Papier nur gegen Giftschein abgegeben werden darf. 
KlIbkotb-Salz. Ais Ersatz del' Kuhkoth-Bader zum Befestigen von Beizen auf Ge

weben in del' Farberei dient das oben beschriebene Kaliumarselliat. 

tt Natrum arsenicicum. (Helv.). Natrlumarseniat. Arseniate de soude 
(Gall.). Sodii Arsenas (Brit.). AsHNa20 4 + 7 H20. Mol. Gew. = 312. Es enthalt 36,85 
Proc. Arsensaure AS20 5• 

Bereitung. Trocknes gepulvertes Natriumnitmt 100,0 und fein gepulverte Arsenig
saure 116,0 werden gut gemischt in einem Hessischen 'riegel so lange erhitzt, als Dampfe 
damus hel'VOl'gehen, eine dunkle Rothgluth ist jedoch nicht zu iiberschreiten. Die erkaltete 
Schmelze wird in ihrer 8fachen JI'[enge heissem destillirten Wasser gelOst, die Losung mit 
einer Losung von circa 150,0 krystallisirtem Natriul1lkarbonat bis zur alkalis chen Reaktion 
versetzt und bei 18 bis 25 0 C. zur Krystallisation gebracht, die letzte l\Iutterlauge aber 
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,erworfen. Wahrend der Krystallisation ist darauf zu achten, dass die Fliissigkeit stets 
alkalisch reagiere. Die ohne Anwendung von Warme getrockneten Krystalle miissen in 
einem gut verschlossenen Glasgefass aufbewahrt werden. 

Eigenschaften. Farblose, prismatische Krystalle von schwach alkalischer Reak
tion, lOslich in 3,6 Th. kaltem Wasser, auch in 55 Th. Weingeist. Das Natriumarseniat ist 
sehr giftig und wird mit derselben Vorsicht wie die Arsenigsaure aufbewahrt und be
handelt. Da das Natriumarseniat je nach der Temperatur wahrend des Krystallisationsaktes 
verschiedene Mengen Krystallwasser bindet, es ferner leicht verwittert, so ist die Be
stimmung seiner Dosis eine etwas unsiehere. Die Brit. hat das wasserfreie Salz aufge
nommen, welches durch Austrocknen der Krystalle bei 1500 C. erhalten wird. 

Anwendung. Das Natriumarseniat wird in denselben Krankheitsfallen angewendet 
wie die Arsenigsaure. Man giebt es zu 0,001-0,002-0,003 g. Ais Maximaldosis sind 
0,005 P"o dosi und 0,010 pro die (Helv.) anzunehmen. 

Cigaretae antiphthlsicae TROU8SEAU. 
Rp, :Natrii arsenicici 1,0 

Aquae destillatae 50,0. 
Man trankt damit Filtrirpapier (400 Oem) und 

fertigt nach dem Trocknen 20 Oigaretten, von 
denen jede 0,05 g Natriumarseniat enth;'lt. Der 
Patient nimmt taglieh 2-3 mal je 4-5 ZUge. 

Liqnor arsenicalis ad Inhalationes REVElL. 
Rp. Natrii arsenicici 0,01 

Aquae destillatae 1000,0. 
Bei syphilitisehen Aifektionen des Kehlkopfs und 

der Luftwege. 

Liquor arsenicalls PEARSON 
Natrium arsenicicum solutum (Relv.). 

Solute d'arseniate de soude (Gall.). 
Rp. Gall. Helv. 

Natrii arseniC'ici 1,0 1,0 
Aquae destillatae 600,0 500,0. 

Dosis maxima pro dosi 1,0, pro die 4,0. 

Uquor Natrii arsenlcici (Erganzb.). 
Rp. Acidi arseniciei (bei 100°0. getroeknet) 1,0 

Natrii carbonici cryst. 2,0 
Aquae q. s. ad. 100,0. 

Dosis maxima pro doei 0,5, pro die 1,0. 

Liquor Sodii arseuat.is (Brit.). 
Rp. RatrH arsenicici anhydrici 1,0 

(vel Natrii arsenieiei cryst. 1,68) 
Aquae destillatae q. s. ad 100,0. 

Mixtura arsenicalis DELIOUX. 
Rp. NatrH arsenicici 0,1 

Aquae destillatae 200,0. 
Mittags und Abends '/2 EsslOffe! als Prophylak

ticum gegen Furnnkeln. 

Pilnlae Natrii arseuicicl BIETT, DEYERGIE. 
Rp. Extraeti Conii 0,5 

Natrii arsenicici 0,05 
Radicis Althaeae 
Sirnpi AurantH florum a,a q. s. 

fiant pilulae 20. Dosis taglieh 2-5 StUck. 

Solutio arseuicalis antiasthmatica TROUSSEAU. 
Rp. N atrii arsenic,ci 0,05 

Aquae destillatae 100,0 
Tincturae Coeeionellae q. s. 

Je vor dem lIIittag- und Abendbrot 1 TheeHiffel. 

Sirupus Natrii arsenicici BOUCHUT. 
Rp. N atrii arsenicici 0,01 

Aquae dcstillatae 1,0 
Sirupi Sacchari 40,0 

Dosis: 1-3 Ess16ffel tiiglieh. 

tt Calcium arsenicicum. Kalkarseniat. Arsensaures Calcium. (ASOJ)2CSS' 
Mol. Gew. = 398. Wird bei Darstellung einiger kiinstlichen Mineralwassel' gebraucht. 

Darstellung. Trockene Al'sensallre wird in del' siebenfachen Menge 5procentiger 
Aetzammonfliissigkeit geHist, oder eine fliissige Al'sensaure mit Aetzammon im stark en 
Uebersehuss versetzt, die Fliissigkeit verdiinnt und mit einer verdiinnten Caleiumchlorirl
lOsung so lange versetzt, als dadurch eine Trlibung entsteht. Del' Niederschlag wird g'e
sammelt, ausgewasehen und im Wasserbade ausgetrocknet. Es ist ein zartes weisses 
Pulver, in Wasser kaum Hislich. 

tt Ferrum arsenicicum. Ferroarseniat. Arsensanres Eisenoxydul. Arseniate 
ferreux (Gall.). Ferri arsenas (Brit.). Die Gall. hat die Verbindung As04FeH = 196, 
die Brit. diejenige Fe3(As04)2 + 6H20. Mol. Gew. = 554 aufgenommen. 

Darstellung. A) Gall.: Man lOst einerseits 50 g krystallisirtes Natriumarseniat 
in 500 cem Wasser, andererseits 10 g krystallisirtes Ferrosulfat in 100 eem Wassel'. Beide 
Losungen werden vermischt, der entstehende Niederschlag wird ausgewaschen, l'asch ge
trocknet und in wohl zu verschliessende Gefasse gebracht. 

B) Brit. Man lOst 53,0 g wasserfreies oder 89,0 g kryst. Natriumarseniat in 
:200 cem heissem'Vasser, andererseits 41,5 g kryst. Ferrosulfat in 140 ccm heissem ·Wasser 
und mischt beide Fli.issigkeiten. Dann setzt man eine L6sung von 9 g Natriumbikarbonat ill 
200 cem 'Vasser hinzu und riihrt gut um. Del' Niedel'schlag wil'd auf einem Lcinentllche 
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gesammelt, ausgewaschen, abgepresst und bei einer 38 0 C. nicht iiberschreitenden Tem
peratur getrocknet. 

Eigcnscha{tcn. A) Gall.: Weisses, an der Luft griinlich werdendes, amorphes 
Pulver, in Wasser un16slich, in Ammoniak mit griiner Farbung lOslich. Loslich auch in 
Salzsaure; in dieser Losung entsteht durch Kalilauge ein weisser Niederschlag. 

B) Brit. Griinliches, amorphes Pulver ohne Geschmack, unloslich in Wasser, leicht 
loslich in Salzsaure. Diese Losung wird durch Ferricyankalium sofort gebHiut. 

Beide Praparate stellen Verbindungen der Arsensaure mit Eisenoxydul und Eisen
oxyd dar. Sie werden bei Lupus und Krebs in Gaben von 0,003-0,006-0,01 g taglich 
dreimal gegeben. Hochste Gaben: pro dosi 0,025, pro die 0,05 g. 

Pilulae anteczematicae VALERIUS. 

Rp. Ferri arscnicici 1,0 (1) 
Extracti Opii 0,5 
Extracti Chinae 10,0 

fiant pilulae 200. Jede Pille entMlt 0,05 g Eisen
arseniat. Mit zwei PHlenpro Tag anzufallgen und 
bis 12 Pillen allrnahlich zu steigen. (Das Ori
ginal giebt die doppelte Dosis Eisenarseniat an.) 

Pilulae Ferri arsenicici B,ETT. 

Rp. Ferri arsenicici 0,3 
Extracti Lupuli 10,0 
Sirupi Aurantii florum 
Radicis Althaeae aa q. s. 

fiant pilulae 100. Jede Pille cntMlt 0.003 g Eisen
arseniat. 'faglich 1 Pille, bis zu 8 Pillen steigend. 

Pilulae Ferri arsenicici HARDY. 
Ferri arsenicici 1,0 
Conservae Rosae q. s. 

fiant pilulae 100. 

Pilulae Ferri arsenicici VIGNARD. 
Rp. Ferri arsenicici 0,5 

Morphin! hydrochlorici 0,04 
Extracti Gentianae q. s. 

fiant pilulae 20. 'faglich 1-5 PIlIen bei Flechten, 
Hautjucken. (Das Original giebt die doppelte 
Dosis Eisenarseniat an.) 

Pilulae arsenlcales BAZIN. 
Rp. Ferri arsenicici 0,1 

Extracti Dulcamarae q. s. 
fiant pilulae 20. Mit 2 Pillen taglich anzufangen und 

bis zu 30 Pillen taglich zu steigen. Bei herpe
tischen Ausschliigen. 

IV. tt Arsenium jodatum (Erganzb.). Arsenjodid. Jodure d'arsenic. Arsenii 
Jodidum (Brit.). Arseni Jodidum (V-St.). AsJ3• Mol. Ge IV. = 456. 

Zur Darstellung werden 4,0 metallisches Arsen, so eben zu einem feinen PulveI 
zerrieben, mit 20,0 Jod unter Reiben innig gemischt, alsdann in ein GlaskOlbchen gegeben 
und bei gelinder Warme geschmolzen. Nach dem Erkalten iibergiesst man die Masse mit 
ca. 60,0 Schwefelkohlenstoff, macerirt 1-2 Tage, filtrirt im bedeckten Trichter durch 
Glaswolle und iiberlasst das Filtrat an einem dunklen Orte der freiwilligen Verdunstung. 

Glanzende, rothgelbe, krystallinische, neutrale Schiippchen von jodartigem Geruch, 
in 3,5 Th. Waeser oder in 10 Th. Weingeist, auch in Aether und Schwefelkohlenstoff 
loslich. Die wasserige Losung ist gelb gefarbt, neutral gegen Lackmus; nach langerem 
Stehen, rascher beim Erhitzen, ist in der wasserigen wie in der alkoholischen Lasung arse
nige Saure und Jodwasserstoff enthalten. Es lOse sich klar in Schwefelkohlenstoff und 
hinterlasse beim Gliihen keinen Riickstand. Sehr vorsich tig, vor Licht und Feuchtig
keit geschiitzt, aufzubewahren. Hochstgaben: pro dosi 0,01 g, pro die 0,06 g'. Es wird 
hauptsachlich zur Bereitung der DONOVAN'schen Losung verwendet. 

Hydrargyrum arseniato-jodatum. Joduretum Arsenii et Hydrargyri. Jo
dure d'arsenic et de mercure ist ein Gemisch aus gleichen Theilen Arsenium jodatum 
und Hydrargyrum bijodatum rubrum. 

Liquor Arsenii et Hydrargyri Jodidl. 
(Brit. U-St) 

Rp. Arsenii jodati 10,0 
Hydrargyri bijodati rubri 10,0 
Aquae destillatae q. s. ad 1 1. 

Durch Anreiben mit Wasser in L5sung zn bringen, 
zurn Schinss zu fiitriren. 

Pilulse Arsenii jodati GREEN. 
Rp. Arsenii jodati 0,2 

Extracti Conii 2,5 
fiant pilulae 35. Dreimal taglich 1 Pille bei Lepra, 

Psoriasis. 
Pilulae Ar.enii jodati THOMSON. 
Rp. Arsenii joda ti 0,5 

Extracti Conii 5,0 
finn t pilulae 100. 

U nguentum Arsenii jodati THOMSON. 

Rp. Arsenii jodati 0,1 
Adipis benzolnati 20,0. 

Einreibung bei verschiedenen chronischen und 
syphilitischen HautausschHigen. 

Solutio Donovau. 

Liqueur de Donovan (nach BOUCIIARDAT). 

Rp. Arsenii jodati 0,1 
Hydrargyri bijodati rubri 0,2 
KaJii jodati 2,0 
Aquae destillatae 60,0. 

Von 5 bis zu 100 Tropfen steigend mit Wasser 
verdiinnt 2-3mal tiiglfch bei chronis chen und 
syphilitischen Hautausschlagen. 
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Solutio Donovan 
(von HERBA abgeitndert). 

Rp. Acidi arsenicosi 1,25 
Hydrargyri depnrati 3,25 
Jodi 2,5. 

Mit etwas Spiritus feilll'eiben, dann schiitteln mit 

Acidi hydrojodici (10 0/0) 10,0 
Aquae destillatae 570,0 

fiat solutio. Dosis: 4 Tropfen, tiiglich urn 2 Tropfen 
steigend bis zu 80 Tropfen, dann wird in gleichem 
Maasse die Dosis vermindert und auf 4 Tropfen 
znrUckgegangen. 

Potu. Donovan 
(nach BOUCHARDAT). 

Rp. Solutionis Donovan 5,0 
Aquae destillatae 100,0 
Simpi Zingiberis 20,0. 

Taglich drei bis vier Essloffe!. 

V. tt Stibium arsenicicum. Arseniate d'antimoine. Alltimonarselliat (4Sb20a+ 
AS20~), ein weisses, in Wasser und Weingeist unHisliches Pulver. 

Bereitung. 10,0 Brechweinstein werden in 80,0 kochend heissem Wasser ge
Hist und mit einer Losung der Arsensaure in destillhtem Wasser allmahlich versetzt, 
solange dadurch ein Niederschlag entsteht. Dann erhitzt man das Ganze bis zum Auf
kochen, bringt den Niederschlag auf ein g'enasstes Filter und wascht hier solange mit 
Wasser aus, bis das Abtropfende durch ammoniakalische ~IagnesiumsalzHisung nicht mchr 
getriibt wird. Dann wird der Niederschlag in gelinder Warme getrocknet. Ausbeute ca. 
7,5 (HAGER). Nach CHAPSAL soil man Antimonchlorid16sung mit einer koneentril'ten Natrium
arseniatlosung fallen etc. 

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften. 
Anwendung. Das Antimonarseniat ist bei Neurosen und Hautkrankheiten, be

sonders aber bei Herzkrankheiten, auch bei Asthma und Lungenemphysem warm empfohlen 
worden. Dosis 0,001-0,002-0,003 zwei- bis dreimal des 'l'ages. Hochstgaben: pro dosi 
= 0,003 g, pro die 0,01 g. Bei heftigen Anfallen steigt man selbst bis zu einel' Gesammt
dosis von 0,02 g. Alkalische Speisen und Getranke miissen wahrend des Gebrauehs ge
mieden werden. 

Granules antimolliaux DE PAPILLAUD sind kandirte 0,1 schwere Pillen oder Gra
niile (1 Flacon mit 100 Graniilen kostet 5 Francs), welche nach DORVAULT Antimonjodiir 
zur Basis hahen, aber nach BLASER ausAntimonarseniat 0,0005, Tragant 0,01 und rothgefarhtem 
Zucker 0,04 auf eine Graniile zusammengesetzt sind. 

VI. tt Arsenium sulfuratum citrinum. Arsenium llavum seu citrinum. Auri
pigmentum. Operment. Rauschgelb. Gelbes Schwefelarsen. Arsentrisulfid. Sul
fure jaune d'arsenic (Gall.). Yellow arsenic. A~Sa. Mol. Gew. = 246. 

Man hat von dieser Verbindung drei verschiedene Sorten zu unterscheiden: 1) das 
natiirlich (in Persien und Japan) vorkommende Auripigment, welches frei von arseniger 
Saure und daher ungiftig ist. 2) Das kiinstlich dargestcllte Auripigment des Handels, 
welches durch Zusammenllchmelzen von 6 Th. metallischem Arsen mit 4 Th. Schwefel oder 
Sublimation von 4 Th. Arsenigsaul'eanhydrid mit 3 Th. Schwefel el'halten wird und bis
weilen e r h e b Ii c h e lI1:engen von Arsenigsaureanhydrid enthalt, daher von sehr wechselnder 
Giftigkeit ist. 3) Das medicinale Auripigment, des sen Darstellung hier angegeben ist. 

Darstellung. Man last 100 Th. Arsenigsaureanhydrid in einer Mischung von 
300Th. Salzsaure (1,17 spec. Gew.) und 900Th. Wasser, sattigt die Lasung mit Schwefel
wasserstoff und Iasst die Fliissigkeit in verkorkter Flasche einen Tag hindurch stehen. 
Nach dieser Zeit muss sie noch deutlich nach Schwefelwasserstoff riechen, andernfalls ware 
das Einleiten von Schwefelwasserstoff zu wiederholen. Man filtrirt ab, waseht den Nieder
schlag mit kaltem Wasser aus, bis das ablaufende Wasser nicht mehr sauer l'eagirt, sowie 
beim Verdampfen auf Platinblech keinen Riickstand mehr hinterIasst und trocknet auf 
porosen Unterlagen bei 60-700 C. 

Ein zartes, gelbes, amorphes Pulver, un!Oslich in Wasser und in Salzsaure, !Oslieh 
in atzenden und in kohlensauren Alkalien, auch in Schwefelalkalien. An der Luft erhitzt, 
verbrennt es zu Schwefeldioxyd und zu Arsenigsaureanhydrid. Zieht man es mit siedendem 
Wasser aus, so darf das mit Salzsaure augesauerte Filtrat durch Schwefelwasserstoffwassel' 
weder gelb gefarbt noch gelb gefallt werden. 

tt Auripigmentllm technicllm. Bildet entweder gelbe bezw. orangegelbe glan
zende, specifisch schwere, feste Stiicke mit muschligem Bruch hezw. von blattrigcr Struktur, 
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spec. Gew. 3,46, oder ein gelbes, mehr oder weniger mattes Pulver, welches, wie schon 
bemerkt, oft mehrere Procente Arsenigsaureanhydrid enthalt. Diese Sorte darf nur zu tech
nischen Zwecken verwendet werden. 

AUfbewahrung. Sehr vorsichtig, in der Reihe der Arsenikalien. 
Anwendung. Das reine Schwefelarsen gilt bei innerlicher Darreichung als un

giftig, indessen diirfte diese Angabe einer naheren Priifung wohl kaum Stand halten, da 
wohl zu erwarten ist, dass es im alkalis chen Darmsaft nicht ganz unlOslich sein wird. 
Innerlich wird es kaum angewendet, abgesehen davon, dass Arsenikesser es regelmassig 
zu sich nehmen, die aber alsdann natiirlich die Handelssorten wahlen. Aeusserlich dient 
es als Aetzmittel bei Krebs, bei sehr unreinen Schankergeschwiiren, bei purulenter Kon
jUllktivitis, endlich als Depilatorium bei Hautkrankheiten. 

Rhusma Turcarum. Man mischt 1 Th. Auripigment mit 5 Th. gepulvertem Aetz
kalk und bewahrt die Mischung in einem gut zu verschliessenden Gefasse auf. Zum Ge
brauche riihrt man 3 Th. dieses Pulvers mit 2 Th. heissem Wasser an. Ob die Mischung 
brauchbar ist, wird wie folgt gepriift: Man bestreicht damit eine Federfahne; nach einer 
halben Stunde muss sich der Federbart leicht ablosen lassen. Cosmetisches Enthaarungsmittel! 

Orientalisches Extract von W. KRAUSS in Koln, Enthaarungsmittel. 27 Proc. 
Aetzkalk, 13 Proc. Schwefelarsen, 60 Proc. Weizenstarke. 30 g = 1,50 Mk. [Unters. Amt 
Breslau.] 

Depilatorium DBLCROIX. 

Rp. Calcal1ae ustae 30,0 
GUIDmi arabici 60,0 
Auripigmenti 4,0. 

Depilatorium PLENCK. 

Pasta epilatoria PLEXCK. 

Rp. Auripigmenti 5,0 
Calcariae ustae 50,0 
Amyli Tritici 30,0. 

Die Miscbung wird mit Wasser zu einem Brei 
angerUhrt nnd diesel' anf die zu enthaarenden 
Slellen messerriickendick aufgetragen. Sobald 
die Schicht zu trocknen beginnt, wird sie mit 
einem glatten Holzspachtel entfernt. 

Liquor LANFRANC. 

Mixture catheretique (Gall.). 
Collyre de LANFRANC. 

Rp. 1. Aloes 5,0 
2. Myrrhae 5,0 
3. Aeruginis 10,0 
4. Auripigmenti 15,0 
5. Aquae Rosae 380,0 
6. Vini albi 1000,0. 

~Ian reibt 1-4 im Morser fein, reibt sie mit 6 an, 
fiigt 5 hinzu und bewahrt in verschiossener 
Flasche auf. Vor dem Gebrauch umzuschUttein ! 
Zum Bestreichen des inneren Augenlides bei 
Ophthalmia purulenta, auch zum Verbinden von 
Schankern und syphilitischen GeschwUren. 

tt Arsenium sulfuratum rubrum. Arsenicum rubrum. Realgar. Sulfure 
rouge d'arsenic. Red orpiment. AszSz• Mol. Gew. = 214. Sandarach Arsen· Rubin. 
Kommt natiirlich vor und wird kiinstlich dargestellt durch Zusammenschmelzen von 15 Th. 
metallischen Arsen mit 6,5 Th. Schwefel oder durch Sublimation eines Gemisches von 2 Th. 
Arsenigsiiureanhydrid mit 1 Th. Schwefel, in den Hiitten durch Sublimation von Arsenkie.., 
mit Schwefelkies. 

Das natiirliche rothe Schwefelarsen stellt rubinrothe monokline Prismen vom spec. 
Gew. 3,54 dar, das kiinstlich erzeugte dunkelrothe, an den Kanten durchscheinende 
glasige Massen. In 'Vasser unlOslich, Hislich in Kaliumsulfid, Natriumsulfid und Ammo
niumsnlfid. An der Luft erhitzt, verbrennt es zu Schwefeldioxyd und Arsenigsaureanhydrid. 
'Vird therapentisch nicht, wohl aber in der Technik verwendet, z. B. als Malerfarbe, in 
der Farberei zur Reduktion des Indigo, zu Weissfeuer, ferner in der Weissgerberei (sog. 
"Salbe" der Gerber) zum Enthaaren der Felle. 

Weissfeuer. Rhusma Iler Gerber. 
Rp. Kalii nitrici 50,0 Rp. Realgar 1 

Sulfuris depuruti 15,0 Calcariae ustae 8. 
Realgar 4,0 Mit Wasser zu einem Brei zu Hischen. Wird in 
(vel Auripigmenli 4,3). einem Holzfass angerUhrt. 

Analytisc/tes. Die Schwefelverbindungen des Arsens werden durch nascirenden 
Wasserstoff aus saurer Quelle (Zink + Sanre) nicht in Arsenwasserstoff iibergefiihrt. 
Dagegen gelingt diese Ueberfiihrung durch 'Vasserstoff aus alkali scher Quelle. Man kann 
also Arsensul:fide in Arsenwasserstoff Uberfilhren, wenn man sie in Natron- oder Kalilauge 
auflost und Zink oder Aluminium anf diese Losung einwirken las st. Bei Anwendnng von 
Zink ist die Wasserstoffentwickelung eine sehr sparliche. Will man den Arsengehalt deT 
Arsensulfide im gewohnlichen MARsH'schen Apparate nachweisen, so muss man rlie 8ul:fidr 
zuvor oxydiren. S. S. 406. 
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Das in den Arsensulfiden enthaltene Arsen Hisst sich auch leicht im einfachen Gliih
rohr durch Bildung eines Arsenspiegels nachweisen: Zu diesem Zwecke mischt man 1 Th. 
trockenes Arsensulfid mit 1 Th. Kaliumcyanid und 3 Th. wasserfreiem Natriumkarbonat. 
Diese Mischung bringt man in den untersten, geschlossenen Theil eines schwer schmelz
baren Glasrohres von der FOl"m, welche Fig. 109 wiedergiebt. Man wischt zunachst den 
nicht gefiillten Theil des Rohres sorgfal-
tig mit Filtrirpapier aus, erhitzt alsdann 
das Gemisch vorsichtig nUT soweit, dass C 

jede Spur von Feuchtigkeit ausg·etrieben 

b 
Fig. 109. 

wird und wischt nun das Rohr mit Filtrirpapier wieder trocken. Hierauf erhitzt man das Ge
misch bis zum Schmelzen und erhalt es einige Zeit bei Rothgluth. Das vorhandene Schwefel
arsen wird nunmehr zu metallischem Arsen reduzirt, welches sich als glanzender Spiegel in 
dem weiteren Theile des Glasrohres absetzt. Dieser Nachweis lasst sich noch empfindlicher 
machen, wenn man den Reduktionsvorgang nach FRESENIUS und BABo in einem langsameu 
Strome von Kohlensaure vor sich gehen lasst. 

VII. tt Acidum kakodylicum. Kakodylsiiure. Dimethylarsensiiure. As (CHa)2 
02H. Mol. Gew. = 138. 

Erhitzt man trockenes Kaliumacetat mit gleichen Theilen Arsenigsaureanhydrid, so 
erhalt man ein in Wasser ziemlich unlOsliches, bei 170 0 C. siedendes Oel von ausserordent
lich widerlichem Geruche (CADET'sc)J.e Fliissigkeit), das wenig Kakodyl As2(CHa)4 und viel 
Kakodyloxyd As2(CHa)40 enthalt. Wird dieses Gemisch mit Quecksilberoxyd behandelt, so 
werden beide Verbindungen zu Kakodylsaure As(CHa)202H oxydirt. 

Geruchlose, schiefrhombische Saulen, in Wasser sehr leicht lOslich. Wird durch 
phosphorige Saure zu Kakodyloxyd reducirt, welches durch den Gernch erkennbar ist. Ein
basische Saure. Die Salze sind in Wasser lOslich und meist amorph. 

tt Natrium kakodylicum. Kakodylsaures Natrium As(CHa)202Na=160. 
Amorphes, weisses, in Wasser lOsliches Pulver. 

Die Kakodylsaure, welche rund 54 Proc. metallisches Arsen enthalt, wurde in der 
letzten Zeit als Arsenprapamt bei hartnackigen Hautkrankheiten empfohlen, ohne dass die 
Versuche als abgeschlossen gelten konnen. Dass sie giftig ist, unterliegt keinem Zweifel, 
doch ist sie anscheinend weniger giftig als die arsenige Saure und die Arsensaure. DANLOS 
gab die Saure und ihr Natriumsalz in Tagesgaben von 0,25 g innerlich und von 0,1 g 
snbkutan mit Erfolg bei Psoriasis. 

Rp. Acidi kakody liei 2,5 
Olei Menthae pip. gtt. 2 

I Sirupi Aurantii corticis 
Sirupi Saechari ail 20,0 
Aquae destillatae 60,0 

Taglich 4 KaffeelOffel = 0,5 g der Kakodylsaure. 
DANLOS gab bis zu 6 Kaffec16ffel. Bei Pso-
riasis. 

Rp. Natrii kakodylici 1,0 
Aquae destillatae 15,0. 

Dreim.l taglich 15-20 Tropfen, 

Rp. Natrii kakodylici 1,0 
Aquae destillatae 10,0. 

Zur subkutanen Injektion ' /2-'/, Prav.zspritze. 

Toxikologischer Nachweis, Bestimmung. Arsenik ist wegen seiner viel
fachen .A.nwendung in der Technik, wegen seiner relativen Geschmacklosigkeit, der leichten 
Anwendbarkeit und der sicheren Wirkung auch heute noch dasjenige Gift, welches am 
haufigsten zu Giftmorden angewendet wird. Ausserdem ist auf das Vorkommen von Arsen 
in vielen Gebrauchsgegenstanden etc. Riicksicht zu nehmen. 

Man unterscheidet eine chronische und eine akute Arsenvergiftung. Die erstere, 
welche durch langer andauernde Zufiihrung kleinster Arsenmengen zustande kommt, kann 
hier iibergan<Yen werden. Die aku te Vergiftnng wird durch Einfiihrung toxischer Dosen 
veranlasst. Ihre Symptome sind folgende: Schmerzen im Verdauungskanal, Erbrechen, 
Durchfall blutiger oder reiswasserahnlicher Massen, cyanotische Verfarbung und Gedunsen
sein des Gesichtes, Kalte der Haut, Krampfe in Handen und Wad en , beschleunigter Puis, 
Athemnoth, Albuminurie, Hamaturie, auch Urinverhaltung. Der Tod erfolgt nach einigen 
Stunden unter Konvulsionen, das Bewusstsein kann in den letzten Stadien aufgehoben, 
aber auch erhalten sein. Das ganze Bild iihnelt demjenigen der Cholera nost.ras. 

Welche Dosen von .A.rsenik und Arsenverbindungen fur Menschen letal sind, ist 
schwer zu sagen. Es sind Falle bekannt, in denen relativ kleine Mengen rasch zum Tode 

Handb. d. ph.rill. Praxis. I. 26 
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fiihrten, andere, in denen nach Genuss grosser Mengen (in Breslau ging vor zwei J ahren 
ein Fall in Genesung iiber, in welchem ein Mann 250 g Schweinfurtergriin genom men 
hatte) Wiederherstellung eintrat. Thatsachlich liegen die Verhaltnisse so: Wenn ein Mensch 
eine gewisse Menge eines Arsenpraparates einnimmt, also z. B. 0,09 g weissen Arsenik/) 
so tritt zunachst eine Intoxikation ein. Ob diese in Gene sung iibergeht oder zum Tode 
fiihrt, hangt von Umstanden (voller Magen, leerer Magen, Resorptionsverhaltnisse, indi
viduelle Disposition) ab, welche niemand vorher beurtheilen kann. Es ware u. E. durch
aus falsch, eine Gabe von 0,09 gals nicht tiidtlich zu bezeichnen. Diese Eriirterung ist 
wichtig, weil sehr haufig VOl' Gericht die Frage gestellt wird, ob eine bestimmte Gabe als 
tiidtlich anzusehen ist oder nicht. 

Trotzdem ist der Sachverstandige natiirlich gezwungen, die mittleren tiidtlichen 
Gaben kennen zu lernen. Als solche werden angesehen: 0,1 g Arsenigsaure-Anhydrid, 1,0 g 
technisches Schwefelarsen, 2,0 g Schweinfurtergriin. 

Untersuchung von Leichentheilen. Besteht del' Verdacht einer Vergiftung durch 
Arsenik, so kann unter Umstanden schon die aussere Besichtigung del' Organtheile werth
volle Fingerzeige geben. Die Magenschleimhaut ist in del' Regel geriithet, die event. dabei 
befindliche blutige Fliissigkeit ist hellroth gefarbt. Faulnissgeruch ist in geringerem Maasse 
als bei nicht mit Arsenik Vergifteten vorhanden. Man breitet den Magen auf einer sauberen 
Porcellanschale so aus, dass die Schleimhaut oben liegt und untersucht, ob auf del' Schleim
haut etwa weisse Partikel aufsitzen, wobei man namentlich auch die Falten der Schleimhaut zu 
priifen hat. Sind solche verdachtige Partikel vorhanden, so werden sie auf einem Uhrglase 
gesammelt. Ebenso sieht man zu, ob sich etwa aus dem fiiissigen Theile specifisch schwere 
weisse oder gelbliche Kiirnchen zu Boden gesetzt haben. Solche Partikel waren nach dem 
Abspiilen sogleich durch Erhitzen mit Kahle im Gliihrohre nach S. 388 und durch Auf
liisen in Salzsaure und Einleiten von Schwefelwasserstoff zu priifen. Tiiuschungen kiinnen 
erfolgen durch erstarrte Fettkiigelchen, durch Gries und ahnliche Bestandtheile der Nah
rung. - Das Blut ist nach Arsenvergiftungen dunkelkirschroth und halt sich iiber die nor
male Zeit hinaus ohne erheblichen Faulnissgeruch. 

Hat die Vorbesichtigung Arsenik in Substanz auffinden lassen, so sucht man diesen 
mit der Pincette oder durch Sedimentiren zu sammeln. (In einem FaIle wurden 2.'1 g 
Arsenik mit der Pincette aus einem Mageninhalt isolirt.) Man bestimmt alsdann das Ge
wicht und steUt den Procentgehalt einer Durchschnittsprobe entweder gewichtsanalytisch 
oder maassanalytisch fest. Die von der Hauptmenge des Arseniks befreiten Organtheile -
oder, wenn sich Arsenik mechanisch nicht auslesen liess, die urspriinglichen Organtheile -
werden nun weiter verarbeitet. Man sucht zunachst eine leicht zu behandelnde Liisung, 
die sag. "Giftliisung" herzustellen. Das kann nach verschiedenen Verfahren geschehen, 
von denen im Folgenden die zuverlassigste Methode angegeben werden soIl. Bemerkt solI 
schon hier werden, dass alle bei den folgenden Operationen zu gebrauchenden Reagentien 
und Gefasse bez. Apparate absolut frei von Arsen sein miissen, worauf wir noch zuriick
kommen werden. 

Herstellung del' Giftliisung. 1st das Untersuchungsobjekt eine diinne Fliissig
keit, so macht man sie, wenn sie sauer reagiren soUte, mit N atriumkarbonat s c h wac h 
alkalisch und dampft sie auf dem Wasserbade zur Sirupkonsistenz ein. Konsistentere Ob
jekte werden mit einer starken Scheere zerklcinert. Dann bringt man den sirupiisen Ab
dampfriickstand oder die zerkleinerten Massen in Mengen von 150-200 g (falls soviel 
Material iiberhaupt vorhanden ist) in eincn Kolben von etwa 1 1 Fassungsraum, iibergiesst 
sie in diesem mit etwa 3- 500 ccm absolut arsenfreier Salzsaure (s. S. 57) so dass ein 
diinner Brei entsteht und erwarmt den Kolben auf dem Wasserbade. Wenn derlnhalt lau
warm geworden ist, giebt man von Zeit zu Zeit klein e Mengen chlorsauren Kalis (jedesmal 
etwa 0,5 g) unter Umschiitteln dazu. Dies setzt man solange fort, bis die Organtheile bis 
auf geringe Riickstande in Liisung iibergegangen sind. Bei Magen und Darm ist dies in 
verhlHtnissmassig kurzer Zeit geschehen, bei Lunge, Leber, Herz dauert es etwas lang'er, 
beim Gehirn muss man darauf verzichten, eine volIstandige Liisung zu erzielen, weil die 
Cholesterinfette sehr schwer zu spalten sind. Hier muss man sich damit begniigen, durch 
die geschilderte Behandlung alIes Liisliche in Liisung gebracht zu haben. Wenn also die 
Organtheile der Hauptsache nach in Liisung gegangen sind, lasst man erkalten, filtrirt als
dann durch ein genassies Filter und wascht mit heissem Wasser nacho Man erhalt bei Magen, 
Darm und Gehirn ein hellgelbes, bei Lunge und Leber, itberhaupt blutreichen Organen, 
ein etwas dunkleres Filtrat, wenn man richtig operirt hatte. (1m FaIle man in Schalen 
arbeitet und zu weit eindampfen lasst, fallen die Filtrate stets sehr dunkel aus.) 

1) Das von mir gewahlte Beispiel ist aus dem Leben gegriffen. Es handelte sich 
darum, ob 0,09 g Arsenik als tiidtliche Gabe anzusehen seien. Zwei medicinische Sach
verstandige verneinten sie, weil in der Litteratur die tiidtliche Gabe zu 0,1 g angegeben 
sei, ich selbst erklarte die Gabe aus den oben erwahnten Griinden fiir tiidtlich. B. FISCHER. 
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Dieses Filtrat wird alsdann in einer Schale aus echtem Porcellan auf dem Wasser
bade in der Weise erhitzt, dass man von Zeit zu Zeit das verdampfte Wasser wiedel' er
setzt. Dieses Erhitzen hat namlich den Zweck, das noch vorhandene Ohlor zu beseitigen 
und einen Theil der im Ueberschuss vorhandenen Salzsaure zu verjagen. Da aber aus 
konc. salzsaurer Liisung Arsenigsaureanhydrid in Form von Arsentrichlorid verfliichtigt 
wird, so ist der gelegentliche Ersatz des verdampften 'Vassers unabweislich. 1st alIes 
Ohlor mit Sicherheit entfernt und der griissere Theil der Salzsaure verjagt, so lasst man 
nunmehr die Fliissigkeit erkalten und fiillt sie bis zu cinem bestimmten Volumen, z. B. 
500 ccm, auf. 

Von dieser Liisung benutzt man zunachst einen aliquoten Theil, z. B. 50 ccm, urn 
die Anwesenheit oder Abwesenheit von Arsen qua Ii t a ti v festzustellen. Diese Feststellung 
wird im MARsH'schen Apparate ausgefiihrt. Ergiebt sich hierbei die Anwesenheit von 
Arsen, so wird dasselbe spater in dem vorhandenen Reste der Giftliisung quantitativ bo
stimmt. 

Der MARsH'sche Apparat. Wenn man die Absicht hat, Arsen im MARsH'sohen 
Apparat nachzuweisen, so solI man darauf verzichten, Kombinationen (sog. kleine MARsH'sche 
Apparat) zu benutzen, welche als nicht ordnungsmassig bezeichnet werden miissen. Zum 
Nachweis grosser Arsenmengen bedarf man des MARSH's chen Apparates iiberhaupt nicht 
und sob aId man in mangelhaften Apparaten arbeitet, kiinnen leicht auch nicht ganz kleine 
Mengen Arsen sich dem Nachweise entziehen. Zur ordnungsmassigen Ausfiihrung des 
Versuches bedarf man 

1) Arsenfreie Schwefelsaure oder Salzsaure. Ueber die Darstellung der 
letzteren s. S. 57. 

Fig. 11 0. 
2) Arsenfreies Zink, welches unter der Bezeichnung "Zink, absolut 

arsenfrei zur forensischen Analyse" von MERCK, SCHUCHARDT, KAHL-
BAUM und anderen Firmen jederzeit zu erhalten ist. (Iuerscblli lt 

3) Schwer schmelzbares Glasrohr von nebenstehendem Kaliber, "Jenenser jne~ (;(Oil -
ro hn:_ zlim 

Glas" oder "Kavalier-Glas". Dasselbe muss 6-10stiindiges Erhitzen aushalten, ) !AI<,,, ' cbe ll 
ohne zusammenzufallen und ohne durch das Erhitzen eine dunkle Farbung an- Appnrnt 
zunehmen, was bei vielen Glassorten leider eintritt. 

Der Apparat selbst besteht aus dem Zersetzungsgefass A, welches mit einem doppelt
durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen ist. Die eine Bohrung enthalt das bis zum 
Boden des Gefasses reichende Trichterrohr, die andere das Gasabzugsrohr, welches 
an das Ohlorcalciumrohr B angeschlossen ist. Mit dem letzteren ist wiederum das Gliih-

o /, r 

Fi~. 111. Het.luktionsrohr 'ZUlli )1 \u ... 1I ·s<"lI('n .\ppnrnt 

rohr C verbunden, welches die durch beistehende Figur 111 verdeutlichte Form hat. 
Das Ohlorcalciumrohr ist mit linsengrossen Stiicken granulirten oder geschmolzenen Oal
ciumcblorids gefullt. Man unterlasse es, wie fruher vorgeschlagen worden ist, einige Stiicke 
Kalihydrat vorzuschlagen, weil hierdurch g e ri n g e Arsenmengen dem Nachweis entgehcn 
kiinnen. 

Bli nder Versuch. Urn die Reinheit del' Reagentien zu priifen wird ein blinder 
Versuch angestellt. Man nimmt soviel Zink, dass dasselbe sowohl fiir den blinden als 
auch fiir den entscheidenden Versuch ausreicht, also z. B. 150 g, bringt dieses in ein Por
cellanschiUchen und wascht es nacheinander mit .A..ether, Alkohol und Wasser ab, dann 
beizt man es mit etwas koncentrirter arsenfreier Salzsaure ab, bringt es In den Zersetzungs
kolben A und lasst durch das Trichterrohr zunachst etwas destillirtes Wasser, sowie 
etwas Salzsaure zufliessen. Die Wasserstoffentwickelung 1) beginnt alsbald und man iiber-

1) Bei Anwendung von rein em Zink und reiner Salzsaure ist die Wasserstoffent
wickelung haufig trage. Dieselbe durch Einfliessenlassen VOIl etwas Platinchlorid zu be
schleunigen, empfiehlt sich nicht, weil man alsdann Spuren Arsen iibersehen kann. Besser 
schon ist es, das Zink ausserhalb des Apparates durch Uebergiessen mit verdiinnter Platin
chloridliisung zu platiniren und nach dem Abwaschen in den Apparat zu bringen. Ver
fahrt man abel', wie es hier angegeben (Entfetten durch .A..ether und Vorbeizen mit konc. 
Salzsaure), so ist dje Entwickelung fiir gewiihnlich hinreichend lebhaft. 

26* 
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lasst nun den Apparat etwa 1/2 Stunde sich selbst, damit aIle Luft aus dem Apparate aus
getrieben wird. Nach 1/2 Stunde pruft man das austretende Gas (durch Ueberstulpen eines 
trockenen Probircylinders uber den ausgezogenen Schnabel und Entzunden des in dem 
Probirrohre angesammelten Gases), ob es noch erheblich lufthaItig ist. Verlliuft die Ver
brennung rubig, obne heftige Explosion, so steUt man eine Flamme unter eine n i c h t v e r
jungte Stelle a, b oder c der Figur des Gluhrobres und erhitzt dieses zum Gluhen. In 
vielen Abbildungen wird das Verfabren so dargestellt, dass man gerade die verjungten 
Stellen erhitzen soll. Das ist naturlich falscb, denn die verjungten Stellen sind grade dazu 
da, dass sie von der umgebenden Luft abgekuhlt werden, sodass sich die Arsenspiegel an 
diesen Stellen absetzen konnen. Ausserdem ist man gar nicbt in der Lage, eine solche 
verjungte Stelle stundenlang zu erbitzen, obne dass das Glas an dieser Stelle zusammen
faUt. Man erhitzt also das Glubrobr mit einer kraftigen Bunsenfiamme zu dunkler Rotb
gluth und sorgt durcb gelegentliches N acbgiessen von Salzsaure dafiir, dass eine hinreichend 
lebhafte bez. deutliche Wasserstoffentwickelung im Gange bleibt. Hat sicb im Gliibrohr 
dicht hinter der Erhitzungsstelle nach 6 stundigem Gluhen ein dunkler Beschlag nicht ab
gesetzt, so sind Zink und Salzsaure arsenfrei und man kann zum cntscbeidenden Versuche 
ubergeben. Hat sich aber ein dunkler Bescblag gebildet, so muss man der Ursacbe des
selben nacbgeben. Zunachst Iasst man das Glubrobr erkaIten, dann scbneidet man das 
Robr dicht vor dem Bescblage ab, erwarmt eine kleine Ecke des Robres da, wo der Be
scblag sitzt, in einer kleinen Flamme und pruft den Gerucb. Tritt deutlicber Gerucb nach 

Knoblauch auf, so bestebt der Beschlag 
aus Arsen. Man muss alsdann der Quelle 
des Arsens nacbgeben und feststellen, 
wober letzteres stammt, ob aus dem Zink, 
der Salzsaure oder aus dem Glase des 
Apparates, indem man neue Salzsaure 
darstellt, eine andere Sorte Zink und 
einen neuen Apparat verwendet. Tritt 
Knoblauchgeruch nicht auf, so muss der 
Bescblag (welcber Z. B. von verkohlter 
organischer Substanz berriibren kann) in 
der noch anzugebenden Weise (s. Arsen
spiegel), Z. B. durch Scbwefelwasser
stoff, Auflosen in Salpetersaure etc. 
weiter gepriift werden. Wir nehmen 

Fig. 112. indessen an, dass nacb 6 stundigem Er-
hitzen des Gluhrohres ein Beschlag nicht 

aufgetreten ist, dass also die angewendeten Reagentien arsenfrei sind. 
In diesem Falle giesst man die Flussigkeit von dem Zink ab, spuIt dieses mit 

Wasser nach und bringt friscbe Salzsaure und etwas Wasser binzu. Wenn alle Luft 
aus dem Apparat verdrangt ist, erhitzt man das Gluhrohr zum Gluben, giebt alsdann 
von der auf S. 402 erwabnten Giftlosung, von welcher in unserem Beispiel eine Menge 
von 500 ccm zur Verfugung steht, in kleinen Antbeilen 50 cern in den Apparat -
wabrend das Glubrohr zur dunklen Rothgluth erhitzt ist - und sorgt durch gelegent
liches N acbgiessen von Salzsaure dafur, dass die Wasserstoffentwickelung nicht ins 
Stocken kommt. Man unterhalt nun das Gluhen und die Wasserstoffentwickelung weiter 
und beobachtet den Apparat von Zeit zu Zeit. 1st Arsen in einigermaassen betrachtlicben 
Mengen (z. B. ein bis mebrere Milligramm) in den angewendeten 50 ccm Flussigkeit vor
banden, so erscheint nach kurzer Zeit (10-30 Minuten) binter der Glubstelle in dem ver
jiingten Tbeile des Robres ein dunkler, gIanzender Beschlag (Arsenspiegel). Wenn derselbe 
einige Starke erlangt bat, so kann man eine andere Stelle des Gliibrohres vor einer zweiten 
Verjungung erhitzen und so einen zweiten Spiegel erzeugen. Erscbeint es wunschenswerth, 
so kann man das gebraucbte Glubrobr gegen ein neues auswecbseln und einen dritten und 
vierten Spiegel erzeugen. 

Glaubt man eine genugende Anzabl von Arsenspiegeln erzeugt zu baben, so entferut 
man die Flamme von dem Glubrobr und entziindet das austretende Gas. Sind einiger
maassen erbeblicbe Mengen von Arson zugegen, so ist die Wasserstofffiamme "fablblau" 
gefarbt. Driickt man die Flamme mit einem kalten Porcellangegenstande nieder, so ent
steht auf dies em ein dunkler, metallgIanzender Fleck. Man erzeugt so in dem Hoblraume 
eines Porcellanscbalcbens eine Anzabl solcher ~Arsenfiecken". 

Schliesslieb wendet man den Schnabel des Glubrohres nach unten und leitet das 
austretende Wasserstoffgas in stark verdiiIl)1te Silbernitratlosung. (Fig. 113.) Bei Anwesen
heit von Arsen entsteht in dieser eineschwarze Ausscheidung von metallischem Silber. 
Filtrirt man nacb Beendigung des Versucbes von dieser ab und neutralisirt das Filtrat 
vorsichtig mit stark verdunntem Ammoniak, so erfolgt Ausscbeidung von gelbcm 
Silberarsenit. 
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Um bei Anwesenheit geringer Arsen
mengen mit Sicherheit Arsenspiegel zu erhalten, 
muss man 1) fiir eine hinreichend starke aber 
nicht aHzu lebhafte Wasserstoffentwickelung 
sorgen. 2) Das Gasgemisch muss, bevor es 
zum Gliihen erhitzt wird , vollig getrocknet 
werden. 3) Die zu priifende Losung muss 
frei sein von Chlor, Chlorsaure, Salpetersaure, 
Quecksilberverbindungen und anderen oxy
direnden Agentien. 4) Durch die Bildung von 
Arsenflccken lassen sich nur verhaltnissmassig 
grosse, durch die Bildung von Arsenspiegeln 
aber noch sehr kleine Mengen Arsen (z. B. 
1/1O-1/~0 mg) sicher nachweisen. 

Unterscheidung der Arsenflecken 
und -Spiegel von Antimonflecken und 
- Spiegeln. Der Nachweis des Arsens mit 
Hilfe des Verfahrens von MARSH wird da
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durch komplicirt, dass auch Antimonverbindungen, wenn sie dem gleichen Verfahren 
unterworfen werden, ahnliche Flecken und Spiegel geben; indessen ist es gliicklicherweise 
moglich, beide von einander zu unterscheiden. 

Arsen. 
1) Die Flecken sind dunkelbraun, metall

glanzend, ja spiegelnd; beim Erhitzen ver
breiten sie Knoblauchgeruch (letzteresausserst 
wichtig!). 

2) Die Flecken und Spiegel werden durch 
eine Losung von unterchlorigsaurem N a
trium 1) alsbald gelost. 

3) Werden die Spiegel im Wasserstoff
strome erhitzt, so lasst sich das Arsen leicht 
von einer Stelle zur anderen treiben. 

4) 1m Sauerstoff- oder Luftstrome er
hitzt, verbrennen sie zu Arsenigsaure-An
hydrid, welches sich an den kalteren Theilen 
des Rohres in Krystallen (Oktaeder s. S. 387) 
absetzt, bez. als deutlich sichtbarer weisser, 
specifisch schwerer Rauch entweicht. 

5) Leitet man iiber die Spiegel unter 
schwachem Erwarmen Schwefelwasserstoff
gas, so werden sie in gelbes Arsentrisulfid 
verwandelt, welches in Salzsaure unloslich ist. 

6) Lost man die Flecken oder Spiegel 
in Salpetersaure, dampft die Losung bis fast 
zur Trockne, bringt einen Tropfen Silber
nitratlosung hinzu und blast behufs N eutra
lisation etwas Ammoniakdampf auf, so wird 
ein gelber oder rothlicher N iederschlag aus
geschieden. 

Antimon. 
1) Die Flecken sind matt (sammetartig), 

von schwarzer Fa.rbe. An dem der Erhit
zungssteHe zugewendeten Rande der Spiegel 
lassen sich Kiigelchen wahrnehmen. 

2) Die Flecken und Spiegel werden durch 
eine Losung von unterchlorigsaurem Natrium 1) 
nicht verandert. 

3) Die Spiegel lassen sich bei weitem 
schwieriger verfliichtigen . 

4) Der Spiegel wird zu nicht leicht flii('h
tigem, amorphem Antimonoxyd oxydirt. 

5) Die Spiegel werden beim Ueberleiten 
von Schwefelwasserstoffgas unter schwaehem 
Erwarmen in rothes Antimontrisulfid ver
wandelt, welches beim starkel'en Erhitzen 
schwarz wird und in Salzsaure loslich ist. 

6) Lost man die Flecken oder Spiegel 
in Salpetersaure, dampft bis fast zur Trockne 
ein, fiigt nach dem Erkalten Silbernitrat 
zu und blast Ammoniakdampf auf, so ent
steht in der Kalte keine Farbung, in der 
Warme ein schwarzer Fleck, von metallischem 
Silber herriihrend. 

Sind aHe diese Reaktionen eingetreten, so kann kein Zweifel dariiber existiren, dass 
die vorliegenden Flecken oder Spiegel von Arsen herriihren. - l'Ifan schreitet alsdann zur 
quantitativen Bestimmung des Arsens und zwar benutzt man hierzu die in unserem Bei
spiele noch vorhandenen 450 ccm Giftlosung. Ob man die gesammte Menge oder nur 
einen Theil davon in Arbeit nimmt, hangt davon ab, ob viel oder wenig Arsen vorhanden 
ist, woriiber man sieh indessen aus dem raschen oder langsamen Auftreten der Spiegel 
bezw. aus deren Starke sehon ein ungefahres Urtheil gebildet haben kann. 

Bestimmung des Arsens. Wir erhitzen in unserem Beispiel den ganzen Rest 
der vorhandenen Giftlosung (450 ccm) auf dem Wasserbade bis auf etwa 800 C. und leiten 
nunmehr bis zum Erkalten (etwa 2-3 Stunden) einen Strom arsenfreien Schwefelwasser
stoffs durch die Losung. Hierauf erhitzt man die Fliissigkeit nochmals, leitet wiederum 

?) Die Losung des unterchlorigsauren Natriums darf weder freies Chlor noch freie 
unterchlorige Saure enthalten. Man steUt sie dar, indem man 1 Th. Chlorkalk mit 20 Th. 
Sodalosung (1 : 10) anreibt und die Fliissigkeit filtrirt. 
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bis zum Erkalten 2-3 Stun den Schwefelwasserstoffgas ein und setzt das Gefass, wohlver
stopft, 24 Stun den an einem warm en Orte zur Seite. Wahrend dieser Zeit setzt sich bei 
Leichenuntersuchungen unter allen Umstanden ein braunlicher Niederschlag ab, dem man 
es meist nicht ohne weiteres ansehen kann, ob er arsenhaltig ist oder nicht. Man filtrirt 
den :Niederschlag ab und wascht ihn mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser aus (leitet 
auch in das Filtrat nochmals Schwefelwasserstoff ein, urn sicher zu sein, dass auch all e s 
Arsen ausgefallt wird), bis er frei von Ohlor ist. Man bringt nun den Niederschlag 
sammt Filter in eine kleine (7-9 em Durchmesser) Porcellanschale und trocknet ihn zu
nachst im Wasserbade aus. Dann fiigt man tropfenweise rauchende chlorfreie Salpeter
saure hinzu, bis alles befeuchtet ist, dampft im Wasserbade zur Trockne, und wiederholt 
dieses Befeuchten und Abdampfen nochmals. Den Riickstand feuchtet man unter Bearbeitcn 
mit einem Glasstabe mit zuvor erwarmter Schwefelsaure gleichmassig an und erhitzt zu
nachst 2-3 Stunden im Wasserbade, zuletzt bei etwa 170-180 0 O. im Luftbade, bis die 
verkohlte Masse eine brockelige Beschaffenheit annimmt und eine kleine (dem Ganzen 
spater wieder zuzufilgende) Probe, mit ,Vasser vermischt, nach dem Absetzen eine farblose 
oder fast farblose Flilssigkeit liefert. Stellt der Riickstand nach dem Erhitzen auf 170 bis 
180 0 C. noch eine braunolige Fliissigkeit dar, so riihrt man einige Stiickchen reines Filtrir
papier darunter und setzt das Erhitzen fort, bis der gewiinschte Zustand erreicht ist. -
1st dieses der Fall, so erwarmt man den Riickstand mit einer Mischung von 1 Th. Salz
saure und 8 Th. Wasser im ¥iT asserbade, filtrirt und wascht mit he iss em , etwas Salzsaure 
enthaltendem Wasser aus. 

A. Als Schwefelarsen. Das Filtratll wird auf 80 0 O. erwarmt und hierauf 2 bis 
3 Stunden bis zum Erkalten mit arsenfreiem Schwefelwasserstoff gesattigt. Man erwarmt 
nochmals, behandelt wiederum mit Schwefelwasserstoff und Jasst im verschlossenen Gefasse 
24 Stun den lang an einem warm en Orte stehen. Man filtrirt hierauf durch ein gewohn
liches Filter und wascht mit Sehwefelwasscrstoffwasser aus. Den auf dem Filter befind
lichen gelben Niederschlag lost man in Ammoniumkarbonatlosung und wascht das Filter 
mit Ammoniumkarbonat enthaltendem Wasser aus. Das Filtrat wird mit Salzsaure stark 
angesauert, dann erwarmt man es auf 60 -700 O. und leitet noch etwa 15-20 Minuten 
arsenfreien Schwefelwasserstoff ein, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wascht mit 
Schwefelwasserstoffwasser aus und trocknet bei 100 0 O. [FRESENIUS.] Das gewogene 
As2Sa >< 0,80488 ist = Arsenigsaureanhydrid AS20 3• 

Die vorstehend mitgetheilte Methode bietet den V ortheil, dass man eine charak· 
teristische Arsenverbindung (das gelbe Arsentrisulfid) zur Wagung bringt, und dass dieses 
nach dem 'I'rocknen in schon gelbem Zustande erhaltcn wird, selbst wenn nur kleine 
Mengen aus gross en Mengen Organtheilen zu isoliren sind. 

B. Als Magnesiumpyro arseniat. Man iibergiesst das gefallte und noch feuchte 
Arsensulfid mit arsenfreier Salzsaure, erwarmt auf dem Wasserbade und setzt unter Um
schwenken Kaliumchlorat kornchenweise solange hinzu, bis das ATllensulfid gelost ist. Man 
verdiinnt alsdann mit etwas Wasser, erwarmt bis zur Verjagung des Ohlors, filtrirt und 
llisst erkalten, dann macht man mit Ammoniak ammoniakalisch, falIt unter Umriihren mit 
einem Ueberschuss Magnesiamixtur, setzt noch 1/3 yom Gesammtvolumen der Fliissigkeit 
an 10proc. Ammoniak hinzu und llisst 6-12 Stunden stehen. Dann filtrirt man den 
Niederschlag ab, wascht ihn bis zur Ohlorfreiheit mit 2,5proc. Ammoniak aus und trocknet. 
Schliesslich trennt man den Niedersrhlag moglichst yom Filter, befeuchtet dieses mit Am
moniumnitratlosung, trocknet und verbrennt das Filter in einem gewogenen ROsE'schen 
Tiegel. Hierauf bringt man den Niederschlag in den Tiegel und fiihrt ihn durch Gliihen 
im Sauerstoffstrome in Magnesiumpyroarseniat As20 7Mg2 uber. Das gewogene Magnesium
pyroarseniat >< 0.6387 ist = Arsenigsaureanhydrid AS20 3 • 

Die Herstellung der "Giftlosung" kann auch nach anderen Verfahren aus
gefiihrt werden. 1st z. B. die Menge der vorhandenen organischen Substanz nicht zu gross, 
so kann man die zerkleinerten Massen mit arsenfreier Salzsaure zu einem diinnen Brei an
riihren und unter Zusatz von 5-10 g arsenfreiem Ferrochlorid der Destillation unterwerfen. 
Diese Destillation erfolgt zweckmassig aus einer tubulirten Retorte, deren Hals schrag 
nach oben gerichtet und unter einem stumpfen Winkel mit einem LIEBIG'schen Kiihler 
verbunden ist. Man destillirt etwa l/a ab und erhalt, wenn die vorhandene Arsenmenge 
nicht zu gross ist, meist das gesammte Arsen in das Destillat. Sind die Arsenmengen sehr 
gross, so wird der Riickstand mit einer neuen Menge Salzsaure iibergossen und nach Zu
mgung von 3-5 g Ferrochlorid nochmals der Destillation unterworfen. Arsenige Saure, 
Arsensaure und deren Salze lassen sich so quantitativ als Arsentrichlorid in das Destillat 
iiberfiihren, wahrend die gleiche Ueberfilhrung der Sulfide des Arsens nicht moglich ist. 

1) Das Filtrat wiirde ubrigens aile III Betracht kommenden Metalle ausser Blei, 
Baryum und Strontium enthalten. 
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Nachweis und Besti'fn'fnttng des Arsens in Gebraltchsgegenstiinden. 
Hierfiir sind als Ausfiihrungsbestimmungen zu dem Gesetze iiber die Verwendung gesund
heitsschlidlicher Farben vom 5. Juli 1887 genaue Anweisungen von dem Reichskanzler 
unter den 10. April 1888 gegeben worden, welche im Pharm. Kalender 1889, Theil n und 
in irgend einem Buche, welches die Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln oder 
Gebrauchsgegenstanden behandelt, eingesehen werden konnen. 

Die Vorpriifung aller dieser Gegenstande erfolgt meist in der Weise, dass man die· 
selben mit warmer arsenfreier Salzsaure auszieht und den Auszug nach GUTZEIT priift. 

Arsen-Nacltweis nach GUTZEIT: Von der stark salzsauren, Arsen enthal
tenden Losung werden etwa 10 ccm in ein Probirrohr gebracht. Dann fiigt man ein 
Stiickchen arsenfreies Zink hinzu, schiebt in den leeren Theil des Glases einen ganz 
locker en Bausch reine 'Vatte, iiberdreht die Oeffnung des Rohres mit etwas Filtrirpapier 
und befeuchtet dieses mit einem Tropfen kon e. Silbernitratlosung 1 + 1 (nicht diinner!). 
1st Arsen zugegen, so farbt sich die befeuchtete Stelle nach einiger Zeit citronengelb. 
Wird der gelbe Fleck mit Wasser befeuchtet, so wird er schwarz. Tauschungen konnen 
dadurch entstehen, dass auch Phosphol'wasserstoff und Schwefelwasserstoff ahnliche Er
~cheinungen verursachen. Man betrachte deshalb die Probe nach GUTZEIT unter allen 
Umstanden lediglich als Vorprobe und fUhre den exakten Nachweis des Arsens stets nach 
MARSH aus. 

Priifung der Reagentien. Die Beschaffung und Priifung der Reagentien 
ist fUr den Arsen-Nachweis von grosser Bedeutung und sollte mit der grossten Peinlich
keit ausgefiihrt werden. 

1) Arsenfeies Zink ist gegenwartig leicht im Handel erhaltlich, nur muss man aus
driicklich "Zink absolut arsenfrei zur forensischen Analyse" bestelIen. Die Priifung erfolgt 
im MARsH'schen Apparate, indem man 100-150 g in der S.403 bei dem blinden Versuche 
geschilderten Weise anwendet. 

2) Arsenfreie Salzsaure bereitet man zweckmassig selbst. s. S. 57. Man halte 
nicht zu grosse Vorrathe, sondern fiihre die Selbstdarstellung etwa aIle Monate einmal aus; 
im Zweifelsfalle, oder wenn solche Untersuchungen nur selten vorkommen, bereite man 
die Saure stets kurz vor dem Verbrauch. Die Priifung erfolgt im MARSH'schenApparate: 
1/2-1 I Salzsaure wird nach Hinzufiigung einiger Kornchen chlorsauren Kalis und etwas 
Wasser, welches man von Zeit zu Zeit ersetzt, im Wasserbade eingedampft. Zum Riickstand 
fiigt man reine verdiinnte Schwefelsaure, erwarmt bis zur Verjagung der Salzsaure und 
bringt den Riickstand in den MARsH'schen Apparat. 

3) Arsenfreie Schwefelsaure ist im Randel zu haben, doch muss auch diese 
als "Schwefelsaure absolut arsenfrei zur forensischen Analyse" bestellt werden. Man priift 
sie in einer Verdiinnung 1 : 6 im MARsH'schen Apparate. 

4) Arsenfreies Kaliumchlorat wird aus dem reinsten Handelspraparate durch 
wiederholtes Umkrystallisiren aus Wasser erhaIten. Man priift es, indem man 5 g mit 
arsenfreier Salzsaure vollstandig versetzt und die chlorfreie Losung in den MARsH'schen 
Apparat bringt. 

5) Arsenfreier Schwefelwasserstoff. Man erhalt ihn direkt durch Zersetzen 
von Baryumsulfid oder Zinksulfid mit reiner Salzsaure. Baryum sulfuratum in bacillis und 
Zincum sulfuratum in bacillis zur Entwickelung arsenfreien Schwefelwasserstoffs fiir die 
forensische Analyse sind im Handel zu haben. Ferner kann man den durch Zersetzung 
von Schwefelarsen mit Salzsaure sich ergebenden arsenwasserstoffhaltigen Schwefelwasser
stoff in der S. 120 angege benen Weise reinigen. 

Artemisia. 
Gattung der Compositae-Anthemideae. 

I. Artemisia Absinthium L. Alsam. Wermuth. Wurmtod. Grabekraut. 
Heiligbitter. BItterer Beifuss. Kampferkraut. Magenkraut. Grande A.bsinthe. 
A.luyne. Common Wormwood. Heimath unsicher. Von Nordafrika und Siideuropa 
bis Kaschmir und Sibirien. Aus alten Kulturen vielfach verwildert. 
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Verwendung findet das bliihende Kraut Herba Absinthii (Germ. Helv. Austr.). 
Summitates Absinthii. Absinthe. Aluyne. Absinthium (D-St.). Wormwood. Feullle 
et sommite :O.eurie d' Absinthe (Gall.). 

Beschreibung. Bis 1,5 m hoch. Die unteren Blatter sind im Umriss dreieckig
eirundlich, doppelt, die oberen einfach gefiedert, dann dreizipfelig, endlich einfach-lan
zettlich. Die Fiedern sind breit, zungen- bis spatelformig. Oberseits griinlich, unterseits 
weissfilzig. Die charakteristischen Haare sind T-formig, auf einem wenigzelligen Stiel 
befestigt. 

Der Bliithenstand besteht aus rispig angeordneten Trauben. Die Bliithenkorbchen 
sind 3 mm gross, niekend, fast kuglig. Die Bliithen sind meist zwittrige Rohrenbliithen, 
wenig weibliche Randbliithen ohne Zunge. 

Die Pflanze enthalt reichlich Oeldrtlsen, deren Kopf meist aus 4 Zellen besteht und auf 
einem kurzen, scheibenformigen Fuss ruht. Geruch aromatisch, Gesehmack bitter aromatisch. 

Wirkung und Anwendung. In kleinen Dosen reizt das Kraut den Appetit an, in 
grossen erzeugt es Kopfschmerz und Schwindel. Das atherisehe Oel besitzt narkotische 
Eigenschaften, erzeugt Krampfe. Man wendet es zu Umschlagen an, bei Quetschungen etc., 
innerlich· als Anthelminticum, bei Intermittens, bei Bleichsucht, bei Dyspepsie. 1st Be
standtheil vieler bitterer Liqueure. Der gewohnheitsmassige Genuss derselben solI zu Epi
lepsie ftlhren. 

Bestandtheile. 1m frischen Kraut 0,2-0,4 Proe. griinblaues atherisches Oel 
vom spec. Gew. 0,92-0,95, es enthiilt Terpene und bei 203 0 C. siedendes Absinthol 
ClOH160. Ferner Absinthiin C20H2S04 + 1/2H20, von intensiv bitterem Geschmack. 
Asche etwa 7 Proe. Aus dem trocknen Kraut kann man 2,7 Proe. Salpeter gewinnen. 
Friiher baute man die Pflanze zur Potaschegewinnung, Sal Absinthii. 

Einsammlung. 1m Juli und August von der wild wachsenden oder von der an
gebauten Pflanze; letztere ist weniger bitter. 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trockenes. 
Die Verarbeitung des Krautes zu Pulver ist mit einem Verlust von etwa 12 Proc. verbunden. 

Auj1Jewahrung. Von den dicksten Stengeln befreit, geschnitten odeI' grob ge
pulvert - wie Rad. Angelicae. 

Aqua Tulneraria spirituosa (Er15anzb.). Wermuth, Lavendelbliithen, Pfefferminz
blatter, Rosmarinblatter, Rautenblatter, Salbeiblatter je 1 Th., verdiinnter Weingeist 20 Th., 
Wasser 50 Th. lasst man 48 Stunden stehen und destillirt dann 40 Th. abo Triibe, von 
kraftigem Geruche. 

Elixir amarllm (Germ.). Wermuthextrakt 2 Th., Pfefferminzalzucker, aromatische 
Tinktur, bittere Tinktur je 1 Th., Wasser 5 Th. wenig triibe. 

Extractum Absinthii. Wermuthextrakt. - Extrait d'absinthe. - Germ. 
Durch 24stiindiges Ausziehen von Wermuth (Sieb II) 2 Th. mit Weingeist 2 Th., Wasser 
8 Th., dann nochmals mit Weingeist 1 Th., Wasser 4 Th. und Eindampfen der Pressfliissig
keit zu bereiten. Dick, in Wasser triibe laslich. Ausbeute 30-33 Proc. Relvet. Man 
iibergiesst Wermuth (Sieb II) 1 Th. mit kochendem Wasser 8 Th., presst nach 24 Stunden, 
wiederholt dasselbe mit 4 Th. Wasser, dampft die Pressfliissigkeiten auf 2 Th. ein, mischt 
mit Weingeist 1 Th., filtrirt nach 48 Stunden und dampft zum dicken Extrakt ein. In 
Wasser fast klar lOslich. 

Oleum Absinthii infusum s. coctum. Fettes Wermuthal. (Erganzb.) Wer
muth, grob gepulvert, 4 Th. liisst man mit Weingeist 3 Th. befeuchtet einige Stunden stehen, 
erwiirmt dann mit Olivenal 40 Th. im Dampfbade, bis der Weingeist verfliichtigt ist, presst 
und filtrirt. Braungriines Oel. 

Species amarae (Relvet.). Bittere Krauter. Especes ameres. - Biberklee, 
Cardobenedikte, Pomeranzenschale, Tausendgiildenkraut, Wermuth, zu gleichen Theilen. 

Species amaricantes (Austr.). Species zum Bitterthee. Wermuthkraut, Tausend
giildenkraut, Orangenschalen je 100 Th.; Fieberkleeblatter, Kalmuswurzel, Enzianwurzel je 
50 Th.; Zimmtrinde 15 Th. - Rungar. hat ausserdem noch Cardobenedikte aufgenommen. 

Tinctura Absinthii (Germ. Relvet.). Wermuthtinktur; Rochustropfen. -
Teinture d'absinthe. - Aus mittelfein zerschnittenem Wermuth 1 Th., verdiinntem 
Weingeiste 5 Th., durch 8 tagiges Ausziehen, Pressen und Filtriren zu bereiten. 

Tinctura Absinthii composita (Austr. Hung.). Elixir stomachicum Stoughton. 
Wermuthkraut 50 Th., Orangenschalen 20 Th., Kalmuswurzel, Enzianwurzel je 10 Th., 
Zimmtrinde 5 Th., verdiinnter Weingeist 500 Th. 
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(Helvet.) Tinctura amara; bittere Tinctur: Teinture amere) Wermuth 8 Th., 
Tausendgiildenkraut 4 Th., Galgant, Kalmuswurzel, Pomeranzenschale je 2 Th., Zimmt, 
Nalken je 1 Th., verdiinnter Weingeist 100 Th. 

Unguentum aromaticum (Austr.). Aromatische Salbe. Ungt. nervinum. Wer
muth, zel'§chnitten 125 Th. digerirt man 6 Stunden mit verdiinntem Weingeist 250 Th., er
warmt mit Schweinefett 1000 Th. bis zum Verschwinden aller Feuchtigkeit, seiht durch, 
schmilzt die Kolatur mit gelbem Wachs 250 Th., Lorbeerol 125 Th., seiht durch und 
mischt nach dem Erkalten dazu: Wacholderol, Pfefferminzol, Rosmannol, Lavendelol je 10 Th. 

Balsamum stomachale Wacker, WACKERS Magenbalsam. Schweinefett 50 Th., 
Olivenol, gelbes Wachs je 12,5 Th., Muskatbutter 5 Th. schmilzt man und fiigt hinzu athe
risches WermuthOl und Rosmannol je 2,5 Th., Krauseminz- und Nelkenol je 2 Th. HOFF
MANN'S Lebensbalsam, Armenischen Bolus je 5 Th. 

Essentia amara Hallensis. Tinctura Absinthii kalina. Wermuthtinktur 50 Th., 
bittere Tinktur 20 Th., aromatische Tinktur 10Th., Wermuthextrakt 5 Th., Kaliumkarbonat
losung 15 Th. 

Magentrost, Pfarrer KNEIPP'S. Wermuth, Bitterklee, Schachtelhalm, Augentrost, 
Tausendgiildenkraut je 5 Th. Johanniskraut, Schafgarbe, Wacholderbeeren, Hagebutten, 
Enzianwurzel je 10 Th., PfefferminzOl 1 Th. werden mit verdiinntem Weingeist 1000 Th. 
ausgezogen. 

Wermuthpillen desselben enthalten 0,1 Wermp.th, Gummi q. s. 
Oleum Absinthii terebinthinatum. Aetherisches WermuthOl 1 Th., gereinigtes 

Terpentinol 9 Th. 
Oleum stomachicum Zwelfer. Fettes WermuthOl 60 g, Aetherisches Wermuthol, 

Nelkenol, Rosenholzol je 10 Tropfen, Macisol 20 Tropfen. 
Schweizer Absinthol. (HOFMANN.) Anisol 350 g, Fenchelol 130 g, Rom. Kamillenol 

6 g, Sternanisol 133 g, WermuthOl 300 g, Wermuthessenz, Veilchenessenz je 40 g. Liefert 
mit verdiinntem Weingeist den Schweizer Absinth, Absinthe fine ou suisse. Gran gefil.rbt 
heisst der letztere Rosolio d'Absinthe. 

Schweizer Alpenkriiuteressenz. (Buchh.) Wermuth, Anis je 45 g, Kalmus 40 g, 
Salbei, Pomeranzenschale, Pfeffermillz je 30 g, Wacholderbeeren 25 g, Angelikawurzel, La
vendel je 20 g, Nelken 15 g, Weingeist q. s. zu 1 1 Essenz. 

Sirupus Absinthii. Wermuthtinktur 15 Th., weisser Sirup 85 Th. 
Species anthelminticae (Diet.). Wurmthee. Wermuth, Kamillen, Rainfarnbliithen, 

Wurmsamen, gleiche Theile. 
Thea Helvetica. Species vulnerariae. Schweizer Thee. Falltrank. The 

suisse. Wermuth, Ysop, Schafgarbe, Thymian, Gundermann, Melisse, Salbei, Huf
lattich, Arnikabliithe, gleiche Theile. 

Tinctura amara Biester. Wermuthtinktur 30 Th., bittere Tinktur, Pomeranzen
schalentinktur, Baldriantinktur je 20 Th., Guajakharztillktur 7,5 Th., Kaliumkarbonat 5 Th. 

Essentia amara, Konigseeer, ist ein weingeistiger Auszug aus Wermuth, Schaf
garbe, Bitterklee, Rainfarn, Enzian, Pomeranz en mit Ammoniak. 

Magnetic Oil aUB Amerika ist eine Tinktur aUB spanischem Pfeffer, worin die athe
rischen Oele von Wermuth, Sassafras, Ziinmt, Dost, sowie Waldwollol und Terpentinol 
gelost sind. 

Stomachicum von O. BEER, ein aus Wermuth, unreifen Pomeranz en , Ingwer, 
Zittwer, Angelika, Anis und Pfefferminze bereiteter Schnaps. 

Zahntinktur von NIK. BAKE ist Wermuthtinktur. 
VinumAbsinthii. Wermuthwein. 1) Wermuth 40 Th., Weisswein 1000 Th. Nach 

S Tagen presst man aus und filtrirt. 
2) Vermouth di Torino. Wermuth 300 Th., Ivakraut 100 Th., Ceylonzimmt 

4 Th., Ingwer 3 Th., Muskatnuss 2 Th. werden mit Kognak 2400 Th. ausgezogen, der Aus
zug mit Wein 200 Th. vermischt. 

3) Wermuthextrakt 2,5 Th., Wermuthtinktur 10 Th., Weisswein 250 Th. Man mischt 
und filtrirt. 

Thierheilmittel (Diet.). 
Fresspnlver 1) fiir Pferde. Wermuth, Enzian je 100 Th, Haselwurzel 50 Th., 

kiinstliches Karlsbader Salz 250 Th. Grob gepulvert zu mischen. Essloffelweise aufs Futter. 
2) Fiir Rinder. Wermuth, Kalmus je 250 Th., Kochsalz 300 Th., Glaubersalz 

150 Th., Ingwer 50 Th. - Wie das vorige zu gebrauchen. 
Leckpulver fiir Schafe. Wermuth, Ingwer je 5 Th., Wacholderbeeren 10 Th., 

Eichenrinde 20 Th., Kochsalz 100 Th. Aelteren Thieren bei Durchfall taglich dreimal ein 
Essloffel voll zum Lecken. 

Trank bei Buchverhartung der Rinder. Wermuth 60 Th., roher Weinstein 
40 Th., Spiessglanz 20 Th., Glaubersalz 450 Th. Vierstiindlieh l/S in 1 I warmem Wasser, 

. Wurmtrank fiir Rinder. Wermuth, Rainfarnkraut, Aloe, grob gepulvert, je 30 g, 
HmchhornOl 15 g, Leinol 500 g. Innerhalb 5 Stunden auf zwei Mal zu geben. 
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Oleum Absinthii. WermuthiH. Esseuce d'Absinthe (Gall.). Oil of Worm
wooll. Wird aus dem frischen Kraute der Wermuthpflanze in Nord-Amerika, Frankreich, 
Spanien und Algier durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute etwa 
l/~ Proc. 

Eine etwas dickliche Fliissigkeit von dunkelgriiner oder seltener blauer Farbe, die 
im Alter in ein dunkles Braun iibergeht. Gernch stark und nicht angenehm, Geschmack 
bitter, kratzend und lange anIraltend. Spec. Gew. 0,925-0,955. Das Oel lost sich in 
3 Theilen 80procentigen Alkohols klar auf. 

Die Hauptbestandtheile sind das friiher "Absinthol" genannte Keton Thujon 
(Tanaceton) C1oH160 sowie der dazugehOrige 'l'hujylalkohol C1oH1?OH. Dieser macht 
etwa 24 Proc. des Oels aus und ist nach SCHIMMEL & Co. theils frei, theils an Essigsaure, 
Isovaleriansaure und Palmitinsaul'e gebunden. Weniger wichtig sind Phellandren, und ein 
zweites 'l'erpen, wahrscheinlich Pinen, die beide in nur sehr geringer Menge vorhanden 
sind. In den hoch siedenden Antheilen ist Cadinen, C15H24, sowie ein um 300 0 C. siedendes 
blaues Oel enthalten. 

Priifung. WermuthOl wird haufig mit TerpentinOl verfalscht. Zum Nachweise 
destillirt man 10 Proc. von dem zu priifenden Oele ab und priift das Destillat auf seine 
Loslichkeit in 2 Th. 80 procentigen Alkohols. Bei rein en Oelen tritt klare Losung ein, bei 
den mit Terpentinol verfiilschten nicht. 

II. Artemisia vulgaris L. Beifuss. Johannesgiirtel. Giinsekraut. Sonnen
wendel. Armoise. Von Europa durch das mittlere und nordliche Asien bis Japan, Nord
amerika. 

Verwendung findet: 
a) Das Kraut mit den Bliithen, Herba Artemisiae (Erganzb.). Summitates 

Artemisiae. Herba regia. Feuille d'armoise (Gall.). Die unteren Blatter doppelt, 
die oberen einfach fiederspaltig mit lanzettlichen, meist eingeschnittenen Zipfeln. Ober
seits kahl, dunkelgriin, unterseits weissfilzig, Rand umgeschlagen. Bliithenkorbchen rund
lich oder langlich, das Involucrum filzig, die Bliithen rothlich. 

Bestandtheile. 0,2 Proc. atherisches Oel vom spec. Gew. 0,907, es enthiilt 
Cinco 1. 

Einsammlung. 1m August. 4 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trocknes. 
Anwendung. Selten als Arzneimittel, haufiger als Kiichengewiirz. 
Sirupus Artemisiae compositus, Sirop d'Armoise compose (Gall.). Sirop de 

Fernel. Ein mit Zucker und Honig versiisster, weingeistiger Auszug aus Beifusskraut, 
Katzenmelisse, Polei, Sadebaum, Basilicum, Ysop, Majoran, Mutterkraut, Raute, Alant-, 
Fenchel-, und Liebst6ckelwurzel, Zimmt und Anis. 

b) Die Wurzel. Radix Artemisiae (Erganzb.). Beifusswurzel. Stabwurz. Rhi
zome d'armoise (GalL). Mugwort-root. 

Beschreibung. Hin- und hergebogene, diinne, runzlige, aussen hellbraune, innen 
weisse Wurzeln, von denen das bis 2,5 cm dicke Rhizom moglichst zu beseitigen ist. Die 
Rinde betragt Ih-l/l0 des Durchmessers. Vor den Gruppen der Bastfasern in der Rinde 
liegen 3-5 ansehnliche Sekretbehiilter. 

Einsammlung. Die im Herbst und ersten Friihjahr gegrabene Wurzel wird ohne 
Was chung gesaubert, moglichst schnell getrocknet und in Blechgefassen aufbewahrt. Jahr
lich zu erneueru. 3 Th. frische Wurzel geben 1 Th. trockene. 

Anwendung. Gegen Epilepsie und Veitstanz. 
Extractum Artemisiae (Erganzb.) ist wie Extr. Absinthii (Germ.) zu bereiten. 
Tinctura Artemisiae radicis (RADEMACHER) wird aus Beifusswurzel 1 Th. und 

45 proc. Weingeist 5 Th. durch 3 tagige Digestion gewonnen. 
Folgende Epilepsiemittel enthalten Beifuss als wesentlichen Bestandtheil: 
BRESLER'S: eine Mischung aus Beifusswurzel und Zucker. 
BUCHHOLZ': 1) eine mit Beifusstinktur und :7.immtsirup versetzte Abkochung von Bei

fuss- und Pfingstrosenwurzel; 2) ein Thee aus Beifusskraut, Guajakholz, Pomeranzen- und 
Sennesblattern. 



Artemisia. Arum. 411 

Fraulein GOTZKOW'S (aus Goldap): Beifuss, Zimmt und Thierkohle in abgetheilten 
Pulvern. 

WEPLER'S: Abgetheilte Pulver aus Beifuss, Diptam, Zittwerwurzel, Kienruss, Mag
nesia, Zucker, Baldrian- und Cajeputol. 

Hierzu gehoren auch die Epilepsiemittel von DURAND, PAOLI, QUANTE, KARIG, dar 
Berliner Straussapotheke. 

Policbrest-Tbee, Spaniscber, besteht aus Beifuss, Stiefmiitterchen, Huflattig, Schaf
garbe, Mohnkopfen, rothem Sandelholz, Hirschhorn, Siissholz, Sarsaparille, Seifen- und 
Seggenwurzel. (Pharm. Ztg.) 

Schen-fn DR. SOHROPFER'S: Beifusswurzel mit Kurkuma. 

III. Artemisia Abrotanum L. Eberrante. Stabwnrz. Citronenkrant. Iwa. 
Anrore des jardins. Sonthern wood. Oldman. In Siideuropa und dem Orient haufig, 
nicht selten kultivirt. 

Verwendung findet: 
Das bliihende Kraut: Herba Abrotani. Snmmitates Abrotani. Fenille et som

mite Benrie d' Anrore male on Citronelle (Gall.). Die unteren doppelt gefiederten und 
die oberen einfach gefiederten Blatter besitzen schmal lineale, fast fadenformige Zipfel, 
unterseits beharrt. Die kleinen, nickenden Bliithenkorbchen sind oval-rundlich, von grauer 
Farbe. Von scharf aromatischem Geruch und Geschmack. 

Hier und da als magenstarkendes und wurmwidriges Mittel im Gebrauch. 
EinsammZung. 1m Juli und August. 4 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trockenes. 
Au/bewahrung. In Blech- oder Glasgefassen. 

IV. Artemisia campestris L. Rother Beifnss. In Nordafrika, von Europa durch 
Asien bis China. Bliithenkorbchen sehr klein, Ralldbliithen fruchtbar, Srheibenbliithen fehl
schlagend. Friiher als Sem. Artemisiae rubrae u. campestris im Gebrauch. 

V. Artemisia Dracunculus L. Dragnn. Estragon. Kaisersalat. Bertram 
(wie Pyrethrum). In Russland und der Mongolei heimisch, als Gewiirz haufig gebaut. 
Blatter ungetheilt, lineal, kahl. 

VI. Artemisia frigida Willd. Berg-Sahei. Herba Artemisiae spinosae. 
Monntain Sage. Sage bnsh. Heimisch in den Weststaaten Nord-Amerikas. Das Kraut 
wird neuerdings als Fiebermittel, auch als Diureticum, ferner bei Rheuma, Scharlach etc. 
empfohlen. 

VII. Artemisia herba alba Asso. Chib. 1m Mittelmeergebiet. SoIl die ber
berischen Flores Cinae liefern. cf. Cina. 

VIII. Artemisia pontica L. Romischer Wermnth. Romischer Beifnss. Pon
tiscber Wermnth. Das bliihende Kraut (Herba Absinthii pontici seu romani) soll aroma
tischer und weniger bitter sein wie das von Artemisia Absinthium. 

IX. Artemisia Mutellina Viii., A. glacialis L., A. spicata Woulf liefem 
Herba Absinthii alpini seu. Genipi albi, den weissen Genip, Genipi vrai (Gall.). 
Artemisia vaUesiaca Valse liefert den schwarz en Genip. Als Genip kommen auch 
Achillea-Arten in Betracht. Diese sehr aromatischen Krauter dienen zur Fabrikation von 
Liqueuren: Schweizer Absinth. 

X. Flores Cinae cf. Cina. 

Arum. 
Gattung der Araceae-Aroideae. 

I. Arum maculatum L. Aronstab. Eselsohren. Fieberwnrz. Fresswnrz. 
Lnngenkrant. Zehrwnrz. Pied de vean, Gonet. Heimisch in Mittel- und Siideuropa, 
zuweilen (in Indien) kultivirt. 

Verwendung findet: 
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a) das Rhizom: Tuber Ari. Rhizoma Ari. Radix Ari. Radix Aronis. Radix 
Dracontii minoris. Tubercule d' Arum (Gall.). 

Beschreibung. Unregelmassig rundlich oder oval ist es von der Grosse einer 
kleinen Kartoffel, unten bewurzelt. Getrocknet ist es etwa haselnussgross, rundlich, 
weisslich, von den ausseren Theilen und den Wnrzeln befreit. Das Gewebe besteht aus 
diinnwandigem, mit Starke erfiilltem Parenchym, zerstreute Zellen enthalten Oxalat
Raphiden und sparliche Geiassbiindel. 

Geschmack der frischen Knollen brennend scharf, der trocknen mehlig, wenig kratzend. 
Bestandtheile. 71 Proc. Starke, 18 Proc. Bassorin, 0,6·Proc. fettes Oel etc. 

Der die ausserordentliche Scharfe dieser und anderer Araceen bedingende Stoff ist nicht 
bekannt, man hat als giftigen Stoff dem Sap 0 n in nahestehende Stoffe nachgewiesen, ferner 
enthalt die Pflanze (und andere Araceen) Bla usa ure frei oder locker gebunden, jedenfalls 
nicht als Amygdalin. Die Allschauung, dass die SchiLrfe durch mechanische Verletzungen 
der Schleimhaute durch die Oxalat-Raphiden bedingt sei, diirfte falsch sein. Charakteristisch 
ist es, dass die scharfen Stoffe sehr fliichtig sind, so dass getrocknete oder erhitzte Drogen 
ihre Scharfe verloren haben. 

Anwendung. Das Pulver zuweilen noch als Bestandtheil einiger Magenpulver. 
Die gekochten Knollen werden gegessen. Aus den Knollen dieser Art oder von Arum 
italicum Mill. und Arum esculentum L. gewinnt man zuweilen Portland-Arrowroot. Die 
Kornchen 3-21 fl, meist 7-15 fl gross, sind Theilkorner zusammengesetzter Starkekorner, 
daher auf einer Seite abgerundet, auf der anderen flach und kantig, zuweilen finden sich 
auch kleine, rundliche Kornchen. Die meisten Korner haben einen kleinen, centralen 
Spalt. Zwischen den StarkekOrnchen nicht selten Oxalat-Raphiden oder Bruchstiicke solcher. 

b) Die spiesspfeilformigen, langgestielten, oft braungefleckten Blatter werden ge
trocknet (also ihrer Scharfe beraubt) in man chen Gegenden gegen Brustkrankheiten verwendet 
(Aronekraut). 

II. Arum italicum Mill. Heimisch im Mittelmeergebiet. Die grosseren Knollen 
dieser Art (Radix Ari gallici) werden wie die der ersteren verwendet. Sie sollen an 
ihrer Stelle oft in den Handel kommen. 

III. Arisaema triphyllum Schott in Nordamerika liefert Tuber oder Radix Ari 
indici. Dragon root. Indian turnip. Das Pulver (Cupress-powder) dient als Kos

meticum. Ebenso verwendet man Arisaema Dracontium Schott. 
Zahlreiche andere Arten dienen in den Tropen als Nahrungsmittel. 
Pulvis stomachicus BIRKMANN: Pulvis Ari compositus s. alkalinusj BIRK

:r.lANN'S Magenpulver.Aronwurz 20 Th., Kalmus 10 Th., Bibernellwurzel, Zimmt, Prap. 
Austernschalen, Natriumbikarbonat je 5 Th. 

Asa foetida. 
Asa foetida (Germ. Helv. Austr. Brit. Gall. U-St.). Gummi-resina Asa foetida. 

Lacryma syriaca. Stercus diaboli. Asant. Stinkasant. Teufelsdreck. Ase fetide. 
Stinking Assa. Devils- dung ist das Gummiharz verschiedener zu den Umbelliferae-

Apioideae-Peucedaneae gehOriger Pflanzen. Es werden als solche genannt: Ferula 
Assa-foetida L., Ferula foetida Rgi. (F. Scorodosma Bentley u. Trimen, Scoro

dosma foetidum Bunge), Ferula Narthex Boiss. (Narthex Asa foetida Falconer),') 

Ferula persica Willd. Die sehr ansehnlichen Pflanzen sind heimisch in den Wiisten 
und Steppen zwischen dem persischen Meerbusen und dem Aralsee, bei Herat und Kabul 
sollen auch Kulturen sein. Man gewinnt das Gummiharz aus den Wurzeln, indem man 
dieselben oben von der Erde entblOsst, von Zeit zu Zeit eine Scheibe abschneidet und das 
aus den schizogenen Behaltern hervortretende Sekret sam melt. Hauptstapelplatz ist Bombay. 

1) N euerdings als Lieferant der Droge bestritten. 
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Beschreibung. Die beste Sorte (A. f. in Thranen und Kornern, A. f. in lacrymis 
seu granis) besteht aus unregelmassig gerundeten, bis 4 cm grossen, glatten, weisslichen 
bis blassbraunlichen Stiicken, die in der KlUte hart, in der Warme erweichen und dann 
zusammenkleben. Auf dem Bruch opalartig oder porcellanartig, zuerst weiss, dann an der 
Luft meist roth bis violett werdend. Spec. Gew. 1,3. Der Geruch ist schwacher wie bei 
der folgenden Sorte. 

Diese (in Massen, A. f. amygdaloides seu in massis) besteht aus unregelmassigen, 
klumpigen Stiicken von dunkler Farbe, in welche Korner der ersten Sorte eingebettet sind. 
Diese Sorte ist oft mit Pflanzenresten, Steinchen, Sand, Haaren vermengt und daher von 
sehr wechselnder Beschaffenheit. 1m allgemeinen wird sie aber des starkeren Geruches 
wegen der ersten Sorte yorgezogen. 

Eigenschaften. Geruch und Geschmack sehr charakteristisch. Entfernt man das 
atherische Oel durch Erhitzen, so tritt ein angenehmer, an Styrax erinnernder Gerneh auf. 
Mit 3 Theilen Wasser sorgfaltig verrieben, giebt der Asant eine weissliche Emulsion, 
die durch Zutropfeln von Ammoniak oder Natronlauge gelb wird. Koncentrirte Salz- und 
Salpetersanre farben beim Betupfen die l\1andeln malachitgriin. Beim Erhitzen mit kone. 
Schwefelsaure farbt sich die Droge unter Entwicklung von Sehwefeldioxyd roth bis rothbraun, 
mit 15 Th. Wasser verdiinnt und mit Kalilauge iibersattigt, zeigt sieh blaue Fluoreseenz. 
Mit alkoholiseher Natronlauge gekoeht, farbt sieh die Losung nach dem Abdunsten des 
Alkohols mit Nitropussidnatrium violett (SehwefelgehaJt). 

Bestandtheile. Die Asa foetida amygdaloides enthalt naeh POLASEK 61,4 Proe. 
atherlosliches Harz (Ferulasaure-Ester des Asaresinotannols), 0,6 Proe. 
atherunlosliches Harz (freies Asaresinotannol), 25,1 Proc. Gummi, 6,7 Proe. 
atherisches Oel (cf. pag. 415), 0,06 Vanillin, 1,28 Proc. freie Ferulasaure, 2,36 
Proc. Feuehtigkeit, 2,5 Proc. Verunreinigungen. 

Der Aschegehalt ist grossen Schwankungen unterworfen, Thranen enthalten nur 
etwa 0,75 Proe., die Sorte in massis hat bis 14 Proe. 

Priifung hat sich zunachst auf die oben schon angegebenen Merkmale zu er
strecken, ferner auf die Bestimmung des in Alkohol losliehen Theiles; es verlangen: Germ. 
liber 50 Proc., Hely. 50 Proc., Gall. 662/ 3 Proc., Brit. 65 Proe., U-St. 60 Proc. 

Als Hoehstgehalt an Asche gestatten Germ. 6 Proc., Hely. 6-8, hOchstens 10 Proe., 
Brit. 10 Proe., Austr. 10 Proe. Die Besehaffung einer Asa in massis mit nur 6 Proe. Asche 
seheint Schwierigkeiten zu machen. - Austr. verlangt, dass die Droge mit Salzsanre nieht 
aufbraust (Verfalschung mit CaCOa). 

Bestimmung der Saurezahl (naeh DIETERICH). 1 g der gepulverten Droge iiber
giesst man mit 10 eem 1/2 N. alkoholiseher und 10 cem 1/2 N. wasseriger Kalilauge und lasst 
verschlossen 24 Stun den bei Zimmertemperatur stehen. Dann 500 eem Wasser zusetzen 
und mit Phenolphtale"in und 1/2 N. Sehwefelsaure zuriiektitriren. Die verbrauchten Kubik
centimeter KOH >< 28 geben die Saurezahl. Grenzwerthe 68-77,5. 

Verseifungszahl. 1 g + 30 ccm 1/2 N. alkoholischer Kalilauge werden 1 Stunde 
am Riickfiusskiihler gekocht. Dann mit 200 cem H20 verdiinnen und mit Phenolphtale'in 
und 1/2 N. Sehwefelsaure zuriiektitriren. Die verbrauehten Kubikeentimeter KOH >< 28 
geben die Verseifungszahl. Grenzwerthe 82,2-129. 

Esterzahl ergiebt sieh aus der Oifferenz beider. Grenzwerthe 121-184. 

Verfiilschungen und Verunreinigungen kommen vor mit Theilen der Pflanze 
(speeiell der Wurzel), Sand, Steinchen, angeblich auch mit fremden Harzen. Die im Vor
stehenden angefiihrten quantitativen Bestimmungen und die Aschenbestimmung geben 
dariiber Aufschluss. 

Reinigung. Relv. lasst die gepulverte Droge durch Absieben von Unreinigkeiten 
befreien. Gall. schreibt eine mit Alkohol gereinigte Asa foetida vor (ef. Ammoniacum.) 

Aufbewahrung. In Blech- oder Thongefassen, am besten iiber Aetzkalk. 

Pulverung. Vorbereitung und Ausfiihrung wie bei Ammoniacum. Flir Asant ist 
ein besonderes Sieb erforderlich (Austr.), Morser und dergl. reinigt man mittelst Soda
lOsung. - Nach dem Verfahren von DIETERICH betragt die Ausbeute 60-65 Proc. Es 
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empfiehlt sich, fUr thierarzneiliche Zwecke eine Mischung von gleichen Theilen Asa foetida 
nnd Sem. foenu graeci vorrathig zu halten. 

Anwendung. Wird bei Hysterie, Amenorrhoe, Koliken etc. angewendet, wahr
scheinlich ohne Erfolg. 

Geruch und Geschmack wird in Mixturen durch wenig Chloroform, in Pillen durch 
einen GelatineUberzug verdeckt. Versilberte Pillen werden durch Bildung von Schwefel
silber schwarzfleckig. 1m Handel sind Gelatineperlen mit je 0,1 Asa foetida erhiiltlich. 

Aqua Asae foetidae. (Diet.) Asafoetida-Oel 1 Tropfen schiittelt man mit heissem, 
destillirtem Wasser 1000 g. 

Aqua Asse foetidae composita (Erganzb.). Aqua foetida antihysterica. Zu
sammengesetztes Asantwasser. Prager Wasser: Asant, Pfefferminze je 40 Th., 
Baldrian, Zitwerwurzel je 50 Th., Galbanum, Quendel, Romische Kamillen je 25 Th., Myrrhe 
20 Th., Angelikawurzel 13 Th., Kanadisches Bibergeil 3 Th. werden grob zerkleinert und 
mit verdiinntem Weingeist 500 Th. 24 Stunden bedeckt stehen gelassen, dann Wasser 
1000 Th. hinzugefiigt und abdestillirt 1000 Th. (Der Wasserzusatz fant bei Destillation 
mittelst Dampfstrom fort.) 

Elixir foetidum Fulde. Tinctura Castorei thebaica: Asant 10 Th., Kanadi
sches Bibergeil 20 Th., Opium 5 Th., Ammoniakfliissigkeit 5 Th., verdiinnter Weingeist 
150 Th.; durch zweitagiges Digeriren zu bereiten. 

Liquor antispasticus BENARD. Asanttinktur 10Th., Bibergeiltinktur, Aether je 
5 Th., Safranhaltige Opiumtinktur 2,5 Th. 

Mixtura antispastica REECE. Asanttinktur 5 g, Opiumtinktur 20 Tropfen, Brech
wurzelpulver 0,75 g, Wasser 100 g. 

Emulsum Asa foetidae; Mixtura Asa foetidae; Emulsion of Asafetida, 
Milk of Asafoetida. (U-St.) Wird wie Emuls. Ammoniaci (U-St.) bereitet. 

Pilulae Asae foetidae; Pills of Asafetida (U-S.) Asant 20 g, Seife 6 g, Wasser q. s. 
zu 100 Pillen. 

Oleum Asae foetidae compositum. Zusammengesetztes Stinkasant-Oel. 
Keuchhusten-Eiureibung. .tl.OCHE's em b ro cation (Hamburg. Vorschr.). Asae foetidae 
grosso pulver., Rad. Alkannae grosso pulver. aa 50,0 werden mit Olei Olivarum 1800,0 wahrend 
8 Tagen digerirt, dann fiItrirt und zugesetzt Olei Carvi, Olei Terebinthinae aa 90,0, Olei 
Piui Pumilionis 12,0, Olei Bergamottae 8,0. 

Pilulae antihystericae SELLE. Asant, Galbanum, Baldrianextrakt je 4 g, Biber
geil, Safran je 1 g, Opium 0,5 g zu 100 Pillen. 

Pilulae antihystericae SYDENHAlII. Asant 5 g, Galbanum, Myrrhe je 2,5 g, Biber
geil 1,25 g, Baldriantinktur q. s. zu 100 Pillen, die mit Safranpulver bestreut werden. 

Pilulae antihystericae s. antispasmodicae Heim. Asant 10 g, Eisenpulver 2,5 g, 
Bibergeil 1,25, Quassiaoxtrakt q. s. zu 150 Pillen. 

Pilulae magneticae. Magneti sche Pinen. Asant, Eisenpulver je 10 g, Kampher, 
Seife je 1 g, Bertramwurzel 3 g, Weingeist q. s. Nach eintagigem Stehen formt man Pillen 
von 0,125 g und versilbert dieselben. Bei Ohren-, Kopf- oder Zahnsohmerz mit Watte 
umhiiIlt ins Ohr zu stecken. 

Emplastrum Asae foetidae. (Erganzb.) Em p 1. foe tid um. Em p 1. an t b ystericu m. 
Emp1. resolvens Schmucker. Stinkasantpflaster. Asant 30 Th., Ammoniakgummi 
10Th., Terpentin 20 Th., im Dampfbade geschmolzen und einer halberkaIteten Mischung 
aus gelbem Wachs und Fichtenharz je 20 Th. zugefiigt. 

Spiritus Ammoniae foetidus. Fetid Spirit of Ammonia (Brit.). Asant 75 g 
lasst man mit 90 proc. Weingeist 750 ccm 24 Stun den stehen, destillirt die weingeistigen 
Theile ab, vermischt mit konc. Ammoniakfliissigkeit (spec. Gew. 0,960) 100 ccm und Wein
goist q. s. zu 1000 ccm. 

Tinctura Asae foetidae. Asanttinktur. Aastropfen. Habakuktropfen. 
Stinktropfen. Tinctur of Asafetida. Teinture d'ase fHide. Wie Tinctura Aloes 
zu bereiten (Erganzb., Helvet.), nach Brit. und U-St. durch Behandeln von Asant 200 g 
mit Weingeist von 70 Proc. (Brit.) oder 90 Proc. (U-St.) q. s. zu 1000 ccm Tinktur. 

Tinctura Asae foetidae aetherea wird aus Asant 1 Th. und Aetherweingeist 5 Th. 
bereitet. 

Thierheilmittel. 
Kolikessenz fur Pferde: Bilsenkrautextrakt 6 g, Aloeextrakt 15 g, Wasser 70 g, Wein

geist, Asanttinktur je 30 g. 1/,_1/2 stiindlich 1 Essloffel voll in Kamillenthee. (Pharm. Ztg.) 
Kolikmixtur, Trakehner: Versiisster Salpetergeist, Asanttinktur je 5 Th., Aloe

extrakt 40 Th., Glycerin, Ricinusol je 80 Th. (Apoth. Ztg.) 
Wurmlatwerge fiir Pferde. Asant 20 Th., Aloe 30 Th., Weizenmehl 50 Th., 

Wermuth 100 Th., Steinol, Rainfarnol je 15 Th. Zweistiindlich hiihnereigross a.uf die Zunge 
zu streichen. (Diet.) 
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Bliilmngsbeilmittel, Liquide meteorifuge, von Gebr. MENARD ist Asanttinktur 
mit Salmiakgeist. 

Pepsin, K 0 likmi ttel fiir Pfer de. 1) Eine Bleizuckerlosung in Pfefferminzwasser 
10: 200 mit einer Spur Opium und Kiimmelol. 2) Mischung aus Asanttinktur 120 Th., 
Baldrian- und Aloetinktur je 40 Th. Stiindlich ein Essloffel. (Pharm. Ztg.) 

Pferdeessenz, Chinesische. Eine Mischung von Glaubersalz, Bittersalz, Asant, 
Kamillen, Pfefferminze, Zittwerwurzel und Wasser. 

Oleum Asae foetidae. Stinkasant·Oel. Bei der Destillation der Asa foetina 
erhalt man 3-6,7 Proc. eines atherischen, hOchst unangenehm nach Zwiebeln und Knob
lauch riechenden, optisch linksdrehenden Oels. Spec. Gew. 0,975-0,990. EnthiUt nach 
SEMII1LER zwei Terpene, von denen das eine wahrscheinlich mit Pinen identisch ist. Drei 
Disulfide, C,HHS2' CU HZOS2 , CloHlSSZ und ausserdem zwei andere Bestandtheile, deren Zu
sammensetzung durch die Formeln (ClOH1GO)n und C,H16S2 ausgedriickt wird. 

Asarum. 
Gattung der Aristolocbiaceae-Asareae. 

I. Asarum europaeum L. Haselwurz. Hasenobrlein. Scbeibelkraut. Brecb· 
wurz. Heimisch in Laubwaldem Europas und Sibiriens. 

Verwendung findet: 
Das Rhizom: Rbizoma Asari. Radix Asari (Erganzb.). Radix Nardi rusticae 

seu silvestris. Racine de cabaret (Gall.). Hasel-wort. Asara·back root. 
Besc1tl'eibung. Unregelmassig vierkantig, gegliedert, astig, 

besonders an der Unterseite bewurzelt, aussen graubraun. Auf dcm 
Querschnitt eine dicke Rinde und ein kleiner Holzkorper, mit etwa 
12 durch breite Markstrahlen getrennten Gefassbiindeln und l\lark. 
1m Parenchym Oelzellen. Starkekomchen einzeln oder bis zu vier 
zusammengesetzt, in der Droge haufig verkleistert. Die trockne Droge 
enthalt haufig noch die langgestielten, nierenformigen Laubblatter. 
Geschmack scharf gewiirzhaft, an Kampher erinnernd. 

Best(tndtheile. In der trockenen Droge 1 Proc. atheri
sches Oel, vom spec. Gew. 1,018-1,07. Das darin enthaltene Asaron 
findet sich zu 1 Proc. anch sonst in der Pflanze. (cf. pag. 416.) 

jo·ig. 114. QlIers boilL 
. durch das Rbizom \'on 
.\S3.nllll ellropacum. 6 mnl 

<ergrils erL. h Riude. 
.11 M<lrk. 

Einsammlung. Die im ersten Friihjahr oder im August gesammelte Wurzel 
wird, bei sehr gelinder Warme getrocknet, in Blech- oder Glasgefassen aufbewahrt. 9 Th. 
frische Wurzel geben 2 Th. trockene. 

Anwendung. Erzeugt Erbrechen und Durchfall, solI, dem Branntwein zugesetzt, 
Saufern dessen Genuss verleiden. Aeusserlich wirkt es reizend, daher auf die Schleimhaut 
der Nase gebracht, Niesen erregend. 'Wenig gebraucht. Dosis als Niesepulver 0,1-0,2, 
als Brechmittel 0,5-1,0 im Infusum. - In Frankreich werden auch die viel weniger wirk
samen Folia Asari verwendet. 

Tinetura Asari wird wie Tinct. Absinthii bereitet. GUNTHER'S Mittel gegen die 
Trunksuebt ist ein weingeistiger Auszug aus Haselwurz und Cascarillrinde. 

Elixir autasthmaticum Boerbave. Haselwurz 2 Th., Alant·, Kalmus-, Veilchen
wurzel, Siissholzsaft je 10 Th., Anis 5 Th., Kampher 0,3 Th., verdiinnter Weingeist 300 Th. 

Pubis sternutatorius Sebneebergeusis. Schneeberger Haupt- und Schnupf
pulver; Schneeberger Schnupftabak. Haselwurz 20 g, Maiblumenbliithen 5 g, 
Nieswurz 2 g, Veilchenwurzel 50 g, Bergamottol 15 Tropfen. - Die giftige Nieswurz lasst 
sich (n. Diet.) durch Seifenpulver ersetzen. 

Saint-Ange's Hauptpulver (Poudre capitale de S.-A.) ist ein Niesepulver aus 
Haselwurz, Nieswurzel, Raute, Majoran und Betollienblattern. 

Pulvis errbinus Hedenius. Kalomel 1 Th., Majoran, Haselwurz, Zucker je 2 Th. 
Pulvis sternutatorius (Gall.). Besteht aus den Bliittern von Asarum, Betonica, 

Majoran und den Bliithen der Convallaria. 
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II. Asarum canadense L. und Asarum arifolium Michx. Canada snake 
root. Wild Ginger. Heimisch im atlantischen Nordamerika. Das Rhizom wird wie das 
der vorigen Art benntzt, scheint aber milder in der Wirknng zu sein, man setzt es dem 
Wein zn, urn dessen Wohlgeschmack zu erhohen, verwendet es auch in der Hauswirthschaft 
als Gewiirz. Das Rhizom ist dicker, hiirter und dunkler wie das vorige. 

Bestandtheile. Enthiilt 3,5-4,5 Proc. atherisches Oel yom spec. Gew. 0,93-0,96. 
Es enthalt Pin en, Asarol (Linalool?), Essigsaure und Valeriansaureester des 
Asarols, ~Iethyleugenol. 

Tinctura Asari canadensis. Durch Digestion aus 1 Th. des Rhizoms und 5 Th. 
verdiinntem Alkohol. 

Extractum Asar! canadensis fluidum. Aus 100 Th. Rhizom, 50 Th. Glycerin 
und 250 Th. Alkohol (spec. Gew. 0,833) durch Digestion, Auspressen, Filtriren, Abdampfen 
bis auf 105 Th. Riickstandj dann absetzen lassen und 100 Th. abgiessen. Wohl besser durch 
Perkolation zu bereiten. 

Sirupus Asari canadensis. Durch Mischen aus 5 Th. Fluidextrakt und 95 Th. 
Sirupus Sacchari. 

III. Asarum Sieboldi Miq. To-sai-shin. In Japan. Wird ahnlich wie die 
vorigen verwendet. 

Oleum Asari europaei. Die Asarumwurzel enthiilt etwa 1 Proc. atherisches 
Oel, von dunkler·· Farbe, aromatischem Geruch und pfefferartig brennendem Geschmack. 
Spec. Gew. 1,018-1,068. Beim Stehen scheiden sich aus dem Oele haufig harte Krystalle 
von Asaron abo Asaron krystallisirt monoklin, schmilzt bei 67 0 C. und siedet bei 296 0 C. 
Es ist seiner chemischen Konstitution nach ein Oxyhydrochinonderivat der Formel 
C6H2(C3H5)[1 ]-(OC~3)[3] -(OCHa)[ 4 ]-(OCH3)[6]. Ausserdem enthalt das Asarumiil Links
Pinen CloH16 und Methyleugenol CllH140 2• 

Wichtig flir die Parflimerie ist das in Nordamerika viel gebrauchte, wohlriechende 
Oel dcr Wurzel von Asarum canadense L. Es hat das spec. Gew. 0,93-096 und enthalt 
nach POWER Pinen, Asarol(=Linalool?) frei und als Ester der Essigsaure und Valeriansaure 
und Methyleugenol. 

Asellus. 
Gadus Morrhua L., Morrhua vulgaris Cloquet, der Kabliau, aus der Abtheilung 

der Weichflosser (Anacanthini) und der Familie der Schellfische. Gadus Callarias L., 
der ngewohnliche Dorsch" ist eine kleinere Varietat dieser Art des Kabliau. Be
wohnen die nordlichen Theile des atlantischen Oceans zwischen dem 40 0 und 75 0 nordlieher 
Breite. 

I. Oleum Jecoris Aselli (Anstr. Germ. Helv.). Oleum Morrhuae (Brit. U-St.). 
Oleum Jecoris Gadi. Stockflschleberthran. Leberthran. Buile de foie de morue 
(Gall.). Cod-liver-oil. 1st das fliissige Fett aus den Le bern oben genannter Fische. 

Gewinnung. Die Gewinnung des Leberthranes wird im grossen Maassstabe auf 
der Inselgruppe der Lofoten, in Bergen in Norwegen, ferner in Neufundland und aueh in 
Newhaven (Schottland) betrieben. Sie ist nicht iiberall die gleiehe; im grossen und ganzen 
aber wird wie folgt verfahren: 

Man sammelt in grossen Behaltern, welche oft bis zu 100 Tannen Raum haben, 
die ungereinigten Lebern mit den Gallenblasen. Der freiwillig aus den Lebern ausfliessende 
Thran wird abgeschopft und in anderen Behaltern zurn Absetzen gebracht. Die so ge
wonnenen, ersten Antheile sind verhaltnissmassig hell. Wenn spater die Lebermasse in 
Faulniss gerath, fallt d38 Oel natiirlich dunkler aus. Sobald freiwillig kein Thran mehr 
aus den Lebern austritt, werden die Riickstande mit Wasser ausgekocht und der Thran 
durch Pressen abgesehieden, oder man gewinnt die letzten Antheile dureh Ausbraten und 
Auspressen. Die so gewonnenen Sorten heissen "naturelle Thrane"; ihre Farbung 
wechselt von hellgelb bis dunkelbraun. Diese Thrane sollen therapeutiseh nicht verwendet 
werden. 
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Dampfthran. Die Gewinnung dieser Sorten erfolgt direkt auf den Schiffen, welche 
fiir diesen Zweck mit besonderen Einrichtungen ausgeriistet sind: Unmittelbar nach dem 
Fange der Fische werden die Lebern herausgenommen, von den Gallenblasen und etwaigen 
kranken Theilen gesondert, durch Waschen mit Wasser gereinigt, zerkleinert und nun in 
Kesseln, welche durch Dampf geheizt sind (Brit. verlangt, dass die Erhitzung nicht iiber 
82,20 C. hinausgeht) erhitzt. Der ausHiessende Thran wird abgeschopft, durch Absetzen 
geklii.rt, alsdann durch Ausfrieren bei -5 bis -100 C. von festen Glyceriden befreit, filtrirt 
und sofort in Kanister verpackt. 

Um einen besonders haltbaren Thran zu gewinnen, schliesst Peter MOELLER neuer
dings die Einwirkung der Luft wahrend der Gewinnung des Thrans aus, indem er das 
Ausschmelzen im luftverdi'mnten Raume oder bei Gegenwart eines indifferenten Gases 
(Kohlensaure) vor sich gehen lasst. Es soll unter diesen Umstanden eine Oxydation der 
"Therapinsaure und Jecoleinsaure" zu Oxyfettsauren vermieden werden. 

HandeZssol'ten. 1m Handel unterscheidet mau gegenwartig die Hauptsorten: 
Na"turellen Thran und Dampfthran. Jede dieser Sorten wird nun je nach ihrer 
Farbung noch besonders bezeichnet z. B. als "Dampfthran weiss, hellblond, gelb", ferner 
"Natureller Thran blond, gelb, hellbraun, braun". Ausserdem aber kommt in Betracht, 
wie der Geschmack einer Thransorte ist, und aus diesem Grunde sollte der Apotheker stets 
nach Muster kaufen und die Muster sorgfaltig auf den Geschmack priifen. Als die auf 
dem europaischen Kontinent bevorzugte Sorte gilt der norwegische Leberthran, andere 
Sorten, z. B. der Neufundlander oder Labrador-Leberthran haben nur unterge
ordnete Bedeutung, sie unterscheiden sich von dem norwegischen Thrane lediglich dadurch, 
dass sie schon bei + 7 bis + 50 C. feste Fette absetzen. BASCHIN'scher Leberthran, de 
J ONGH'Scher Leberthran sind nichts anderes aIs normale, aber zu hohen Preisen verkaufte 
Sorten Leberthran. 

Eigenscha/ten. Ein hellgelbes, eigenthiimlich, aber nicht widerlich riechendes 
und schmeckendes Oel. Das spec. Gew. schwankt von 0,920-0,930. Es geben an: Brit. 
0,920-0,930, Helv. 0,926-0,931, U-St. 0,920-0,925, doch sind diese Schwankungen leicht 
zu erklaren. Die Verseifungszahl wird zu 170-195, die Jodzahl von 123-144 
angegeben. FAHRION giebt neuerdings die Jodzahl bis zu 166 an. 

Leberthran gehlirt zu den trocknenden Oelen. Bei der Elaidinprobe giebt er keine 
Ausscheidung von festem Elaidin; die Elaidinprobe ist hier mit Kupfer und Salpetersaure 
auszufUhren s. Olea. Er ist ferner ein ziemlich schwer verseifbares Fett. - Unmittelbar 
nach der Darstellung soll der Leberthran neutral sein, d. h. freie Fettsauren nicht ent
halten. Die im Handel befindlichen Thrane enthalten aber durchweg grossere oder ge
ringere Mengen freier Fettsiiuren und zwar urn so mehr, je geringere Sorgfalt bei der Be
reitung aufgewendet wurde. Bei den medicinalen Sorten sind zur Sattigung der vor
handenen freien Fettsauren, fUr 1 g Leberthran = 0,5-3,0 Milligramme KOH erforderlich, 
bei den naturellen Sorten steigt dieser Verbrauch bis auf 6,0-28,0 Milligramme und 
darii.ber. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach enthiilt der Leberthran etwa 70 Proc. 
Oelsaure-Glycerid, 25 Proc. Palmitinsaure-Glycerid, kleine Mengen Stearinsaure-Glycerid, 
ausserdem Glyceride niederer Fettsauren (Essigsaure, Buttersaure, Valeriansaure, Caprin
saure). Ausserdem Cholesterin, 0,002-0,003 Proc. Jod, ausserdem ChIor, Brom, Schwefel, 
Phosphor, Eisen in organischer Bindung, ferner Basen: Ammoniak, Trimethylamin, Butyl
amin, Amylamin, Hexylamin und als charakteristische Basen: Asellin C25H34N4, Morrhuin 
CloH27Na. Ausserdem werden folgende charakteristische Sauren angefiihrt: Asellinsaure 
C1?H320 2, Jecorinsaure ClsH3002' Morrhuinsaure COH13NOs, Therapinsaure CHlig602 
und J ecoleinsa ure CloHss04. 

Endlich sind eigenthiimliche, mit konc. Schwefelsaure sich blau farbende Farb
stoffe - Lipochrome - zugegen, welche als besonders charakteristische Bestandtheile 
angesehen werden konnen. 

Priifung. Guter Leberthran ist hellgelb, klar llnd blank und schmeckt zwar 
fischig, aber nicht widerlich und hintennach kratzend und ranzig, anderenfalls ist er eben 
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418 Asellus. 

ranzig. Zur Sattigung der freien Fettsauren sollen filr 1 g Leberthran nicht mehr als 
3 Milligramme Kalihydrat erforderlich sein. D Lost man 1 Tropfen Leberthran in 
20 Tropfen Schwefelkohlenstoff oder Chloroform und fiigt 1 Tropfen kone. Schwefelsaure 
hinzu, so farbt sich die Mischung zunachst violett, dann purpurfarbig, braunroth, dunkel
braun (Reaktion des Lipochroms und Cholesterins). Tritt diese Reaktion nicht ein, so liegt 
iiberhaupt kein L e b erthran vor. 2) Man stellt etwa 15 cem Leberthran in einem Probir
rohr in klein geschlagenes Eis: Es diirfen sich nur wenig oder gar keine festen Fette ab
scheiden. Gute norwegische Medicinal-Thrane scheiden unter diesen Umstanden wenig oder 
gar keine festen Fette ab, Labrador-Thran, neufundlandischer Thran und die unten zu be
sprechenden fremden Thranarten scheiden erheblich mehr feste Fette abo 3) 5 g Thran 
werden mit alkoholischer Natronlauge (nicht Kalilauge!) verseift; man troeknet die Seife 
mit kalkfreiem Sande v 0 11 i g ein und extrahirt den Riickstand mit Chloroform. Nach Ab
destilliren des letzteren hinterbleibt etwa gegenwartiges Paraffin, welches durch Be
stimmung der Verseifungszahl (s. Olea) naher zu kennzeiehnen ist. - Auf nicht trocknende 
fremde Oele (z. B. RilbOl, SpeckOl, BaumwollsamenOl, Olivenol, Sesamiil etc.) wiirde durch 
die Elaidinprobe zu priifen sein: Man bringt in ein Probirglas je 5 ccm Leberthran 
und reine Salpetersaure (25 Proc.) sowie einige Kupferschnitzel, schiittelt gut durcheinander 
und lasst stehen. Auch nach 6-10 Stunden diirfen sich keine festen Abscheidungen zeigen. 
4) Unterscheidung von fremden Thranen nach KREMEL. Pharm. Centr.-Halle 1884, 
337. Bringt man 10-15 Tropfen Leberthran auf eine Porcellanschale und setzt 3-5 
Tropfen rauchender Salpetersaure (1,50 spec. Gew.) hinzu, so tritt bei echtem Dorsch
leberthran an der Bertthrungsstelle eine rothe Farbung auf, die beim Umriihren mittels 
Glasstabes durch die ganze Masse in Feurigroth iibergeht, um sehliesslich in kurzer Zeit rein 
citronengelb zu werden. - Bei Sejfisehthran wird die Einlaufsstelle blau, beim Um
riihren der Mischung braun und erst naeh 2-3 Stunden gelb; ahnlieh verhitlt sich j apa
niseher Thran. Ro b ben thran wird durrh die Saure anfangs in seiner Farbe nicht 
beeinflusst und erst nach langerer Zeit braun. 

Aujbewahrung. Leberthran gehiirt zu den trocknenden Oelen. Er nimmt aus 
der Luft Sauerstoff auf und wird ranzig. Man bewahre ihn daher in nieht zu grossen, 
aber moglichst gefiillten Flaschen an einem kiihlen Orte, vor Licht geschiitzt auf. Bezieht 
man ihn in Originalfassern, so lasst man diese an einem kiihlen Ort 3-4 W ochen ablagem 
und zieht dann den Thran in die Standgefasse ab, welche vollig gefiillt und mit neuen 
Korkstopfen geschlossen werden. Man fiille niemals frischen Thran zu alten Resten. Die 
Reinigung der Thranstandgerasse erfolgt am leichtesten mit konc. Schwefelsaure. Etwa 
nothwendige Filtration des Thranes beschleunige man nach Moglichkeit. 

Anwendung. Die Ansicht, dass der Heilwerth des Leberthrans auf seinem Ge
halte an Jod beruht, ist zur Zeit aufgegeben worden. Vielmehr diirfte derselbe darauf 
zuriickzufiihren sein, dass der Leberthran ein Fett ist, welches gut resorbirt und selbst von 
Kindern und schwaehlichen Personen gut vertragen wird, ohne Durchfalle oder sonstige 
Storungen zu verursachen. Die leichte Resorbirbarkeit des Leberthranes diirfte in letzter 
Instanz nicht auf dessen Sauregehalt zuriickzufiihren, sondern eine specifische Eigenschaft 
des Thranes selbst sein. - Man giebt ihn bei den verschiedensten Krankheiten als ein die 
Ernahrung des Korpers unterstiitzendes, daher den Kraftezustand hebendes Mittel, in der 
Regel morgens und a bends in Mengen von 1 Theeloffel bis 2 Essloffe1. Die bra u n e n 
Sorten werden in den Gewerben zur Herstellung von Schmierseife, zum Einfetten des 
Ledera (Stiefelschmiere) und in der Samisch-Gerberei verwendet. 

Sey-Thran. Seyfischthran. Oleum Jecoris Merlangi. Huile de foie de 
Merian. Coal-fish oil. Das aus den Lebern des Sey-Fisches, Gadus carbonarius L. 
(Merlangus carbonariu8 Cuv.) gewonnene Hiissige Fett. Der blanke Sey-Thran iat heUer 
als der blanke Dorsch-Thran. Spec. Gew. = 0,927. Bei 0° wird der Thran steif 
und kornig. 

Haiflsch-Thl'an. Oleum Squali. Huile de Selache (ou de Requin) Shark 
oil. Wird aus den Lebem verschiedener Haie dargestellt. Hellgelbes, klares, eigenartig 
aber nicht widerlich riechendes, dagegen stark kratzendes Oe1. Loslich in 10 Th. Alkohol, 
bleibt bei _6° C. noch klar. Spec. Gew. sehr niedrig: 0,870-0,875 bei 15° C. 
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Robbentbran. Oleum Phocae. Huile de phoque. Seal oil. Dog fish oil. 
Von verschiedenen Robbenarlen. Gelbes, unangenehm riechendes Oel, spec. Gew. 0,915 
bis 0,925. Cornesin wird ein besonders geeigneter Robbcnthran genannt. 

Japaniscber Tbran stammt von verschiedenen, nicht naher bekannten Fischarten 
ab und wechselt in Eigenschaften und Zusammensetzung. 

Butyromel, Ersatz des Leberthrans. Eine Emulsion aus 2 Th. ungesalzener Butter 
und 1 Th. Honig. 

Jecorin, Leberthran-Ersatz des Apothekers BERKENHEIER in Diedenhofen, enthalt in 
20 g: Calcn chlorhydrophosphorici, Calcn lactophosphorici aa 0,1 g, Acidi lactici 0,05 g, 
Acidi phosphorici 0,6 g, Bromi 0,01, Jodi 0.01 g, Ferri jodati 0,075 g, Extracti Artemisiae 
compo 1,0. Als Vehikel bezw. Korrigentien: Frucht- und Pflanzensafte. 

Lipanin, durch VON MERINO- als Ersatz des Leberthrans empfohlen, besteht aus 
Oliveniil mit einem Zusatz von rund 6 Proc. reiner Oelsaure. 

Morrbuol (Gaduol). Ein von CHAPEAUTEAUT mit Weingeist hergestellter Auszug 
aus Leberthran, welcher die wil'ksamen Bestandtheile desselben enthalten soIl. Man extra
hirt Leberthran mit Alkohol von 90 Proc., filtrirt den Auszug und zieht durch Destillation 
den Alkohol ab. 1m Riickstande verbleiben 2-6 Proc. eines scharf und bitter schmeckenden 
und widerlich riechenden Oeles. Dies ist das Morrhuol. Anwendung namentlich in den 
romanischen Landern zu 0,2 g in Gelatinekapseln. Eine Kapsel solI = 5 g Leberthran 
entsprechen. 

SCOTT'S Emulsion enthiilt (nach Herb) 01. Jecoris 42, Glycerin 16, Calcium hypo
phosphoros. 1,2, Natr. hypophosphoros. 0,6 in 100 Th. 

SPRANGER'Scbe Salbe. Besteht aus Harz, Oliveniil, Leberthran, Kampher. 
Terrol der Terrol-Co. in London, Leberthran-Ersatz. Doch wohl nur fiir technische 

Zwecke! Sirupdicke Fliissigkeit, ein Destillat des Petroleums. 

II. Fischthran. Gewobnlicber Tbran. Oleum piscinm. Oleum ceti. Wird 
durch Ausschmelzen des Speckes bez. Fettes verschiedener See-Sltugethiere (Walthiere, 
Robben, Walrosse, Seehunde u. a.) und Fische (Haifisch, Pottfisch) gewonnen. Er ist je 
nach Herkunft und Gewinnung von ziemlich verschiedener Beschaffenheit, gewohnlich ein 
dunkles, widerlich riechendes Oel vom spec. Gew. 0,920-0,935, in der Kltlte starke Boden
siitze bildend, von stark saurer Reaktion. 

Es verliere nach 5stiindigem Trocknen nicht merklich an Gewicht (Wasser), - 1 g 
hinterlasse beim Verbrennen keinen wagbaren Riickstand (Abwesenheit von Seifen). Auf 
Paraffinol oder Harzol priift man durch Verseifen von 5 g des Thranes mit alkoholischer 
Natronlauge. Die Seife muss nach dem Verjagen des Alkohols in Wasser klar loslich sein. 
OdeI' man priift in der bei Oleum Jecoris angegebenen Weise durch Extraktion der mit 
Sand eingetroekneten Natronseife mittels Chloroform. Verwendung in den Gewerben wie 
die braunen Sorten Leberthran. 

III. Abfall-Thran. Bei der Konservirung der Heringe, Sardellen und Sardinen etc. 
ergeben sich grosse Mengen von Abfltllen (Kopf, Eingeweide). Man kocht diese aus und 
schOpft das sieh abseheidende Fett abo Do. die Abfltlle meist schon in Fiiulniss iiberge
gangen sind, so ist auch diesel' Thran von brauner Farbe, saurer Reaktion und wider
lichem Geruch und Geschmack, iibrigens von wechselnden Eigenschaften. Verwendung in 
den Gewerben wie der braune Leberthran. 

Balneum cum Oleo Jeeoris Aselli. 
Einem warmen Vollbade von 200 Litern Wasser, 

worin 340 g krystalJisirtes Natriumcarbonat ge
lost sind, wird cin heftig durchschiitteltes Gemisch 
von 50,0 g krystallisirtem N atriumkarbonat, 
500,0 g warmem Wasser und 250,0 g Leberthran 
zugesetzt. 

Midura pectoralis RA YER. 

Mixtura (Emulsio) Olei Jecoris Aselli 
composita. 

Rp. OJei Jecoris AselJi 100,0 
Gummi arabici 20,0 
Aquae destillatse 70,0 

Mixturae emulsae adde 
Sirupi opiati 70,0. 

Morgens, mittags und ahends von der umgeschiit
telten Mischuug je 1'/. Essl1!ffel zu nehmen (bei 

chronischer Pneumonie. Sollte der JIIagen die 
angegebene Dosis nicht vertragen, so giebt man 
jeder Dosis 4-5 Tropfen Opiumtinktur hinzu). 

Oleum Jecoris deslnfectum 
CARLO PA VESl. 

Rp. Olei Jecoris AselJi 1000,0 
Fleminis:Coffeae tostae tritae 50,0 
Carbonis ossium 25,0. 

Man erbitzt zuniichst 1-2 Stunden im Dampfbade, 
liisst alsdann 3 Tage an einem warmen Orte ab
setzen und filtrirt. Besitzt kaffeeiihnlichen Ge
schmack. 

Oleum Jeeoris Aselli aromatieum. 
Auf 100 g Leberthran giebt man 3-4 Tropfen 

einer Mis~hung aus: Wintergriin - Oel 4 Th., 
Sassafrass-Oel, Citronen-Oel je 2 Th., Neroli-Oel 
1 Th. 

27'" 
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Oleum Jecoris aromaticum duleificatum. 
Bad. Taxe. 

Rp. Saccharini 1,0 
Alcohol. absoluti 8,0 
Olei Jecoris 990,0 
Olei Cinnamomi 1,0. 

Oleum J ecoris dulcificatum 
(MUnch. Ap.-V.). 

Rp. Saccharini 0,5 
Vanillini 0,1 
Alcohol absoluti 20,0 
Olei Jecoris 980,0 
Olei Cinammomi Ceylanici gtt. X. 

Oleum J ecoris dulcifieatum. 
Nach Dr. ErsENscHUTZ. 

Rp. 1. Saccharini 2,0 
2. Aetheris acetici 2,0 
3. Olei Jecoris 100,0 
4. Olei Menthae pip. gtt. 2. 

(vel Olei Cassiae gtt. 1'1" vel Erdbeeritther 2,0 g). 
Man lost 1 in 2, vermischt mit 3 und setzt schliess

lich 4 zu. 

Oleum Jecoris Aselli ferratam. (Ergiinzb., 
Hamburg. V.) 

Rp. Ferri benzoici 1,0 
Olei J ecoris 100,0. 

Man verreibt das Ferribenzoat mit dem Leberthran 
und erwarmt gelinde bis zur AuflOsnng. 

Oleum Jecoris Ferro·jodatum. (Bad. Taxe, 
MUnch. Ap.-V.). 

Rp. 1. Olei Jecoris 100,0 
2. Jodi 1,7 
3. Ferri pulYerati 1,0 
4. Olei Jecoris 900,0. 

Man lOst 2 durch Aureiben mit 1, schUttf'it mit 
3, bis das freie Jod verschwunden ist, liisst ab
setzen, filtrirt und setzt 4 zu. 

Oleum Jecoris .iodatum. (Ergiinzb. Helv., 
Hamburg. V.). 

Rp. Jodi 1,0 
Olei Jecoris 1000,0. 

Durch Anreiben zu IOsen. Die HeIY. Hisst 1 Th. 
J od in 2 Th. Chloroform losen und 1000 Th. Leber
thran zusetzen. 

Emulsio Olei J ecoris AselIi composita 
(Form. Americ.). 

Rp. Olei Jecoris Aselli 334 ccm 
Vitello ovorum No. XII. 
Kreosoti 22 
Emuls. Amygdal. dulc. (e 40,0) 100 
Aquae Vitae 150 
Liquor. Ferri peptonati 100 
Olei Amygdal. amar. aeth. 
Olei Citri ita gutts. X. 
Sirupi simplicis q. S. ad 1000 

Dosis 1-4 Thee16ffel. 

Oleum Jecoris jodoferratum. 
Jodeisenleberthran (Hamburg. V.). 

Rp. Jodi 3,0 
Olei Jecoris 1000,0 
Ferri pulverati 10,0. 

1m Uebrigen wie das Praparat der Badischen Taxe 
zu berei ten. 

Olenm Jeeoris Aselli phosphoratnm 
(MUnch. Apoth.-Verein). 

Rp. 1. Phosphori 0,1 
2. Olei Olivarum 10,0 
3. Olei J ecoris Aselli 990,0. 

1 wird gut abgetrocknet unter Erwarmen in 2 ge
ost und mit 3 vermiseht. 

Olenm Jecoris gelatlu.tnm. 
Rp. 1. Gelatinae albae 5,0 

2. Aquae destillatae 
3. Sirupi Sacchari ita 30,0 
4. Olei Jecoris 60,0 
5. Tincturae aromaticae 1,5. 

Man 16st 1 in 2 und 3, rUhrt 4, zum Schluss 5 
hinzu und giesst in abgekUhlte Formen (Trink
glas oder dergl.) aus. 

Leberthrau· GeIee. 
Creme d'huile de foie de morue 

von N. JOLLY. 
460 Th. Leberthran, 150 Th. Zucker und 300 Th. 

Eiweiss zur Emulsion zusammengesetzt nnd durch 
eine warme Gelatine auS Gelose bereitet steif 
gemacht. (Eine GlasbUchse mit 380,0 des ("eIee's 
- 4 Francs.) 

Olenm Jeeorls Aselli solldlficatnm. 
Rp. Olei Jecoris Aselli 85,0 

Cetacei 15,0. 
Durch Zusammenschmelzen zu vereinigen. 

Pasta cum Oleo Jeeoris Aselli. 
300 Th. gestossener Zucker werden mit 50 Th. Leber

thran zusammengerieben, mit einer heissen L6sung 
von 10 Th. Gelatine in 30 Th. Wasser unter Reiben 
in einem erwarmten Morser gemischt, nnd die 
Masse in Kapseln aus paraffinirtem Papier aus
gebreitet und erkalten gelassen. 

Sapo calcicus Olel J ecoris 
VA" DEN CORPUT. 

Rp. Calcariae recens ustae 60,0 
Aquae fervidae 150,0. 

Zu del' entstandenen Kalkmilch bringt man eine 
durch SchUtteln erzielte Mischung von 

Olei Jecoris Aselli 70,0 
Aquae destillatae 30,0. 

Man kocht bis zur Verseifung, wiischt die SeHe 
mit 'Vasser ab nnd trocknet sie an einem warmen 
Orte. DRnn formt man daraus unter Zusatz von 

Olei Anisi stellati 1,0 
Bissen (boli) von 0,3 g Gewicht. 

Sapo Olei Jecoris AHelIi. 
Rp. Olei J ecoris Aselli 125,0 

Sebi taurini 30,0 
Olei Cocois 50,0 

Man schmilzt und rUhrt dem auf 200 C. erkalteten 
:Fettgemisch hinzu 

Liquoris Natr;; caustici (1,365-1,370) 
Liquoris Kalii caustICi (1,33) 

Die Verseifung erfolgt auf kaltem Wege. 
mittel bei Hautaffektionen. 

Sirnpns Ole! Jecor!s Aselli. 

100,0 
10,0. 
Wasch-

Rp. Olei Jecoris Aselli 40,0 
Gummi arabici 20,0 
Aquae Menthae piperitae 30,0 

Der Emulsion wird zugesetzt 
Sirupi Sacchari 110,0 
Aquae Amygdalarum amararum 1,0. 

Dt:cLou's Sirup ist zusammengesetzt aus: 25,0 
LeiJerthran, 15,0 Al'abischem Gummi 37,5 Wasser, 
12,5 Zuckersirup und 75,0 Zucker. 

Pilules d'huile de foie d~ Morne. 
Rp. Olei Jecoris optimi 500,0 

Calcariae ustae 50,0 
Aquae fontanae q. s. 

~[an yerseift das Oel mittelst der Kalkmilch nnd 
formt aus del' pfiasterahnlichen Masse Pillen 
von 0,2-0,3-0,4 g, die man mit Magnesia ear .. 
bonica bestreut. 
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Asparagus. 
Gattung der Liliaceae - Asparagoideae. 

I. Asparagus officinalis L. Spargel, Spars etc. Schwammwurz. Heimisch 
in Europa und dem westlichen Asien, hiiufig kultivirt. 

Verwendung finden: a) Die unterirdischen Sprosse, Turiones Asparagi juniores. 
Turions d'Asperge (Gall.), das bekannte Gemlise. Bildet dickfleischige Achsen mit spiralig 
gestellten Niederblattern. Man unterscheidet zwei Spielarten mit weiss en und mit grlin
lichen Sprossen. 

Bestandtheile. 93,75 Proc. Wasser, 1,79 Proc. Stickstoffsubstanz, 0,25 Proc. 
Fett, 0,37 Proe. Zucker, 0,54 Proc. Asche etc. In der Trockensubstanz 34,47 Proc. 
Gesammtprotein und 5,01 Proe. Amidoverbindungen (vorwiegend Asparagin). 

Wirkung. Stark diuretisch. Der Drin hat nach dem Genuss einen unangenehmen 
Geruch von Zersetzungsprodukten des Asparagins. 

b) Das Rhizom mit den Wurzeln, Rhizoma Asparagi, Radix Asparagi, Radix 
Alticis, Racine d' Asperge. 

Das fingerdicke, horizontal verlaufende Rhizom, oben mit Stengelnarben, unten mit 
schmutzig weissen Wurzeln. Frisch ist es weisslieh, saftig, trocken hart und grau. 
Schmeckt fade, slisslich. Enthiilt kein Asparagin und keine Starke. Wird im Herbst 
gesa=eIt. 

Sirupus Asparagi. Von dem frischen Safte der Spargelsprossen werden 10 Th. 
mit ~ Th. Weingeist versetzt, nach einigen Tagen filtrirt und 10 Th. des Filtrats mit 17 Th. 
Zucker zum Sirup gekoeht. 

Sirupus Asparagi amari, Sirop de JOHNSON, aus den Sprossen von Asparagus 
amarus, wie der vorige zu bereiten. 

Sirupus Asparagini (Vorschr. d. l\liinch. Ap. Ver.). Asparagin 2 Th. lost man in 
Weiss em Sirup 98 Th. 

II. In Indien wird das Rhizom von Asparagus adscendens Roxb. wie Salep 

verwendet, auf Formosa das von Asparagus lucidus. Ldl. als Diureticum. 

Asparaginum. Asparamid. Links - Asparagin. Amidobernstelnsaureamin
saure. Althaein. C2H3(NH2)C02H. CONH2 + H20. Mol. Gew. = 150. 

Kommt in viclen Pflanzentheilen, namentlich in solchen vor, die sieh im Dunkeln 
entwickelt haben, z. B. Spargelsprossen, Slissholz-, Althaewurzel, Runkelrliben, in im Dunkeln 
etiolirten Keimen der Leguminosen. 

Zur Darstellung zieht man Althaewurzel wiederholt mit kaltem Wasser aus und 
koncentrirt die Ausziige durch Eindampfen zum dii.nnen Sirup. Nach mehrwochentlichem 
Stehen scheidet sieh das Asparagin in Krystallen aus, welche durch Umkrystallisiren aus 
siedendem Wasser unter Benutzung von Thierkohle gereinigt werden. 

Grosse harte, spriide, rhombische Krystalle, geruehlos, luftbestiindig, zwischen den 
Zahnen knirschend. Bei 100 0 C.werden sie wasserfrei. Loslich in 60 '1'h. kaltem oder 
5 Th. siedendem Wasser, unloslich in absolutem Alkohol, in Aether, in fetten und fhi.chtigen 
Oelen. Die wiisserige neutrale oder alkalische Losung ist linksdrehend, die saure Losung 
rechtsdrehend. Es verbindet sieh mit Siiuren, Basen und mit Salzen. Es lOst Queck
silberoxyd auf. S. Hydrargyrum asparaginicum. 

1m Pflanzenreich gilt das Asparagin flir eine Verbindung, in deren Form der Eiweiss
Stickstoff in der Pflanze wandert. l\'lan nimmt an, dass Eiweiss in Asparagin und Kohle
hydrate gespalten wird, und dass das an andere Stellen gewanderte Asparagin sich mit 
Kohlehydraten wieder zu Eiweiss verbindet. - Bei der Ernahrung des thierischen Korpers 
kann das Asparagin das Eiweiss zwar nieht ersetzen, aber es gilt - ebenso wie Leim -
als "Eiweiss-Sparer". 
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Asperula. 
Gattung der Rubiaceae-Cotfeoideae-Galieae. 

Asperula odorata L. (Waldmeister. Steinkraut. Herzfrende. Sternleber· 
kraut. Meserig). Heimisch in W1Udern von Nordafrika bis 66° nordl. Br. von Mittel
europa bis Persien und Sibirien. 

Pharmaceutische Verwendung findet das bliihende Kraut: Herba Asperulae. Hb. 
cordialis. Hb. Hepaticae stellatae. Hb. Matrisilviae. Meeskenkraut. Asperule. 
Muguet des bois. Wood-root. Wood-ward. 

Beschreibung. Stengel bis 30 em hoch, vierkantig, an den Knoten borstig, die 
langlieh lanzettliehen, staehelspitzigen, gewimperten, bis 4 em langen, etwa 6 mm breiten 
Blatter stehen unten in 6zahligen, oben in 8zahligen Wirteln. Bliithen weiss, trichter
formig', vierzahlig, in Trugdolden. Riecht, besomlers trocken, nach Cumarin. 

Bestandtheile. Cumarin und Aspertannsaure C7Hs0 4 • 1/2H~O. 

Einsammlung. AUfbewahrung. Das im ~Iai und Juni gesammelte, bliihende 
Kmut wird in Biindelchen an der Luft getrocknet und in Blechgefassen aufbewahrt. Es 
wird nur noch selten im Handverkauf zu Theemischungen verlangt. 

Verwechselung. Das Kraut von Galium silvaticum L., das viel zarter und 
hinfalliger ist, nicht naeh Cumaun rieeht und von blaugriiner Farbe ist. 

Herba Asperulae recens. Friseher Waldmeister, das im Friihling vor dem Auf
bliihen gesammelte Kraut, dient zur Bereitung des Maitrankes und einer Essenz, bisweilen 
aueh zur Wiirze von Bier und Rase. 

Essentia Asperulae. Ess. Vini majalis. Maitrankessenz, Waldmeister
essenz. Friseher Waldmeister 250 g wird mit Weingeist von 40 Proe. q. s. zu 11 aus
gezogen, nach aeht Tagen ohne Pressung abfiltrirt und Limonadenessenz (s. unter Citrus) 
50 g zugefiigt. Der Waldmeister lasst sieh dureh Cumarin 5 g ersetzen. (Buehh.) 
2-3 Theeloffel hiervon liefern mit 6 Flasehen Weisswein, 500 g Zucker, 1 Flasehe 
Sehaumwein eine sehr gute Maiwein-Bowle. 

Essentia Asperulae artificialis. (Diet.) Cumarin 0,1 g, Citronensaure 5 g, Griiner 
Thee 109, Verdiinnter Weingeist 100 g; man lasst 3 Tage stehen, filtrirt und setzt zu: 
Siiss-Pomeranzenol, Bitter-Pomeranzenol jo 0,5 g, Blattgriin q. s. 1/2 Kaffeeloffel hiervon 
nebst 75 g Zucker, 1/2 Weinglas voll Selterswasser und 1 Flasehe leiehtem Weisswein giebt 
einen tadellosen Maitrank. 

Essentia Asperulae saccharata. Mai wein-Extrakt. Waldmeister-Extrakt 
(Diet.). Maitrankessenz 2 g, Weingeist 8 g, Weisser Sirup 110 g. Auf eine Flasehe Weisswein. 

Tinctura Asperulae. Waldmeistertinktur. Frisehen, im stein ern en Morser zer
stampften Waldmeister 100 Th. zieht man mit Weingeist 120 Th. eine Stunde lang aus, 
presst und filtrirt naeh einigen Tagen. Zum Ersatz des frisehen Krautes. 

Asphaltum. 
Unter »Asphalt" werden einander zwar nahestehende, aber schliesslich doeh sehr 

verschiedene, Bitumen enthaltende Naturprodukte verstanden. Wir theilen dieselben ein 
in die drei Gruppen: 1) reine Asphalte, 2) Roh-Asphalte, 3) Asphaltsteine. 

I. Asphaltum. Reiner Asphalt. Bitumen Judaicum. Schwarzer Bernstein. Berg
pech. Judenpech. Bitume de Judee (Gall.). Ein durch natiirliche Veranderung organischer 
Substanzen (moglicherweise des ErdOls) entstandenes fossiles Harz, welches besonders an 
den Ufern des todten Meeres und auf dies em schwimmend, ferner in den Asphalt-Seen von 
Trinidad vorkommt. Die gescbatzteste Sorte, welche auch allein fiir die Pharmacie in 
Betracht kommt, ist der vom todten Meer stammende, als "syrischer Asphalt" in den 
Handel kommende. 

Syriseher Asphalt bildet feste, tief schwarze, stark glanzende, sprOde Massen 
von muscheligem Bruch und in der Ralte nur sehwachem bituminosem Geruch. Das spec. 
Gewicht ist 1,1-1,2. Er wird beim Reiben elektrisch, verbreitet beim Entziinden bitu-
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minosen Geruch und verbrennt mit stark rauchender Flamme. In Wasser sowie in Sauren 
und in Alkalien ist er unlOslicb. Alkohol lost etwa 5 Proc. einer oligen Substanz aus dem 
Asphalt heraus, Aether lost etwa 75 Proc. des Asphalts. Dagegen ist er leicht lOslich in 
Terpentinol, Petroleum, Schwefelkoblenstoff, Chloroform. Beim Erhitzen mit konc. 8chwefel
saure entweicht scbweflige Saure. Fein gerieben stellt er ein bra unes Pulver dar (Braun
und Steinkoblenpech geben ein schwarzes Pulver). Er schmilzt bei etwa 135 0 C. und 
liefert bei hOherem Erhitzen rund 65 Proc. eines fliichtigen Oeles (Oleum Asphalti aethe
rel1m), welches fruher auch "Petrolen" genannt wurde. Beim Verbrennen binterHisst er 
etwa 1 Proc. Asche. Der Asphalt besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen, viel
leicht mit kleinen Mengen Sauerstoff, Schwefel und Stickstoff entbaltender Verbindungen. 

Der amerikanische Asphalt steht dem syrischen nahe, indessen ist er weniger 
werthvoll, auch billiger als der syrische. 

Anwendung. Fruher zu Raucherungen gegen Rheumatismus, innerlich auch als 
krampfstillendes Mittel angewendet. Gegenwartig besonders zur Herstellung von Asphalt
Lacken, welche sowobl als Anstrichmittel, aber auch im photograph;schen Druck- und Aetz
vel"fahren Verwendung finden. Letzteres beruht darauf, daas belichteter Asphalt in ge
wissen Losungamitteln unloslich wil"d. Von den Aegyptel'n als "Mumia mineralis" zum 
Einbalsamiren verwendet. 

Oleum Asphalti aethereum. Oleum Asphalti rectificatum. Zur Bereitung des
selben werden 10 Th. Asphalt mit 15 Th. reinem, grobem und trocknem Sande zu einem 
Pulver gemischt und aus einer glaaernen oder thonernen Retorte bis zur Trockne destillirt. 
Die zuerst iibergehende wassrige Fliissigkeit wird beseitigt und das gesammelte Oel noch
mals einer Destillation (Rektifikation) unterworfen, so lange ein gelbliches Oel ubergeht. 
Sobald Tropfcn eines braun en Oeles auftl"eten, wird die Destillation abgebrochen. Aus
beute betragt ca. 30 Proc. des Asphalts. - Das Oel wird in kleinen Gefassen vor Licht 
geschiitzt aufbewahrt. 

Ein hellgeibes, durch Einwirkung von Licht und Luft sich braun farbendes Oel von 
eigenthiimllch brenzlichem Geruch. Es wurde £riiher zu 10-15 Tropfen zwei- bis dreimal 
taglich (in Kapseln) als Excitans bei Phthisis, langwierigen Geschwiiren, eiternden Pocken 
gegeben. Aeussedich bei Frostbeuleu, Rheumatismus, entweder unvermischt oder mit 
Oel und Fett gemischt. 

:Humia. :Humia vera seu Aegyptiaca. :Humie. Verdankte hauptsachlich ihrem 
Asphalt- oder Bitumengehalt (die alten Aegypter vel"wendeten Asphalt zum Einbalsamiren 
der Todten) die Anwendung als Medikament. Sie wird noch hier und da in den Apotheken 
gefordert. Die Mumie, welche man im Handel antrifft, ist meist nur eine Nachahmung, be
stehend aus harzartigen rothbraunen oder brauns("hwarzen Stiicken, durchmischt mit einigen 
gebriiunten Knochenresten, kleinen Leinenstiickchen. Man balt die Mumie in Stiicken und 
gepulvert vorriithig. Sollte man einmal echte Mumie erhalten bezw. abgeben, so vergesse 
man nicht, diese auf einen Gehalt an Arsen, bezw. Arsensulfid zu priifen! 

Ein die Mumie ersetzendes Kunstprodukt ist ein durch Schmelzung bewirktes Ge
misch aus Asphaltpulver ca 100,0, Weihrauchpulver 40,0, Aloepulver 10,0, Kolophon und 
Fichtenharz aa 20,0, braun em Ocker als feines Pulver 20,0. 

Mumiin. Mumienbraun. Extrait de Momie. Lasurfarbe fiir die Oelmalerei, 
ausserdem V olksheilmittel. Aegyptische Mumie in Pulverform wird mit Ammoniakfliissig
keit von 0,91 spec. Gew. ausgezogen. Das Filtrat wird auf dem Wassel"bade zur Trockne 
verdampft. 

II. Roh-Asphalte. Bergtheer. Hierunter vel'steht man Natur-Produkte, welche 
aus Asphalt mit erheblichen Mengen mineralischer Beimengungen bestehen. Ein solcher 
Asphalt ist z. B. der von Trinidad, welcher im Mittel aus 45 Proc. Bitumen, 25 Proc. 
Wasser und 30 Proc. Mineralstoffen besteht. Sind diese Sorten durch Ausschmelzen (meist 
an Ort und Stelle) von den groberen Steinen und vom Wasser befreit worden, so fuhren 
sie den Namen "Epuree". Wird der Roh-Asphalt mit etwa 5-15 Proc. Paraffinol zu
salllmengeschmolzen, so filhrt dies Produkt den N amen "G 0 u d ron" . 

III. Asphalt-Steine. Man versteht hierullter besonders Kalksteine oder Dolomit, 
welche mit Bitumen (wahrscheinlich auch aus Erdol entstanden) getrankt sind. 801che 
Steine kommen vor in Limmer bei Hannover, im Tmversthal (Schweiz), namentlich aber 
anf Sicilien. Der Bitulllengehalt betragt 5-15 Proc. und dariiber. Die Steine werden 
gemahlen, <las Pulver wirel durch "Gattieren" auf einen mittleren Gehalt von 10 Proc. 
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Bitumen gebraeht, auf 1500-180 0 C. erhitzt und im heissen Zustande dureh Kompression 
mit heissen Gerathen in Strassenbelage (Stampf-Asphalt) verwandelt. Ein solcher Belag 
hat frisch das spee. Gew. 1,8, durch den Strassenverkehr steigt dieses allmiihlich auf 2,3-2,4. 

IV. Asphalt-Kitt. Asphalt-Mastix. Wird erzeugt, indem man gemahlene Asphalt
steine erhitzt und soviel Trinidad-Asphalt zusetzt, dass sich die Masse in BlOcke formen 
lasst. Die Blocke kommen aueh sehlechthin als "Asphalt" in den Handel und werden zur 
Herstellung von "Gussasphalt" verwendet., indem man ihnen 6-8 Proc. Goudron zusetzt 
und mit 60 Proc. grobem Sand zusammenschmiIzt. 

Analyse. Asphalt wird hiiufig durch Braunkohlen- und Steinkohlenpech verfiilscht, 
ja man stellt sogar dureh Impriig'niren von Kalkstein mit Theer und dergl. kiinstliche 
Asphaltsteine her. CLAYE empfiehlt zum Nachweis von Theerprodukten im Asphalt foI
gende Probe: 

Schiittelt man 0,1 g der aschefreien bezw. 0,15 g der aschehaltigen Substanz mit 
10 cem rauehender Schwefelsaure, so zeigen sieh bemerkenswerthe Untersehiede; dieselben 
treten besonders in diinner Sehicht, also beim N eigen und Wiederaufriehten des Reagens
gla.se~ an. de! Wan~ung de.s letzteren hervor. - Die an der G~f~sswandung zuriieldliessende 
Flilsslgkelt 1st bel: SYrIschem Asphalt = braun, TrInIdad-Asphalt = braun, 
Braunkohlentheerpeeh = grau, ins Braune spielend, Steinkohlentheerpech = 
grausehwarz, Spur griinlich, von Kohlepartikelchen streifig. 

Bestimmung des Bitumengehaltes. 2 g gepulverter Asphalt werden in ein 
ERLENMEYER'Sehes Kolbchen von 100 ecm Fassungsranm eingewogen. Man iibergiesst mit 
30-40 cem Chloroform und erhitzt am Riickflussrohr etwa 2 Stun den auf dem Wasserbade 
zu massigem Sieden. Man lasst alsdann erkalten, etwa 1 Stunde absetzen und giesst hierauf 
die erzielte Bitumenlosung vorsichtig von dem Bodensatz ab in ain 50 ccm-Kolbchen. Der 
hinterbleibende Riiekstand wird noeh 2-3 mal mit kleineren Mengen Chloroform ausge
zogen, und zwar giesst man den Auszug jedesmal erst naeh '/2 stiindigem Absetzen abo Die 
vereinigten Ausziige fiiUt man bis zur Marke mit Chloroform auf; dann versehliesst man 
das Kolbehen mit einem gut schliessenden Stopfen, mischt den Inhalt und liisst (iiber 
Naeht) absetzen. Naeh dem Absetzen steUt man den Inhalt des Maasskolbchens durch 
Anwendung geeigneter Temperatur genau bis zur Marke ein, alsdann bringt man 25 ecm 
in aine ungewogene Platinschale und bestimmt nach dem Verdampfen des Chloroforms 
den Trockenriickstand durch 2 stiindiges Trocknen im Wasserbad-Trockenschranke. Der 
Riickstand wird hierauf verascht, die Asche durch Befeuchten mit Ammonkarbonat 
in Karbonate iibergefiihrt und die Schale wiederum gewogen. Die Differenz beider 
Wiigungen giebt den Bitumengehalt in 1 g Substanz an. 

Asphaltpech. Kiinstlicher Asphalt. Mit diesen Namen bezeichnet man den durch 
Eindicken von Steinkohlentheer oder Braunkohlentheer zu erhaltenden Riickstand. Nament
Hch als Zusatz zu Asphalt-Lacken. Die mit reinem Asphalt bereiteten Lacke haben einen 
etwas braunen Farbenton; durch Zusatz von Asphaltpech erhiilt man tief schwarze Lacke. 

Asphaltnm coctum. Asphalt.Lacke. Zur Herstellung der Asphaltlacke wird der 
Asphalt zuniichst geschmolzen, dann erst erkalten gelassen und nunmehr zerkleinert und 
in den Losungsmitteln gelost. Verwendet man Trinidad-Asphalt, so ist bei Bemessung 
des Losungsmittels auf die vorhandenen mineralischen Beimengungen (event. wird eine 
Bitumen-Bestimmung ausgefiihrt) Riicksicht zu nehmen. Dieser Asphalt ist hier als "As
phaltum coctum" aufgefiihrt. 

Asphaltlack. 
Rp. Asphalti Syrici cocti SOO,O 

Olei Terebinthinae 700,0. 

Eisenlaok. 
Rp. 1. Asphalti cocti 200,0 

2. Colophonii Snccini 100,0 
S. Vernicis Lini 50,0 
4. Olei Terebinthinae calefacti 800,0. 

1, 2, S werden gcschmolzen, dann 4 daruntergerUhrt. 
Vorsicht wegen Feuersgefahr. 

. Biittehers GIanzlack. 
Rp. Asphalti cocti 100,0 

Steinkohlentheerpech 20,0 
Benzoli crudi 300,0. 

Schwarzer Braunschweiger Lack. 
Rp. Asphalti cocti 100,0 

Sreinkohlentheerpech 20,0 
Vernicis Lini 50,0 
Olei Terebinthinae 200,0. 

Zurn Lackiren eiserner Gitter. 

Schwarzer Lack fiir GIas. 
Rp. Asphalti cocti 100,0 

Benzoli crudi SOO,o. 

Rp. 
Billiger Asphaltlack. 
Sreinkohlenpech 270,0 
Colophonii 64,0 
Petro lei 666,0. 

BIIIlger Asphaltlack (fett). 
Rp. Sreinkohlenpech 600,0 

Vernicis Lini 100,0 
Olei Terebinthinae 300,0. 
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Atropinum. 
In verschiedenen Theilen von Atropa Belladonnae L., Datura Stramonium L., 

Hyoscyamus niger L., Scopolia japonica und Duboisia myoporofdes R. Br. finden sich 
eine Anzahl mydriatischer, bez. narkotischer Alkaloide. Bei der Verarbeitung der genannten 
Pflanzen erhielt man friiher namentlich Atropin und Hyoscyamin. Es darf heute als 
ziemlich sichel' angenommen werden, dass die genannten Pflanzen urspriinglich hauptsaeh
lich Hyoscyamin fiihren, und dass dieses erst im Verlaufe der Verarbeitung mehr oder 
weniger in Atropin iibergeht. Fabrikmassig wird das Atropin aus der Belladonna-Wurzel 
zu 0,3-0,4 Proc. gewonneu. Die Samen vou Atropa Belladonna ergeben bis zu 0,33 Proc., 
,die Blatter bis zu 0,2 Proc., die Samen des Stechapfels liefern bis zu 0,26 Proc. Atropiu 
bez. Hyoseyamin. 

tt Atropinum. (Erganzb.). Atropin. Atropine (Gal1.). Atropina (Brit. U-St.). 
Die freie Atropinbase. C17H23NOa. 1101. Gew. = 289. (Identisch mit Daturin). 

Darstellung. 1000 Th. gepulverte Wurzel werden mit Weingeist befeu('htet und 
im Perkolator mit Weingeist perkolirt, bis das Perkolat 6000 Th. betragt. Demselben setzt 
man 50 Th. geloschten Kalk hinzu, maccrirt unter U mschiitteln 24 Stun den , nimmt die 
alkalische Reaktion del' Fliissigkeit mit verdiinnter Schwefelsaure weg, filtrirt und ver
dunstet bis auf 150 Th. Auf del' sirupdicken Fliissigkeit schwimmt das fette Oel del' 
Wurzel in Gestalt eines krystallinischen Ueberzuges. Man verdiinnt den Sirup mit 200 Th. 
Wasser, filtrirt ihn durch ein vorher genasstes Filter und wascht so lange nach, bis das 
Filtrat ungefahl' 380-400 Th. betragt. Das FiItrat schiittelt man mit 50 Th. Chloroform 
(worin sich das schwefelsaure Atropin nicht lost). Das Chloroform scheidet man ab, setzt 
del' Flii~sigkeit wiederum 75 Th. Chloroform, dann soviel Aetzkalilauge hinzu, bis stark 
alkalische Reaktion auf tritt, und schiittelt wiederholt tiichtig um. Man lasst nun das mit 
Atropin beladene Chloroform absetzen. Die Chloroformschieht wird einmal mit Wasser 
gewaschen, dann destillirt man das Chloroform aus dem Wasserbade abo Das zuriiek
bleihende Atropin wird sehliesslich in wasserfreiem \Veingeist gelost, mit Thierkohle ge
schiittelt und del' Krystallisation iiberlassen. Ausbeute betragt etwa 0,3 Proe. del' getrock
neten Wurzel. (PROCTER.) 

Das so erhaltene Atropin sucht man in Krystalle zu verwandeln. Dies gelingt sehr 
schwer, so lange dem Atropin Wasser anhaftet. Es ist daher wesentlieh, das t I' 0 eke n e 
Atropin in del' 7-8faehen Menge heissen, moglichst wasserfreien Alkohols zu losen 
und diese Losung in flachen Gefassen an einem kaum lauwarmen Ol'te unter Absehluss 
von Feuehtigkeit langsam abdunsten zu lassen. Unter diesen Umstanden lasst sieh das 
Atropin in glanzende, gut ausgebildete, nadelformige Krystalle verwandeln. Aus dem sog. 
wasserfreien Weingeist des Handels krystallisirt es nieht; del' eingetrocknete Riickstand 
bildet dann, zerrieben, ein krystallinisehes, meist seheinbar amorphes Pulver. 

Enthiilt das Atropin Hyoscyamin, so kann dieses durch folgendes Verfahren in 
Atropin iibergefiihrt werden: Man lost 10Th. des Alkaloidgemisehes in 100Th. Weingeist, 
fiigt 1 Th. Natronlauge hinzu, mischt und lasst bei gewohnlieher Temperatur stehen. Naeh 
etwa 2 Stun den ist das Hyoscyamin in Atl'opin iibergegangen, was sich daran erkennen 
lasst, dass die alkoholisehe Losung optiseh inaktiv geworden ist, Man verjagt alsdann 
den Alkohol durch Abdampfen bei niedriger Temperatur und waseht das hinterbleibende 
Atropin mit mogliehst wenig Wasser aus. 

Eigenscltaften. Das reine Atropin krystallisirt in sehweren, spiessigen Nadeln 
vom Sehmelzpunkt 115,5 0 C. Es ist geruchlos, von widerlieh bitterem, scharfem, allhal
tendem Geschmack. Es ist Hislieh in 300 Th. kaltem, 60 Th. heissem Wasser, sehr leicht 
loslieh in Weiugeist, Chloroform, Toluol, Amylalkohol, weniger leieht Hislich in Aether, 
kaum 16s1ich in Petrolather. Wenn man es iiber 140 0 C. erhitzt, so verfliichtigt es aieh 
unter Aufblahen und Ausstossen eigenthUmlieh riechender weisser Dampfe. Bei vorsich
tigem Erhitzen lasst es sich sublimiren, beim Kochen seiner wasserigen Losung verfliiehtigt 
sieh ein geringer Theil mit den Wasserdampfen. Die wasserige sowohl wie die alkoho
iische Losung des Atropins reagireu alkaliseh. Es ist optisch inakti V. Das Atropin 
ist eine einsaurige Base, seine Salze krystallisiren sehwierig und sind meistens in 'Wasser 
und Alkohol leicht IOslich. 

Atropinsalzlosungen werden durch Gerbsaure, Kaliumqueeksilberjodid, lVler
,euriehlorid weiss, durch Platinchlorid gelblich weiss, dureh Phosphormolybdan-
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saure gelb gefiillt. Jodjodkaliumlosllng giebt je nach der Koncentration einen gelb
lichen oder rothlich-braunen Niederschlag, welcher nach einiger Zeit krystallinisch erstarrt. 
Unter dem Mikroskope erblickt man dann bei 80- bis 100facher Vergrosserung rothbrallne 
prismatische Nadeln, hie und da gelblich braune Blattchen. Pikrinsaurelosung erzeugt 
in nicht Zll verdiinnten Losungen eine milchige Triibung, welche krystallinisch wird. 
Die Krystalle erscheinen unter dem Mikroskop als sehr dUnne glanzende Blattchen von 
wechselnder Grosse. 

Charakteristisch fUr das Atropin ist sein salzsaures Golddoppelsalz 
C17H2aNOa . H Cl . Au CIa. Dasselbe entsteht durch Fallung einer salzsauren Atropinlosung 
mit Goldchlorid als oliger Niederschlag, welcher nach einiger Zeit krystallisirt. Es ist glanz
los und hat einen Schmelzpunkt von 135 bis 137 0 C. Es schmilzt jedoch in siedendem Wasser. 

Atropin wird nur aus (reinen) koncentrirten Salzlosungen durch Aetzalkali und 
die Alkali-Karbonate weiss gefallt, durch einen Ueberschuss des Fallungsmittels aber wieder 
gel1ist. Aetzammoll fallt die koncentrirte Losung nur unvollkommen, Ammonkarbonat und 
Alkalibikarbonat fallen sie nicht. Atropin lOst sich in koncentrirter Schwefelsaure langsam 
und ohne Farbung auf, und diese Losung wird auf Zusatz einiger Tropfen Salpetersaure 
nicht verandert. 0,05 bis 0,06 g Atropin mit 3 bis 4 ccm einer 12- bis 15proc. Aetzkali
lauge geschUttelt, bilden eine weiss triibe Fliissigkeit, in welcher bei sanfter Erwarmung 
die Atropinpartikel zu klaren olahnlichen, ausgepragt sphiirischen Tropfen schmelzen, sich 
als solche an der Oberflache der Fliissigkeit sammeln, beim Erkalten aber, ohne die Form 
zu andern, weiss und durchsichtig werden und zu Boden sinken. Endlich giebt eine ver
diinnte Atropinlosung mit Kaliumdichromatl1isung innerhalb der ersten 5 Minuten keine 
Fallung oder Triibung. 

Atropin liefert beim Behandeln mit Salpetersaure Apoatropin C,7H2,NOs.· 
Beim Erhitzen mit Barytwasser oder koncentrirter Salzsaure zerfallt es zunachst in 

Tropin und Tropasaure CgH,oOa. Letztere geht durch Wasserabspaltung in Atropa
saure und Isatropasaure C9HS02 Uber. Beim Stehenlassen von Atropin mit rauchender 
Salzsaure in der Kiilte oder beim Erwarmen mit Barytwasser auf 58 0 C. bilden sich Tropin 

Atropinformel nach WILLSTADTER. 

und Tropasaure und nur sehr wenig Atropasaure. 
Seiner chemischen Zusammensetzung nach iet 

das Atropin als "Tropasaure - Tropinather" 
aufzufassen. Seine Konstitution ist gegenwartig S(} 

gut wie aufgeklart, und zwar erscheint das Atropin 
auch hier)lach als ein naher Verwandter des Cocalns. 

Beaktionen. 1) Beim Erwarmen einer Losung von 0,01 g Atropin in 2,0 g konc_ 
Schwefelsaure entwickelt sich ein intensiver Geruch nach Orangen- oder SchleedornblUthen 
(Prtmus spinosa). Dieser Geruch tritt besonders hervor, wenn man, sobald die Losung 
anfangt braun zu werden und Dampfe entwickelt, vorsichtig die gleiche Menge Wasser 
hinzufiigt (GULIELMO). 

2) Wenn man zu der heissen Mischung (aus Atropin, Schwefelsaure und Wasser 
sub 1) ein Kornchen einer oxydirenden Substanz, wie Kaliumpermanganat, Kaliumdichromat 
oder Ammoniummolybdanat hinzufUgt, so entwickelt sich ein Geruch, welcher mehr an 
BittermandeHiI als an den der Spiraea Ulmaria erinnert (PFEIFFER und HERBST). 

3) Tropft. man in einer Schale Kaliumchromatlosung auf Aropin, so bilden sich beirn 
Bewegen der Schale blaugriine Streifen. Auf Zusatz von mehr Kaliumchromatlosung ent
steht eine hellgrUne FIUssigkeit (D. VITALI). 

4) Wenn man Atropin oder ein Atropinsalz mit etwas rauchender Salpetersaure 
Ubergiesst, dann auf dem Dampfbade eintrocknet und nach dem Erkalten einen Tropfen 
wasserfreier weingeistiger Aetzkalilauge . hinzufliessen lasst, so erfolgt violette Farbung, 
welche bald in Roth Ubergeht (D. VITALI). 

Mit dieser Reaktion will VITALI noch 0,000001 g Atropinsulfat nachweisen konnen. 
Es ist hierbei zu bemerken, dass Strychnin und Veratrin (BECKMANN, Archiv. d. Pharm. 
1885, 482) unter gleichen Verhaltnissen ebenfalls eine schon rothe Farbe geben. 



Atropinum. 427 

5) Wird Atropin mit einer Mischung von Kaliumdichromat und Schwefelsaure der 
Destillation unterworfen, so verfliichtigt sich Benzoesaure. 

6) Die wichtigste Reaktion fiir das Atropin (und Hyoscyamin) bleibt immer dessen 
Eigenschaft, die Pupille zu erweitern. Bei einem etwaigen Versuche atropinisire man das 
eine Auge einer Kat.ze und vergleiche dann beide Pupillen, Kaninchen eignen sich zum 
Anstellen dieser Reaktion nicht. 

Priifung. 1) Das Atropin bilde farblose Krystalle, welche nach dem Trocknen 
iiber Schwefelsaure bei 115,50 C. schmelzen. 2) In konc. Schwefelsaure lose es sich ohne 
Farbung; diese Losung werde auch durch Zusatz von etwas Salpetersaure nicht verandert 
(fremde Alkaloide). 3) Erhitzt verbrenne es, ohne einen Riickstand zu hinterlassen . 

.L!ufbewahrung. Sehr vorsichtig, unter den direkten Giften, Abtheilung "Alka
loidia". Zur ausserlichen Anwendung bestimmte AtropinlOsungen sind nach mehrfachen 
Verordnungen zu versiegeln und mit einem Giftetikett zu versehen. 

Anwendung. Die freie Atropinbase findet hOchst selten einmal medicinische 
Anwendung, sie wird in allen Fallen mit Vortheil durch die leichter lOslichen SaIze ersetzt. 
Hochstgaben: pro dosi O,OOlg, pro die 0,003g. 

Collyrinm atropinicnm FANo. 

Rp. Atropini 0,05 
Aquae destillatae 150,0. 

Bei Iritis dreistiindlich die Cornea zu baden. Gift
etikett. 

Glycerinnm Atropini. 
Rp. Atropini 0,1 

Glycerini 20,0. 

IDjectio antieclampsiatica DIVET. 
Rp. Atropini 

Morphini iii 0,05 
Aquae destiUatae 10,0 
Acidi hydrochlorici gtt. 2. 

Zur Injektion bei Eclampsie Gebil.render. Unzweck
mlissige Vorschrift. Die beiden Ireien Basen 
sind, unter Hinweglassung der Salzsaure zweck
mlissig in Form der schwefelsauren Salze anzu
wenden. 

PUnlae Atropini. 
Rp. Atropini 0,05 

Sacchari albi 
Gummi arabici sa 5,0 

fiant cum Aqua glycerinata pilulae 100. Jede Pille 
enthllit 0,0005 g Atropin. Mit Talcum venetum 
auszurollen. 

PuIvis Atropini. 
Rp. Atropini 0,05 

Sacchari 30,0 
divide in parte. 100. Jede. Pulver enth!ut 0,0005 g 

Atropin. 2-3 Pulver tliglich bei Keuchhusten. 
Aber niemal. Kindern ! 

Sirnpn8 Atropini .BOlX·HARDAT. 
Rp. Atropini 0,1 

Sirupi simplicis 1000,0 
Acidi hydrochlorici gtt. V. 

10,0 g Sirup enthalten die Maximalgabe 0,001 g 
Atropin. 

Ungnentnm Atropine (Brit.). 
Rp. Atropini 0,5 

Acidi oleinici 2,0 
Adipis 22,5. 

Toxikologisches. Atropin wirkt auf das centrale Nervensystem zunachst erregend, 
dann lahmend. Charakteristisch ist fiir die Wirkung des Atropins eine Erweiterung der 
Pupille (Mydriasis), welche sowohl nach dem Eintraufeln einer verdiinnten Losung ins 
Auge, als auch nach innerer Darreichung eintritt und die Folge einer Lahmung der Endigungen 
des Nervus oculomotorius ist, wodurch die Accomodation aufgehoben wird. Innerlich 
wirkt es als starkes Narkoticum. Man giebt es: Aeusserlich als Eintraufelung in die 
Augen als wasserige Losung 1,0: 200,0. Subcutan: in Gaben von 0,0003-0,001 g, bei 
Neuralgien, Krampfen. Innerlich in Gaben von 0,0005-0,001 g zwei bis dreimal taglich 
gegen die Nachtschweisse der Phthisiker. Hochste Gaben: pro dosi 0,001 g, pro die 
0,003 g. 

Als tOdtliche bez. gefahrliche Gaben gelten 0,05-0,2 g. Die nach 5-10 Minuten 
auftretenden Vergiftungserscheinungen sind fieberhafte Aufregung, Trockenheit im RaIse, 
Rothe des Gesichts, funkelnde Augen mit berabhangenden Lidern oder vorstehenden 
glotzenden Augapfeln, stets starke Erweiterung und Unempfindlichkeit der Pupille, Er
brechen, freiwilliger Stuhlgang, Stimmlosigkeit, AufhOren des Hor- und Tastvermogens, 
Sopor. In 6-24 Stunden erfolgt der Tod. In Wunden eingetragen oder subkutan applicirt, 
iiberhaupt nach irgendwie erfolgter Resorption, treten ahnliche Erscheinungen ein, niemals 
fehit aber die Erweiterung der Pupille. Die Ausscheidung des Atropins erfolgt haupt
sachlich durch den Harn im unveranderten Zustande. 
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Antidot. Solange das Gift noch im Magen ist: Tannin, Jod, Kohlepulver mit 
nachfolgender Anwendung der Magenpumpe. Nach der Resorption werden als physio
logische Antidote Morphin und Physostigmin empfohlen. 

Nachweis. Nach einer Atropin- (Hyoscyamin- oder Hyoscin-) Vergiftung sind die 
genannten Alkaloide vorzugsweise im Magen, Darm, Blut und Harne aufzusuchen. Bei 
Einhaltung des STAS-OTTo'schen Ganges gehen nur Spuren von Atropin in die atherische 
Ausschiittelung aus saurer Losung; die Hauptmenge geht in die atherische Ausschuttelung 
aus alkalischer Losung uber. Arbeitet man nach DRAGENDORFF, so geht das Atropin aus 
der ammoniakalischen Losung in die Benzol-Ausschiittelung uber. Die nach Verdunsten 
der Losungsmittel erhaltenen Ruckstande pruft man zunachst beziiglich ihrer Wirkung auf 
das Katzenauge, dann mittels der VITALI'schen Reaktion. Erst hierauf solI man weitere 
Reaktionen anstellen. - Das Atropin widersteht der Faulniss einige Zeit, z. B. mehrere 
Wochen. 

Atropinum sulfuricum. 
I. tt Atropinum sulfuricum (Austr. Germ. Helv.). Sulfate d'atropine (Gall.). 

Atropinae Snlfas (Brit. U-St.). Atropinsnlfat. Schwefelsaures Atropin. (C17H2aNOa)2' 
H2S04• Mol. Gew. = 676. 

Darstellung. In einer Schale aus Porcellan miseht man 1 Th. verdiinnter 
Schwefelsaure (von 16 Proc. ~S04) mit 2 Th. Weingeist, macht etwas mehr als lau
warm und setzt dann nach und nach soviel Atropin (1 Th.) unter Umriihren hinzu, 
bis nach geschehener Auflosung die Fliissigkeit neutral oder kaum merklieh alkalisch 
reagirt. Die Fliissigkeit wird nun im Wasserbade oder an einem ca. 500 C. warmen Orte 
bis auf den dritten Theil des Volumens abgedampft und an einem lauwarmen Orte aus
getrocknet, denn das Salz geht nur langsam aus dem amorphen in den krystallinischen Zustand 
iiber. Um es nun in die Form eines schon krystallinischen Pulvers zu bringen, lost man 
das gut ausgetrocknete Sulfat unter Erwarmen in ca. der 20fachen Menge wasserfreiem 
Weingeist und iiberlasst die Losung an einem kaum lauwarmen Orte der freiwilligen Ab~ 
dun stung. Oder man lost das ausgetrocknete Atropinsulfat in einem Kolbchen in der 
20fachen Menge moglichst wasserfreiem Weingeist unter Erwarmen auf hochstens 50 0 C., 
oder in soviel Weingeist, dass man eine koncentrirte Losung erlangt. Nachdem die Losung 
auf ungefahr 35 0 C. erkaltet ist, giesst man sie unter sanftem Agitiren in ein 4faches 
V olumen Aether, welchen man durch Chlorcalcium vollig entwassert hat und der sich in 
einem becherformigen Gefasse befindet. N achdem man mit einer geringen Menge wasser
freiem Weingeist die in dem Kiilbchen an der Wandung hangengebliebene Liisung auf
genommen und dem Aether zugesetzt hat, giesst man noch ebensoviel Aether dem Volum 
nach hinzu, als das Becherglas bereits Fliissigkeit enthalt, riihrt sanft um und steUt das 
Gefass dicht bedeckt an einen kalten Ort. N ach Verlauf eines Tages setzt man auf einen 
Stebkolben einen Trichter, dessen AbHussoffnung mit einem Diitchen von Fliesspapier locker 
geschlossen ist, und giebt in den Trichter den atherhaltigen Krystallbrei aus dem Becher
glase. Was vom SaIze etwa an der Wandung des Becherglases hangen bleibt, lasst man 
sitzen und freiwillig abdunsten und trocken werden. Den nach dem Ablaufen des Aethers 
in dem Trichter verbliebenen Krystallbrei wascht man durch Aufgiessen von etwas wasser
freiem Aether ab und breitet ibn dann auf einem Harhen Glasgeflisse aus. Nach dem frei
willigen Abdunsten des Aethers verbleibt das Atropinsulfat als eine sehr weisse, aus sehr 
kleinen Krystallen bestehende Masse zuriick. Zum Gelingen der Darstellung sind moglichst 
wasserfreier Weingeist und wasserfreier Aether nothwendig, und dann auch zur Bildung 
der Krystallchen eine Temperatar von weniger als 120 C. 1m anderen Falle erhalt man 
ein Sulfat, welches zu mehr als der Halfte seiner Masse amorph ist. 

Eigenscllaften. Das Atropinsulfat ist ein weisses, aus feinen Nitdelchen bestehendes 
Pulver, gewohnlich kommt es in mattweissen, krystaUinischen Massen in den Handel. Es 
giebt mit gleichviel Wasser oder 3 Th. 90procentigem Weingeist oder 30 Th. absolutem 
Weingeist klare, farblose, neutrale Losungen. In Chloroform, Aether, Schwefelkohlenstoff, 
Benzol ist es fast unloslich. Die Losungen besitzen sehr bitteren, widerlichen, Uebelkeit 
erregenden Geschmack. Eine 10procentige Losung, mit destillirtem Wasser bereitet, ist 
in dichtgeschlossenem Gefass und vor Licht geschutzt, unveranderlich. Es schmilzt gegen 
183 0 C. Das HyoscyaminsuUat schmilzt bei 206 0 C. Erhitzt, schmilzt das Atropinsulfat 
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zuerst, verkohlt unter theilweiser Verfliichtigung und verbrennt schliesslich ohne Riick
stand. Seine wasserige Losung (1: 60) wird durch Aetzammon nicht getriibt. In konc. 
Schwefelsaure ist es ohne Farbung loslich. Die Losung wird erst nach langerem Stehen 
gefarbt. Wird ein Tropfen einer wasserigen Losung auf ein Objektglas gegeben und in 
der Warme eingetrocknet, so erblickt man nach einigen Stunden bei 60 bis 80facher Ver
grosserung unter dem Mikroskop Biindel von radial angeordneten, prismatischen Nadeln. 

Die wasserige Losung giebt mit Baryumchlorid einen weissen, in Salpetersaure un
loslichen Niederschlag. Das Vorhandensein von Atropin weist man nach S. 426 nacho 

Priifung. 1) Etwa 0,02 g Atropinsulfat verbrennen auf dem Platinbleche ohne 
einen Riickstand zu hinterlassen. 2) Das sorgfaltig getrocknete (!) Praparat schmeIze bei 
1830 C. Ein hOherer Schroelzpunkt wird auf die Anwesenheit von Hyoscyaminsulfat 
(Schm.-P. 206 0 C.) hinweisen. 3) Werden 3 ccm einer Losung 1: 60 mit 1 ccm Ammoniak
:fliissigkeit versetzt, so muss die Mischung klar sein und klar bleiben. Triibung weist auf 
Belladonnin hin. 4) Um zu ermitteln, ob das untersuchte Praparat aus einem Atropin 
vom Schroelzpunkt 115,50 C, dargestelit wurde, nimmt man 0,1 g des SaIzes, lOst es in 
6 ccm destill. Wasser, iibersattigt die Losung mit Kaliumkarbonat, schiittelt sie in einem 
kleinen Scheidetrichter mit 6 ccm Aether aus, lasst nach der Trennung der beiden Fliissig
keitsschichten die untere, wasserige ab, trocknet die Aetherlosung durch Schiitteln mit 
etwas trockener Pottasche, dampft die filtrirte Aetherlosung in einem kleinen Schiilchen 
ab und trocknet den Riickstand bei 100 0 C. Die so dargestelite freie Base muss bei 
115,50 C. schmelzen. 

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften, sehr vorsichtig, in der Abtheilung 
"Alkaloidia". Beziiglich der Abgabe gilt £iir das Atropinsulfat das fiir das £reie Artropin 
S. 427 Gesagte. 

Anwendung. Das Atropinsulfat ist dasjenige Salz, als welches das Atropin iiber
haupt am haufigsten angewendet wird. Es gilt daher £iir dasselbe alies dasjenige, was 
auf S. 427 iiber die freie Atropinbase gesagt ist. Es enthiilt 85,5 Proc. Atropin und 
14,5 Proc. Schwefelsaure. 

tt Charta atropinatll. Charta medicamentosa Atropini sulfurici 0,001 in 
centimetris singulis quadratis continens. Papier atropine Streatfield. Paper im
pregnated with Atropia Streatfield. Collyrium siccum graduatum Atropini. Atro
pinpapier. 1st mit Atropinsulfat getranktes zanes Fliesspapier. Jeder Quadratcentimeter 
(getheilt in 9 Theile) enthalt 0,001 Atropinsulfat. Ein oder zwei Neuntel-Quadratcenti
meter wird auf die Innen:flache der unteren Konjunktiva gelegt in Stelle der Atropinsolution. 
Ueber die Darstellung des Atropinpapiers vergl. Charta medicamentosa gradata. 
Receptformel als Beispiel 

Rp. Chartae atropinatae Centimetros quadratos 3. 
D. ad chartam paraffinatam. 

S. Zum liusserlichen Gebrauch, nach Verordnung. 

tt Gelatina atropinata. Atropin-Gelatine. Stellt aus bester Gelatine her
gestellte Lamellen dar, welche pro Stiick 0,0025 g Atropinsulfat enthalten. Sie werden 
mit einem feuchten Pinsel aufgenommen und auf die zu behandelnde Stelle im Auge 
gebracht. 

Collyrium Atroplul SICHEL. 
Rp. Atropini sulfurici 0,01 

Aquae destillatae 10,0 
Glycerini 5,0. D. S. 

Collyrium stllllltltium GRA.EFE. 
Rp. Atropini sulfurici 0,05 (ad 0,08) 

Aqua destillatae 10,0. 
Augentropfwasser. - Gift ttt. 

D. S. Tliglich einmal, spliter 6fter eintrliufeln und 
nach jeder Eintrliufelung die Augen in kaltem 
Wasser zu baden (bei Ophthalmie). - Giftttt. 

Glyceroilitum Atropiui sulfurici. 
Unguentum Atropini sulfurici cum 

Glycerino. 
Collyrium Atropini sulfurici oleosum Rp. Atropini sulfurici 0,04 

OWEN. Unguenti Glycerini 5,0. 
Rp. Atropini sulfurici 0,05 (ad 0,2) D. S. Zweimal tiiglich wie einen Stecknadelkopf 

OIei Ricini 30,0. gross auf die Innenfliiche des unteren Augen-
Bei HornhautentzUndung). - Gift t t t. lides zu bringen. 

Injectio 8ubeutanell Atopini sulfuricl. 
Rp. Atropini sulfurici 0,1 

Aquae destillatae 10,0. 
Dosis: 0,1-0,2-0,3 cem (1). Gift ttt. 
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Atropinum valerianicum. 
tt Atropinum valerianieum (Erganzb.). Valerianate d' Atropine (Gall.). Vale-

rianate of Atropine. Atropinvalerianat. Baldriansaures Atropin. C17~3N03' 

C~Hlo02 + H20. Mol. Gew. = 409. 
Darstellung. Das Atropinvalerianat wird nur dann in Krystallen erhalten, wenn 

man zur Darstellung moglichst wasserfreie Materialien anwendet. Man geht daher im 
vorliegenden Falle von der wasserfreien Valeriansaure Cl)HlO02 aus, welche man bei der 
Rektifikation als letztes Drittel des Destillates (Siedep. 1750 C.) erhalt (s. S. 145). 

10,0 g wasserfreier Valeriansaure (s. oben) und 28,0 g reines Atropin werden in 
einem porcellanenen Morser zusammengerie ben, dann in circa 20 cem a b sol ute m Weingeist 
gelost. Die Losung wird in ein Glasgefass mit geraden Wanden, z. B. ein Becherglas ein
getragen, welches 150 cem absoluten Aether enthalt, kraftig umgeriihrt, anfangs einen 
Tag mittlerer Temperatur, dann zwei Tage der Kalte (-5 bis + 50 C.) ausgesetzt, hierauf 
die Krystalle in einem Triehter iiber einem lockeren Bauschehen Glaswolle gesa=elt und 
mit etwas jenes absoluten Aethers abgewaschen. Man breitet den krystallinisehen Brei 
auf einer Porcellanflache aus und lasst den Aether bei moglichst niederer Temperatur an 
einen viillig tro cknen Orte freiwillig abdunsten. 

Ratte man nicht geniigend wasserfreie Materialien verwendet, so erhalt man keine 
Krystalle, sondem eine sirupdicke Fliissigkeit. 

Eigenschaften. Das Atropinvalerianat bildet hygroskopische, farblose oder nach 
einiger Zeit der Aufbewahrung weisse, lockere, rhombische Krystalle oder krystallinische 
Krusten, welche schwach nach Valeriansaure riechen, in einer Warme von 20 0 C. erweichen, 
bei 42 0 C. schmelzen, dann in den krystallinischen Zustand nicht wieder zuriickkehren und 
in der Warme des siedenden Wassers ihre Valeriansaure verlieren. In Wasser und Wein
geist ist das Valerianat in jedem Verhaltniss loslich, damit eine neutrale oder schwach 
alkalische Liisung gebend; in Aether, welcher weingeist- und wasserfrei, ist es nur in 
Spuren lOslich. Das Praparat enthalt ruud 70 Proc. Atropin. 

AUfbewahrung. Unter den direkten Giften, seht vorsichtig, in der Ab
theilung nAlkaloidia". 

Anwendung. Dieses Salz ist besonders fUr den innerlichen Gebrauch bestimmt 
und als Antispasmodicum, Antineuralgicum und als Antiepilepticum geriihmt, indessen als 
ziemlich iiberfliissig angesehen. Hochste Gaben: pro dosi 0,001 g mid pro die 0,003 g. 

tt Atropinum jodieum. Atropinjodat. Jodsaures Atropin C17H23NOa. JOa H. 
Mol. Gew. = 465. Enthalt 62,1 Proc. Atropin. 

Man neutralisirt 10 g Atropin in alkoholischer Losung mit 6,1 g Jodsaure und 
dampft bis zum Krystallisationspunkt ein. Farblose Krystallnadeln, in Wasser und in AI
hohol loslich. Die wasserige Losung solI sich lange keimfrei halten. Daher die 0,5 bis 
1,5 procentige Losung in der Augenpraxis. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

tt Atropinum borieum. Atropinborat. 1st keine einheitliche Verbindung. 1 Th. 
Atropin wird in .Alkohol gelost und mit einer Losung von 2 Th. Borsaure in .Alkohol ver
mischt, dann zur Trockne verdampft. Der Riickstand ist zu pulvern und gut zu mischen. 
Weisses Pulver, in Wasser loslich. Enthiilt 33,3 Proc. Atropin. In Augenwassern ange
wendet. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

tt Atropinum stearinieum. Atropinstearinat. C17~aN03. C1SHa602. Mol. 
Gew. = 573. 

Zur Darstellung schwemmt man 5,68 g Stearinsaure (gepulverte) in 50 ccm destil
lirtem Wasser auf, giebt 20 ccm Normal-Natronlauge hinzu und erwarmt bis zur Auflosung. 
Hierauf setzt man eine Losung von 6,76 g Atropinsulfat in 100 ccm Wasser hinzu. Der 
entstehende Niederschlag wird ausgewaschen, getrocknet und aus .Alkohol umkystallisirt. 

Feine, weisse, glanzende, fettig anzufiihlende Nadeln, schon bei gewohnlicher Tem
peratur 1: 100 in fetten Oelen loslich. Schmelzp. gegen 120 0 C. Der Atropingchalt 
ist = 50,4 Proc. 

tt Atropinum salieylieum. Atropinsalieylat. Salieylsaures Atropin. 
C17~3N03 : C7~03. Mol. Gew. = 427. Enthiilt 67,7 Proc. Atropin. 

Zur Darstellung werden 2,9 g Atropin unter Erwii.rmen in 10 ccm Weingeist 
gelost und mit 1,38 g Salicylsaure neutralisirt. Man dampft die flltrirte Losung zunachst 
im Wasserbade ein und bringt sie zum Schluss im Wasserbad-Trockenschranke zur Trockne. 
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Weisses krystallinisehes Pulver, in 'Vasser nur massig loslich. Wird in der Augen
praxis verwendet, weil es besser wirken solI als das Sulfat. Aufbewahrung: Sehr 
vorsichtig. 

tt Atropinum santoni cum. Santoninsaures Atropin. 
Zur Darstellung werden 10,0 Th. Atropin in alkoholischer Losung mit 8,5 Th. San

tonin in verdiinntem Alkohol gelost zusammengebracht und zur Trockne verdampft. 
Farbloses, krystallinisches Pulver, in Wasser loslich. Vor Licht geschiitzt s e hr 

vorsichtig aufzubewahren. In der Augenheilkunde angewendet, soIl gut vertragen 
werden, die Losungen sollen haltbar sein. 

Aurum. 
Aurum. Gold. Or. Gold (Englisch). Au. Atomgew. = 196. 

I. Aurum foliatum. Blattgold. Wird, zwischen Goldschlagerpapier geschichtet, 
in den Handel gebracht. Das Goldschlagerpapier ist wie die Blatter eines Buches zu
sammengeheftet. Ein Buch enthalt circa 2.52 Blatt Gold, jedes Blatt ist circa 17 qcm 
gross. Zum Vergolden der Pillen kann man aber zweckmassig auch den bei der Blatt
gold-Fabrikation sich ergebenden Abfall verwenden. 

Das Blattgold dient zum Vergolden der Pillen. Mittelst eines breiten Messers wird 
ein Blatt aufgenommen und auf die zu vergoldenden Pillen (10 Stuck) in der Horn- oder 
Holzkapsel, wie eine solche beim Versilbern der Pillen in Anwendung kommt, gelegt, die 
Kapsel geschlossen etc. 

Das Blattgold enthlilt meist etwas Silber, was seiner Verwendung nicht entgegen 
8teht. Kupferhaltiges Gold soIl man verwerfen. 

Man verwechsele es nicht mit dem Goldschaum, l\fetallgold, welches Blatt
metall aus Tomback, einer Legirung von Kupfer und Zink, dargestellt ist. 

Priifung. Man iibergiesst ein Blattchen des l\fetalls mit circa 3 ccm reiner Sal
petersaure, erwarmt einige Minuten, giesst die Fliissigkeit in ein Reagirglas klar ab und 
vermischt sie mit circa .5 ccm Aetzammonfiussigkeit. Es darf eine blaue Farbung nicht 
erfolgen (Kupfer). Tomback ist in Salpetersaure iibrigens vollig loslich. 

II. Aurum pulveratum. Aurum alcoholisatum. Gepulvertes Gold. In einen 
porcellanenen Morser giebt man mehrere Bliitter Goldblatt und circa die 20fache 1\ienge 
gepulvertes Kaliumsulfat und zerreibt zu einem hOchst feinen Pulver, wascht dann das Salz 
mit heissem Wasser weg und trocknet das zuriickbleibende Goldpulver. Es ist obsolet. 
Die Anwendung ist dieselbe, wie die des folgenden Praparats. 

III. Aurum praecipitatione divisum. Aurum praecipitatum purum. Praeci
pitirtes Gold. Eine Goldchloridlosung, welche etwas freie Salzsaure enthalt, wird mit 
soviel einer Ferrosulfatlosung versetzt, als dadurch ein Niederschlag hervorgebracht 
wird. Letzterer wird gesammelt, ausgewaschen und getrocknet. Es bildet ein zimmt
braunes glanzloses Pulver, welches unter Druck und Reiben l\fetaJlglanz annimmt. 

IV. Aurum colloidale. Colloidales Gold. Losliches Gold. 
2.5 ccm einer Losung von 0,6 g Goldchloridchlorwasserstoff im Liter werden mit 

etwa 100 ccm Wasser verdiinnt, hierauf mit einer l/,-normalen Losung von Kalium
karbonat (14 g K2C03 in 1 Liter) versetzt und zum Sieden erhitzt. Unmittelbar nach 
dem Aufkochen entfernt man die FliisBigkeit von der Flamme und fiigt portionsweise 
4 ccm einer Losung von 1 Th. frisch destillirtem Formaldehyd in 100 Th. Wasser zur 
kochend heissen Goldlosung unter lebhaftem Umriihren der Fliissigkeit. Diese wird zuerst 
prachtig hellroth, schliesslich tiefroth gefarbt. Das verwendete destillirte Wasser muss 
vollig rein seinj schon gering'e :Mengen Erdalkalisalze verhindern den Eintritt der Reak
tion. - Urn die Losung koncentrirter zu machen, muss sie der Dialyse unterworfen 
werden. 

:Man erhalt so rpthgeflirbte Losungen, aus denen das Gold durch N eutralsalze, durch 
Sliuren und Alkalien metallisch gefallt wird (ZSIGMONDY). 

Anwendung. Die therapeutische Anwendnng des metallischen Goldes liisst sich 
auf die alehymistischen Anschauungen des l\fittelalters zuriickfiihren. Das fein ver-
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theilte Gold fand innerliche Anwendung bei gesunkener Verdauungskraft und Lebens
thittigkeit; ausserlich und innerlich bei Syphilis, Skrofeln, Krebs, Uterinblutungen, skrofu
losen und syphilitischen Augenentziindungen, in Salbenform hinter den Ohren eingerieben 
zur Beseitigung der Geschwiire und Flecken der Hornhaut. Dosis: 0,02-0,04-0,06, in 
Einreibungen auf Zunge oder Zahnfleisch zu 0,1-0,15-0,2 auf den Tag. 

1m allgemeinen halten die Aerzte das gepulverte und das pracipitirte Gold thera
peutisch fiir gleichwerthig. 

Amalgama Auri. 
Rp. Hydrargyri 1,0 

Auri puri praecipitati 0,2. 
Bei massiger Warme zusammen zu schmelzen. 

Liuctus auriterus LEGRAND. 

I. 
Rp. Auri praecipitati 0,05 

Mellis depurati 25,0. 
Morgens und abends einen TheeIBffel zu geben 

(fUr Kinder). 
II 

Rp. Auri praeeipitati 0,3 
Mellis depurati 100,0. 

Morgens und abends einen Theelllffel zu nehmen 
(fiir Erwaehsene). 

Pilulae Aurl amalgamati RICORD. 

Rp. Amalgamae Auri 0,6 
Thridacis 0,2 
Conservae Rosae 0,5 
Radieis Liquiritiae pulveratae q. s. 

Fiant pilulae 10. Taglieh 1-3 Pillen (bei sekun
dilrer Syphilis. Salivation tritt nieht ein). 

Saccharnm Bnratum. 
Rp. Auri pulverati 0,1 

Saechari pulverati 10,0. 
Zum Bereiben des Zahnfleisehes. 

Sirnpus auratus. 
Rp. Auri pulverati 1,0 

Sirupi Saechari 30,0. 
Zum Bepinseln der Schankergesehwiire im Raehen. 

Uuguentum A.nri. 
Rp. Auri pulverati 1,0 

Unguenti cerei 20,0. 

Ohemie und Ana1!yse. Gold ist ein edles Metall von eigenartiger gelber Farbe 
und hoher Politurfahigkeit, im fein vertheilt.en Zustande ein braunes Pulver, welches beim 
Reiben MetalIglanz annimmt. Das spec. Gew. des kompakten Goldes schwankt je nach der 
Bearbeitung von 19,26-19,55. Der Schmelzpunkt liegt bei etwa 1300 0 C. 

Gegen Luft, Sauerstoff und Wasser el'weist sich Gold bei jeder Temperatul' als un
veranderlich. Ebenso wird es von keiner einfachen Sll,ure z. B. Salzsaure, Schwefel
saure, Salpetel'saure) angegriffen, dagegen wird es angegriffen von schmelzendem Kalihydrat, 
Natronhydrat, auch von schmelzendem Salpetel'. Freies Chlor und alle Mischungen, welche 
Bolches entwickeln, ebenso freies Brom wirken sehr heftig auf Gold ein, weniger heftig ist 
die Einwirkung von freiem Jod. Schwefelwasserstoff wirkt auf blankes Gold nur wenig 
ein. Goldene Gegenstande werden durch Schwefelwasserstoff bei weitem nicht so leicht 
geschwarzt, wie solche aus Silber. - Das gebrauchlichste Mittel, Gold aufzulOsen, ist das 
Konigswasser, s. S. 77, eine Mischung von Salzsaure und Salpetersaure, welche Ohlor im 
statu nascendi in Freiheit setzt. 

Goldlosungen sind gelb, in konc. Zustande rothlich bis braunlich. Sie geben folgende 
Reaktionen. 1) Aetzkali und Aetznatron fallen braunes Hydroxyd, welches im 

U eberschuss des Fiillungsmittels leicht loslich ist. Alkalikarbonate bewirken erst in der 
Siedehitze Ausscheidung von rothlich-gelbem Goldhydroxyd. - Durch Ammoniak oder 
Ammoniumkarbonat entstehen, jedoch nur in koncentrirten Losungen, rothlichgelbe Nieder
schliige,von Goldoxyd-Ammoniak (Knallgold), welches im getrockneten Zustande bei der 
leichtesten Beriihrung heftig explodirt. 2) Schwefelwasserstoff fallt aus einer neutralen oder 
sauren Goldlosung alles Gold aus. Die braunschwarzen Niederschlitge sind Gemenge von 
GoldsuHid, metallischem Gold und Schwefel. Sie sind unloslich in Salzsaure oder Salpeter
saure, dagegen loslich in Konigswasser, ferner in farblosen oder gelben Schwefelalkalien. 
3) ZinnchloriirIosung, welche etwas Zinnchlorid enthalt (man fiige zu Zinnchloriirlosung 
etwas Chlorwasser), erzeugt auch in sehr verdiinnten Goldlo8ungen einen purpurrothen, 
bisweilen ins Violette oder Braunrothe spielenden Niederschlag von Goldpurpur. 4) Eisen
oxydulsalsalze reduciren Goldchlorid in seinen Losungen und scheiden metallisches Gold 
als feines braunes Pulver abo Die dariiber befindliche Fliissigkeit erscheint im dUT'ch
fallenden Lichte schwarzlichblau. Wird der getrocknete Niederschlag mit einer Messer
klinge gedriickt, so nimmt er Metallglanz an. 5) Kaliumnitrit flint ebenfalls metallisches 
Gold; bei sehr stasker Verdiinnung ist die Fliissigkeit zunachst nur blau gefarbt 6) Oxal
saure fliIlt aUB der nicht zu sauren Losung in der Siedehitze metallisches Gold. 

Metallisches Gold fallen aus der Goldlosung iiberhaupt die meisten unedlen Metalle, 
ferner Quecksilber, Silber, Platin. Ebenso wirken als Reduktionsmittel: Ferrochlorid, Ferro-
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sulfat, Cuprochlorid, Antimontrichlorid, arsenige Saure, schweflige Saure, phosphorige 
Saure u. s. w. Endlich fiihren auch viele organische Verbindungen, z. B. Chloralhydrat, 
Ameisensaure, Oxalsaure, Formaldehyd, Hydroxylamin, Phenylhydrazin u. s. w. die gleiche 
Reduktion herbei. 

AIle Goldverbindungen geben beim Erhitzen auf Kohle vor dem Lothrohr gelbe, 
glanzende, dehnbare MetalIkorner, beim Schmelzen mit Soda oder Borax: gelbe, glanzende, 
dehnbare Metallflitter. 

Bestimmung. Diese erfoIgt stets in der Form des metallischen Goldes. Man 
fallt dasselbe aus der stark salzsauren (weder freies Chlor noch Salpetersaure enthaltenden) 
Losung mittels Ferrochlorid oder Ferrosulfat, wascht es mit Salzsaure, spater mit Wasser 
aus, trocknet und gliiht im Porzellantiegel. Das Filter wird verascht. Aus der nicht zu 
sauren Losung kann die gleiche Reduktion durch Oxalsaure in der Siedehitze erfolgen. 

Scheidung des Goldes aus Bruchgold etc. Fur pharmaceutische Praparate ist 
das Gold der Dukaten, weiches mit durchschnittlich 1 Proc. Silber legirt ist, hinreichend 
rein. Das Silber wird bei ihrer Auflosung in Konigswasser als Chlorsilber abgeschieden. 
Zur Verwerthung von BruchgoId, das eine Legirung des Goldes mit verschiedenen 
l\Iengen Silber und anderen Metallen ist, scheidet man Gold auf folgende Weise rein ab: 
N achdem das Gold, wenn nothig, ausserlich mit Sodalosung gereinigt ist, ubergiesst man 
es in einem Kolben mit der 4fachen Gewichtsmenge Konigswasser und lost unter Digestion 
auf. Die Losung wird bis zur Sirupkonsistenz abgedampft, der Ruckstand in der 30fachen 
Menge destillirtem Wasser gelost, filtrirt (um gegenwartiges Silberchlorid abzusondern) 
und nun mit etwas Natriumsulfatlosung versetzt. 1st (von Lothungsstellen herriihrend) 
Blei gegenwiirtig, so wird dieses als Bleisulfat gefallt und durch Filtration beseitigt. Die 
klare GoIdIosung wird nun mit einer filtrirten Losung aus 8 Th. reinem kryst. Ferrosulfat 
in 40-50 Th. Wasser und 1 Th. reiner Chlorwasserstoffsaure gemischt. Das Gold faUt 
allmahlich als Metall in Gestalt eines braunen Pulvers nieder. Man kann auch aus der 
Goldlosung die Metalle mittelst Zinkmetalls ausfallen, den Niederschlag mit Salzsaure und 
Wasser auswaschen, hierauf mit 25proc. Salpetersaure die fremden Metalle oxydiren, be
ziehentlich auflosen, das Ungeloste mit Wasser abwaschen und endlich mit Salzsaure dige
riren. Reines Gold bleibt zuriick. 

Goldlegirungen. Reines Gold ist ausserordentlich weich, daher der .A.bnutzung 
ziemlich stark unterworfen. Es eignet sich deshalb fur Miinzen, Gebrauchsgegenstlinde u. 
dgl. im reinen Zustande nicht. Durch Legirung mit anderen Metallen bnn man ihm, 
ohne Beeintrachtigung der meisten anderen Eigenschaften, Harte und Widerstandsfahigkeit 
verleihen. Zur Herstellung von Munzen und Schmuckgegenstanden legirt man es ent
weder mit Kupfer (rothe Karatirung) oder mit Silber (weisse Karatirung); die Legirung 
mit Silber und Kupfer heisst gemischte Karatirung. 

Fe ingehalt. Unter dem Feingehalt einer Goldlegirung versteht man deren Gehalt 
an reinem Golde. Friiher bezeichnete man denselben in der Weise, dass man angab, 
wie viel Karate Gold in einer feinen Mark (= 24 Karat) enthalten sind. 14karatiges Gold 
enthalt somit in 24 Th. = 14 Th. Gold und 10 Th. andere Metalle, d. h. es enthalt 
58,33 Proc. reines Gold. Gegenwartig wird der Feingehalt einer Goldlegirung in Tausend
steIn angegeben, d. h. man giebt an, wie viel Milligramm reines Gold in 1 g der Legirung 
enthalten sind. 14karatiges Gold wird also jetzt als Gold mit einem Feingehalte von 
0,583 bezeichnet. 

Nach dem deutschen Reichsgesetz vom 16. Juli 1884 dnrfen Uhrgehause und 
Gerathe aus Gold nicht geringeren Feingehalt als 0,585 = 14 Karat (Fehlergrenze 
&/1000) haben. Schmucksachen diirfen mit jedem Feingehalt (Fehlergrenze 10/1000) hergestellt 
werden, doch muss der Feingehalt auf jedem einzelnen Stiicke mittelst eines Stempels 
angegeben sein. Das auf Gerathen anzubringende Stempelzeichen fiir Gold besteht in 
einer Reichskrone, welche von einem Kreise @ - die Sonne darstellend - umgeben ist. 

Mfinzgold. Die deutschen Reichs-Goldmiinzen sind hergesteUt aus einer Legirung, 
welche aus 90 Proc. Gold und 10 Proc. Kupfer besteht. 

Goldlothe. 1) Hartloth flir 0,750-Gold besteht aus 9 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer. 
2) Weichloth fiir 0,750-Gold= 12 Gold, 7 Silber, 3 Kupfer. 3) Loth fiir 0,666-Gold, 
= 24 Gold, 10 Silber, 8 Kupfer. 4) Loth fUr 0,583-Gold = 3 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer. 

Goldiihnliche Legirung fiir Schmucksachen, Gebrauchsgegenstande (Bleifederhalteretc.) 
= 2,5 Gold, 7,5 Aluminium, 90,0 Kupfer. 

Goldschwamm ffir Zahnplomben. Werden 100 g einer 10proc. Goldchlorid
losung mit Kaliumbikarbonat genau neutralisirt, alsdann mit einer gesattigten Losung von 
3,3 g Kaliumbikarbonat versetzt, hierauf mit 20,8 g gepulverter Oxalsaurl' vermischt und 
die Mischung 2 Minuten lang gekocht, so scheidet sich das Gold als schwammartige Masse 
aus, welche nach dem Auswaschen und sehr gelindem Gluhen zu Plombirungen ver
wendet wird. 

Goldamalgam, TELSCHOW'S besteht aus 4,18 Gold, 55,0 Silber und 40 Zinni wird 
mit etwa dem gleichen Gewichte Quecksilber zum Amalgam zusammengeschmolzen. 

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 28 
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Goldbronze. Muschelgold. A. echte: .Blattgold wird mit diinner Roniglasung 
fein gerieben. B. unechte besteht aus zerkleinerten Legirungen des Kupfers mit Zink. 

Goldseife. Wird bereitet durch Fallen einer Lasung von Goldchlorid mit Seifen
lasung und wird benutzt in der Keramik zur Rerstellung des Goldlustres. 

Goldpurpur, CASSIUs'scher. Man versetzt eine Lasung von Ferrichlorid mit soviel 
Zinnchloriirlasung, dass die gelbe Farbe verschwindet und eine griinliche Fiirbung auf
tritt. Diese Fliissigkeit giesst man tropfenweise unter Umriihren in eine von Salpeter
saure freie Goldchloridlasung (1 : 400). Nach eintiigigem Absetzen wird der Niederschlag 
gewaschen und getrocknet. Er stellt alsdann ein braunes Pulver von schwankendem Gold
gehalte dar, welches zur Farbung von Rubinglas verwendet wird. 

Erkennung des Goldmetalles oder echter Vergoldung. Ob ein Gegenstand, 
z. B. eine Miinze oder ein Schmuckstiick etc. aus massivem Golde hergestellt ist, lasst sich 
durch Bes~mmung des spec. Gewichtes feststellen. Das spec. Gewicht des Miinzgoldes 
liegt zwischen 18,0 und 19,0. Das spec. Gewicht anderer, z. B. zu Schmucksachen ver
arbeiteter Legirungen nahert sich den angegebenen Zahlen um so mehr, je mehr Gold die 
Legirungen enthalten. - Wird eine Goldlegirung (z. B. von 14 Karat) mit einem an
gefeuchteten Silbernitratstifte berieben, oder mit einer Lasung von Kupferchlorid (1 : 10) 
befeuchtet, so entsteht ein schwarzer Fleck nicht. Messing und ahnliche goldahnliche Le
girungen (Goldimitationen) geben einen schwarz en Strich. Liickenlose Vergoldungen 
bleiben gleichfalls ungefarbt. Man kann daher mit Hilfe dieser Reaktionen auch feststellen, 
ob ein gelber Metalliiberzug Gold ist. Will man das darunter befindliche Metall priifen, 
so macht man an einer unauffalligen Stelle mit einer Nadel einen Ritz und priift diesen 
mit dem Silbernitratstift oder mit der Kupferchloridlllsung. 

Goldflecke. Bringt man Goldlasung auf Raut oder Wasche, so verursacht sie 
braunrothe Flecken. Man entfernt diese, indem man sie zuniichst mit verdiinnter Kali
lauge, dann mit 1 proc. Jodlasung, alsdann mit Kaliumjodidlasung und schliesslich mit 
Natriumthiosulfatlosung und Salmiakgeist bereibt. 

Vergoldung anderer Metalle auf nassem Wege. Man last 10 Th. Gold
chlorid in 1300 Th. destillirtem Wasser, giebt lIO Th. Natriumbikarbonat dazu 
und kocht die Fliissigkeit in einem porcellanenen Kasserol oder Glaskolben zwei Stun den 
lang, oder bis ihre gelbliche Farbung in eine griinliche iibergegangen ist. Den zu ver
golden den, wohl gereinigten Gegenstand hangt man, an Messingdraht befestigt, in das 
kochende Goldbad. Nach 3-8 Minuten ist die Vergoldung vollendet (SCHUBARTH). Neu
silber, Silber, Platin befestigt man an Zinkdraht; Eisen muss zuvor verkupfert werden. 

Eine andere wirksame Vergoldungsfliissigkeit besteht aus 10,0 Goldchlorid, gelost 
in 20,0 destillirtem Wasser und dann gemischt mit einer Fliissigkeit, bereitet aus 30,0 
Kaliumcyanid, 30,0 N atriumchlorid, 20,0 krystallisirtem Natriumkarbonat 
und 1250,0-1500,0 de stillirtem Wasser. Die Mischung wird bei Seite gestellt und 
wiederholt geschiittelt, bis sie farblos erscheint. In diese bis zum Kochen erhitzte Ver
goldungsfliissigkeit wird der zu vergoldende silberne, mit Weingeist und Schlammkreide 
wohl abgeriebene Gegenstand hineingelegt und gleichzeitig mit zwei Zinkstiiben an ent
gegengesetzten Stellen beriihrt. In wenigen Minuten ist die Vergoldung vollendet. Das 
dabei am Zink etwa metallisch abgeschiedene Gold wird gesammelt etc. 

Vergoldungspulver, Goldpulver, zur kalten Vergoldung des Silbers durch An
reiben, bereitet man angeblich in der Weise, dass ml'n 10 Th. Gold und 2 Th. Kupfer in 
K?nigswasser lllst, mit der Los.ung Leinw:an~lappen ~rankt, diese trocknet und verbrennt. 
DIe Asche oder den Zunder relbt man nut emem mIt Kochsalzlasung befeuchteten Leder 
oder Kork in die gut gereinigte Messing- oder Silberfliiche. 

Goldsalzilthel' zum Vergolden von Eisen oder Stahl bereitet man in der Weise, 
dass man eine koncentrirte wasserige, aber saurefreie Goldchloridlasung mit einem 3 bis 
5fachen Volumen Aether wiederholt kraftig durchschiittelt und den Goldsalzather von 
der farblos gewordenen wasserigen Schicht abhebt. Mit dieser Goldlasung wird das mit 
Schmirgel und Weingeist blank geputzte Eisen mit Hilfe eines weichen Pinsels bestrichen. 

Eine Fliissigkeit zur galvanischen Vergoldung bereitet man aus 10 Th. Gold
chlorid, 100 Th. Kaliumcyanid und 1000 Th. Wasser. Als Anode dient ein Goldblech. 

Ein Anlegeol fiir die Vergoldung lackirter Blechwaren mit Goldblatt oder mit 
Musivgold bereitet man durch Kochung unter Umriihren aus 10 Anime, 10 Asphalt, 
15 .Bleiglatte, 15 Umbra, letztere drei Substanzen hOchst fein gepulvert, und 150 
Leino!. Dieser kolirte Firniss wird mit Zinnober abgerieben, um ihm Karper zu geben, 
und dann mit Terpentinol verdiinnt, um ihn bequem mit einem Pinsel aufzutragen. 

Vergoldemehl zum heissen Stempeln (z. B. in Rutfutter u. dergl.) ist ein feines 
Pulver aus gleichen Theilen Dammar, Mastix, Sandarak und Kolophonium. 

Gliihwachs zur ErhOhung der Goldfarbe. Es wird damit die Vergoldung bestrichen 
und der Gegenstand abgegliihL. Es besteht aus circa 50 Wachs, 5 rothem Bolus, 4 Griin
span, 4 gebranntem Alaun oder aus 100 Wachs, 25 gebranntem Bolus, 25 Colcothar, 15 
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Griinspan oder Kupferasche, 5 gebranntem Borax. Sobald das Wachs des iiber die Ver
goldung gestrichenen GIiihwachses abgebrannt ist, wird in kaltem Wasser abgeloscht etc. 

Glasvergoldung. Dazu gehiiren drei Fliissigkeiten: 1. Losung von 2,0 saurefreiem 
Goldchlorid in 150,0 destillirtem Wasser. - II. Losung von 5,0 trocknem N atron
hydrat in 80,0 destillirtem Wasser. - III. Losung von 2,5 Starkezucker in 30,0 
destillirtem Wasser, 25,0 Weingeist und 20,0 kauflichem rein em Aldehyd. -
Behufs der Vergoldung mischt man 200 ccm der Fliissigkeit I, 50 ccm der Fliissigkeit II 
und 5 ccm der Fliissigkeit III schnell und giesst die Mischung in das zu vergoldende mit 
Sodalosung und Wasser gereinigte GIas. In 5 Minuten ist die Vergoldung geschehen. 

Unechte Vergoldung. Man lost Bleiacetat und Natriumthiosulfat zusammen in 
Wasser und lasst die versilberten Gegenstande 2-3 Minuten bei 700 C. darinnen. 

t Aurum tribromatum. Goldbromid. Goldtribromid. AuBrs. = 436. 
Darstellung. Sehr fein vertheiltes Gold wird mit wenig Wasser iibergossen und 

darauf unter Umriihren die berechnete Menge Brom hinzugefiigt. Sobald Losung ein
getreten ist, wird die filtrirte Losung bei gelinder Warme zur Trockne eingedunstet. 

Eigenschaften. Dunkelbraune Masse, loslich in Wasser, Weingeist und Aether. 
Das Salz bildet mit anderen Bromiden Doppelsalze. 

Der Goldgehalt wird durch GIiihen des Salzes und Wagen des Riickstandes bestimmt. 
Anwendung. Dieses Praparat wurde von GOUBERT als ein vortreffliches Mittel 

gegen Epilepsie empfohlen, da es selbst in sehr kleinen Gaben sehr rasch wirkt und lange 
Intermissionen der Anfalle bedingt, wahrend weder Bromismus noch Verdauungsbeschwerden 
und Schwache der intellektuellen und sexuellen Fahigkeiten zu beobachten sind. Die 
Tagesdosis betragt bei Kindern 0,003-0,006 g, bei Erwachsenen 0,008-0,012 g. Bei 
Migrane-Anfallen kann man 0,003 g zweimal des Tages eine Stunde vor den Mahl
zeiten geben. 

t Aurum-Kalium bromatum. Kalium-Goldbromid KAuBr4+2~O = 591. 
Darstellung. 100 Th. feinst zertheiltes Gold, 61 Th. Bromkalium und 123 Th. 

Brom werden mit ca. 2500 Th. Wasser iibergossen und solange geschiittelt, bis Losung ein
getreten ist. Darauf wird filtrirt und das Filtrat zur Krystallisation eingedampft. Die aus
geschiedenen und abgesaugten Krystalle werden aus Wasser umkrystallisirt. 

Eigenschaften. Braunschwarze, nadelformige Krystalle, leicht loslich in Wasser. 
Aether nimmt aus diesem Doppelsalz das Goldtribromid auf und scheidet Kaliumbromid abo 

Den Goldgehalt bestimmt man durch GIiihen des Salzes und Auslaugen des Riick
standes. 

Anwendung. Dieses Praparat wurde von MERCK an Stelle des leicht zersetz
lichen Goldtribromids empfohlen und von IVAN TANKURA und LAUFENAUER bei Epilepsie 
und Hysteroepilepsie mit gutem Erfolge gebraucht. Die innerliche Anwendung des Mittels 
empfiehlt sich nicht, dagegen iet die subkutane Injektion empfehlenswerth. 

Rp. Auri Kalii bromati 0,4 
Aquae destillatae 20,0. 

S. D. S. Zur Injektion. [LAUFENAUER.] 

Hiervon injicirt man anfanglich 0,5 ccm und steigt allmahlich bis zu 2 ccm. Die 
mittlere Dosis betragt 0,02 g des Praparates, was 1 ccm obiger Losung entspricht. 

tt Aurum Kalium cyanatum. Kalium-Goldcyanid 2 KAuCy, + 3 H20 = 732. 
DarsteZlung. Eine koncentrirte Losung von 54 Th. neutralem Goldtrichlorid wird 

in eine koncentrirte heisse Losung von 46 Th. Kalium cyanatum puriss. (pro analysi) ge
gossen, das beim Erkalten sich ausscheidende Salz abgesaugt und aus Wasser umkry
stallisirt. 

Eigenschaften. Durchsichtige tafelformige Krystalle, loslich in Wasser, unloslich 
in Weingeist. Bei massigem GIiihen geht das Salz in Kalium-Goldcyaniir KAuCY2 iiber. 

Den Goldgehalt des Salzes bestimmt man durch sehr starkes GIiihen und Auslaugen 
des Riickstandes. . 

Anwendung. Dieses Doppelsalz ist ein sehr starkes Antisepticum. Ein Theil 
vermag schon 25000 Th. Blutserum zu sterilisiren und fur die Entwicklung pathogener 
Mikroben ungeeiguet zu machen. FUr klinische Zwecke wurde das Praparat noch nicht 
verwandt; es ware jedoch zu versuchen, dasselbe an Stelle des schon vor mehr als 40 Jahren 
von CHRISTIEN in die Therapie eingefiihrten und boi Skrophulose, Phthisis und Amenorrhoe 
gebrauchten Aurum cyanatum zu geben. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

28* 
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Aurum chloratum. 
Unter dem Namen n Goldchlorid" werden gewohnlich zwei Verbindungen durch

einandergeworfen: 1) Das neutrale Goldchlorid AuOla und 2) der Goldchlorid-Ohlorwasser
stoff AuOla + HOI + 4~O, 

I. t Aurum chloratum acidum (Erganzb.). Aurum chloratum chlorhydricum. 
Goldchlorid - Chlorwasserstoll'. Wasserstoll'goldchlorid. W asserstoll'-Aurichlorid. 
Aurichlorwasserstoll'. .luCIa + HCl+ 4H20. Mol. Gew. = 411. 

DarstelZung. Man lost 10 Th. reines metallisches Gold unter massiger Erwar
mung in einem Kolben in 45 Th. Konigswasser und dampft das Filtrat im Wasserbade ein, 
bis es frei von Salpetersaure (s. w. unten) ist und ein Tropfen, auf eine kalte Glasplatte 
gesetzt, erstarrt. Den Rlickstand bringt man in einen mit Aetzkalk gefiillten Exsiccatgr 
zum Krystallisieren. Die Masse wird spater zerrieben, und das Pulver iiber Aetzkaik 
nachgetroeknet. 

Eigenschaften. Orangefarbige, krystallinisehe, an der Luft zerfliessende Salzmasse, 
in Wasser, Weingeist oder Aether leicht loslich. Es sei in Weingeist oder Aether vollig 
lOslich. Bei Annaherung eines mit Ammoniak:H.iissigkeit benetzten Glasstabes gebe es keine 
Nebel (freie Salzsaure). Beirn Gliihen hinterlasse es nahezu 48 Proc. (theoretiseh 47,68 Proc.) 
metallisches Gold. - Wird die 10proc. wasserige Losung durch Erwarmen mit Oxalsaure 
vom Gold befreit, so dan 1 ccm des Filtrates nach dem Mischen mit 2 eem kone. Schwefel
saure keine braune Zone geben, wenn die Misehung mit 1 cem Ferrosulfat-Losung liber
schichtet wird (Salpetersaure). 

Das soeben besehriebene Praparat ist das in der Praxis gebrauchlichere und wird 
sehr haufig fiilschlich als "Goldchlorid" schlechthin bezeichnet. 

II. t Aurum chloratum (neutrale). Goldchlorid. Aurichlorid. Goldtl'i
chlorid. Chlorgold. Chlorure d'or (Gall.). .luCIa. Mol. Gew. = 302,5. 

Um diese Verbindung zu erhalten, dampft man die bei dem vorigen Praparate er
haltene saure Goldchloridlosung im Sandbade unter Umrlihren so lange ein, bis Ohlor sieh 
zu entwickeln beginnt. Alsdann lasst man erkalten, lost den Riickstand in Wasser, filtrirt 
und dampft die Losung im Wasserbade ein, bis sie beim Erkalten fest wird. Die erkaltete 
Masse hat die Zusammensetzung AuOla + 2HgO, durch Erhitzen auf 1500 O. wird das Pra
parat wasserfrei. Braune, sehr hygr~skopische Masse, dem vorigen Praparat sehr ahnlich. 
Enthii.lt im wasserfreien Zustande 64,8 Proc. metallisches Gold . 

.t1u{bewahrung. Beide Praparate sind vorsichtig vor Licht und vor Feuchtig
keit sehr gut gesehlitzt aufzubewahren . 

.t1nwendung. Goldchlorid dient zur Darstellung verschiedener Goldverbindungen, 
in der organischen Ohemie zur Darstellung der Gold-Doppelsalze (von Alkaloiden), als 
Reagens in der Analyse, zu Vergoldungen, zum Tonen der photographischen Bilder. In 
der Therapie wird es besonders bei dem LANDOLFI'schen Verfahren zur Behandlung des 
Krebses angewendet. 

Canstlcnm LANDOLFI. 

Rp. Auri trichlorati 
Zinci chlorati 
Liquoris Stibii chlorati 
Bromi chlorati iiii 5,0 
Farinae triticeae q. s. 

M. f. pasta mollis. 3 mm dick auI Leinen zu 
streichen, uud auf der exulcerirten Stelle so lange 

Jiegen zu lassen, bis sie mit dem abgestorbenen 
Gewebe abfiillt. 

Canstienm RECAMIER. 

Liq uor A uri ni trico-m uria tici. 
Rp. Auri trichlora ti 0,3 

Aquae regiae 30,0. 
(Aetzmittel iiir Carcinoma.j 
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Auro-Natrium chloratum. 
Unter dem Namen "Auro-Natrium chloratum" oder "Natrium-Goldchlorid" 

werden Verbindungen des Goldchlorids mit Natriumchlorid von verschiedenem Goldgehalt ver
standen; man muss sich daher in jedem einzelnen Falle die Frage vorlegen, was ein ge
gebenes Praparat darstellen solI. 

I. t Auro-Natrium chloratum (Germ. Relv.). Auri et Sodii Chloridum (U-St.). 
Natrium·Aurichlorid. Chlorgoldnatrium. Gozzi's Salz. Offlcinelles Goldsalz. Das 
im Nachstehenden zu besprechende Praparat ist keine einheitliche, chemische Verbindung, 
sondern eine Mischung der Verbindung Natrium-Goldchlorid AuCla • NaCI + 2R20 mit 
Kochsalz. Es ist in den genannten drei Pharmakopoen von gleicher Zusammensetzung. 

Darstellung. Man bringt in einen glaseren Kolben 13 Th. reines Gold, iibergiesst 
dasselbe mit einer Mischung aus 16 Th. Salpetersaure (von 25 Proc.) und 48 Th. Salzsaure 
(von 25 Proc.), setzt auf den Kolben einen kleinen Trichter auf und erwarmt den Inhalt 
bis zur volligen Auflosung des Goldes. Dann giesst man die Losung (ist Filtration er
forderlich, so erfolgt diese durch einen Bausch Asbest oder Glaswolle) in eine Porcellan
schale, spiilt Trichter und Kolben gut nach und dampft die Losung auf dem Wasserbade 
bis zur Sirupkonsistenz unter Umriihren ein. Den zuriickbleibenden Sirup lost man in 
20 Th. Wasser, dann bringt man 20 Th. schwach gegliihtes reines N atriumchlorid hinzu, 
dampft die Losung im Wasserbade unter Umriihren mit einem Glasstabe ein und fiihrt 
das Austrocknen schliesslich im Wasserbad-Trockenschranke zu Ende. Dann zerreibt man 
den Trockenriickstand in einem erwarmten Morser, mischt das resultirende Pulver und flillt 
es sogleich in kleine, gut zu verschliessende (Korken mit Paraffindichtung!) Glaser abo 

Eigenschaften. Pomeranzengelbes Pulver von neutraler oder nur schwach saurer 
Reaktion und metallischem Geschmack, in 2 Th. Wasser zu einer gelben Fliissigkeit Joslich. 
Weingeist lost aus dem Praparat nur das Natrium-Aurichlorid AuCla• NaCl + 2~O heraus, 
wahrend (las ausserdem vorhandene Natriumchlorid ungelost bleibt. Beim Gliihen giebt 
es Chlor ab, und es hinterbleibt ein Gemisch von Natriumchlorid und metallischem Gold. 
Das Praparat ist eine Mischung von 61-62 Proc. Natrium-Aurichlorid (AuCI3 • NaCI + 
2R20), 35-37 Proc. Natriumchlorid und 2-4 Proc. Wasser. - Es ist, mit reinem Natrium
chlorid bereitet, nicht gerade hygroskopisch, kann aber aus der Luft etwa 5 Proc. Feuch
tigkeit aufnehmen, ohne feucht zu erscheinen. 

Priifung. 1) Schiittelt man das Standgefass des Praparates urn, offnet es alsdann 
und nahert seiner Oeffnung hierauf einen mit Ammoniakfliissigkeit schwach benetzten 
Glasstab, so darf Bildung weisser Nebel nicht erfolgen, andernfalls enthalt das Praparat 
freie Salzsaure. 2) Bestimm u ng des Goldgehaltes. Man bringt 0,5 g des Salzes in ein 
Becherglas, iibergiesst es mit etwas verdiinnter Ameisensaure und verdunstet diese durch 
massiges Erwarmen. Man wiederholt dieses Befeuchten mit Ameisensaure und Abdunsten 
noch zweimal, dann sammelt man das hinterbliebene metallische Gold auf einem Filter, 
wascht es aus und bestimmt sein Gewicht. Es solI erhalten werden: Nach Germ. und 
U-St. mindestens 30,0 Proc., nach Relv. = 32,5 Proc. metallisches Gold. Es ergiebt sich 
hieraus, dass die Relv. ein scharf getrocknetes Praparat vorschreibt. 

AUfbewahTung. Vor Licht und Feuchtigkeit geschiitzt, vorsichtig. 

Anwendung. Das beschriebene Praparat wirkt ausserlich schwach atzend, farbt 
die Raut violett, schliesslich schwarz. Man wendet es au sse rl i chan zu Einreibungen 
in die Zunge und in das ZahIifleisch bei syphilitischen Erkrankungen dieser Organe. lnner
I ich wird dem Goldchlorid eine Wirkung auf den Geschlechtstrieb, die Menstruation und 
die Diurese zugeschrieben, ohne dass hierflir exakte Beweise vorliegen. Langerer Gebrauch 
flihrt wie beim Quecksilber Speichelfluss herbei. Rochste Gaben: pro dosi 0,05 g, pro 
die 0,2 g (Germ. Relv.). Technisch zum Tonen der photographischen Silber-Kopien, auch 
wohl zur Rerstellung galvanischer Vergoldungsfliissigkeiten. 
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II. t Natrium-Goldchlorid. Natrium-Aurichlorid. Chlorure d'or et de sodium 
(Gall.). Goldsalz. Sal Auri Chrestien. Sal Aud Figuier. AuCIa • NaCI + 2H20. 
Mol. Gew. = 397. Dieses von der Gall. aufgenommene Praparat ist die der oben ange
gebenen Formel entsprechende chemische Verbindung "Natrium-Goldchlorid". - Die 
Darstellung erfolgt in der namlichen Weise wie bei dem vorigen (Seite 437) angegeben 
worden ist, nur setzt man der aus 13 Th. Gold erhaltenen L6sung nur 3,88 Th. reines 
schwach gegliihtes Natriumchlorid hinzu. Die L6sung bringt man entweder durch Ab
dampfen im Wasserbade zur Trockne oder man Hisst sie - behufs Erzeugung von Kry
stallen - im Schwefelsaure-Exsiccator stehen. 

Pomeranzengelbe, prismatische, an der Luft bestandige, in absolutem Alkohol v611ig 
16s1iche Krystalle von ahnlichen Eigenschaften wie das vorige. Sie sollen, in der auf 
S. 437 angegebenen Weise auf den Goldgehalt gepriift, mindestens 49 Proc. (theoretisch 
49,37 Proc. Gold hinterlassen. Anwendung in der Photographie und zum Vergolden. 
Hochste Gaben: pro dosi 0,05, pro die 0,15. 

III. t Auro-Kalium chloratum. Kalium-Aurichlorid. Kalium-Goldchlorid. 
AuCla • KCI + 2H20. Mol. Ge,,'. = 413. Wird in analoger Weise dargestellt wie die 
vorigen, nur wird die aus 13 Th. Gold erhaltene L6sung von Goldchlorid mit 4,95 Th. 
scharf getrocknetem Kaliumchlorid eingedampft. Gelbe, durchsichtige, rhombische Tafeln, 
welche an der Luft verwittern. 

IV. t Auro-Ammonium chloratum. Ammonium-Aurichlorid. Ammonium
Goldchlorid. AuCIa • NH4Cl + 2H20. Mol. Gew. = 392. Wird wie die vorigen darge
stellt, nur dampft man die aus 13 Th. Gold erhaltene L6sung von Goldchlorid mit 2,73 Th. 
scharfgetrocknetem Ammoniumchlorid ein. Gelbe, rhombische Tafeln. 

KEELEY'S Goldcure gegen Trunksucht. I. Rp. Auro-Natrii chlorati 0,75, Am
monii chlorati 0,4, Strychnini nitrici 0,065, Atropini sulfurici 0,015, Extracti Chinae fiuidi 
90,0, Extracti Cocae, Glycerini, Aquae destillatae aa 30,0. Zweistiindlich einen Theelofi"el. 
II. Rp. Auro-Natrii chlorati 0,15, Aquae destillatae 30,0. Zur subkutanen Injektion. 

Guttae aureae LEHMANN. 

Rp. Auro-Natrii chlorati 0,1 
Aquae destillatae 50,0. 

D. S. Dreimal taglich 20 Tropfen (allmahlich 
steigend auf 50 Tropfen und Gebrauch von Sassa
parill-Dekokt bei sekundarer Syphilis). 

Liquor Auri ammoniati chlorati. 
FrRXARI et DELESCHAMPS. 

Rp. Auro-Ammonii chlorati 0,5 
Aquae destillatae 
Spiritus (90 Proc.) all 300,0. 

PUulae auriferae CHRESTIEN. 

Rp. Auro-Natrii chlorati crystallisati 0,5 
Amyli Solaoi tuberosi 2,0 
Gummi arabici 5,0 
Aquae q. s. 

fiant pi!ulae 120. 

PUulae A uro-Natrii chlorati 
MARTINI. 

Rp. Auro-Natrii chlorati 0,3 
Extracti Dulcamarae 3,0. 

fian t pi! ulae 50. 
D. S. Taglich mittags und abends nach jeder 

Mahlzeit eine Pille, wochentlich urn je eine Pille 
D. S. Einen Theeloffel voU des Morgens und bis zu 5 Pillen steigend (bei AnschweUungen 

Abends (bei Amenorrhoe, Dysmenorrhoe). und Verhartungen des Uterus). 

Sirupus Auro-Natrii chlorati. 

Rp. Auro-Natrii chlorati 0,05 
Sirupi Sacchari 200,0. 

Aurum jodatum. 
t Aurum jodatum. Joduretum aurosum. Aurojodid. Goldjodiir. Goldmollo

jodid. AuJ. Mol. Gew. = 323. 
Bereitung. Das s1iurefreie Chlorid aus 10,0 Gold oder 15,2 scharfgetrocknetes 

Aurichlorid werden in 200,0 destillirtem Wasser ge16st und allmahlich unter Um
ruhren mit einer L6sung von 26,0 Kaliumjodid in 100,0 destillirtem Wasser versetzt. 
Man 11isst die Fliissigkeit absetzen, dekanthirt, giesst auf den Bodensatz circa 400,0 destill. 
Wasser, dekanthirt und sammelt den Bodensatz in einem Trichter, welcher mit· einem 
loekeren Bauschchen Glaswolle geschlossen ist, wascht mit Wasser nach, bis das Abtropfende 
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kaum noch eine Farbung zeigt. Den Niederschlag breitet man auf einen Hachen Porcellan
teller aus und trocknet ihn an einem lauwarmen, 35 0 C. nicht tiberschreitenden, vor Licht 
geschtitzten Orte, bis das anhiingende freie Jod vollstiindig verHtichtigt ist. Ausbeute 
circa 15,0. In den Waschwiissern ist etwas Gold enthalten, und kann dasselbe durch Zink 
abgeschieden werden. 

Eigenscliaften. Das Aurojodid ist ein leicht zersetzliches, citronengelbes Pulver, 
gewohnlich wegen anhiingenden freien Goldes oder freien Jods griinlich. Beim Erhitzen 
auf 1200 C., auch schon beim Kochen der wiisserigen Losnng zerfiillt es in seine Bestand
theile. Es ist in Wasser und Weingeist unloslich. 

A'Ufbewalirung und Anwendung sind dieselben, wie man unter Auro-Natrinm 
chloratnm angegeben findet. Ein obsoletes Priiparat. 

Aurum oxydatum. 
t Aurum oxydatum (seu hydroxydatum). Acidum aul'icum. Crocus Solis. 

Aurihydrat. Goldoxyd (hydrat). Goldsiiure. Au(OH)a' Mol. Gew. = 247. 
Bm·eitung. 10,0 priicipitirtes Gold werden in 40,0 Konigswasser gelOst, 

und im Wasserbade bis zur Sirupdicke eingedampft, dann in 300,0 bis 400,0 destil
lirtem Wasser gelost, die Losung mit 50,0-55,0 gebrannter Magnesia versetzt und 
eillen Tag an einem dunkeln Orte bei Seite gestellt. Den von der tiberstehenden Fliissigkeit 
durch Dekanthiren getrennten Niederschlag zieht man mit einer circa 2,5 procentigen reinen 
Salpetersiiure (gemischt aus 50,0 reiner Salpetersiiure von 1,153 spec. Gew. und 450,0 
Wasser), um die anhiingende Magnesia zu beseitigen, zuletzt mit destillirte m Wasser 
aus und trocknet ihn auf Hachen Tellern ausgebreitet vor Licht geschiitzt bei gewohnlicher 
Temperatur. Ausbeute 12,0. 

Eigensclia/ten. Das haufig als Goldoxyd bezeichnete Priiparat ist eigentlich das 
Goldhydroxyd; es bildet frisch gefiillt ein gelbes, in der Wiirme braun werdendes Pulver, 
welches bei 1000 C. in Wasser und Goldoxyd Au20a zerfallt, sich anch im Licht zer
setzt unter Abscheidung von metallischem Golde. Es ist loslich in Salzsiiure, auch in 
konc. Salpetersiiure, unloslich in verdiinnter Salpetersiiure. Beim Uebergiessen mit Am
moniak bildet sich das im trocknen Zustande leicht explodirende "Knallgold" (Aurum 
fulminans). 

Aufbewahrung. In der Reihe der stark wirkenden Arzneistoffe in kleinen, dicht 
geschlossenen Fliischchen, vor Licht geschiitzt. Bei Verarbeitung zu Pillen (im porcel
lanenen Morser anzustossen!) benetzt man es vor dem Verreiben mit einigen Tropfen 
Wasser, wei! ein gekauftes Priiparat, wie die Erfahrung gezeigt hat, zuweilen Knallgold 
enthiilt. 

Anwendung. Das Goldoxyd wurde wie das Goldchlorid als Antisyphiliticum in 
Gebrauch gezogen, heute aber wird es kaum noch beachtet. Die Dosis ist derjenigen des 
Auro-Natrium chloratum gleich. 

Avena. 
Gattung der Gramineae-Aveneae. 

Avena sativa L., der "Hafer". 
Verwendung lindet die von den Hiill- und Deckspelzen befreite Frucht: Fructus 

A venae excortieatus. Semen A venae exeortieatulll. Grutum. Hafergrtitze als leicht
verdauliches Nahrungs- und reizmildernes Heilmittel. Die bei der Fabrikation der Hafer
griitze gewonnenen Abfiille gelangen als Futtermittel unter den Namen: Haferweiss
mehl, Haferrothmehl und Haferbulsen in den Handel. 
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Bestandtheile. 12,11 Proc. Wasser, 10,66 PI·OC. Stickstoffsubstanz, 4,99 Proc. Fett, 
58,37 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, 10,58 Proc. Rohfaser, 3,29 Proc. Asche. 

Erkennung der Haferstarke cf. Amylum. S. S. 295. 
Giftgriitze ist eine mit Strychninlosung (2,5-5,0 g Strychnin. nitric. in heissem 

Wasser q. s. gelost auf 1 kg Griitze) getriinkte, dauerhaft roth gefarbte Hafergriitze, zum 
Vertilgen der Hausmause bestimmt. Zum Auslegen im Freien eignen sich mehr die ganzen, 
vergifteten Korner . 

.A.venacia von RADEMANN enthiilt in 100 Th. etwa: Fett 7, Protein 14, Kohlenhydrate 
66, SaIze 3 Th. 

Hafer-Konserve von GUST. W AlINECKE besteht aus Hafermehl, dextrinirtem Erbsen
mehl, Roggen- und Leinsamenmehl. 

Hafermehl, Prliparirtes, von KNORR, sowie 
Hafermehl, Prliparirtes, von WEIBEZAHN, sind Niihrmehle, die in 100 Th.: Ver

dauliches Eiweiss 9, Fett 5-7, Kohlehydrate 72, Wasser 10, SaIze 1 (abgerundet) 
enthaltim und wahrscheinlich dem prap. Gerstenmehl ahnlich behandelt werden. 

HercuIo~ KATHREINER'S: ein Kaffee-Ersatz, der durch Walzen von Haferkornern 
hergesteUt wird. 

Prilparirtes amerikanisches HafermehI (Horn by steam cooked oatmeal), enthiilt 
Fett, 6,71 Proc., Stickstoffsubstanzen 16,30 Proc., stickstofffreie Extraktivstoffe 64,44 Proc., 
Asche 1,82 Proc., W8.!Iser 10,73 Proc. 

Lactina, Schweizerische, von PAUSCHAUD & Co. zur Thiererniihrung, iet ein Ge
misch aus Hafer-, Mais-, Reia-, Leinsamenmehl, Knochenmehl, Salz und Fenchelol. 

Ballota. 
Gattung der Labiatae - Stachyoideae. 

Ballota nigra L. Schwarzer Andorn. Heimisch von Nordafrika und Europa 
bis Nordpersien, liefert in dem getrockneten Kraut: 

Herba BalIotae nigrae. Herba Marrubii nigri seu foetidi. Herba Marrubiastri. 
Ballote, Gottesvergess. 1) Die Pflanze ist charakterisirt durch den trichterfOrmigen, vor
springend zehnnervigen Kelch mit kielig gefaIteten Ziihnen. Sie ist weichbehaart, die 
Blatter gestielt, eirund oder am Grunde herzf6rmig, grob gesagt. 

Von unangenehmem Geruch, bitterem und etwas aromatischem Geschmack. 
Ninsammlung. Das bei beginnendem Aufbliihen gesammelte Kraut. 4 Th. frisches 

Kraut geben 1 Th. trockenes. 
Leonurus lanatus (L.) Spreng. (ebenfallsLabiatae - Stachyoideae). Heimisch 

in Sibiri en liefert: 
Herba Ballotae Ianatae. Hb. Ballotae lanatae sibiricae. Hb. Leonuri lanatl. 

Hb. Panzeriae lanatae. Panzerie. Sibirische oder wollige BaHote. Wolfstrappkraut. 
Wie die vorige obsolet. 

Ballota suaveolens L. (Erva cidriera), wird in Jamaica bei tuberkulOser 
Peritonitis angewendet. 

Balnea medicata. 
BaInea. Bilder. Bains. Bath. (Plural=Baths). Die wachsende Bedeutung der 

Bader fur die Allgemeinbehandlung macht eine Besprechung der fur den Apotheker in Be
tracht kommenden Gesichtspunkte erforderlich. 

Allgemeines. Je nachdem der ganze Korper oder nur Theile desselben der Bade
procedur unterworfen werden sollen, unterscheidet man: 1) Vollbad, Balneum totale 
= 250-300 I Wasser. 2) Sitzbad, Enkathisma seu Insessus = 25-40 I Wasser. 
3) Fuss bad, Pediluvium = 6-181 Wasser. 4) Armbad, Brachiluvium = 5-81 Wasser. 
5) Handbad, Maniluvium = 1-21 Wasser. 

1) Unter diesem Namen auch Marrubium vulgare und Succisa pratensis. 
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Je nach der' einzuhaltenden Temperatur nennt man ein Bad: eiskalt von 
0-5° C., sehr kalt von 5-12° C., kalt von 12-18° C., kiihl von 18-25° C., lau
warm von 25-32° C., warm von 32-37° C., heiss von 37-42° C. 

Die Dauer der Bader betragt bei warmen und heissen Badern etwa 5 Minuten, bei 
kiihleren, wenn Warmeentziehung beabsichtigt ist, bis zu 20 JHinuten. Sie ist vom Arzt 
genau anzugeben. 

Ais Bade-Gefasse, in welchen die Bader zu nehmen sind, benutzt man Wannen 
aus Zink, Kupfer, Porcellan fiir solche Bader, deren Ingredienzen auf diese Stoffe nicht 
einwirken. Bader mit differenten Stoffen werden zweckmassig in Wannen aus Holz ge
nommen werden. Zur letzteren Gruppe gehOren nicht nur die Bader, welehe Sauren ent
halten, sondern auch solche, die mit Eisensalzen, Schwefelleber, Moor versetzt sind. 

Die zu den medicinischen Badern zu verwendenden Bade-Ingredienzen brauchen 
nicht von hOchster Reinhei t zu sein; man verwendet vielmehr gewohnlich technische 
Sorten. Die im Nachstehenden angefiihrten Mengen sind flir "Vollbader" berechnet. FUr 
Sitzbader rechnet man den 1/6, fiir Fussbader den 1/10 und fiir Handbader den 1/20 Theil. 

Von den Ingredienzen werden Salze direkt im Badewasser gelost oder diesem in 
Form von Losungen zugesetzt. Krauter u. dgl. werden zum Theil als Aufguss, zum Theil 
in Substanz dem Badewasser zugesetzt, in einigen Fallen auch in locker gewebten Sack
chen in das Badewasser eingehangt. 

Kohlensllure-Bllder. Zur Nachbildung der natiirlichen Kohlensaure-Bader sind 
vielfache Vorschlage gemacht worden. Das Verfahren, kohlensaure Salze durch Sauren zu 
zersetzen, fiihrt zwar zur Entwickelung von Kohlensaure, aber diese wird nur wenig vom 
Wasser gelOst, daher iiben diese Bader nur geringen Hautreiz aus. Das vollkommenste 
Verfahren ist das von BLocR-Elberfeld; dieses flihrt zu einem Badewasser, welches auch 
noch bei Blutwarme ganz erhebliche Mengen Kohlensaure gelost enthalt. 

Bade-Tabletten von SANDOW. D.R.P. Krystallisirtes Ferrosulfat wird mit Kalium
bisulfat zusammengeschmolzen und in Pastillenform gebracht. Diese Pastillen werden in 
ein Natriumbikarbonat enthaltendes Bad eingetragen. 

Pasta Mack, Zusatz zum Waschwasser, bez. zu Badern: Reisstarke 27,0, Brause
pulver 73,0. Es werden Pastillen von 6 g Schwere geformt. S Pastillen = 2 .A. 

Sandblider. In eine Kiste wird eine 10 cm hohe Sehicht warmer Flusssand ge
schiittet. Der Patient setzt sich, in eine Deeke gehUllt, hinein und wird mit Sand von 
45-50 ° C. zugedeckt. Brust und Bauchdecke bleiben frei. 

Fango, Linimentum minerale. Der Schlamm der heissen Quellen von Battoglia 
in Italien, welcher zu Badern bzw. Umschlagen gegen Rheumatismus, Frauenkrankheiten 
etc. angewendet wird. Enthalt: Wasser 50,0 Proc., organ. Substanz 8,0 Proc., Mineral
bestandteile (Sand, CaO, MgO, Fe20a, A~08' 01, S03' CO2 , P 2 0 5, K 20, Na20) 42 Proc. 

Limanol, Einreibung gegen Ischias, Migraine etc., besteht aus Chloroform, Ammo
niakfliissigkeit, Terpentiniil, Seifenspiritus und Moorextrakt. Wird nach dem Bade an
gewendet. 

Aachener Bad. 
(Aachener Bltderseife.) 

Rp. Caloii sulfurati 45,0 
Natrii chlorati 15,0 
Kalii jodati 2,0 
Kalii bromati 2,0 
Ssponis kalini lS6,0. 

Alann·Bad. 
Rp. Aluminis 100-150,0. 

Alkallsehes Bad. 
Balneum Sodae. Bain alcslin. (Gall.) 

Rp. Natrii carbonici cryst. 250,0, 
Ameisen·Bad. 

I. 
Rp. Spiritus Formicarum 

Tincturae Formicarum iiii 250,0 

II. 
Rp. Acidi formicici (25"10) 10,0. 

Aromatisches Bad. 
I. Rp. Specierum aromatic. 500,0 

Werden in lose gewebtem Beutel abgegeben. Man 
infundirt mit 10 Liter heissem Wasser '/. Stunde 
und giesst die Kolatur in das Bad. In gleicher 
Weise: Lindenbliithen-Bad. 

II. Rp. Mixturae oleosae balsamicae 
Tincturae Calami aa 100,0. 

Arsenikalisehes Bad. 
Rp. N atrii arsenicici 5-6,0 

Natrii carbonici cryst. 12,0. 
Gegen chronische Gelenk-Entziindung. 

Balnenm Baretginense. 
Bain dit de Bareges. (Gall.) 

Rp. Natrii sulfurati (Na,S+9H,O) 
Natrii chlOl"l1ti ail 60,0 
Natrii carbonici calcinati SO,O. 

In Glasgeflissen abzugeben. 
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Balnenm Pennesiae. 
Bain de Pennes. 

A. 
Rp. Kalii bromati 

Calcii carbonici aa 1,0 
Natrii phosphorici 8,0 
Natrii sulfurici sicci 5,0 
Aluminii sulfurici 1,0 
Ferri sulfurici sicci 3,0 
N atrii carbonici sieci 300,0. 

B. 
Rp. OIei Rosmarini 

OIei Lavandulae 
Olei Thymi aii 1,0 
Tinct. Staphidis agriae 50,0. 

Die Salzmischung A wird im Vollbade gelost, wor
auf man B zumischt. 

Balnenm Plnmbieranum. 
Bain dit de Plombieres. (Gall.) 

A. 
Rp. Natrii carbonici cryst. 

N atrii sulfurici cryst. 
N atrii chlorati 
N atrii bicarbonici 

B. 

100,0 
60,0 

aa 20,0 

Rp. Gelatinae pulv. 100,0. 
A und B werden getrennt abgegeben; B wird in 

1 Liter Wasser gelOst. 

Balneum Vichiense. 
Bain dit de Vichy. (Gall.) 
Rp. Natrii bicarbonici 500,0. 

Eisen- und Stahlbiider. 
I. 

Rp. Ferri sulfurici cryst. 100. 

II. 
Rp. Tartari ferrati 

Aquae fervidae 
Die Losung ist zu filtrircll. 

Jod-Bad. 
I. 

100,0 
900,0. 

Rp. Kalii jodati 50,0. 

II. 
Rp. Nach LUGOL. 

Fur Erwachsene. 
I. II. III. 

Kalii jodati 
Jodi 
Aquae 

15,0 20,0 24,0 
8,0 10,0 12,0 

625,0 625,0 625,0 

FUr Kinder. 
Kalii jodati 5,0 6,0 9,0 
Jodi 2,5 3,0 4,0 
Aquae 300,0 300,0 300,0. 

In Holzwannen zu nehmen. Die romischen Zahlen 
I-Ill geben die verschiedenen SUIl'ken an, wie 
sie vom Arzte auch zu verordnen sind. 

Kalmus·Bad. 
Rp. Tinctur'de Calami 100-300,0. 

Klefernadel-Bad. 
Rp. Extrakt del' Fichten

oder Kiefernadeln 
Old Pini silvestris 
Spiritus 

Kleie-Bad. 

250,-500,0 
15,0 
60,0. 

Man setzt dem Bade das Dekokt von 1-2 kg 
Weizenkleie zu. Anch kann man die Kleie in 
locker gewebten Beuteln in das Bad einhangen 
und die Beutel zum Frottiren benu,tzen. 

Kohlensiiure-Bad. (Diet. M.) 
A. 

Rp, Natrii bicarbonici 150,0. 
B. 

Rp. Acidi hydrochlorici (25 0/0) 250,0. 
Man Hist zunachst A im Badewasser und rUhrt 

alsdann B darunter. 

Kreuzuacher Mutterlaugen-Bad. 
Natrii chlorati 
Calcii cblorati fusi 
Kalii chlorati 
Magnesii chlora ti 
Natrii bromati 

Langen-Bad. 

63,0 
750,0 

75,0 
110,0 

2,0. 

Auf ein Vollbad setzt man zu, e i n e del' nach-
stehenden Substanzen. 

Poltasche 200-500,0 oder 
Soda calcinirt 200-500,0 oder 
Natronlauge (15"/0) 50,0. 

Lelm-Bad. 
Bain gelatineux. (Gall.) 
Rp. Gelatinae pulv. 500,0 

Wird, in 2 Litern heissem Wasser gelOst, dem 
Bade zugesetzt. 

Malz-Bad. 
1-3 kg geschrotenes Gersten-Malz wird mit 5-10 

Litern Wasser von 400 C. eingemaischt. Nach 
1 Stunde erwlirmt man auf 65° C., haIt 2 Stun
den bei dieser Temperatur, crhitzt sodann eine 
Stunde im Wasserbade und presst scharf abo 
Nicht vorrathig zu halten. 

Moorbad. 
Auf 1 V ollbad werden 50 kg Moorerde gerechnet. 

Temperatur 33-36° C. An Stelle von Moorerde 
werden neuerdings auch '/2-1 kg Moorsalz oder 
1-2 kg Moorlauge augewendet. 

Rp. 
Moor-Salz (kUnstliches). 

Ferri sulfurici sicci 
Natrii sulfurici 81cCl 
ealcii sulfurici praecip. 
~fagnesii sulfurici sic-ci 
Ammanii sulfurici 

900,0 
40,0 
20,0 
20,0 
20,0. 

Mutterlaugen-Biider 
von Kreuznach, Kosen, Rehme, Wittekind u. a. O. 

Mutterlauge 2-3 kg 
Kochsalz 0,5-1,0 kg 

Nauheimer Bad (KUnstliches). 
mild mittel 

Kreu.nacher Lauge 0,6 I 1,0 1 
Natriumbicarbonat 250,0" 400,0" 
Salzsaure (25% ) 300,0" 500,0" 

Pottasche-Bad_ 
Rp. Kalii carbonici crudi 125,0 

Quecksilber-Bad. 

stark 
1,5 1 

500,0 " 
600,0 " 

Bain de sublime con'osif (Gall.) 
Rp. Hydra1'gyri biehlo1'ati 

Amnlonii chlorati aa 20,0 
Aquae destillatae 200,0. 

sub signa vencni. 
Das Bad ist in eintf Holzwanne zu nehmen. 

Reichenhaller Mlltterlaugensalz. 
Rp. Kalii chlorati 60,0 

Litbii chlorati 1,5 
Natrii bromati 8,5 
Magnesii chlorati 720,0 
Natrii chlorati 140,0 
Magnesii sulfurici sicci 70,0. 
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Salz-Bad. 
A. Kochsalzbad. 

Rp. Salis culinaris 2-3 kg. 
B. Soolbad. 

Rp. Salis culinaris 6-8 kg. 
Bader mit einem Salzgehalt von mehr als 2 Proc. 

heissen Soolbader. Solche mit 3% heissen mittel
stark, mit 4% stark. 

C. Seesalzbad. 
Bain de sel marin. (Gall.) 

Rp. Salis marini (vel culinaris) 5 kg. 

Sehwefel-Bad. 
Rp. Kalii sulfurati pro balneo 60,-120,0. 

Dem Bade wird bisweilen, aber unzweckmlissig, 
noch 10 g englische Schwefelsaure zugesetzt. 
Holzwannen! An Stelle von Kali-Schwefel
leber kann auch Natriumtrisulfid treten. 

Seifen-Bad. 
Rp. Saponis domestici 250,0. 

Wird in Wasser gel6st zugesetzt. 

Senf-Bad. 
Aufein Fussbad (Pe dil u ve sinapise. Gall.) wen

det man 150,0 entOltes Seufpulver an, welches vor
her 'I. Stunde mit kaltem Wasser fI1lgeriihrt 
stehen gelassen war. Die Temperatur des Bade
wassers darf 40· C. nicht iiberschreiten. 

Sulzer Mntterlaugensalz (kiinstliehes). 
Rp. Salis culinaris 938,0 

Calcii chlorati fllsi 5,5 
Magnesii chlorati sicci 25,0 
Natrii bromati 6,5 
Caleii sulfurici praceip. 25,0, 

Tannin-Bad. 

Rp. Acidi tannici 50,0 
Aquae destillatae 200,0. 

Terpentlniil-Bad. 

(PINKNEY.) 
Rp. Saponis Kalini 

Aquae ali 100,0 

werden im Dampfbade erwlirmt, alsdann rUhrt 
man gleichmassig darunter 

Olei Terebinthinae 90-120,0. 

Unnan Mutterlaugensalz (Kiinstliches). 

Rp. Salis culinaris 119,0 
Magnesii chlorati sicCl 270,0 
Natrii jodati 3,0 
KaIii chlorati (KCl) 35,0 
Calcii ehlorati fusi 570,0 
N atrii bromati 3,0. 

Vet. Balneum arsenlcale. 

Rp. Arsenici albi 1,0 
Ferri sulfurici cryst. 10,0 
Aquae 100,0. 

:Friiher gegen R!iude der Tiere (Sehafe) benutzt. 
Fiir 100 Sehafe rechnete man 1,4 kg Arsenik. 

Vet. Baln arsenieal TRASBOT (GaiL) 

in loeo: Bain de TESSIER. 
Rp. Arsenici albi 1 kg 

Zmci sulfurici crndi 5 " 
Alo~s 0,5 " 
Aquae 100 Liter. 

Balsamum CanadenS8. 
Balsamum Canadense (Erganzb.). Tereblnthina Canadensis (Brit. U-St.). Ca

nadabalsam, Baume du Canada (Gall.). Canada Turpentine. 1st del' Harzsaft mehrerer 

zu den Coniferae-.A.bietineae gehOriger Baume: Abies balsamea (L.) Mill., im ost

lichen Nordamerika, Abies Fraseri Lindl., in Pennsylvanien, Virginien und den 
Alleghanies, den man gewinnt, indem man die ansehnlichen Balsambeulen del' Rinde an
bohrt und ausfliessen liisst. 

Beschreibung. Zahfiiissig, von diinner Honigkonsistenz, klar, hellgelb oder etwas 
griinlich, von angenehm balsamischem Geruch und bitterem, etwas scharfem Geschmack. 
Wird mit del' Zeit dunkler, verdickt sich, bleibt abel' klar. Vollstandig loslich in Chloro
form, Essigather, Benzol, Terpenthiniil, fast vollstandig loslich in Aether und Schwefel
kohlenstoff, in Petrolather zu 83,4-87,9 Proc., in Alkohol zu 91-93,2 Proc. loslich. Same
zahl 84-86,8. Jodzahl 180,4-236,07. Mit 1/6 des Gewichtes Magnesia usta vermengt 
verdiekt er sich und wird schliesslich fest. 

Spec. Gew. 0,998. Brechungsindex bei 15-200 C. = 1,535. 

Bestandtheile. 24 Proc. ath. Oel, 59,8 Proc. in Alkohol losliches, 16,2 Proc. in 
Alkohol unlosliches Harz. Das atherische Oel dreht links - 29,66 0 , es enthalt Bornyl
acetat und vielleicht Pinen. Spec. Gew. 0,8892. 

Anwendung. In Amerika, England und Frankreich an Stelle des Terpenthins. 
Aeusserlich zu Pflastern etc., innerlich bei Erkrankungen del' Bronchial- und Urethralschleim
haut in Pillenform. 

Ferner als Kitt bei optischen Apparaten zum Aneinanderkitten von Linsen, die da
her vor starker Erwarmung zu schiitzen sind, ferner als Einschlussmittel fiir mikrosko
pische Praparate. 
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Den Kanadabalsam zum Einschliessen mikroskopischer Praparate verdiinnt 
man mit Chloroform bis zur diinnen Sirupskonsistenz. 

U m Objekte, die Wasser enthalten (Pflanzentheile), in Kanadabalsam einzuschliessen, ent
wassert man dieselben, indem man sie, wenn sie sehr zart sind, nacheinander in 30, 50, 70, 
90 prc. und schliesslich in absoluten Alkohol iibertragt, sie dann in Alkohol-Xylol (3 Xylol: 1 AI
kohol) bringt, in einem Exsikkator, der Xylol enthiilt, den Alkohol durch Diffusion grBssten
theils entfernt und sie endlich in eine LBsung von Kanadabalsam in Xylol von diinner 
Sirupskonsistenz auf dem Objekttrager bringt, worauf das Xylol allmahlich verdunstet. 

GrBbere Praparate (Rinden, Samen etc.) kann man direkt aus Wasser in absoluten 
Alkohol etc. iibertragen. 

Balsamum Copaivae. 
Balsamum Copaivae (Germ. Helv. Austr.). Balsamum Copaibae. Balsamum 

brasiliense. Copaivabalsam. Jesuiterbalsam. Baume de Copahu. Oleo-resine de 
Copahu (Gall.). Copaiba (U-St. Brit.). Balsam of Copaiba. Der in schizo-Iysigenen 
Sekretbehaltern des Holzes und Markes enthaltene Harzsaft verschiedener zu den Caes
alpiniaceae - Cynometreae gehiiriger siidamerikanischer Baume, namlich: 

Copaiba (Copaifera) officinalis Jacq. in Guyana, Columbien und Venezuela, 

Copaiba guyanensis (Desf.) O. Ktze. u. Copaiba multijuga (Hayne) O. Ktze. 
im Amazonasgebiete, Copaiba confertiflora (8enth.) O. Ktze. in Piauhy, Copaiba 
coriacea (Mart.) O. Ktze. in Bahia, Copaiba Langsdorffi (Desf.) O. Ktze. u. 

Copaiba oblongifolia (Mart.) O. Ktze. Indessen ist nicht sicher, ob Balsam von allen 
diesen Arten in den Handel gelangt. 

Man gewinnt den Balsam, indem man Locher in den Baum bis in das Kernholz 
haut, aus denen er dann in hineingesteckten blechernen Rohren ausfliesst. Ein Baum kann 
bis 48 1 liefern. . 

HandeZssorten. Der Balsam wird aus den Produktionsgebieten in die Stadte und 
Hafen gebracht und meist nach diesen benannt. Man unterscheidet im Handel: aus 
Venezuela: Maracaibo, Maturin und Angostura, aus Columbia: Cartagena, 
aus Brasilien: Bahia und Para. Von diesen ist der dickfliissige Maracaibobalsam 
gegenwartig bevorzugt. 

Beschreibung. Eine klare, gelbe bis gelbbraunliche, dickliche Fliissigkeit, die 
gar nicht oder nur ganz schwach fluorescirt, die eigenthiimlich gewiirzhaft riecht und 
unangenehm bitter, hintennach scharf und brennend schmeckt. Spec. Gew. 0,96-0,99 
(Germ.), mindestens 0,96 (Helv.), 0,94-0,99 (Austr. U-St.), 0,916-0,993 (Brit.). Refrakto
meterzahl fiir Maracaibo 1,514, fiir Para 1,505, Drehung (Rohr 100 mm) Maracaibo 
+ 25 0 20', Para - 13 0 40'. 

Loslich in Aether, Terpentinol, Chloroform, Benzol, in Essigather, Petrolather, 
Amylalkohol, Schwefelkohlenstoff und absolutem Alkohol meist ebenfalls klar loslich. Auf 
dem Wasserbade bis zur Entfernung des ii.therischen Oeles erwarmt (wozu mehrere Tage 
nothig sind), resultirt ein hartes, sprOdes, durchsiclttiges, glanzendes Harz, das unter dem 
Mikroskop keine Krystalle erkennen lasst. 

BestandtheiZe. Der Balsam ist eine Auflosung von Harz in atherischem Oel. 
Der Gehalt an letzterem schwankt von 18-87 Proc. (vgl. besonderen Artikel). Die An
gaben iiber das Harz weichen nach den untersuchten Sorten recht erheblich von einander 
abo . Jedenfalls geht aus den unter Priifung mitgetheilten Zahlen hervor, dass dasselbe 
nur zum geringsten Theil aus Estern, vielmehr vorwiegend aus Samen besteht. Es wird 
beschrieben eine Copaivasaure C12H3202, aUB Parabalsam eine Oxycopaivasaure 
C2oH2s0a . H20, aus Maracai bo balsam eine Metacop aivasa ure C22H3404, Schmelzpunkt 
205 0 C. Ferner enthiilt der Balsam einen bitterschmeckenden Stoff, der sich durch Aus
kochen mit Wasser gewinnen lasst. 
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Prufung und Verfiilschungen. Die vorgeschlagenen Methoden zur Priifung 
haben sammtlich Widerspruch erfahren. Einmal mag der Balsam bei der Verschiedenheit 
der ihn liefernden Pflanzen wirklich von etwas verschiedener Zusammensetzung sein, dann 
aber wird er auch schon im Produktionslande offenbar stark verfalscht, da solcher Balsam 
flir Zwecke der Technik immer noch verwendbar sein kann. Man verfalscht ihn mit 
Coniferenharzen (Colophonium), Harzol, Terpenthinol, fetten Oelen und 
Gurjunbalsam, vielleicht auch Paraffinol. Flir die Priifung kommen zunachst die 
unter Beschreibung angegebenen Momente in Betmcht. Ferner ist Folg·endes zu 
beachten: 

1) 1st der Abdampfriickstand klebrig oder weich, so lasst das auf einen Zusatz fetter 
Oele und Harze schliessen. - 2) Lasst er reichlich Krystalle erkennen, so ist wahrschein
lich Gurjunbalsam zugesezt. Es ist nothwendig, den auf dem Objekttrager zu ver
dampfenden Tropfen sorgfaltig vor Staub zu schiitzen und den Riickstand mit dem 
Polarisationsmikroskop zu untersuchen. Es ist darauf zu achten, ob beim Erhitzen Ge
ruch nach Terpentinol etc. auftritt. 3) Ebenfalls liegt wahrscheinlich eine Ver
falschung mit Gurjunbalsam vor, wenn der Balsam stark fiuorescirt, wobei aber 
noch einmal darauf aufmerksam gemacht sei, dass auch sonst unverdachtiger Balsam 
in geringem Maasse fiuoresciren kann. 4) 20 -,40 Tropfen werden mit 1 - 2 ccm 
16 proc. alkoholischer Natronlauge iibergossen und einige Male aufgekocht. Die Mi
schung darf weder beim Abkiihlen noch nach Zusatz von 2 Vol. Aether und Ab
kiihlung auf 0° C. gallertige Ausscheidungen geben. Andernfalls fettes Oel. 5) 1 Vol. 
Balsam muss mit 3 Vol. 90 proc. Alkohol eine Mischung geben, die auch nach 1 Stunde 
keine Oeltropfchen abscheidet. Andernfalls fettes Oel, ausser Ricinusol. 6) 1 Th. Balsam 
werde mit 5 Th. Wasser von 50 0 C. geschiittelt, die Mischung trenne sich nach dem Er
warmen im Wasserbade in zwei scharf geschiedene, nicht zu triibe Schichten. Gurjun
balsam giebt eine Emulsion, Terpentinol, Harzol und Sassafrasol geben stark triibe Schichten. 
7) 5 g Balsam und 50 g Liq. Ammon. caust. werden kraftig durchgeschiittelt. Es solI 
eine diinnfiiissige, milchige, nur triibe Fliissigkeit entstehen. Stent man das Gemisch 
24 Stun den kalt, so solI es nicht ganz oder theilweise gelatiniren oder schleimig werden. 
SolI Kolophonium anzeigen. Dieser Methode ist vorgeworfen worden, dass es Kolopho
nium (amerikanisches) giebt, welches zu 20-30 Proc. dem Balsam zugefiigt, kein Gelati
niren hervorruft, andrerseits sollen Balsame existiren, die beim Zusatz von 30 Proc. Kolo
phonium noch keine Aenderung ihres Verhaltens gegen Liq. Ammon. caust. zeigen. Germ. 
schreibt vor, die Probe nicht mit dem Balsam selbst, sondern mit dem von Oel befreitem 
Harz (1: 5 NH3 ) anzustellen, wogegen dieselben Einwande erhoben worden sind. Die fol
genden Farbenreaktionen bezwecken den Nachweis von Gurjunbalsam: 8) 1 Th. Balsam wird 
mit 20 Th. Schwefelkohlenstoff verdiinnt und mit einigen Tropfen eines abgekiihlten, frisch 
bereiteten Gemisches von Schwefelsaure und Salpetersaure geschiittelt. Es solI sich keine 
rothe oder violette Farbe einstellen. Helv. verscharft diese Probe, indem sie sie mit den 
mittleren und letzten Fraktionen des abdestillirten Oeles anstellen lasst. 9) Einer Mischung 
von 4 ccm Aether aceticus und 2 Tropfen Acid. sulfuric. werden 6-8 Tropfen Balsam 
zugefiigt und geschiittelt, die Mischung darf innerhalb 15 Minuten nicht roth oder violett 
werden. Setzt man dann eine kleine Menge Wasser hinzu, so solI kein rother Bodensatz 
entstehen. 10) 1 Vol. Balsam, 3 Vol. Alkohol (95 proc.), 1 g Zinnchloriir werden bis 
zur Losung des letztercn gekocht. Es darf beim Kochen und nach '/2 Stun de keine rosa 
oder rothviolette Farbung eintreten. 11) 4 Tropfen Balsam, gemischt mit 14 g Eisessig 
und 4 Tropfen Salpetersaure sollen nicht rothlich oder purpurn werden. (Brit.) 

Wie schon angedeutet, diirfte niemals der Ausfall einer einzigen Reaktion berech
tigen, ein Urtheil iiber einen Balsam abzugeben. Beziiglich des specifischen Gewichtes 
ist noch zu bemerken, dass die untere Grenze der Germ. und Helv. fiir einen dickfiiissigen 
Maracaibobalsam wohl zu acceptiren ist, dass indessen die obere Grenze anscheinend noch 
etwas hinaufgeriickt werden kann bis etwa 0,996. 

Wichtig sind weiter folgende quantitative Bestimmungen. 

Bestimmung' der Saurezahl (DIETERICH): Man lost 1 g Balsam in 200 cem ab
solutem Alkohol und titrirt mit '/2 N. alkoholischer Natronlauge unter Verwendung von 
Phenolphtale"in. Die verbrauehten Kubikcentimeter Lauge x 28 = Saurezahl. Grenzzahlen 
75-85 flir :l\Iaracaibo. 40-60 flir Para. 

Bestimmung der Verseifungszahl: 1 g Balsam iibergiesst man in einer Glas
stOpselflasehe von lImit 20 ccm '/2 N. alkoholischer Kalilauge und 50 cern Benzilf (spec. 
Gew. bei 15 0 C. = 0,70), lasst 24 Stunden wohlverschlossen bei Zimmertemperatur stehen 
und titrirt nach Verdiinnen mit Alkohol mit '/2 N. Schwefelsaure und PhenolphthaleIn 
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zuriick. Die verbrauchten Kubikcentimeter Lauge >< 28 = Verseifungszah1. Grenzzahlen 
80--90 fiir Maracaibo, 30-60 fiir Para. 

Die Esterzahl ermittelt man durch Subtraktion der Saurezahl von der Verseifungs
zah1. Grenzzahlen 3-6 fiir Maracaibo, 2-8 flir Para. Ein moglichst zuverlassiger, 
garantirt reiner Maracaibobalsam hielt sammtliche P;roben aus mit Ausnahme von 7, 
Modification der Germ. Das Gemisch hatte nach 24 Stunden Terpentinkonsistenz angenommen. 
8, Modification der Helv. 9, wenn man wie bei 8 das atherische Oel verwendet. Ver
seifungszahl 92,86. 

Alrikanischer Copaivabalsam von unbekannter Herkunft ist dunkelrothbraun und 
fiuorescirend, er neigt sehr zur Krystallbildung. Ein Tropfen auf dem Objekttrager ver
dampft zeigt reichlich kurze, dicke Krystalle, die von den schlankeren des Gurjunbalsams 
deutlich verschieden sind. Er giebt die Reaktion mit Schwefclsaure und Salpetersaure 
(Nr. 8) sehr deutlich. 

Aufbewahru/ng. 1m Keller in dicht verschlossenen Gefassen aus Blech oder aus 
gelbem Glase, deren HaIs nach jedesmaligem Abflillen sorgfaltig ausgewischt werden muss, 
um das Festkleben der Stopfen und Herabfliessen des Balsams zu verhiiten. Fiir das Stand
gefass in der Officin wahlt man einen gerillten Stopfen oder einen Tropfensammler nebst 
Glaskappe. 

Anwendung. Innerlich und ausserlich in Form von Injektionen, Klystieren und 
Snppositorien bei Tripper, ferner bei Cystitis und auch wohl bei LungenblennorrhOen. 

Inj ektion: 2,0 Balsam, 1,0 Natr. carb. und 200,0 Aq. destill. Clys ma: 5-10,0 Bal
sam mit Eigelb emulgirt auf 200,0 g Fliissigkeit. 

Suppositorien. Bals. Copaivae, 01. Cacao, Cerae aa. 
lnnerlich am besten in Gallertkapseln. Diese kommen 1) als Perlae gelatinosae 

mit einem Gehalte von 0,25 g, 2) ala Capsulae gelatinosae durae mit 0,3, 0,5 und 0,6 g 
und 3) als Capsulae elasticae mit 0,6, 1,0, 2,0 und 3,0 g Inhalt in den Handel; sehr 
gebrauchlich ist auch die Fiillung mit Copaivabalsam und Kubeben- oder Matikoextrakt aa. 
Die Capsules gelatine uses au Copahu von MOTHES enthalten jede 0,5 g Balsam. 

Die Fiillung dieser Kapseln ist stets zu untersuchen, da der dazu verwendete Balsam 
besonders haufig verf'alscht wird. 

Zur Darstellung von Pillen schmilzt man 2 Th. Balsam und 1 Th. Wachs zu
sammen oder setzt auf 10 Th. Balsam 1 Th. Magnesia usta hinzu, welche Mischung nach 
einigen Tagen (beim Erwiirmen im Wasserbade schneller) erstarrt. 

Zur Herstellung eines pulverformigen Balsams pulvert man 150,0 g Copaivaharz 
(vg1. unten), schmilzt mit 200,0 g Balsam zusammen und giebt 100,0 g Magnesia usta 
hinzu. - Aeusserlich wird der Balsam bisweilen gegen Kratze verordnet. In der Technik 
benutzt man ihn als Zusatz zu Lacken und Firnissen, damit diese nicht rissig trocknen; 
ferner in der Oelmalerei und zur Herstellung durchscheinender Papiere (Pauspapier). 

Beim Gebrauch von Bals. Copaivae giebt der Urin mit Salpetersaure einen harzigen 
Niederschlag, der sich beim Kochen und in Alkohol lost, also nicht aus Eiweiss besteht. 

Resina Copaivae. Balsamum Copaivae sic cum S. inspissatum. Bals. Parisiense. Aci
dum copaivicum. Resin of Copaiba (U. St.). Durch Eindampfen des Balsams im Dampf
bade zu erhalten. 

Anwendung: Mit Kakaobutter aa zu Stuhlziipfchen (HUSEMANN). 
Aqua Balsami Copaivae. Copaivabalsam 30 Tropf. schiittelt man mit warmem, 

destillirten Wasser 1 1, lasst einige Tage stehen und filtrirt. 
Balsamum Copaivae ceratum. Copaivabalsam 2 Th. niischt man mit filtrirtem 

gelben Wachs 1 Th., welches bei gelinder Wiirme geschmolzen ist. - Dient zur Bereitung 
von Pillenmassen. 

BalsamuDl Copaivae gelatinosum VAN DE WALLE. Copahu gelatiniforme. 
- Copaivabalsam 125 Th, Zuckerpulver, Roher Honig je 62,5 Th., Wasser 12 Th. werden 
im Dampfbade gemischt, mit Karmin q. S. (0,1) gefarbt und nach dem Erkalten Pfeft'er
minzol 1,25 Th. zugefiigt. 

Massa Balsami Copaivae. Massa Copaibae. Mass of Copaiba. Solidified Co
paiba (Ph. IT-St.). Gebrannte Magnesia 6 g, mit wenig- Wasser angerieben, erwiirmt man 
mit Copaivabalsam 94 gunter Ofterem Umriihren im Wasserbade 1/9 Stunde lang und setzt 
dann bei Seite, bis die Masse Pillenkonsistenz angenommen hat. Man halt dieselbe nur 
fiir kiirzere Zeit vorrathig. Haltbarer ist folgende Mischung (naeh DANNECY): Copaiva
balsam· 20 Th., Gelbes Wachs 2 Th., Gebrannte Magnesia 1 Th. 

Massa Pilularum Balsami Copaivae (Diet.). Copaivabalsam 10 Th., Glycerin 3 Th., 
verreibt man mit Zuckerpulver 10 Th., fiigt dann Gebrannte Magnesia 10 Th., Siissholz-
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pulver 8 Th. hinzu und knetet zur Pillenmasse. Dieselbe ist haltbar und liefert. wasser
losliche Pillen. 

Boli Balsaml Copaivae. DAN"ECY. 
Rp. Balsami Copaivae 40,0 

Cerae flavae 10,0 
Magnesiae ustae 2,0 

:Man erwarmt, stellt einige Zeit bei Seite nnd 
form t 100 Pillen. 

Electuarlum balsamicum. 
Opiat balsamique de BODART. 
1. Balsami Copaivae 70,0 
2. Cerae flavae 30,0 
3. Olei Amygdalarum 
4. Terebinthinae CDctae 

5. Terebinthinae venetae aa 10,0 
6, Balsami Peruviani 5,0 
7. Aluminis usti 2,0 
8. Cubebarum pulverat. 30,0 
9. Olei Anisi 1,0. 

1\olan schmilzt 1-6 bei gelinder ,\\Tarme zusamlllen 
und mischt 7-9 darunter. Dreiroal taglich hasel
nussgross in Oblaten. 

Electuarium Copa\rae (Helv.). 
Rp. Balsami Copaivae 

Cubebarum pulverat. aa 40,0 
Catechu (Sieb VI) 
Bismuti subnitrici aa 10,0 
Opii pulverati 0,5 
Olei Menthae piperitae 0,3. 

Electuarinm Copaivae compositum (Gall.). 
Opiat de Copahu compose. 

Rp. Balsami Copaivae 100,0 
Cubebarum pulv. 150,0 
Catechu puh'. 50,0 
Olei Menthae pip. 3,0. 

Emulsio Balsami Copaivae (GaU.). 
Rp. Balsami Copaivae 2,0 

Alcohol (90 Proc.) 10,0 
Tinct. Quil\ajae 10.0 
Aquae destill. calid. 7S,0. 

Enema blllsamicnm RICORI>. 
Lavement au Copahu. 

Rp. Balsami Copaivae 25,0 
Vitellum ovi unius 
Extracti Opii 0,05 
Aquae lS0,0. 

Enema balsamlcum VELPEAl'. 
Rp. Balsami Copaivae 20,0 

Vitellum ovi unius 
Tincturae Opii simplicis 2,0 
Infusi florum :lIalvae 500,0. 

Gelatina Balsami Copaivae MAR'''''. 
Rp. Balsami Copaivae 5,0 

Cetacei 1,0. 
Bei gelinder 'Varme zusammenzuschmelzen. 

Guttae balsamicae ZEISSL. 
Rp. Balsami Copaivae 15,0 

Tincturae aromaticae acidae 5,0. 

Injectio adstringens ABERNETHY. 
Rp. 1. Balsami Copaivae 10,0 

2. Gummi arabici 
3. Aquae ail 12,5 
4. Aquae Calcariae 300,0. 

Man emulgirt 1-3 und fugt 4 allmahlich hinzu. 

Injectio balsllmlca CLERK. 
Rp. Balsami Copaivae 1,0 

Vitelli ovi 10,0 
Aquae 120,0. 

Injectio balsamica JEANNEL, 
Inj ectia an tigonorrh olea JEANNEI,. 

Rp. 1. Balsami Copaivae (Para) 2,0 
2. Natrii carbonici cryst. 1,0 
3. Aquae destillatae 47,0 
,1. Aquae 150,0 
5. Tincturae Opii simplicis 1,0. 

Man emulgirt 1-3 durch kr1iftiges Zusammen
schutteln und fugt 4-5 hinw. 

Injectlo zincica I,ANGLERERT. 
H.p. Zinci sulfllrici 

Zinci oxydati 
Aquae Balsami Copai vae 

0,4 
5,0 

100,0. 

1Ilidura bal.amica FULI,RR. 
Rp. Balsami Copaivae 50,0 

Yitella ovorum duoruDl 
Sirupi Balsami Peruviani 
Yini albi 

50,0 
100,0. 

lIlixtura Brasiliensis. 
Rp. Balsami Copaivae 50,0 

Yitella OVOl'um duorum 
Sirupi gummosi 30,0 
Aquae destiUatac 120,0 
Tincturae Croci 4,0. 

PHulae antigonorrholcae. 
Rp. Balsami Copaivae 50,0 

Cerae flavae 25,0 
GaUarum pulv. 
Catechu pulv. !ia 50,0. 

Fiant pilulae 1250, conspergendae radice Liqui .. 
ritiae. Yiermal taglich 5-S Pmen. 

PHulae Copaivae (DIET.). 
Rp. Massae pilularum Balsami Copaivae (DIET.) 100,0 
fiant pilulae 500. Jede Pille entbalt 0,05 g Copaiva

Balsam. 

PHulae CopaJvae (Gall.). 
Pilules de Copahu (Gall.). 

Rp. Balsami Copaivae 15,0 
Magnesii carbonici q. s. 

fiant pilulae 40 obdncendae Gelatina vel Saccharo. 

Piluiae Copaivae compositae. 
Rp. Balsami Copaivae 10,0 

Cerae flavae 5,0 
Cubebarum pulv. 15,0 

fiant pilulae 150. Dreimal taglich 5-10 Rtlick. 

Potio baisamica. 
Potion de Chopart. 

I. Cod. Gall. 
Rp. Sirllpi Balsami Tolutani 

Balsami Copai vae aa 50,0 
Aquae Menthae pip. 100,0 
Spiritus (SO%) 50,0 
Spiri tus Aetheris nitrosi 5,0. 

II. n. P ARISEL. 
Rp. Balsami Copaivae 

Sirupi Picis 
Aquae Picis 
Gummi arabici 

aa 60,0 
100,0 
15,0 

8,0. Spiritus Aetheris nitrosi 
Zweimal taglich 1 EsslOffel. 

Sirupns Balsami Brasiliensis MAY. 

Rp. Balsami Copaivae 50,0 
l\Iagnesiae nstae 3,0 
Vitellum ovi unins 
Sirupi Sacchari 100,0. 
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Sirupus Balsami Copaha. PUCHE. 
Sirop au Copahu. 

Rp. 1. Balsami Copaivae 40,0 
2. Gummi arabici 10,0 
3. Aquae destillatae 25,0 
4. Sirupi Sacchari 200,0 
5. Olei Menthae pip. gtt. XX. 

Man emulgirt 1-3 und fUgt 4-5 hinzu. 

Supposltoria Balsami Copaivae WESHER. 
Rp. Balsami Copaivae 100,0 

Olei Cacao 
Cetacei 
Cerae fla yae 
Opii pulverati 

fiant suppositoda No. X. 

aa 20,0 
10,0 
0,15 

Supposltorla resina. Copalvae COLOMBAT. 
Rp. Resinae Copaivae 5,0 

Extracti OpU 0,02 
Olei Cacao 5,0 
Cerae flavae 1,0. 

Zu 1 Stuhlzapfchen. 

Tinctura Copaivae (Form. Berol.). 
Rp. Balsami Copaivae 

Tincturae aromaticae aa 7,5. 
Dreimal taglich 15 Tropfen. 

Trageae Balsaml Copalvae cum Pice liquida. 
BoIs de Copahu et de GOUDRON (RICORD). 

Rp. 1. Balsami Copaivae 110,0 
2. Magnesiae ustae 10,0 
3. Picis liquidae 10,0. 

:Man liisst 1 mit 2 erharten, fiigt 3 hinzu und formt 
200 eiformige Pillen, welche mit Gelatine zu 
iiberziehen sind. 

Vet. Tlnctura vulnerari .. BOURDON. 

Wundessig bei Hornspalt. 
Rp. Tincturae Aloes 

Petrole, 
Olei Tere bin thinae 
Balsami Copaivae aa 20,0 
Acidi nitrjci crudi 2,0. 

Man liisst die Miscbung vor der Abgabe 1 Tag 
in offener Flasche stehen. Mit einem Pinsel 
aufzutragen. 

Vet. Unguentum ad ungulam eqnorum~ 

Hornspaltsalbe. 

Rp. Balsami Copaivae 
Cerae flavae 
Unguenti basiIici aa. 

A.mbretteseedoil ist Copaivabalsamol mit schwachem Moschuskornergeruch. 
Blasenkatarrh.Tropfen von EDLEFSEN sollen aus gleichen Theilen Copaivabalsam 

und Terpentinol bestehen. 
Capsules de Raquin. Pilulae Raquin, sind mit Feinleim iiberzogene Pillen aus 

Copaivabalsam und Magnesia. 
Copahine. Eiformige, iiberzuckerte Pillen aus Copaivabalsam, Wachs und Ku

bebenpulver. 
Copahine Mege de J ozeau. Mit Salpetersaure oxydirter, dann mit Wasser aus

gewaschener Copaivabalsam wird mit Kubeben, N atriumbikarbonat und gebrannter Mag
nesia zur Masse angestossen, woraus eiformige Pillen geformt werden, die man mit ge
farbtem Zucker iiberzieht. 

Dragees balsamiques de Fortin. Ueberzuckerte Pillen aus Copaivabalsam und 
Magnesia. 

Dragees de Cubebe au Copahu. Trochisci cubebini. Cubebines von LABE
LONYE. Langliche Pillen aus Copaivabalsam, Kubebenextrakt, Eigelb und Siissholzpulver. 

Gelee de Baume de Copahu Caillot. 1st eine mit Pfefferminzol versetzte Gallerte 
aus Copaivabalsam, Zucker, Wasser und Hausenblase. 

Natroncopaivatpillen. Pilulae Natrii copaivici von GEZA LUCICH. Enthalten 
je 0,13 g N atriumcopaivat, entsprechend 0,4 g Copaivabalsam. 

Oleum Balsami Copaivae. CopaivabalsamOl. Essence de Baume de Copahu. 
Oil of Copaiba (U-St. Brit.). 

Gewinnung. Durch Destillation des Copaivabalsams mit Wasserdampf. Gewohn· 
lich wird die Parasorte verwendet, da diese die grosste Ausbeute, nlimlich 60-90 Proc. 
giebt. Aus Maracaibo und Maranhambalsam erbalt man nur etwa 40 Proc. Der Balsam
rlickstand, ein sprOdes, durchsichtiges Harz, wird zur Herstellung feiner Lacke gebraucht. 

Eigenschaften. Oelige, farblose oder gelbe bis gelbgrline Fllissigkeit von pfeffer
artigem Geruch und bitterem, nachhaltig kratzendem Geschmack. Spec. Gew. 0,890-0,910 
(U-St). 0,900-0,910 (Brit.). Optisch linksdrehend. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) - 7 
bis - 35°. Siedet zwischen 250 und 2750 C. Es ist in gleichen Theilen absoluten .A.lko
hols lOs1ich (Brit.) und unterscheidet sich hierdurch von dem Oele aus dem afrikanischen 
Balsam unbekannter Herkunft, der neuerdings auf dem Londoner Markte erschienen ist 
(vgl. oben). Mit 10 Th. Spiritus giebt das Oel eine triibe Mischung (U-St.), auch mit 
einem grossen Ueberschuss von Spiritus wird keine klare Losung erzielt. 

Bestandtheile. CopaibalsamOl besteht in der Hauptsache aus Kohlenwasserstoffen 
der Sesquiterpenreihe, besonders aus Caryophyllen C15H24, dem Sesquiterpen des NelkenOles, 
das dnrch das schOn krystallisirende, bei 36 0 (~. schmelzende Caryophyllenhydrat C15H260 
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gekennzeichnet ist. Ausserdem sind 5-6 Proc. alkoholische, nieht naher untersuchte Be
standtheile zugegen. 

Priifung. Die manchmal beobachtete Verfalschung' mit GmjunbalsamOl wird 
durch die ErhOhung des specifischen Gewichts und die Vergrosserung des Drehungswin
kels erkannt. 

Anwendung. Das Copaivaol wird medicinisch zu demselben Zweck wie der Co
paivabalsam angewendet. Man giebt es zu 0,25-0,75 g oder zu 8-20 Tropfen zwei- bis 
dreimal taglich. Es wirkt stark harntreibend, was sich schon beim Einathmen der Dampfe 
wahrend der Wasserdampfdestillation bemerkbar macht. Die hauptsachlichste Verwendung 
findet das Oel zur Verfalschung anderer atherischer Oele. 

Balsamum gurjunicum. 
BalsalllUm gurjulIicmn. Balsamum Gurjullae seu Garjallae. Balsamum Dipte

rocarpi. Gurjull-, Gardschanbalsam. Ostindischer Copaivabals3m. Capivibalsam. 
Wood-oil. 1) 

1st del' vel'muthlich ebenso wie der Copaivabalsam entstehende Harzsaft verschie
dener in die Familie der Dipterocarpaceae gehOrigel' grosser Baume Siidasiens. 

Es werden als solche genannt: Dipterocarpus alatus Roxburgh in Hinter

indien, auf den Andaman-Inseln und den Nicobal'en, D. angustifolius Wight et Ar-
,nott in 'l'schittagong, D. gracilis Blume in West java, D. hispidus Thwaites auf 

Ceylon, D. incanus Roxb. in Hinterindien, D. Iitoralis Blume in Siidjava und auf 

del' kleinen lnsel Nusa Kambanyan, D. retusus Blume in West java, D. trinervis 
Blume in West java und auf den Philippinen, D. turbinatus Gartn fil. von Hinter

indien bis Bengalen, D. zeilanicus Thwaites in Ceylon. 
Man gewinnt den Balsam, indem man Hohlungen in die grossen Stamme haut und 

Feuer darin anziindet, wonach der Balsam ausfliesst. 
Ein Baum kann im Jahre bis zu 1801 Balsam liefern. 
Beschreibung. Ziemlich dickfliissig, im durchfallenden Licht rothbraun, im auf

fallenden (besonders im verdiinnten Zustande) griinlieh fluorescirend. Von charaktel'istischem 
Geruch und Geschmack, an Copaivabalsam erinnernd. Mischbar mit Chloroform, Schwefel
kohlenstoff und atherischen Oelen, Petrolather, theilweise Hislich in absolutem Alkohol, 
Amylalkohol, Aether, Essigather, Aceton, Petroleum. Nach und nach mit dem Fiinffachen 
Wasser versetzt und dabei geschiittelt, entsteht eine steife Emulsion. Giebt in der Ruhe 
einen reichlich Krystalle enthaltenden Bodensatz. Spec. Gew. 0,958-0,964. 

Bestandtheile. Enthalt bis 70 Proc. atherisches Oel, der Rest ist Harz und 
ein in Wasser lOslicher, bitter schmeckender Stoff, der mit GerbsaurelOsung einen reichlichen 
Niederschlag giebt. 

Das atherische Oel hat das spec. Gew. 0,915-0,93, es dreht (100 mm-Rohr) - 35° bis 
- 130°. In Schwefelkohlenstoff geHist und 1) mit Chlorwasserstoff gesattigt wird es blau, 
2) mit Salzsaure geschiittelt wird es zuel'st hellroth, spater violett; 3) ~it Salzsaure und 
Schwefelsaure dieselbe Farbe. Die gleichen Reaktionen treten ein bei Verwendung des Bal
sams (vgl. Balsam Copaivae). Aus dem Balsamharz dargestellte Sauren scheinen bei den 
einzelnen Sorten, vielleicht von verschiedenen Arten stammend, nicht identisch zu sein. 

Sa u r e z a h 1 naeh der bei B a 1 sam. Cop a i v a e mi tgetheilten Methode ermi ttelt : 
5,0-10,0. Verseifungszahl 10,0-20,0. Esterzahl 1,0-10,0. 

1) Darf mit dem in Indien ebenso bezeichneten fetten Oele der Samen von Aleurites 
cordata MUll. Arg., dem leicht trocknenden Tung- oder H olz 01 nicht verwechselt wer
den. U nter dem N amen Woo d - 0 i I kommt aueh ein dem Steinkohlenbenzin ahnliches 
Produkt vor. 
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Aufbewahrung. Wie beim Copaivabalsam. Bildet (unfiltrirt) einen krystallini
schen Bodensatz und ist deshalb vor jedesmaligem Gebrauch umzuschiitteln. 

Anwendung. Gurjunbalsam wird in der Heilkunde und in der Technik wie Co
paivabalsam angewendet. Als Firniss eignet er sich besonders fiir Gegenstande, die einer 
Warme bis zu 80 ° ausgesetzt sind. 

Balsamum vulnerarium indieum. Wundbalsam fiir grossere Hausthiere. 
Aloe, Benzoe, Gurjunbalsam je 10 Th., Weingeist 150 Th. 

Vernix aurea. Goldlack fiir Metalle. Drachenblut, Bernstein, Gutti je 10 Th., 
Gurjunbalsam 150 Th., Terpentinol 50 Th. 

Balsamum alltarthritieum Indieum von ELNAIN. Indischer Pflanzensaft. 
War urspriinglicb Gurjunbalsam, solI neuerdings aber ein Gemisch aus Harzsauren, einem 
unverseifbaren Oel und Baldriansaure sein. 

Oleum balsami gurjunici. GurjunbalsamOl. Ostindisehes CopahabalsamiH. 
Oleum Balsami Copaivae Indiae orientalis. Das im Gurjunbalsam bis zu 70 Proc. 
enthaltene iitherische Oel ist dem des Copaivabalsams zwar ahnlich, aber mit demselben 
durchaus nicht identisch. Spec. Gew. 0,915-0,930. Drehungswinkel (100 mm-Rohr) 
- 35 bis -130°. Es sollen auch rechtsdrehende Oele vorkommen. In Spiritus ist Gur
junbalsamol nicht klar loslich, wohl aber in mehreren Theilen absoluten Alkohols. Es be
steht in der Hauptsache aus einem bei 255-256° C. siedenden, nicht naher bekannten 
Sesquiterpen Cl~H2~ und wird zur Verfalschung des CopaivabalsamOls und anderer atherischer 
Oele verwendet. 

Balsamum peruvianum. 
Balsamum peruvianum (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.). Bals. indicum ni

grum. Bals. de San Salvador. Opobalsamum liquidum. - Perubalsam. 
Chinaol. Indischer oder indianischer Balsam. Wundbalsam. - Baume du 
Perou noir (Gall.) de Sonsonate ou d'inde noir. - Balsam of Peru. 

Wird von der zu den Papiliollaeeae - Sophoreae gehOrigen Toluitera Perei
rae (Klotzsch) Baillon (Myroxylon Pereirae Klotzscb) gewonnen, einem bis 17 m hohen 
Baume, der yom nordlichen Siidamerika bis Mexiko heimisch ist. 

Vorkommen und Gewinnung. Der Balsam prltexistirt nicht in der Pflanze, 
sondem entsteht als pathologisches Produkt erst infolge ltusserer Eingriffe (vgl. Balsam. 
tolutan., Benzoe, Styrax). Man gewinnt ihn in der Republik San Salvador an der Costa 
del Ba Isa mo zwischen dem Hafen Acaju tl a und dem Fliisschen Comala pa. Neuer
dings scheint auch in Honduras Balsam gewonnen zu werden. 

Zur Gewinnung wird die Rinde im November oder December mit einem stumpfen 
Instrument anhaltend geklopft, wonach etwas Balsam austritt, den man in Lumpen auf
fangt. Dann schwltlt man den Baum mit Fackeln an, worauf der Balsam sich reichlich 
ergiesst und ebemalls in Lumpen aufgefangen wird und wobei die Rinde bald abfallt. 
Die letztere sowie die mit Balsam gefiiilten Lumpen werden mit Wasser ausgekocht (Bal
samo de trapo). Die Wunden werden wochentlich mit neuen Lumpen verbunden und 
der Baum im April zum zweitenmal angeschwltlt. 

Der durch Auskochen der Rinde gewonnene Balsam ist minderwerthig (Balsamo 
de cascara oder Tacuasonte). . 

Meist werden wohl beide zusammengemengt und in den Hafen Acajutla und La Li
bertad weiter verarbeitet, indem man den mehr gelblichen oder graugriinen Balsam in 
Kasten absetzen liisst und in eisernen Kesseln erhitzt. Seine braune Farbe solI er schon 
vor dem Erhitzen erhalten. 

Ein Baum liefert jahrlich etwa 2,5 kg. und zwar 30 Jahre hindurch, wenn man 
ihm zwischendurch mehrjahrige Pausen gonnt. 
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Die Janresproduktion wird auf 15000-30000 kg gesehatzt. Man exportirt ihn 
gegenwartig in BIeehkanistern von etwa 12 k Gewicht, die vorher zum Import von 
Maschinenol aus Birmingham dienten. 

Eigenschaften. Eine braunrothe bis dunkelbraune (doeh stets mit rothliehem 
Farbentone), in diinner Sehieht, klar durchsiehtige Fliissigkeit von dieklich oliger Konsistenz, 
nieht klebend, nicht fadenziehend, von saurer Reaktion. Der Geschmaek ist anfanglich 
milde, erwarmend, dann im Sehlunde stark brennend, bitterlieh gewiirzhaft, nicht angenehm. 
Geruch sehr angenehm, an Vanille erinnernd. Setzt auch bei langerem Ruhen keine 
Krystalle ab. Das speeifische Gewicht wird wie folgt angegeben: Germ. 1,135-1,145, 
Helv. 1,135-1,150, Austr. 1,140-1,160, Brit. 1,137-1,150, U-St. 1,135-1,150. 

Mit Wasserdampfen destillirt geringe ]}Iengen (0,4 Pro c.) eines Oeles (Zimmtsaure
benzylester und Benzoesaurebenzylester) liefernd. 

Loslieh in Chloroform, Essigather, absolutem Alkohol. In 90 proe. Alkohol loslieh 
zu 99,74 Proe., in Aether zu 93-97 Proe., in Benzol zu 94-98 Proc., in Petrolather zu 
66-68 Proe., in TerpentinOl zu 85-89 Proe., in Sehwefelkohlenstoff zu 86-88 Proe. (naeh 
DIETERICH). In fetten Oelen theilweise Wslieh, RieinusOl nimmt er bis zu 15 Proe. ohne 
Triibung auf. In Wasser ist er fast unWslieh, indessen nimmt dasselbe beim Sehiitteln mit 
dem Balsam den Gerueh an und entzieht ihm Zimmtsaure. 

Bestandtheile. Der Pernbalsam besteht aus einem fliissigen und einem festen 
Bestandtheil, dem Harz. Der crstere, das CinnameYn, besteht vorwiegend aus Benzoe
saure-Benzylestel: und zum geringeren Theil aus Zimmtsaure-Benzylester. Da
neben enthiilt es noeh freie Zimmtsaure und Vanillin. 

Der feste Bestandtheil, das Harz, ist ebenfalls ein Ester, er liefert bei der Ver
seifung neben Zimmtsaure und Benzoesaure einen Harzalkohol, das Perllresino
tannol C1sH2oO,;' 

Priifungen und Verfiilscllungen. Die dunkle Farbe, die physikalisehe Be
sehaffenheit, der hohe Preis, der geringe Umfang der Produktion laden formlieh zu Ver
falsehungen ein, die anseheinend schon im Produktionslande, dann aber aueh in Europa 
vorg'enommen werden. 

Die naehfolgenden Priifungen, besonders die qualitativen, haben sammtlieh Wider
sprueh gefunden, lind es darf das Urtheil nie auf den Ausfall einer einzigen Probe ba
sirt werden. 

1) Speeifisehes Gewieht: Dasselbe wird zweckmassig in einem Pyknometer oder 
in einem 10 g-Glasehen, dessen Stopfen am besten mit ciner Langsrille versehen ist, er
mittelt. Es ist auf 1,135-1,155 festzusetzen und besonders die untere Grenze genau fest
zuhalten. Thatsache ist, dass Perubalsam friiher (z. B. Pharm. Germ. I 1,15-1,16) ein 
hoheres specifisches Gewieht hatte, da keine Veranlassung vorliegt, anzunehmen, dass er 
friiher in hoherem J\Iaasse als gegenwartig verfalseht wurde. (CAESAR und LORETZ setzen 
als Durchsehnitt fest 1,140-1,145.) Die meisten Verfalschungsmittel setzen es herab, Tolu
balsam und Benzoe erhohen es. 

2) 10 Tropfen Balsam mit 20 Tropfen koncentrirter Schwefelsaure zusammen
gerieben, nach einigen Minuten mit kaltem Wasser iibergossen, werden auf der Oberflache 
violett und naeh dem Auskneten mit kaltem Wasser brocklig. SolI fettes Oel anzeigen. 
Gilt als wenig empfindlieh und deshalb unzuverlassig. 

3) 2 Th. Balsam werden im Wasserbade mit 1 Th. Kalkhydrat zusammengerieben. 
Die Mischung darf keinen Fettgeruch abgeben und nicht zerreiblich oder wohl gar hiim
lig werden. Es ist von verschiedenen Seiten behauptet, dass sicher gute Balsame oft die 
Probe nicht aushaIten, also kriimlig werden. Es ist nothwendig, die lYIischung bis zur 
definitiven Beurtheilung mehrere Tage (Helv. 8-10 Tage) stehen zu lassen. Ein ge
ringer Alkoholzusatz (2 Tropfen auf 1 g Balsam) soli das Erstarren beschleunigen. Nach 
SCHACHT (1895) wurde Balsam mit 10 Proc. Styrax, Kolophoniurn, Kopaivaharz, Siam
benzoe sofort hart, blieb aber mit 10 Proc. Gurjunbalsam, Tolubalsam und Tacamahaca 
mehr oder weniger weich. N ur zur Erkennung grober Verfalschungen geeignet. 

4) 5 Tropfen Balsam mit 3 ccm Ammoniakfliissigkeit gesuhiittelt, sollen eine 
wenig sebaumende Fliissigkeit geben, der Schaum muss bald versehwinden, die Fliissigkeit 
solI nach 12-24 Stunden nicht gelatiniren. Man nimmt die Probe in einem Reagir
cylinder yor. SolI zum Nachweis von Koniferenharzen dienen (Vergl. die entsprechende 
Probe bei Bals. Copaivae). 

29* 
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5) Mit dem gleichen Gewicht Alkohol klar mischbar, auf weiteren Zusatz von 
5-10 Th. Alkohol wird die Mischung triibe. 

6) 3 Th. Balsam nehmen 1 Th. Schwefelkohlenstoff ohne Triibung auf, auf 
Zusatz von 3 weiteren Theilen Schwefelkohlenstofl' scheidet sich braunes Harz ab, dessen 
Menge bei reinem Balsam 11-16 Proc. betragt. Styrax, alkoholisches Kolophoniumextrakt, 
Kopaivabalsam, Ricinusol losen sich, wiirden also den Harzgehalt herabsetzen, eingedampfte 
alkoholische Benzoelosung wiirde den Harzgehalt er1Ohen. 

Die klare, vom Harz abgegossene Losung solI nicht fluoresciren (Gurjunbalsam) und 
nach dem Verdampfen ainen gelben Riickstand von Oelkonsistenz geben. Derselbe soIl 
beim Erwiirmen auf 1500 C. keinen fremdartigen Geruch erkennen lassen und bei Be
netzung mit einem Gemisch gleicher Theile Schwefelsaure und Salpetersaure orange
braun, nicht aber blaugriin (Terebinthina, Bals. Copaivae) und nicht schmutzig violett 
(Gurjunbalsam) werden. 

7) 2 g Balsam und 8 g Petroleumbenzin werden kriiftig im Reagircylinder geschiit
telt und der klare, ev. filtrirte Auszug abgegossen. Er soU fast farblos, 10chstens gelblich 
und nicht triibe sein. Man verdunstet ihn auf dem Wasserbade und bringt auf den 
Riickstand 5 Tropfen Salpetersaure (spec. Gew. 1,38). Auch bei gelindem Erwiirmen soIl 
die Farbe gelb sein, nicht blau oder griin (Styrax, Terebinthina, Kolophonium, Bals. 
Copaivae). 

Fiir den Ausfall der Reaktion ist es nothwendig, ein benzolfreies bei 550 C. siedendes 
Petroleumbenzin (von C. A. F. KAHLBAUM) zu verwenden. SoUte, wie fast immer bei der 
Handelswaare, ein benzolfreies Benzin nicht zu haben sein, so ist es durch Nitriren und 
Auswaschen vom Benzol zu befreien. 

8) Da die zum Verfalschen benutzten festen Harze etc. in koncentrirter alkoholischer 
Losung verwendet werden, so soIl man einen Theil des Balsams (50 g) mit Wasserdampfen 
destilliren und das Destillat auf Alk!Jhol priifen (Jodoformprobe). Oder man bringt einige 
Gramm des Balsams mit der V orsicht in ein Reagensglas, dass die Wande nicht beriihrt 
werden, schiebt 2 ccm vor den Balsam einen locker in Watte gehiillten FuchsinkrystaU 
und erwiirmt. Verdampfender Alkohol wiirde von dem Fuchsin losen und die Watte 
roth farben. 

Von grosserer Bedeutung als die vorhergehenden Proben sind die folgenden quan-
titativen Bestimmungen nach DIETERICH: . 

9) Man erwarmt 1 g des Balsams mit Aether in einem KOlbchen und zieht anf 
einem gewogenen Filter so lange mit Aether aus, bis einige Tropfen des Filtrats keinen 
Riickstand hinterlassen. Den Filterriickstand trocknet man bei 1000 C. und wagt. Die 
atherunloslichen Antheile betragen 1,5-4,5 Proc. 

10) Die atherische Losung von 9. wird in einem Scheidetrichter einmal mit 20 ccm 
2proc. Natronlauge ausgeschiittelt, die abgetrennte alkalischc Losung mit verdiinnter Salz
saure gefallt, durch ein gewogenes Filter filtrirt, der Riickstand anf dem Filter bis zum 
Ausbleiben der Chlorreaktion gewaschen und endlich bei 80 0 C. bis zum konstanten Ge
wicht getrocknet. Die so ermittelten Harzester betragen 20-28 Proc. 

11) Die von der Ausschiittelung 10 zUriickgebliebene atherische Losung wird der 
Verdunstung iiberlassen, dann 12 Stunden im Exsiccator getrocknet, gewogen, noch ein
mal 12 Stunden getrocknet und wieder gewogen. Das Mittel beider Wagungen giebt den 
Cinname1ngehalt an und zwar 65-77 Proc. Diese Methode gicbt etwas 10here Zahlen 
als die von GEHE & Co. 1897 mitgetheilte, da ausser dem Cinname1n auch andere fliich
tige, riechende Bcstandtheile mit gewogen werden. 

12) Saurezahl. 1 g Balsam wird in 200 ccm absolutem Alkohol gelost und mit 
l/tO N. Kalilauge unter Vel'wendung von Phenolphthalem als Indikator titrirt. Die ver
brauchten Kubikcentimeter Lauge >< 5,6 = Saurezahl. Grenzwerthe 60-80. 

13) Verseifungszahl. In einen Kolben von 500 ccm Inhalt wird 1 g Balsam, 
50 ccm Petroleumbenzin (spec. Gew. 0,7) und 50 ccm 1/2 N. alkoholischc Kalilauge ge
geben und unter Ofterem Umschiitteln verschlossen 24 Stunden im Zimmer stehen ge
lassen. Dann fiigt man 300 ccm Wasser zu, schwenkt gut um und titrirt unter fort
wahrendem Umschwenken mit 1/2 N. Schwefelsaure und Phenolphthalem. Die gebundenen 
Kubikcentimeter Lauge >< 28 = Saurezahl. Grenzwerthe 240-270. 

14) Esterzahl. Diese ermittelt man, indem man die Saurezahl von derVersei
fungszahl subtrahirt. Grenzwerthe 180-200 . 

.Andere Sorten. Ein angebIich aus den Cumarin enthaltenden Hiilsen mit den 
Samen gewonnener Balsam, ebenso der dem 'folubalsam ahnliche Balsam von Myrospermum 
peruiferum D. C. (Balsamo del Peru), endlich ein dem officinellen Balsam ahnlicher 
von Myroearpus frondosus Allem. gelangen nicht in den europaischen Handel. 
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Aufbe:wahrung. Wie beim Copaivabalsam. Urn das Vorrathsgefiiss sauber zu 
erhalten, erleichtert man das Abfiiessen des Balsams, indem man zwischen Stopsel und 
Flaschenhals einen Streifen dickes Pergamentpapier lcgt. 

Anwendung. Aeusserlich in Einreibungen gegen Kratze und Ungeziefer, wunde 
Brnstwarzen und Frostbeulen, zu Pinselungen bei Kehlkopftuberkulose. Bei Ozaena zu 
Pinselungen der Nasenschleimhaut oder Einfiihrung mit Balsam getrankter Wattetampons 
in die Nase. Bei Erkrankungen der Haarwurzeln. 

Innerlich bei chronischen Katarrhen des Urogenitalapparates und der Respirations
organe mit profuser Sekretion. 

Dosis 0,2-1,0 in Pillen, Emulsion etc. 
Ferner als Zusatz zu Rauchermitteln, Pomaden etc. Die Verwendung ars Ersatz 

der Vanille in Chokoladen hat abgenommen seit Einfiihrnng des synthetischen Vanillins. 
Sirupus Balsami peruviani, Sir. balsamicus. - Perubalsamsirupj Balsamsaft. -

1) (n. Erganzb.) 1 Th. Balsam wird mit 10 Th. heissem Wasser iibergossen, unter ofterem 
Schiitteln 24 Stunden stehen gelassenj 8 Th. des Filtrats geben mit Zucker 12 Th. einen 
blass gelblichen Sirup. 

2) (n. Diet.) Eine Verreibung von Talk 20 Th. mit weissem Sirup 1000 Th. er
warmt man mit Perubalsam 50 Th. in einem Kolben im Wasserbade auf 66-700 C., schiit
telt 5 Minuten kraftig, stent 2 Tage bei Seite und filtrirt durch ein mit weiss em Sirup 
befeuchtetes Filter. Dieses Verfahren ist einfacher und mit geringerem Verlust an fliich
tigen Bestandtheilen verkniipft, als das vorige. 

Tinctura Balsami peruviani, Perubalsamtinktur. Perubalsam 1 Th., Weingeist 
(90 pro c.) 10 Th. mischt man und filtrirt nach einigen Tagen. 

Oleum Balsami Peruviani. PerubalsamOl. Das PerubalsamOl ist, da es mit 
Wasserdiimpfen nicht l1iichtig ist, kein atherisches Oel. Man gewinnt es durch Aus
schiitteln des Perubalsams mit leichtem Petrollither in einer Ausbeute von 60-70 Proc. 
E~ ist eine gelbbraune, olige, angenehm riechende Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,1. Peru
balsamol ist optisch schwach rechtsdrehend, und lOst sich klar in gleichen Theilen Spiritus 
auf. Bei der Destillation iiber freiem Feuer im Kohlensaurestrome siedet es unter geringer 
Zersetzung von 298-302 0 C. Es besteht zum grossten Theile aus Benzoesiiure-Benzyl
ester, zum kleineren aus Zimmtsiiure-Benzylester. Verwendung findet es in der feineren 
Parfiimerie. 

Balsamum peruvianum artificiale, KiinstIicher Perubalsam. Siambenzoe 100 Th., 
Gurjunbalsam 20 Th. lost man in der Warme in absolutem Weingeist 400 Th. und dampft 
das Filtrat (im Dunstsammler) zum Sirup abo 

Emulsio Balsami peruviani ad injectionem (nach BRAUTIGAM). Einem frisch be
reiteten Schleime aus arabischem Gummi und Wasser je 1,0 g fiigt man unter starkem Verreiben 
tropfenweis Perubalsam 2,0 g, dann unter stetem Umriihren destillirtes Wasser 4,5 g und 
physiologische Kochsalzlosung (0,6 proc.) 1,5 g hinzu, neutralisirt mittelst einiger Tropfchen 
Natriumbikarbonatlosung (1 : 25) und sterilisirt im stromenden Wasserdampf. 

Emulsio balsamica antibronchitica (BOUCHARDAT). Perubalsam 1 g, Mandelol 
20 g, Arabisches Gummi 10 g werden mit Wasser emulgirt und weisser Sirup 50 g, Wasser 
200 g zugefiigt. 

Emulsio balsamica anticatarrhoica (WISS.). Perubalsam 5 g, Mandelol, Arabisches 
Gummi je 10 g emulgirt man mit Wasser 15 g und fiigt Wasser 250 g, Zimmtsirup 
50 g hinzu. 

Balsamum Capucinorum. 

Kapuzinerbalsam. 

Rp. Balsami peruviani 
Balsami tolu tani 
Styraci. 
Terebintbinae venetae 
N ucis moscha tae 
Myrrhae 
Radicis AngeJicae 
Radicls Gentianae aa 10,0 
Croci 
Corti cis Cinnamomi 
Mastiche. 
Succini 

Benzoes aa 5,0 
Ligni santaJini rubri 15,0 
Kalii carbonici 7,5 
Spiritus diluti (68°/0>1000,0. 

Volksheilmittel gegen innere und aussere Krank
heiten aller Art. 

Balsamum cephallcum SCHERZER. 

Balsamum aromaticum aethereun... 

Rp. Olei Nuci.tae 50,0 
Balsami peruviani 10,0 
Olei Caryophyllorum 
Olei Rosmarini aa 5,0 
Olei Succini rectificati 2,0. 
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Balsamum Chironls. Llnimentum ad mammillas HARLESS. 
Baume Chiron Oll de Lausanne 

CHIRON' s c her B a 1 sam. 
Rp. 1. Olei Olivarum 59,0 

2. Terebinthinae venetae 14,0 
3. Cerae flavae 14,0 
4. Alkannini 0,03 
5. Camphorae 0,3 
6. Olei Olivarum 10,0 
7. Balsami peruviani 3,5. 

Man schmllzt 1-3, fUgt die L6sung von 4-6 und 
ZUlU Schluss del' halberkalteten Masse 7 hinzu 
(Diet.). In Frankreich beliebte Wundsalbe. 

Balsamum LOBKOWITZ. 
Rp. Resinae Pini 90,0 

Terebinthinae 20,0 
Olei Menthae crispae 10,0 
Olei Terebinthinae 20,0 
Olei Rosmarini 
Balsami peruviani ait 40,0 
Seminis Foenugl'aeci plliv. 90,0. 

V olksheilmittel gegen Gicht und derg!. 

Balsamum Locatelli. 
Balsamum italicum. 

Lokateller (Wund-) Balsam (Diet.). 
Rp. Cerae flavae 30,0 

Olei OIivarum 40,0 
Tcrebinthinae veneto 25,0 
Balsami peru viani 5,0 
Alkannini 0,2. 

Heilmittel fUr wunde Brustwarzen Frostbeulen. 

Balsamum mammillare album. 
Brustwarzenbalsam (Diet.). 

Rp: 1. Olei Amygdalarum 8,0 
2. Balsami peruviani 2.0 
3. Gummi arabici 6,0 
4. Aquae Rosae 8,0 
5. Acidi borici 2,0 
6. Aquae Rosae 74,0. 

Man cmulgirt 1-4 und fUgt die Losung von 5 und 
6 hinzu. 

Babamum mammillare Rigense. 
Rigaer Brustwarzenbalsam. 
Rp. Balsami peruviani 10,0 

Vitellum oyi unius 
fiat emulsio. 

Balsamum ophthalmicum ARLT. 

Rp. 
Nach DIETERICH. 

Balsami peruviani 
Olei Lavandulae 
Olei CaryophylJorum 

2,0 

Olei Suceini reetii. aa 1,5 
Spiritus (90% ) 95,0. 

BalsaUlUm vitae FRITZ. 
Rp. Mixturae oleoso-balsamicae 100,0 

Olei Succini rectificati gtt. XX. 

Balsamum vnlnerarium (Diet.). 
Blutstillender Wund-Balsam. 

Rp. Liquoris Ferri sesquichlorati 
Balsami peru viani aa 10,0 
Glycerini 20,0 
Tincturae Balsami peruviani 60,0. 

};mplastrnm balsamicum SCHIFFIIAUSEN. 
Rp. EmplastIi saponati 60,0 

Emplastri fusci camphorati 30,0 
Balsami peruviani 
Balsami Copaivae 
Sebi ovilis 

In Stangen auszuroUen. 

aa 2,5 
5,0. 

Rp. Balsami peruviani 5,0 
Vitel1um ovi unius 
Boraeis 2,5 
Olei Amygdalarum 30,0. 

Linimentum stlmulans REIL. 

Rp. Balsami peru viani 
Olei Lauri aa 5,0 
Olei Nucistae 3,0 
OIei CaryophylJorum gtt. XV. 

Bei Ltihmung del' Augenlider. 

Mixtura oleoso-balsamica. 

Balsamum vitae Hoffmanni. 
B al samisc h- olige Mix t ur. Le bensbal sam. 
HOFF~IAxN'scher Lebensbalsam. Mixture 
oleobalsamique. Baume de vie de HOFF
MANX. HOFFl\fAX~'S restorative Balsam. 

Mixtura oleobalsamica. 
Germ. u. Helv. Austr. 

Rp. Olei Citri 4,0 4,0 
OIei Lavandulae 4,0 4,0 
Olei Macidis 4,0 2,0 
Olei Caryophyllorum 4,0 2,0 
Olei Thymi 4,0 
Olei Cinnamomi 4,0 gtt. X 
Olei Am'antii flor. 2,0 
Balsami peru viani 16,0 4,0 
Spiritus (90% ) 960,0 
Spiritus aromatici 1000,0 

Pilulae antleatarrhales MARKUS. 
Rp. Balsami peruviani 10,0 

Myrrhae pulver. 20,0 
Extracti Opii 3,0 

fiant pilulae 250, conspergendae Rhizomate Iridis 
florentinae. 

Sapo Balsami peruviani pulvinaris. 
Perubalsam-Pulverseife nach EICIIHOF>'. 

Rp. 1. Balsami peru viani 
2. N a trii carbonici sieci all, 5,0 
3. Aquae destillatae 2,5 
4. Saponis pulvinar. alkaUni 90,0. 

l\ian erwarmt 1-3, bis die :Masse sieh Zll Pulver 
zerreibell Hisst, und mischt 4 dazu (Diet.). 

Sapo Balsami peru viani unguinosu •• 
Peru bal sam- Selfe (Diet). 

Rp. Balsami peruviani 10,0 
Mollini 90,0. 

Snponimentum Balsami peruviani. 
Perubalsam-Opodeldoe (Diet.). 

Rp. Raponis stearinici dialysati 60,0 
Saponis oleinici dialysati 40,0 
Natrii caustici 2,0 
Spiritus (90°fo) 800,0 
Balsami peruviani 100,0. 

Nach dem Auflosen und Filtriren erganzt man mit 
Spiritus auf 1000,0 

Spiritus peruvianus (Form. bero!.). 
Rp. Balsami peruviani 10,0 

Spiritus (90°1ol 40,0. 

Tinctllra balsamica. 
Wiener Balsam (fill' Handverkallf). 

Rp. Aloes 
Myrrhne 
OIibani aa 18,0 
Bals. peruvian. 
Stymc. liqu. 
Croci 
Spiritus (90 0/0) 

aa 35,0 
9,0 

1500,0. 
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Tinctnra ad dentes REICHEL. 

REICHEL'S Zahn- und Mundessellz. 
Rp. Balsami peru viani 5,0 

Balsami tolutani 10,0 
Acidi carbolici 
Olei Caryophyllorum 
Opii 
Sphitus (90°'0) 

ita 2,0 
3,0 

1000,0. 

'l'inctnra ad perniones RrsT. 
Frosttinktur. 

Rp. Balsami peruviani 5,0 
Mixturae oleoso-balsamicae 
Spiritus coloniensis aa 30,0. 

Zum Bestreichen der Frostbeulen. 

Ungnentnm ad clavos DIETERICH. 
Hiihnera ugen sal be. 

Rp. 1. Resinae Pini depurati 8,0 
2. Terebinthinae venetae 12.0 
3. Cerae flavae 48,0 

4. Vaselini flavi 16,0 
5. Acidi saliey lici 
6. Balsami peru viani ail. 8,0. 

Man schmilzt 1-4 lind fiigt 5-6 hinzu. Allf Lein
wand gestrichen mehrere Tage lang aufzulegen, 
dann ein Fussbad zu nehmen. 

Ungnentnm contra scabiem ULUIAXN 
Rp. Bals. peruvian. 

p. N aphtholi aa 10,0 
Kapon. kalin. 
('retae albae aa 20,0 
Vasogen. Bllif. Bpiss. (3°/0) 40,0 

S. 24 Stullden auf den vorher mit Seifenspiritus 
abgeriebenen Htellen Hegen lassen. 

Ungnentnm pomadinnm HEBRA. 
HEBRA'S Haarpomade. 

Rp. Balsami peruviani 25,0 
Olei Cacao 650,0 
Olei OIivarum 325,0. 

Antiscabin von FUHRMANN, ein Kratzemittel, enthiilt Perubalsam, Seife, Glycerin, 
Weingeist, Borsaure und ,8-N aphtol. 

Grau Aschmannssalbe ist Zinksalbe mit Perubalsam 10: 1. 
Haarspiritus, LIDLOFF'S. HOFFMANN'S Lebensbalsam mit Perubalsam, Gerbsaure 

und Kampher. 
Hamburger gelbes Lebensol, ist eine Mischung von ordinarem Lebensol (s. unter 

Anisum) mit Benzoetinktur und einer weingeistigen Losung von Storax, Perubalsam und 
verschiedenen atherischen Oelen. 

Havannatinktur zur Verwandlung geringwerthiger Cigarren in echte Havannas, ist 
Perubalsam in Weingeist gelost. 

Klosteressenz, Spanische, ist ein verdiinnter HOFFMANN'scher Lebensbalsam. 
Kosmetiknm, Haarstarkendes Oel des Dr. PINKAS, ist eine weingeistige Losung von 

Perubalsam und Wallnussschalenextrakt mit Zimmttinktur. 
Dr. LEVINGSTONE'S Ameisenbalsam von A. AHNELT enthalt Ricinusol, Perubalsam 

und Bergamottol. 
OEIIME'scher Balsam ist HOFFMANN'scher Lebensbalsam mit einem Zusatz von Hoff

mannstropfen und verschiedenen atherischen Oelen. 
Perukognak von DALLMANN & Co., bei Lungenschwindsucht empfohlen, enthiilt ill 

Liter die Bestandtheile von 25 g Perubalsam ohne die belastigenden, unwirksamen Harze. 
Peruwasser, gegen Schupp en der Kopfhaut, besteht aus Perubalsam, Ricinusol, 

Ratanhiatinktur und Alkohol. 
Quintessence balsamique du Harem ist eine filtrirte Losung von Perubalsam, 

Lavendelol, Kampher und Weingeist. 
Sanal, Dr. MULLER'S, gegen Gicht etc., ist eine Salbe aus Bleiglatte, Bolus, Galmei, 

Perubalsam, Wachs und Vaseline. 
Schmerzstillende Einreibung des Wiener Handverkaufs. Mixt. oleos. balsam., 

Spirit. camphor., Spirit. saponat., Chloroform. aa 20,0, Spirit. aether., Tinct. Arnicae, Liq. 
Ammon. caust. aa 10,0. . 

Voorhof-Geest von Van der Lund, ein Barterzeugungsmittel. Weingeistige Losung 
von Perubalsam, Lavendelol, Bergamottol, Zimmtol, N elkenol. 

Wistaria·Oel besteht aus Kopaiva- und Perubalsam, Geranium- und Ylang-Ylangol. 
Wunderbalsam, Englischer. 1) Mit Sandelholz gefarbte, weingeistige Losung von 

Perubalsam und Aloe. 2) Zusammengesetzte Benzoetinktur. 
Zuckerkrankheit·Heilmittel von Dr. JOH. MULLER besteht aus 1) einer Einreibung 

aus Perubalsam und Weingeist; il) einer Losung von Glaubersalz, Snlicylsaure und Bitter
stoffen in Zimmtwasser. 

Balsamum tolutanum. 
Balsanlllm tolutanum (Germ. Relv. Austr. Brit. U-St.). Bals. americanum. 

BaIs. s. Opobalsamum de Tolu. Bals. indicum siccum. Resina tolutana. - Tolu
balsam. Thomasbalsam. - Baume de Tolu (Gall.). Baume d'Inde sec. - Balsam 
of Tolu. 
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Wird von der zu den Papilionaceae-Sophoreae gehOrigen Toluifera Balsa
mum L. (Myroxylon toluifera H. B. K.) gewonnen, einem bis 27 m hohen Baume, der im 
nordlichen Slidamerika weit verbreitet ist. 

Vorkommen und Gewinnung. Wie der Perubalsam, praexistirt auch der Tolu
balsam nicht in der Pflanze, sondern entsteht in derselben als pathologisches Produkt in 
Folge ausserer Eingriffe (vgl. auch Benzoe und Styrax). Man gewinnt ihn im Unterlauf 
des lVlagdalenas bis Turbaco, Las Mercedes und Plato, Tolu etc., indem man V-formige 
Vertiefungen in den Stamm haut, aus denen der Balsam aussickert und in klein en Kale
bassen aufgefangen wird, oder man lasst ihn am Stamm herabfliessen und fangt ihn auf 
Marantablattem auf. Der Ausfuhrhafen ist SabaniIIa. Produktion 30-40000 kg jahrlich. 
Die Anschauung, dass Tolu- und Perubalsam von demselben Baume stammen, der erstere 
ein normales, der letztere aber ein pathologisches Sekret sei, hat sich nicht bestatigt, da 
auch Toluifera Balsamum in der sekuudaren Rinde keine Sekretbehalter hat. Uebrigens ist 
auch ohne Schwalen gewonnener Perubalsam mit dem Tolubalsam nicht identisch. 

Eigenschaften. Der frische Balsam ist zahillissig, von Konsistenz des Terpentins, 
in dunnen Schichten durchsichtig (weisser Balsam). So gelangt er in den Handel. All
mahlich wird er fest und krystallinisch. Die Farbe ist rothbraun mit gelbgrauer Nuance. 
Der Geruch ist ein sehr angenehmer und feiner, der Geschmack aroma tisch, wenig kratzend. 
Die alkoholische Losung reagirt sauer. Loslich in Alkohol, Chloroform, Aceton, Essigather, 
Eisessig, Kalilauge, weniger in Aether und Schwefelkohlenstoff, kaum in atherischen Oelen, 
nicht in Petrolather. 

Bestandtheile. 7,5 Proc. einer oligen, angenehm riechenden FHissigkeit, die aus 
Benzoesaure-Benzylester und Zimmtsaure-Benzylester besteht, ferner 12 bis 
15 Proc. freie Zimmtsaure und Benzoesaure, 0,08 Proc. Vanillin. Die Hauptmenge 
ist Zimmtsaure- und Benzoesaureester des Toluresinotannols C,.H,sO., eines 
Harzalkohols. Endlich etwa 3 Proc. Verunreinigungen. 

Prilj'ung. 1) Der Tolnbalsam wird hanng mit Colophonium verfalscht: In 
Schwefelkohlenstoff ist er nur in geringem Maasse li:islich (20 Proc.), die Losnng soIl ein
gedampft von gelber Farbe und vom angenehmen Geruch des Balsams sein und mit kon
centrirter Schwefelsaure iibergossen intensiv blutroth werden, auch beim Erhitzen des Ruck
standes nicht nach Terpentinol riechen. 

2) Wiederholt nacheinander mit Wasser ausgekocht, liefert er Filtrate, die beim 
Erkalten krystallinisehe Sauren ansfallen lassen. Dann noeh einmal unter Zusatz von ge
branntem Kalk gekocht, liefert er ein gelbes Filtrat, welches nach dem Ansanern mit Salz
saure, die vorher als Ester gebundenen und als liisliche Kalksalze abgeschiedenen Sauren 
fallen lasst. 

3) Bestimmung der Saurezahl wie bei Balsam Peru vianum. Grenzzahlen 
nach DIETERICH 114,80-158,60. 

4) Bestimmung der Verseifungszahl: 1 g Balsam wird in einer ausreichenden 
Menge Alkohol (96 proc.) geli:ist, 20 cern '/2 N. alkoholisehe Kalilauge zugegeben und unter 
Beifligung einer Platinspirale eine Stunde am Rliekflusskuhler erhitzt. Dann verdiinnt man 
mit 100 cern Alkohol (96 proc.) und titrirt nach dem Erkalten mit '/2 N.-Schwefelsaure und 
Phenolphtale"in. Die Anzahl der gebundenen Kubikcentimeter Kalilauge x 28 = Versei
fungszahI. Grenzzahlen nach DIETERICH 155,30-187,40. 

5) Die Esterzahl berechnet sich aus der Differenz der beiden vorhergehenden. 
Grenzzahlen nach DIETERICH: 31,2-46,50. 

Anwendung. Wie Perubalsam, innerlich in Gaben von 0,3-1,0 g in Pulvern 
oder Pillen, hiiufiger in GaUertkapseln mit Kreosot oder Guajakol (S omm erb ro d t). Sonst 
zu Parfumerie- und Raueherzweeken. Die BLANCARD'schen Jodeisenpillen werden in 
der Regel mit Tolubalsam uberzogen. 

Sirupus Balsami tolutani (Ergallzb. Helvet.), Sir. tolutanus (Brit., U-St.) -
Tolubalsamsirup. - Sirop de Tolu. - Syrup of Tolu. - (vgl. auch Extr. Balsam. 
tolutan.) 
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Brit.: Tolubalsam 62,5 g werden 1/2 Stunde lang mit siedendem Wasser q. s. aus
gezogen und aus dem erkalteten Filtrat mit Zucker 1600 g, Sirup 2400 g hergestellt. -
Erganzb.: Tolubalsam 1 Th. wird mit heissem Wasser 10 Th. iibergossen 24 Stunden 
stehen gelassen. Das Filtrat 8 Th. giebt mit Zucker 12 Th. Sirup 20 Th. Helvet.: Tolu
balsam 5 Th., gewaschener Sand 50 Th. werden zweimal mit Wasser je 20 Th. 3 Stunden 
im Wasserbade erhitzt; das Filtrat 36 Th. giebt mit Zucker 64 Th. Sirup 100 Th. Gall.: 
Tolubalsam 50 g wird zweimal mit je 500 g Wasser 2 Stunden im Wasserbade ausgezogen. 
1m Filtrat lOst man Zucker 100 Th. U -S t.: Tolubalsam 10 g in Alkohol 50 ccm gelost 
verreibt man mit einer Mischung von pracip. Calciumphosphat 50 g und Zucker 150 g, 
verjagt den Alkohol in der Wiirme, fiigt allmahlich Wasser 500 g zu, filtrirt, lost Zucker 
700 g und bringt das Ganze auf 1000 ccm. Auch durch Verdrangung herstellbar (s. Sirup 
simpl.). - Diet.: Genau so, wie Sirup. Balsami peruvian. (Seite 453.) Zur Geschmacks
verbesserung von Mixturen, Z. B. Chloralhydrat. 

Den bei Bereitung des Sirups bleibenden Balsamriickstand trocknet man und ver
wendet ibn zu Riiucherzwecken. 

Tinctura Balsami tolutani, Tinct. tolutana. - Tolubalsamtinktur. -
Tincture of Balsam of Tolu. Brit.: Tolubalsam 100 g, Alkohol (90proc.) q. S. zu 
1000 ccm Tinktur. - U -St.: Tolubalsarn 100 g, Alhohol (91 proc.) q. S. zu 1000 ccrn 
Tinktur. Gall.: Tolubalsarn 100 g Alkohol (80 proc.) 500 g. - Diet.: Tolubalsarn 10 Th., 
Weingeist (90 proc.) 1000 Th. 

Tinctura Balsami tolutani aetherea. Aetherische Tolubalsamtinktur. Tolu
balsam 10 Th., Weingeist (90 proc.), Aether je 50 Th. In eingedicktem Zustande als Pillell
lack zu verwenden. Gall.: Tolubalsarn 100 g, Aether (spec. Gew. 0,758) 500 g. 

Emulsio Balsami tolutani. Emulsion de Baurne de Tolu (Gall.). Tolubalsam 
20 g lost man in Alkohol (90 proc.) 100 g, fiigt Quillajatinctur 100 g und nach und nach 
heisses destillirtes Wasscr 780 g hinzu. 

Extractum Balsami tolutani lluidum Merck. dient zur extempore-Bereitung der 
verschiedenen Tolusirupe. 4 Th. Extrakt = 1 Th. Balsam. 

Lacca ad pHulas. Pillenlack. 1) Tolubalsam 15 g wird mit heissem Wasser 
50 g eine Stunde lang ausgezogen, die erkaltete Fliissigkeit abgegossen, der Riickstand nach 
Zusatz von Kolophonium 1,5 g in Weingeist 15 g, Aether 100 g gelost. 2) (n. Diet.) Tolu
balsam 7 Th., Schellack 2 Th., Medicinische Seife 1 Th., Aether 20 Th., Weingeist (90proc.) 
65 Th. Die filtrirte Losung bringt man mit Weingeist auf 100 Th. Zum Lackiren von 
Pillen bedient man sich einer geraumigen Schale mit moglichst fiachem Boden und steiler 
Wandung. 

Lozenges with Tolu-Basis (Brit.). Die 500 fache Menge des fiir eine Pastille 
verordneten Mittels (Alkaloide in 10,5 ccm Wasser gelost) wird mit Zuckerpulver 482 g 
Gummi arabicum plv. 19,5 g gemischt mit Tolubalsamtinktur 10,5 ccm, Gummischleim 
35,5 ccm, Wasser q. s. Zur Masse angestossen und 500 Pastillen daraus geformt. 

Pastilli Balsami tolutani. (Gall.) Tablettes de Baume de Tolu. - Tolubalsam 
100 Th. zieht man mit Wasser 200 Th. 2 Stunden im Wasserbade aus und bringt die er
kaltete und filtrirte Fliissigkeit mit Zucker 2000 Th., Traganth 5 Th. in Pastillen von 1 g. 

Pilulae balsamicae Delioux. Natriumbikarbonat 10 g, Tolubalsam 5 g, Eisenoxyd, 
Larchenterpentin je 2,5 g. Man formt 100 Pillen. Taglich dreimal 3 Pillen. Pil ulae 
balsamicae Chabrely. Tolubalsam 10 g, Storax 7,5 g, Magnesiumkarbonat q. s. zu 
50 PiIlen. 

HILI/scher Honigbalsam ist ein weingeistiger Auszug von Tolubalsam, Storax, 
Opium und Honig. 

Keuchhustensirup, de Almeidas: Kreosot 0,25, Sulfonal 0,2, Sirup. tolutanus 150,0. 
Lungenleiden-Mittel aus Nordamerika besteht aus verdiinnter Tolubalsamtinktur. 
Tolu Chewing Gum enthiilt Tolubalsam, Burgunderharz, Wachs und Paraffin. 

Oleum Balsami Tolutani. Tolubalsamol. Das durch Wasserdampfdestillation 
aus Tolubalsam in einer Ausbeute von 1,5-3,0 Proc. gewonnene Oel ist eine hochst angenehru 
hyacinthenartig riechende ~'li.\ssigkeit vom spec. Gew. 0,945 bis 1,1. Es enthiilt ein nach 
Elemi riechendes Terpen (Tolen), C1oH16 sowie sauerstoffhaltige Antheile, vermuthlich Ester 
der Zirnmtsaure und Benzoesaure sowie des Benzylalkohols. Tolubalsamol wird in der 
Parfiimerie gebraucht. 
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Baptisia. 
Gattung der Papilionaceae-Podalyrieae. 

Baptisia tinctoria R. Br. Wild Indigo. Heimisch in Nordamerika. Die Wurzel 
wird als Adstringens und gegen Fieber verwendet, in starkerer Dosis bewirkt sie Er
brechen und Diarrhoe. 

Bestandtheile. 2 Glykoside, von denen das genauer bekannte Baptisin 
C2oH320U.9H20 bei 2400 C. schmilzt und Rhamnose C6H140 6 und Baptigenin CH H,20 6 

liefert, ferner einen giftigen Stoff Baptitoxin, der mit dem Cytisin identisch ist. 
Ein im Handel befindliches B apt i sin ist nicht dieses, sondern P s e u d 0 b apt i sin 

C2,H300'4.71/2H20. Schmelzpunkt 247-248°. 
Mit dem Namen Baptisin bezeichnet man ferner ein durch einfache Extmktion 

gewonnenes Harz, das JlU 10 Proc. in del' Wurzel vorhanden ist. 
Die ganze Pflanze Baptisia tinctoria dient zum Blaufarben, die jungen Sprosse 

werden wie Spargel gegessen. 

Baryum. 
I. t Baryum oxydatum. Baryullloxyd. Baryta usta. Baryta caustica siccll. 

Aetzbaryt. Terril ponderosa. BaO. 1101. Gew. = 153. 
Entsteht durch Verbrennen von metallischem Baryum an der Luft. - Am ein

fachsten stellt man es dar, indem man in einer Retorte aus PorceUan oder in einem hes
sischen Tiegel Baryumnitrat heftig erhitzt. - Grauweisse, porose, zerreibliche Masse, spec. 
Gew. 4,0-5,45. Verbindet sich mit Wasser unter Entwickelung hoher Hitze zu Baryum
hydroxyd. 

II. t Baryum hydroxydatum. Baryta hydrica. Barymnhydroxyd. Aetz· 
baryt. Ba(OH)2' Mol. Gew. = 171. 

Feuchtet man Baryumoxyd mit Wasser an, so verwandelt es sich unter Entwickelung 
hoher Hitze, die bis zum Gliihen und Schmelzcn des gebildeten Baryumhydroxydes sich 
steig ern kann, in Baryumhydroxyd Ba(OH)2' Weisses Pulver oder geschmolzene weisse 
JlIasse von krystallinischem Gefiige, welche bei Gliihhitze zu einem Oele schmilzt. Spec. 
Gew. =4,495. Es verliert in del' Gliihhitze kein Wasser, es sei denn, dass es gleichzeitig 
Kohlensaure aufnimmt. 

Beide soeben genannte Praparate sind im allgemeinen nicht Gegenstand des Handels. 

III. t Baryum hydroxydatum crystallisatum. Baryta hydrica crystalli
sata. Krystallisirtes Baryumhydroxyd. Krystallisirter Aetzbaryt. Ba(OH)2 + 8H20. 
Mol. Gew. = 315. 1st diejenige Substanz, welche in der Praxis sehleehthin als "Aetz
baryt" oder "Barythydrat" bezeichnet wird. 

Zur Darstellung bringt man Baryumoxyd mit Wasser zusammen und krystallisirt 
das entstandene Baryumhydroxyd aus siedendem Wasser urn. Oder man lost 80 Th. Na
triumhydroxyd in 500 Th. Wasser, erhitzt zum Sieden und tragt unter Umriihren 244 Th. 
zerriebenes Baryumchlorid (BaCI2 + 2 ~O) ein. Aus der geklarten Fliissigkeit scheidet sich 
das Baryumhydroxyd beim lang'samen Erkalten in Krystallen aus. 

Grosse wasserhelle, tetragonale Tafeln und Prismen, welche gegen 80 0 C. schmelzen. 
In trockener Luft geben sie etwa 40 Proc. Krystallwasser (= 7 Mol. H20) ab unter Ueber
gehen in das wasserarmere Salz Ba(OH)2 + H20. Das letzte (8.) Molekiil Wasser verliert 
es erst bei Rothgluth unter Hinterlassung der Verbindung Ba(OH)2' die auch bei heller 
Rothgluth noeh nicht zerfallt. - Loslich in 20 Th. kaltem oder in 3 Th. siedendem Wasser. 
Die Losung ist starker alkalisch als eine aquivalente Lasung von Calciumhydroxyd. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor Kohlensaure geschiitzt. 
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t Baryum hydroxydatum crystall. pro analysi natriumrrei. Zur Bestimmung der 
Alkalien bedarf man eines von N atriumverbindungen vlillig freien Barythydrates. Man 
gewinnt dieses, indem man das reinste Priiparat des Handels so oft aus siedendem Wasser 
umkrystallisirt (5-6 mal), bis die Llisung von 1 g des Salzes, nach dem Ausfallen allen 
Baryums durch einen Ueberschuss von Schwefelsiiure, beim Verdampfen keinen gliihbestiin
digen Riickstaud mehr hinterliisst. Ueber die maassanalytische Priifung s. S. 166 u. 167. 

Aqua Barytae. Barytwasser. Reagens der chemischen Analyse, besonders zur 
Abscheidung der Magnesia gebraucht und zum Nachweis bez. zur Bestimmung der Kohlen
saure, ist eine klare Aufllisung von 1 Th. kryst. Barythydrat in 30 Th. Wasser. 

IV. t Baryum hyperoxydatum. Baryumhyperoxyd. Barynmsuperoxyd. 
Baryl Dioxydum (U-St.). Ba02 • Mol. Gew. = 169. Wird technisch dargestelit, indem 
man iiber pulveriges Baryumoxyd, welches auf dunkles Rothgluth erhitzt ist, kohlensaure
freien Sauerstoff leitet. 

Weisse oder grauweisse pulverige Massen. Zerfallt bei hOherer Temperatur in Ba
rynmoxyd und in Sauerstoff, verbindet sich mit Wasser zu dem krystallisirenden Baryum
superoxydhydrat (Ba02 -+- 8R20. Dient zur technischen Darstellung von Sauerstoff 
(BOUSSINGAULT) und von Wasserstoffsuperoxyd. 

Gehaltsbestimmung des technischen Priiparates. Llist man 2,11 g Baryum
superoxyd in 25 proc. Phosphorsiiure (welche auf 00 C. abgekiihlt ist) zu 25 ccm auf, so 
sollen 5 ccm dieser Llisung (entsprechend 0,422 g Substanz) nicht weniger als 40 ccm 
l/Io-Normal-Kaliumpermanganat-Llisung (0,316 g KMnO! in 1 1 enthaltend) zur schwachen 
Rothfarbung erfordern, entsprechend 80 Proc. Ba02• (U-St.) Ein vlillig reines Pra
parat wiirde unter den gleichen Verhiiltnissen 50 ccm verbrauchen. 

V. t Baryum hyperoxydatum hydratum seu crystallisatum. Baryum. 
superoxydhydl'at. Ba02 + SH20. Mol. Gew. = 313. In kalte wasserige Salzsaure von 
2 Proc. RCl tragt man unter Umriihren feingepulvertes technisches Baryumsuperoxyd, 
welches mit Wasser zu einem Brei angeriihrt ist, so lange ein, bis die Fliissigkeit eben 
noch sauer reagirt. Man macht alsdann mit verdiinntem Barytwasser schwach alkalisch, 
filtrirt von ausgeschiedenem Eisenhydroxyd + Thonerdehydrat ab und versetzt das Filtrat 
(welches Wasserstoffsuperoxyd enthiUt) mit iiberschiissigem Barytwasser. Man hOrt mit 
diesem Zusatz auf, wenn eine abfiltrirte Probe nach dem Ansauern mit verdiinnter Schwefel
saure und nach Zusatz von etwas Kaliumdichromat beim Schiitteln mit Aether diesen nicht 
mehr blau farbt. Die ausgeschiedenen Krystalle werden gesammelt, durch eiskaltes Wasser 
gewaschen und durch Pressen zwischen Filtrirpapier getrocknet. 

Rexagonale, perlglanzende Schuppen, Saulen oder Tafeln, oder flimmernde Blattchen, 
die in kaltem Wasser fast unloslich sind, von siedendem Wasser in Baryumhydroxyd + Sauer
stoff zersetzt werden. lV1an kann die Verbindung im feuchten Zustande (mit Wasser zum 
Brei angeriihrt) in verschlossenen Gefassen ohne Zersetzung aufbewahren und benutzt sie 
zur Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd. Trocknet man sie und erhitzt den Riickstand 
auf 130 0 C., so hinterbleibt reines Baryumsuperoxyd Ba02 als weisses, der Magnesia ahn
liches Pulver. 

Nrkennung una Bestimmung. Man erkennt die Baryumverbindungen an 
folgenden Reaktionen: 

1) Die fliichtigen Baryumverbindungen (einschliesslich Baryumsulfat) farben die nicht 
leuchtende Flamme gelbgriin. Man befeuchtet die Probe zweckmiissig mit Salzsaure; die 
Flammenfarbung kommt besonders in den heissesten Theilen der Flamme zu Stande und 
hiilt geraume Zeit an. 2) Kali- und Natronlauge fallen nur aus koncentrirter Losung 
weisses Baryumhydroxyd. Kohlensaurefreies Ammoniak erzeugt uberhaupt keine Fiillung. 
3) Neutrales Kaliumchromat erzeugt einen gelben Niederschlag von Baryumchromat 
BaCrO!; um anwesende Mineralsiiuren zu binden, empfiehlt sich der Zusatz von Natrium
acetat oder A.mmoniumacetat. 4) Phosphate der Alkalien erzeugen in neutralen 
Llisungen weisse Niederschliige von Baryumphosphaten, welche in Salzsiiure, auch in Sal
petersiiure loslich sind. 5) Siliciumfluorwasserstoffsiiure falIt farbloses, gallertartiges 
Baryumsilicio-Fluorid SiFlaBa, erst in 4000 Th. Wasser llislich, leichter llislich in Salzsiiure 
und in Salpetersiiure, unllislich in A.lkohol. 6) Schwefelsiiure, Sulfate (sogar die Lo
sungen von Calciumsulfat und von Strontiumsulfat) geben weissen Niederschlag von 
Baryumsulfat, so gut wie unllislich in verdiinnten Sauren und verdiinnten Alkalien, loslich 
in etwa 400000 Th. Wasser. 
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Die Bestimmung erfolgt a) als Baryumsulfat. Man sauert die Baryumsalz
lasung mit einigen Tropfen Salzsaure an, erhitzt sie zum Sieden und fant durch tropfen
weisen Zusatz verdiinnter Schwefelsaure, bis ein U eberschuss von letzterer vorhanden ist. 
1m iibrigen verfahrt man genau wie bei der Bestimmung der Schwefelsaure. BaSO, X 
0,656651 = BaO. BaSO, X 0,587982 = Ba. 

b) Weniger haufig erfolgt die Bestimmung als Baryumkarbonat. Man faUt die 
Baryumsalzlasung in siedendheisser Fliissigkeit mit Natriumkarbonat, wascht den Nieder
schlag mit Wasser aus, trocknet ihn durch schwaches Gliihen, befeuchtet mit Ammonium
karbonat, erhitzt nochmals gelinde und wagt. 

Toxikologisches. Alle in Wasser bez. in verdiinnten Sauren lOslichen Baryum
verbindungen sind giftig. Symptome der Vergiftung sind: Uebelkeit, Erbrechen, Angst, 
Kolikschmerzen, Diarrhoen, Kalte, Blasse. Gegenmittel sind: Magenpumpe, Breehmittel, 
Magnesiumsulfat, Natriumsulfat. Ais toxische Gabe sind fUr einen Erwaehsenen etwa 15 g 
Baryumehlorid oder Baryumnitrat anzusehen. 

Baryi salia. 
Bei der Darstellung der Baryumsalze geht man a) entweder vom Witherit (natiir

liehem Baryumkarbonat) aus, indem man dies en in den entspreehenden Sauren aufHist, oder 
b) man bedient sieh als Ausgangsmaterial des Sehwerspathes. Dieser -wird dureh Gliihen 
mit Kohle oder einem kohlenstoffhaltigen Material, wie Theer, Starke etc. in Baryum
sulfid verwandelt und dieses naeh versehiedenen Verfahren in die entspreehenden Salze 
iibergefUhrt. c) Gewisse unlOsliehe Salze werden aueh durch doppelte Umsetzung 10slieher 
Baryumsalze erhalten. d) Kleinere Mengen von Baryumsalzen kannen 'mit Vortheil im 
pharmaeeutisehen Laboratorium aueh unter Verwendung von rein em Baryumkarbonat ge
wonnen werden. 

I. t Baryum aceticum. Baryumacetat. Barytacetat. Essigsaures Baryum. 
Essigsaurer Baryt. Acetate de Baryum. Acetate of Baryum. Ba(C2H30 2)2 + H20. 
Mol. Gew. = 273. 

Man verdiinnt 400 Th. Essigsaure von 30 Proe. mit der gleiehen Menge Wasser 
und tragt unter massigem Erwarmen 197 Th. reines Baryumkarbonat ein. Die filtrirte 
Losung wird mit Essigsaure nothigenfalls sehwaeh angesauert und dureh Eindampfen zur 
Krystallisation gebraeht. 

Aus der heissen kone. Losung seheidet sieh das Salz obiger Zusammensetzung in vier
seitigen Prismen ab; aus der bei 0 0 gesattigten Lasung erhalt man monokline Prismeu 
Ba(C2H30 2)2 + 3 H20. - Das obige Salz lOst sieh in etwa 1 Th. Wasser, aueh in etwa 
100 Th. Alkohol. Reagens zum Nachweis bez. zur Bestimmung der Chromsaure; in cler 
Kattundruekerei zur Herstellung der Thonerde-Beize. 

II. t Baryum bromatum. Baryumbromid. Bromwassersto1rsaures Baryum. 
Brombaryum. Bromure de Baryum (Gall.). Bromide of Barium. BaBr2 + 2H20. 
Mol. Gew. = 333. 

Man neutralisirt eine Misehung von 100 Th. Wasser und 200 Th. Bromwasserstoff
saure von 25 Proe. HBr mit 60 Th. reinem Baryumkarbonat und bringt clie filtrirte Losung 
dureh Eindampfen zur Krystallisation. 

Farblose, rhombisehe Tafeln, unangenehm bitter und herb sehmeekend, luftbestandig, 
in Wasser und Alkohol lOslieh. Wird zur Darstellung cler Bromwasserstoffsaure benutzt. 
(s. S. p2). 

III. t Baryum bromicum. Baryumbromat. Bromsaures Baryum. Bromate 
de Baryum. Bromate of Barium. Ba(BrOS)2 + H20. Mol. Gew. = 411. 

~fan lost 1 Th. krystall. Barythydrat (Ba(OH)2 + 8R20) in 30 Th. Wasser und fiigt 
zur warmen Lasung allmahlieh 3 Th. Brom hinzu. Man erhitzt einige Zeit zum Sieden. 
Beim Erkalten seheidet sieh das obige Salz aus, welches clureh Umkrystallisiren gerei
nigt wird. 
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Kleine, g-Ianzende, monokline KrystaUe, loslich in 130 Th. kaltem oder in 25 Th. 
siedendem Wasser. Sind mit g-leicher Vorsicht zu behandeln wie Kaliumchlorat, d. i. chI or
saures Kalium. 

IV. t Baryum carbonicum. Baryumkarbonat. Kohlensaures Baryum. 
Barytkarbonat. Carbonate de Baryum. Carbonate of Barium. BaC03• Mol. 
Gew. = 197. 

Man faUt eine Losung- von 100 Th. Baryumchlorid in 1000 Th. Wasser mit einer 
Losung von 120 Th. krystall. Natriumkarbonat in 1000 Th. Wasser. Durch Erwarmen 
der Fallungsfiiissigkeit kann der Niederschlag dichter erhalten werden. Man waseht den 
Niederschlag naeh dem Absetzen aus und trocknet ihn. 

Weisses, specifisch schweres, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser kaum, 
aber doeh so weit loslich, dass es feuchtes rothes Lackmuspapier blaut. Loslich in ver
diinnten Sauren. 1st bei Rothgluth bestandig, d. h. es spaitet Kohlensaure nicht abo -
Die Losung in Salpetersaure soll 1) durch Silbernitrat nicht getriibt werden. 2) Nach dem 
Ausfallen des Baryums dmeh Schwefelsaure solI das Filtrat naeh Zusatz von Ammoniak 
durch Ammoniumoxalat nicht getriibt werden (Kalk). 3) Die vom Baryum befreite Fltissig
keit darf beim Eindampfen keinen gliihbestandigen Riickstand hinterlassen (Magnesia, 
Alkalien). 

Baryum carboni cum pro analysi. Das in der quantitativen Analyse gebrauchte 
Baryumkarbonat muss gelegentlich frei von Alkalisalz sein. Man stellt ein solches Pra
parat dar, indem man eine Losung von 1 Th. alkalifreiem Baryumchlorid in 30 Th. Wasser 
mit einer Losung von 2 Th. Ammoruumkarbonat und 5 Th. Ammoniak in 30 Th. Wasser 
faUt, den Niederschlag auswascht und trocknet. 

Baryumkarbonat dient als Reagens in der Analyse, ferner als Ausgangsmaterial zur 
Darstellung von Baryumsalzen. 

Baryum carbonicum nativum. Witherites. Witherit. Das natiirlich vorkom
mende Baryumkarbonat. Weisse bis graue, derbe Stiicke von blattrigem bez. strahligem 
Gefiige, spec. Gew. = 4,2-4,3 oder ein weisses bis graues Pulver. 

Pasta Barytae venenosa. Baryt-Pasta als Rattengift. 100 Th. Baryumkar
bonat, 10 Th. Ultramarin, 30 Th. Weizenmehl, 30 Th. Zucker, 10 Th. Sternanispulver werden 
mit 20 Th. indischem Sirup und der erforderlichen Menge Glycerin zu einem Teige an
gestossen, aus welchem man haselnussgrosse Kugeln formt, die in die Locher der Ratten 
gelegt werden. Empfiehlt sich zum Vergiften der Ratten besonders in Viehstallen. 

V. t Baryum chloratum (Erg-anzb.). Baryta chlorata oder muriatica. Baryum
chlorid. Chlorbaryum. Chlorure de Baryum (Gall.). Chloride of Barium. Terra 
ponderosa salita. BaCl2 + 2H20. Mol. Gew. = 244. 

DarstelZung. 1) Kleinere Mengen des reinen Salzes erhitlt man durch Aufiosen 
von 100 Th. reinem Baryumkarbonat in 150 Th. reiner Salzsaure von 25 Proc. Man ver
diinut die Losung mit dem gleichen Volumen Wasser, filtrirt und bring-t sie durch Ein
dampfen zur Krystallisation. 2) Grossere Mengen gewinnt man aus Witherit. Man mgt 
zu roher oder reiner Salzsaure so viel gepulverten Witherit, dass die Saure vollstandig ab
gestumpft ist, alsdann sattigt man die Fliissigkeit mit gewaschenem Chlorgas, lasst einen 
Tag stehen, fallt das Eisen durch mehrtagiges Maceriren (unter ofterem Umschiitteln) mit 
Baryumkarbonat, filtrirt, sauert die Losung schwach mit Salzsiiure an und dampft zur 
Krystallisation ein. 

Eigenschaften. Farb- und geruchlose, wasserhelle, luftbestandige, rli.ombisehe 
Tafeln mit abgestumpften Ecken oder glanzende Schuppen von unangenehm bitterem, 
scharfsalzigem Gesehmack. Loslich in 2,5 Th. kaltem oder 1,5 Th. heissem Wasser, fast 
unloslich in Weingeist (Unterschied von Calcium- und Strontiumchlorid). Sehwerloslich auch 
in Salzsaure; die konc. wasserige Losung wird daher durch Salzsaure gefallt. Spec. Gew. 
bei 15 0 C. = 3,05. Das Salz wird bei 1200 C. wasserfrei und schmilzt alsdann bei 920 0 c. 
Die specifischen Gewichte der wasserigen Losungen von Baryumchlorid sind nach SCHIFF 
bei 21,5 0 C. 
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Proc. BaCI2 + 2H20 
Spec. Gew. 

Baryi salia. 

1 3 5 8 
1,0073 1,0222 1,0374 1,061 

10 12 15 18 20 
1,0776 1,0947 1,1211 1,1488 1,1683 

Prufung. 1) Die wasserige Losung 1: 10 sei neutral. 2) Sie werde weder durch 
Schwefelwasserstoff (Metalle), noch nach dem Ansiiuern mit SalzSiiure, durch Kalium
ferrocyanid veriindert. 3) Nach Abscheidung des Baryums mittels verdiinnter Schwefel
saure hinterlasse das Filtrat keinen gliihbestiindigen Riickstand (s. Barythydrat S. 459). 
4) Wird das gepulverte Salz mit Weing'eist geschiittelt, so darf das Filtrat wedel' beim 
Entziinden mit rother Flamme brennen, noeh beim Abdampfen einen zerfliesslichen Riick
stand hinterlassen (Calcium- und Strontiumchlorid). Vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendttng. Innerlich friiher bei Syphilis, Skrophulosis zn 0,02-0,1 g. Hochst
gaben 0,2 g pro dosi, 0,6 g pro die (Ergiinzb.). Aeusserlich zu Augentropfwassern 
0,05-0,2: 10,0 und als Verbandwasser bei Geschwiiren. T echnisch zur Darstellung von 
BaI'yumpraparaten und als Antikesselstein-lIlittel, in del' Analyse als Reagens. 

Baryum chloratum alkalifrei pro analysi. Ein solches Praparat wird zur Bestim
mung del' Alkalien gebraucht. Man stellt es dar, indem man eine 10proc. Losung des 
reinen krystallisirten Salzes mit dem gleichen Volumen 25 proc. Salzsaure vermischt, den 
ausfallenden Niederschlag absaugt und aus Wasser umkrystallisirt. 

VI. t Baryum chloricum. Baryta cblorica. Chlorsaures Baryum. Chlorsaurer 
Baryt. Baryumcblorat. 1) Chlorate de Baryum. Chlorate of Baryta. lla(CIO")2 
+ H20. Mol. Gew. = 322. 

Darstellttng. A. als Laboratoriumspriiparat: lIran lost in einer Porcellanschale 
3 Th. Ammoniumsulfat sowie 5 Th. Kaliumchlorat in 15 'rho heissem Wasser und dampft 
diese Losung unter bestandigem Uml'iihren zur Konsistenz eines Breies ab. Letzteren giebt 
man nach dem Erkalten in einen Kolben und zieht ihn mit del' 4fachen Menge Alkohol 
(von 80 Proc.) unter Erwiirmen auf 50 0 C. aus. Man filtrirt und wascht den aus Kalium
sulfat bestehenden Riickstand mit obigem Alkohol nacho Von dem (Ammoniumchlorat ent
haltenden) Filtrat wird del' Alkohol durch Destillation entfernt. )llan erwarmt den Destil
lationsriickstand in cineI' Porcellanschale so lange mit gesattigtem Barytwa,sser, bis Am
moniak nicht mehr entweicht. Dann lOst man ihn in Wasser, £alit aus del' Losung den 
Ueberschuss von Barythydrat durch Einleiten von Kohlensaure, filtrirt und dampft ZUl' 
Krystallisation ein. B. Technisch durch. Umsetzen heiss gesattigter Losungen von Cal
ciumchlorat nnd Baryumchlorid. 

Farblose, durchsichtige, prismatische Krystalle. in 4 Th. kaltem odeI' 1 Th. sieden
dem Wasser IOslich, beim Uebergiessen mit 25 proc. SaIzsaure reichlich Ohlor entwickelnd. 
Die Losung in 100 Th. destillirtem Wasser werde durch Silbernitrat nur schwach getriIbt. 
Verwendung findet das SaIz in del' Pyrotechnik, ferner bei der Dal'stellung der Chlorsaure, 
S. Chlol'um. 

Att{bewahrttng. Vorsichtig. Die Handhabung des Raryumchlorates er
fordert die namliche Vorsicht wie diejenige des Kaliumchlorates (chlorsaul'en Kaliums). 

VII. t Baryum chromatum. Baryumcbromat. Cbromsaures Baryum. Chrolll
saurer Baryt. Chromate de Baryum. Chromate of Barium. BaCrO.. Mol. Gew. 
= 253. 

Zur Darstellung falIt man eine Losung von 100 Th. Baryumchlorid in 1 Liter 
Wasser mit einer Losung von 80 Th. neutralem Kaliumchromat (K2Cr04) in 1 Liter 
'Vasser, waseht den Niederschlag aus und trocknet ihn. Citronengelbes Pulver, unloslich 
in ·Wasser und in Essigsaul'e. Gelost, bez. zersetzt wird es durch Salzsiiul'e, Schwefelsiiure, 
Salpetersaure. Findet Verwendnng als gelbe Malerfarbe unter dem Namen: Gelbes 
Ultramarin, Gelbin, Barytgelb, Jaune de Steinbuhl. 

1) Man beachte die Abweichung der chemischen von del' pharmaceutischen K 0-
menklatur. 
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VIII. t Baryum hypophosphorosum. Baryta snbphosphorosa. Barynm hypo
phosphite Unterphosphorigsanres Barynm. Hypophosphite de Barynm. Hypo
phosphite of Baryta. Ba(H2P02)2 + H20. Mol. Gew. = 285. 

100 Th. krystall. Barythydrat werden in 1300 Th. destillirtem Wasser gelost und 
unter Zusatz von 12,5 Th. granulirtem Phosphor so lange an einen warmen Ort (etwa 
1 Woche) gestellt., bis die Gasentwickelung beendet ist. Man filtrirt und wascht den 
Ruckstand mit Wasser nacho Ans der Losung wird der Ueberschuss von Barythydrat 
durch Einleiten von Kohlensaure entfernt, bis letztere keine Trnbung mehr erzeugt. Dann 
filtrirt man ab, engt das Filtrat auf 400 ccm ein und uberlasst es an einem warm en Orte 
der Krystallisation, wobei man ein Verwittern der Krystalle zu vermeiden hat. 

Farblose, prismatische Krystalle, leicht in Wasser, auch in verdiinntem Weingeist 
Hislich. Vorsich tig aufzubewahren. 

Therapeutisch ist es zu 0,03-0,1 g drei- bis fiinfmal taglich in Losungen wie das 
entsprechende Calciumsalz verwendet worden. Rorhstgaben: pro dosi 0,15 g, pro 
die 1,5 g. 

IX. t Baryum jodatum. Baryumjodid. Jodbarynm. Jodide de Baryum. Jo
dide of Baryta. BaJ2• Mol. Gew. = 3111. 

Zu 30 Th. Baryumsulfit, die in 120 Th. lauwarmem destillirtem Wasser vertheilt 
sind, fiigt man allmahlich in kleinen Antheilen soviel (circa 35 Th.) zerriebenes Jod hinzu, 
als von diesem in Losung geht. llian setzt nun allmahlich 27 Th. Baryumkarbonat hinzu 
und erwarmt unter Umrnhren irn "\Vasserbade bis zur Austreibung der Kohlensaure. Farbt 
sich die FliIssigkeit gelb, so entfarbt man sie durch Zufiigung kleiner Mengen von 
Baryumsulfit. Man lasst in geschlossener Flasche absetzen, filtrirt schnell und dampft im 
Vacuum zur Trockne. Ausbeute 53 Th. 

Kleine Mengen kann man zwerkmassig auch durch AuflOsen von reinem Baryum
karbonat in Jodwasserstoffsaure darstellen. 10 Th. Baryumkarbonat erfordern 130 'rho Jod
wasserstoffsaure von 10 Proc. JR. 

Frisch dargestellt ein farbloses, in der Regel aber ein gelblich-weisses, hygrosko
pisches Salzpulver. Leicht loslich in Wasser, auch in verdiinntem Weingeist, von ekel
haftem Geschmack. An der Luft und durch die Einwirkung des Lichtes wird es unter 
Abscheidung von Jod zersetzt. 

FrUher in Gaben'von 0,005-0,01 drcimal taglich innerlich bei Scrophulosis an
gewendet. Aeusserlich in Salben von 0,2-0,5 auf 25,0 Fett ebenfalls bei Scrophulosis. 
Rochstga ben: pro dosi 0,015, pro die 0,05 g. 

X. t Baryum nitricum (Erganzb.). Barynmnitrat. Barytnitrat. Salpetersanrer 
Baryt. Azotate de Baryte. Nitrate of Baryta. Ba(NOa)2. Mol. Gew. = 261. Das 
technische Salz wird durch Einwirkung von Salpetersaure auf einen Ueberschuss von 
Witherit dargestellt 

Kleinere Mengen des reinen Baryumnitrates erhalt man durch Auflosen von 100 Th. 
reinem Baryumkarbonat in 256 Th. Salpetersaure (von 25 Proc.), Verdiinnen mit 750 Th. 
Wasser und Eindampfen der Losung zur Krystallisation. 

Farblose, harte, oktaedrische Krystalle, an der Luft unveranderlich, !Oslich in 12,5 Th. 
Wasser von 150 C., oder in 2,8 Th. siedendem Wasser, unloslich in Alkohol. Verpufft auf 
gliIhender Kohle mit blassgriiner Flamme. Geht beim starken Gluhen in Baryumoxyd 
BaO iiber. Die wasserig'e Losung sei neutral und werde durch Silbernitrat nicht veran
dert (Chlor). Die weitere Priifung auf Reinheit geschehe wie unter Baryum chloratum 
angegeben. Vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung als Reagens in der chemischen Analyse und in der Feuerwerkerei zu 
grilnen Flammensat.zen. 

Beirn Zusammenreiben bez. Zusammenschmelzen dieses Salzes mit Ieicht oxydirbaren 
bez. leicht entzUndlichen Substanzen ist gleiche Vorsicht geboten wie beim Kali-Salpeter, 
bez. beim Kaliumchlorat, 
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Griine Flammensiitze. Feuerwerkssatze fiir griine Flammen. 1) Barytnitrat 
und Milchzucker, von jedem 10 Th., Kaliumchlorat 20 Th. Jede Snbstanz wird fiir 
sich gepnlvert und die Mischung der beiden el'sten mit dem Kaliumchlorat mit Hilfe einer 
Federfahne bewerkstelligt. Vergleiche wegen der dabei niithigen Vorsicht unter Kalium 
chloricum. - 2) B arytnitra t 20 Th., Kali umchlora t 18 Th. und gewaschene Sch wefel
blumen 10 Th. Die Mischung erfordert aIle Vorsicht. Sie geschieht wie sub 1 angegeben. 
Del' Schwefel muss ein viillig' trockenes Pulver sein, also in Form der gewaschenen Schwefel
blum en genommen werden. - 3) Barytnitrat 60 Th., Kaliumchlorat 10 Th., gepul
verter Schellack 20 Th. Mischung wie sub 1. - 4) Barytnitrat 80 Th., gewa
schene Schwefelblumen 6 Th., rohes Schwefelantimon 2 Th., Kohle 1 Th., 
Kaliumchlorat 40 Th. Mischung wie sub 1. - 5) Barytnitrat 50 Th. und Kalium
chlorat 25 Th. Nachdem beide gemischt sind, wird ein Gemisch aus gewaschenen 
Schwefelblumen 10 Th., Holzkohle 1,25 Th. zug·efiigt. 

Enthaarungsmittel nach O. HELLER. Baryum sulfuratum technicum pulv. 1,0. 
Calcium carbonic urn praecipitatum 5,0 werden mit Wasser zu einem Brei angeriihrt. 

XI. t Baryum sulfurosum. Baryumsulfit. Schl'efligsaures Baryum. Schwef
Jigsaurer Baryt. BaS03 • Mol. Gel'. = 217. 

100 Th. reines Baryumkarbonat werden mit 300 Th. Wasser feingerieben. In die 
Mischung leitet man unter ofterem Umriihren Schwefligsauregas bis zur Sattigung. Del' 
weisse Bodensatz wird auf einem Filter gesammelt, und auf fIachen Porcellantellern miig
lichst rasch bei 25-30° C. getl'ocknet, hierallf sogleich in gut zu verschliessende Glas
gefasse gebracht. 

Weisses, krystallinisches, in Wasser schwer Hisliches, III Weingeist unWsliches 
Pulver. Findet Verwendung in der Analyse, zur Darstellung des Baryumjodids und in 
del' Papierfabrikation. Vorsichtig aufzubewahren. 

XII. Baryum sulfuricum. Baryumsulfat. Schl'efelsaurer Baryt. Sulfate de 
Baryum. Sulfate of Barium. BaS04 • Mol. Gew. = 233. Diese Verbindung kommt 
im Handel in vier verschiedenen Formen vor. 

1) Spathum ponderosum, Barytes, Baryta sulfurica nativa, Schwer
spath, natiirliches Barytsulfat, in schweren dichten, krystallinischen, weissen Massen 
oder in geschobenen vierseitigen Tafeln oder geraden rhombischen Prismen in verschieden
artiger Grnppirung. Spec. Gew. 4,1-4,7. Der gemahlene Schwerspath dient als Material 
zur DarsteUung verschiedener Barytsalze. 

2) Spathum ponderosum praeparatum, Baryta sulfuric a nativa prae
parata, Schwerspathmehl, gemahlener Schwerspath, Barytin, auf besonderen 
Miihlen gemahlener Schwerspath, ein mehr oder weniger feines, sehr weisses Pulver. Trotz 
des niederen Kaufwerthes ist dasselbe mit Gipsmehl verflilscht angetroffen worden. Diese 
Verfalschung wird entdeckt, wenn man das Pulver mit diinner Ammoniumchloridlosung 
digerirt und das Filtrat mit Baryumchlorid auf Schwefelsaure priift. 

3) Baryta sulfurica praecipitata (pura), pracipitirter Schwerspath, pra
cipitirtes Barytsulfat, Barytweiss, Permanentweiss, Blanc fixe wird theils als 
N ebenprodukt in chemischen Fabriken, theils aus Witherit und Schwefelsaure gewonnen. 
Das Barytweiss bildet entweder sehr weisse, leicht zerbrechliche und zerreibliche Stiicke 
oder ein sehr weisses Pulver. Es wird zur Verdiinnung der Farben, zum Anstreichen und 
vielen anderen technischen Zwecken gebraucht. 

4) Pracipitirter Schwerspath in Teigform, Blanc fixe en pate, also der 
noch feuchte Baryumsulfatniederschlag. Er findet eine gleiche technische Verwendung wie 
der vorstehend erwahnte. Er bietet den Vortheil, ohnc Vorbereitung mit den wasserigen 
Farben sich mischen zu lassen. 

Baryumsulfat gilt im allgemtinen wegen seiner Unliislichkeit nicht fiir giftig. 
Wesentlich anders wlirde der dauernde Genuss von Baryumsulfat zu beurtheilen sein. 
Aus dies em Grunde wiirde die Zumischung dieser Verbindung zu Mehl etc. nicht bIos als 
Verfalschung zu bet-rachten, es wiirde u. U. auch gesundheitsschadliche Wirkung des Ge
nusses solcher Nahrungsmittel sehr wohl miiglich sein. 

Ais Material zu weissen Anstrichen eignet er sich allein nicht, weil er zu wenig 
Deckkraft hat. Dagegen dient er als Zusatz- bez. Verfalschungsmittel des Bleiweisses, 
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als Korper fill' Appl'eturen weisser baumwollener und leinener Zeuge, als Fiillstoff flir 
Papiermasse, als Zusatz filr ]'euerschutzstarke u. dergl. m. 

Baryumsulfat ist fast unlOslich (1: 400000) in Wassel', desgleiehen in verdiinnten 
Mineralsauren und verdiinnten Losungen von Alkalikarbonaten. Etwas IOslich in konc. 
Schwefelsaure, und in Losungen der Acetate und Thiosulfate. Koncentrirte Losungen del' 
Karbonate des Kaliums und Natriums setzen sich mit Baryumsulfat erst in del' Siedehitze 
und auch dann noch langsam urn. 

XIII. t Baryum sulfuratum. Baryumsulfid. Schwefelbaryum. Baryta sulfu
rata. BaS. Mol. Gew. = 169. Das mit dem vorstehenden Namen bezeichnete Pra
parat ist ein technisches, ziemlich unreines Produkt. 

Ein inniges Gemisch aus 100 Th. gemahlenem Schwerspath, 17,5 Th. Holz
kohlenpulver und 25 Th. gepulvertem Kolophon werden in einen geraumigen 
Tiegel eingetragen, der Tiegel mit einem Deckel versehen, dann bei allmahlich und lang
sam gesteigerter Hitze bis zur hellen Rothgluth gebracht und darin F/2 Stunde erhalten. 
Die erkaltete Masse wird zu einem Pulver zerrieben und alsbald in dicht verkorkten Glas
flaschen aufbewahrt. - Oder man macht aus 100 Th. gemahlenem Schwerspath, 
25 Th. Holzkohlenpul ver und 15 Th. Roggenmehl mit Wasser einen derben Teig, 
formt aus diesem daumdicke, 8-10 cm lange Stabe, trocknet dieselben vollig aus und 
brennt sie in einem Windofen in del' Weise, dass sie auf einer 15 cm hohen Schicht Holz
kohlen ruhen, von einigen kleinen Kohlen durchschichtet und von Kohlen umgeben und 
bedeckt sind. 

Gelbliches oder rothliches, odeI' (infolge beigemischter Kohle) graues Pulver, spe
cifisch schwer, in Wasser unter Uebergehen in Baryumhydroxyd und Baryumsulfhydrat IOs
lich 2BaS + 2H20 = Ba(OH)2 + Ba(SH)2' Beim Gliihen an del' Lnft geht es in Barynm
sulfat iiber; mit Saure entwickelt es Schwefelwasserstoff. 

Dient zur Darstellung von Barynmhydroxyd, feruer zur Entwickelung arsenfreien 
Schwefelwasserstoffs und als Depilatorium. 

XIV. t Baryum sulfhydratum. Baryumsulfhydrat. Schwefelwasserstoff. 
Schwefelbaryum. Ba(SH)~. Mol. Gew. - 203. Die wasserige Losung wird erhalten 
durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in Barytwasser bis zur Sattigllng. 

Bologneser Leuchtstein. Bononischer Leuchtstein. Wird durch Gluhen 
einer innigen Mischung von 5 Th. gefalltem Baryumsulfat mit 1 Th. Holzkohle unter Lnft
abschluss erhalten. Besteht aus einem Gemenge von Baryumsulfid mit Raryumsulfat und 
hat die Eigensehaft, nach Belichtung durch die Sonne odeI' 1\iagnesiumlicht im DUllklen 
zn leuchten. 

Bebeerinum.1
) 

Bebeerin. Bebirin. Bibirin. Pelosin (Buxin). C1sH21N03' ]101. Gew. = 299. 
Aus del' Rinde des Bebeerubaumes [Nectandra Rodiaei Schomb. ?], wnrde ein als Bebeerin 
(Bebirin, Bibirin, Nectandrin) bezeichnetes Alkaloid C,sH21NOs isolirt, welches nach 
M. SCHOLTZ identisch ist mit dem aus del' amerikanischen Gries- odeI' Pareirawurzel, von 
Chondodendron tomentos~tm R. et P. [Botryopsis platyphylla Miers], von WIGGERS abgeschie
denen Pelosin. Ob das Bebeerin ausserdem noch identisch ist mit dem aus Buxus sem
pervi1'ens L. abgeschiedenen Buxin, erscheint nach 1\1. SCHOLTZ unwahrscheinlich. 

Darstellung. Die Bebeeru - Rinde wird mit schwefelsaurehaltigem Wasser aus
gekocht. Aus den durch Eindampfen auf dem Wasserbade koncentrirten Ausziigen fallt 
Ammoniak ein Gemisch von Basen. Del' Niederschlag wird in verdiinnter Schwefelsaure 
gelost, die Losung mit l'hierkohle behandelt und wiederum mit Ammoniak gefallt. Dem 

1) Nicht zu verwechseln mit Berberin! 
Handb. d. pharm. Praxis. 1. 30 
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trockenen Basengemisch entzieht alsdann Aether das Bebeerin, wahrend eine zweite Base 
(Sipirin) ungelost zuriickbleibt. 

Es muss indessen darauf aufmerksam gemacht werden, dass die gegenwartig als 
Bebeerin im Handel befindlichen Praparate noch sehr unrein sind, da es iiberhaupt erst 
seit etwa 1/2 Jahr bekannt ist, auf welchem Wege die Reindarstellung gelingt (SCHOLTZ, 
Archiv. Pharm. 1898. 530). ' 

Eigenschaj'ten des Handelspraparates. Amorphes braunes Pulver, leicht los
lich in Aethylalkohol, Chloroform, Aceton, Benzol, Schwefelkohlenstoff, etwas schwieriger 
in Aether, von bitterem Geschmack. Loslich auch in Natronlauge, ferner in 6000 Th. 
kaltem oder 1800 Th. siedendem Wasser. Vereinigt sich mit Sauren zu amorphen Salzen 
(s. aber unter Bebeerinum purum). 

Anwendung. Medicinisch wird nicht die freie Base, es werden vielmehr ihre 
Salze, insbesondere das schwefelsaure Salz und zwar als Ersatz des Chinins, als Tonicum 
und Febrifugum angewendet. 

Bebeerinum hydrochloricum, das Praparat des Handels. Bebeerinchlor
hydrat, salzsaures Bebeerin. Man neutralisirt das Beeberin mit verdiinnter Salzsallre, 
bringt diese Losung durch Eindunsten bei 600 C. zum Sirup und streicht diesen auf Glas
platten. Man trocknet bei 60-800 C. und stOsst alsdann das trockene Praparat in Lamellen
form abo 

Braunliche, durchscheinende Lamellen oder ein braunliches, etwas hygroskopisches 
Pulver, leicht loslich in Wasser und in Weingeist. 

Bebeerinum sulfuricum. Be be erin sui fa t. S ch w e f elsa ur e s Be be erin. 
Das Praparat des Handels. [C1sH21NOa]2.H2S04 (?) Zur Darstellung lost man 10 Th. 
Bebeerin des Handels in 80 Th. Weingeist, neutralisirt diese Losung mit verdiinnter 
Schwefelsallre (ca. 9,5 Th.), dun stet sie im Wasserbade zum Sirup ein und bringt diesen 
durch Aufstreichen auf Glasplatten in Lamellenform. Braune, durchscheinende Lamellen 
oder ein braunliches Pulver, leicht loslich in Wasser und in Weingeist. 

Angewendet wird namentlich das schwefelsaure Salz als Ersatz des Chinins und zwar 
als bitteres Tonicum zu 0,05-0,1-0,2 g mehrmals, als Febrifugum zu 0,2-0,5-1,0 g 
mehrmals taglich. Antitypische Eigenschaften besitzt das Bebeerin nicht. 

Bebeerinum purum. Ist in zwei Formen und zwar im amorphen und krystallisirten 
Zustande bekannt. 

1) Amorphes. Wird dem kauflichen Bebeerin durch Extraktion mit Aether ent
zogen. Ferner hinterbleibt es als Riickstand, wenn man die Losung des krystalliRirten 
Bebeerins in Aceton oder Chloroform verdunsten lasst. Farbloses, Rmorphes Pulver, 
Schmelzp. 1800 C. Lost man das amorphe Bebeerin in Methylalkohol, so scheidet es sich 
wieder als krystallisirtes Bebeerin (Schmelzp. 2140 C.) abo 

2) Krystallisirtes. Lost man amorphes Bebeerin in Metbylalkohol, so krystal
lisirt es sehr rasch aus. Man wascht die Krystalle mit Methylalkobol nach und trocknet 
sie bei 100 0 C. Glasglanzende, farblose Prismen, Schmelzp. 214 0 C. Schwer loslich in 
Methylalkohol und Aethylalkohol. Leicht loslich in Aceton oder Chlorofor~. Beim Ver
dunsten dieser Losungen hinterbleibt es in der amorphen Form vom Schmelzp. 180 0 C. 

Durch Neutralisation des krystallisirten Bebeerins mit verdiinnter Salzsaure hat 
M. SCHOLTZ ein krystallisirtes salzsaures Salz in kleinen, bei 259-260 0 C. schmelzenden 
Nadeln erhalten. 

Therapeutisch werden bis auf weiteres lediglich die amorphen Handelspraparate zu 
verwenden sein, da sich die Angaben libel' Wirkung, Dosirung etc. nul' auf diese beziehen, 
die reine Base ausserdem zur Zeit noch gar nicht im Handel ist. 

Belladonna. 
t Atropa Belladonna L. Familie der Solanaceae - Solaneae. Tollkirsche, 

Tollkrant, Tollwnrz, Schlafbeere, Wolfsbeere, Tenfelsbeere, Waldnachtschatten, 
Giftkriesi. - Belladone, Morelle furiense. - Dwale, Deadly Nightshade. Heimisch 
durch Mittel- und Siideuropa bis Vorderasien (Persien). Zum arzneilichen Gebrauch viel
fach kultivirt. 
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Verwendung finden: 
t 1) Die Bliitter. Folia Belladonnae (Germ. Relv. Austr. Brit. U-St.). Herba 

Belladonnae. Herba Solani furiosi. Belladonnabliitter. Tollkirschenbliitter. Toll
kraut. Feuilles de belladone ou de Morelle furieuse (Gall.). Belladonna Leaves. 
Dwale Leaves. 

Beschreibung. Sie sind bis 20 em lang, bis 10 em breit, spitz elliptiseh, kahl 
oder unterseits besonders an den Nerven sparlich behaart, Blattstiel kiirzer wie die Halfte 
der Spreite, diese al1mahlieh in ihn verlaufend. Die Sekundarnerven gehen vom Primar
nerven unter einem Winkel von durchsehnittlieh 60° abo 

Oberseits braunlieh griin, zuweilen auf beiden Seiten weisse Piinktehen erkennen 
lassend. Geschmack widerlieh, schwach bitter. 

Die Haare bestehen aus Drilsenhaaren mit 2-6zelligem SUel und einzelligem K(ipf
chen und solchen mit kurzem Stiel und 6 in 2 Reihen angeordneten Kopfzellen, Gefass
biindel bikollateral, Spaltoffnungen auf beiden Sciten. 1m }[esophyll Zellen mit Krystall-
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sand von Kalkoxalat, die angeblich auch fehlen Mnnen. Sie sind das am meisten cha
rakteristische Gewebselement, daneben kommen auch die Drilsenhaare und d.ie beiderseitigen 
Spaltoffnungen in Betracht. Fiir die Untersuchung genilgt es meist, Stiickchen der Blatter 
oder das Pulver in Chloralhydratlosung (3 Chloralh.: 2R20) durchsichtig zu machen. (Fig, 115.) 

Bestandtheile. 0,3-0,4 Proc. Alkaloide und zwar vorzugsweise Ryoscyamin 
neben wenig Atropin, als Malate, ferner Aspar a gin. Asche der bei 100° C. getrock
neten Blatter 14,5 Proc. 

Zur Bestimmung des Alkaloidgehalte s werden (nach KELLER) 25 g der ge
pulvertcn Blatter (Sieb 5 der Germ. und Hek) in einer Arzneiflasche von 300 ccm Inhalt 
mit 100 g Aether und 25 g Chloroform gut durchgeschiittelt, 10 g Ammoniakfliissigkeit 
hinzugesetzt und wahrend einer halben Stunde haufig umgeschiittelt. Dann setzt man 
40 -50 g Wasser hinzu und schiittelt von neuem urn , ,vobei sich das Pulver zusammen
ballt, so dass man 100 g der Fliissigkeit ohne weiteres klar abgiessen kann, oder sie, wenn 
triibe, dureh einen Trichter mit Wattcbau~ehchen gehen lasst. Die Fliissigkeit giebt man 
in einen Scheidetrichter und schiittelt so lange mit kleinen Mengen (25, 15, 10 etc.) 1 proc. 
Salzsaure aus, bis ein Tropfen der letzten Ausschiittelung mit MEYER'Schem Reagens keine 
Triibung mehr giebt. Die wasserige Losung wird von neuem in einen Scheidetrichter ge
geben, mit Ammoniakfliissigkeit alkalisch gemaeht und so lange mit Aetherehloroform 
\2 Aether, 3 Chloroform) ausgeschiittelt , bis einige Tropfen auf einem Uhrglaschen ver-

30* 
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dunstet, mit 1 proc. Salzsaure aufgenommen, mit MEYER'Schem Rcagens keine Triibung 
mehr geben. Die Fliissigkeit wird dann aus einem Erlenmeyerkolbchen abdestillirt, der 
Riickstand im Wasserbade bis zum konstanten Gewicht getrocknet und gewogen. Der 
Riickstand >< 5 = Alkaloidgehalt. 

Zur Titration lost man die Alkaloide in 5-10 ccm saurefreiem, absolutem Al
kohol, setzt Wasser bis zur beginnenden Triibung hinzu und titrirt unter Benutzung von 
Haematoxylin als lndikator mit '/'0 N. Salzsaure. 1 ccm derselben = 0,0289 g Alkaloid. 

Als Verwechslu'flg werden die Blatter von Solanum nigrum L. genannt, sie
sind kleiner, eiformig oder fast dreieckig-, gesticlt und kurz in den Stiel verschmalert, 
ganzrandig oder buchtig gezahnt, viel kleiner. Sie enthalten Einzelkrystalle von Oxalat. 

Einsammlung, Aufbewahrung. Zur BHithezeit von der wilden Pflanze (Germ. 
Helv. Austr. Brit.) gesammelt, bei Lichtabschluss und hOchstens 30 0 C. Warme rasch ge
trocknet, in gut verschlossenen Gefassen vorsichtig und vor Licht geschlitzt (nach Austr. 
nicht liber 1 Jahr) aufbewahrt. 6,5-7,5 Th. frische Blatter geben 1 Th. getrocknete. -
Das Pulver bereitet man aus frischer, liber Aetzkalk nachgetrockneter Waare (vgl. unter 
Tub. Aconiti). Verlust durch Eintrocknen und Verstauben 13-15 Proc. 

Anwendung find en die Blatter zu schmerzstillenden Breiumschlagen, als Raueh
mittel, ev. in Opiumtinktur getrankt, in Cigarrettenform, zu Raueherungen, selten innerlieh .. 

Grosste Einzelgabe nach Austr. 0,2 g Germ. 0,2 g Helvet. 0,1 g 
Grosste Tagesgabe 0,6 g 1,0 g 0,5 g 

Der aus der ganzen frischen Pflanze gepresste Saft, aus dem Germ. das Extrakt be
reiten lasst, hiilt sich mit '/2 Proc. Aether versetzt einige Zeit, sodass man ihn ver
senden kann. 

t 2) Die Wurzel. Radix Belladonnae (Helv. Austr. Brit. Ergb. U-St.). Radix 
Sol ani furiosi. Belladonnawurzel. Tollkirschenwurzel. Tollwurz. Racine de 
belladone (Gall.). Belladonna Root. 

Beschl'eibung. Meist der Lange nach gespaltene und dann nach aussen gebogene
graue oder graubraune, wenig runzelige, im lnnern weisse, mehlige, im Bruch ebene, 
staubende Stiicke. Bis 10 em lang, 1-2 em dick. Geschmack anfangs slisslich, dann bitter 
und etwas scharf. Auf dem Querschnitt betragt die Rinde etwa 'is des Durchmessers. 
Sie, sowie der Holzkorper, lassen mit Ausnahme der dem Cambium zunachst liegenden Par
thien der letzteren radiale Streifung nicht erkennen. 1m Parenchym der Rinde und des 
Holzes Zellen von Oxalatsand wie in den Blattern, ferner einfaehe und aus wenigen zu
sammengesetzte. StarkekOrnchen, die einen Durchmesser von 20 fh erreichen. Verholzte Ele
mente, wie Steinzellen und Bastfasern fehlen ausser den Gefiissen und spiirlichen Holz
fasern. Zunachst dem Cambium zeigt das Holz breite Holz- und schmale Markstrahlen, 
weiter nach innen finden sich kleine Gefassgruppen, und das Centrum wird wieder von 
Holzgewebe eingenommen. 

Bestandtheile. Hyoscyamin und Atropin wie in den Blattern etwa Zll 0,6 
bis 0,7 Proe. 1m Juli, also von der bliihenden Pflanze, gesammelte Wurzel, ebenso solche 
von wildwachsenden und nicht zu alten Pflanzen (2-4 Jahre alt) ist besonders alkaloid
reich. Das Alkaloid hat seinen Sitz im Parenehym. 

Zur Bestimmung des Alkaloidgehaltes verfahrt man, wie oben bei den 
Blattern angegeben, doch verwendet man nur 12 g der gepulverten Wurzel, 90 g' Aether 
und 30 g' Chloroform, giebt 10 g Ammoniak und spater 15 g Wasser hinzu, giesst 100 g 
der Fliissigkeit (= 10 g Wurzel) ab und verfahrt wie .oben angegeben. Natiirlich ist die 
Menge der sehliesslich gefundenen Alkaloide mit 10 zu multipliciren. 

Vel'wechselungen. Als 80lche werden genannt die Wurzeln von lnula, Lappa, 
Althaea, J\hlvaj sie entbehren sammtlich der Zellen mit Oxalatsand. 

Einsammlung. Die Wurzel wird von der 2-3jiihrigen, wildwachsenden (Helvet.) 
Pflanze zur Bllithe- und Fruchtzeit (nach Brit. im Herbst) gesammelt, von verdorbenen 
Theilen befreit und ohne Schalung sorgfaltig getrocknet. Austr. und Helvet. schreiben 
jiihrliche Erneuerung vor; 8 Th. frische Wurzel = 3 Th. trockene. 



Belladonna. 469 

Aufbewahrung und Pulverung wie bei Folia Belladonnae. 100 Th. trockene 
Wurzel geben etwa 90 Th. g-robes und 80-85 Th. feines Pulver. 

Gl'osste Einzelgabe nach Austr. 0,07 g nach Helvet. 0,1 g 
Tagesgabe ,,0,3 g ,,0,5 g. 

Anwendung wie bei den Blattern. 
Hinsichtlich der phal'maceutischen Zubereitungen aus der Tollkil'sche herrscht in 

den Arzneibiichern grosse Verschiedenheit. Die Vorschriften liefern Erzeugnisse von sehr 
ungleicher Wirksamkeit (vergL Vel'zeichniss der Hochstgaben), und es ist deshalb bei An
fertigung auslandischer Vel'ol'dnungen mit Extract. oder Tinct. Bellad. Vorsicht geboten. 

t 3) Die Sam en. Semen Belladonnae etc. Semences de belladone (Gall.). 
Beschreibung. Die glanzend violettschwarzen, kirschgrossen, fadsiisslich schmecken

den, zweifacherigen Beeren sind von dem bleibenden Kelch theilweise eingehiillt. Sie ent
halten zahlreiche Samen. Diese sind 3 mm breit, nierenformig, von den Seiten zusammen
gedl'iickt, graubraun, grubig punktirt. Der im reichlichen Nahrgewebe liegende Embryo 
ist stielrund, ge bogen. 

Die Zellen der Epidermis del' Samenschale sind an der Innenwand und den Seiten
wanden stark verdickt, eine Form, die sich auch sonst bei den Solanaceen nndet. Immer
hin ist, wenn es sich urn den botanischen Nachweis einer Vergiftung mit Belladonna
friichten handelt, auf diese Zellen zu achten. 

Bestandtheile und Anwendung wie bei der Wurzel und den Blatt ern. 
t Extractum Belladonnae. Austr. Extr. Belladonn. foliorum. Toll

kirschenblatter-Extrakt. Dickes Extrakt, wie Extr. Aconiti radicis Austr. zu bereiten. 
Ausbeute etwa 18 Proc. Diet. empfiehlt, nach Verdunsten des Weingeistes das st6rende 
Chlorophyll abzufiltriren. 

Brit. 1) Extr. Belladonn. liquidum, Liquid Extract of Belladonna. Ge
pulverte Belladonnawurzel (Nr. 20) wird mittelst einer Mischung von 7 Raumth. 90 proc. 
Alkohol und 1 Raumth. Wasser im Verdrangungswege ausgezogen; mit dem Perkolat wird 
noch dreimal nach einander eine neue, gleiche Menge der Wurzel ebenso behandelt und 
der auf solche Weise angereicherte Auszug auf einen bestimmten Gehalt eingestellt. 100 ccm 
desselben enthalten 0,75 g Alkaloide. 

2) Extr. Belladonnae alcoholicum. Alcoholic Extract of Belladonna. 
Wird aus vorigem durch Eindampfen mit einer vorher zu bestimmenden Menge Milch
zucker auf 3/4 seines Gewichts hergestellt. Enthiilt 1 Proc. Alkaloide. 

3) Extr. Belladonn. viride. Green Extract of Belladonna, ist das aus dem 
frischen Safte der Blatter und Zweige durch Eindampfen gewonnene dicke Extrakt. 

Germ. Extr. Belladonnae. Belladonnaextrakt. Frisches, bliihendes Bella
donnakraut 20 Th. besprengt man mit Wasser 1 Th., zerstosst, presst aus, wiederholt dasselbe 
mit Wasser 3 Th., erwarmt die gemischten Fliissigkeitcn auf 800 C., seiht durch, dampft 
auf 2 Th. ein, fiigt Weingeist 2 Th. hinzu, lasst 24 Stun den unter bisweiligem Schiitteln 
stehen, seiht durch. Den Riickstand zieht man mit verdiinntem Weingeist 1 Th. unter Er
warmen aus, vereinigt die klar abgegossene Fliissigkeit mit der ilbrigen, filtrirt und dampft 
zu einem dicken Extraktc ein. Dunkelbraun, in Wasser fast klar loslich. Ausbeute 2-3 Proc. 

Gall. 1) Extractum Atropae belladonnac. Extrait de Belladone (avec Ie 
suc). Weiches Extrakt, wie Extractum Belladonnae viride zu bereiten. 

2) Extractum de radice Belladonnae. Extrait de Belladone (Racine). 
Belladonnawurzel gr. pulv. 1000 g digcrirt man 2 mal mit je 3000 g Weingeist (60 proc.) 
einige Stun den, pre sst, filtrirt, destillirt den Weingeist ab, dampft ein, lost den Riickstand 
im 4 fachen kalten Wassers, filtrirt und bringt durch Eindampfen zur Pillenkonsistenz. 

Hel v. 1) Extr. Belladonn. duplex s. siccum. Trockenes Belladonna
extrakt. - Extrait de belladone sec. - Belladonnawurzel (V) 200 Th. werden mit 
einer Mischung von Wasser und Weingeist aa im Perkolator erschopft. Die ersten 170 Th. 
werden fiir sich aufgefangen, der auf 30 Th. verdampfte Rest darin gelost. Aus diesen 
200 Th. steUt man, wie bei Extr. Aconiti dupl. angegeben, trockenes Extrakt 100 Th. dar. 

2) Extr. Belladonn. fluidum. Belladonna - Fluidextrakt. - Extrait 
fluide de belladone. - Belladonnawurzel (V) 100 Th. werden mit einer lVIischung von 
Glycerin 10Th., Wasser 15 Th , Weingeist 25 Th. befeuchtet und durch Verdrangung 
mit einer Mischung von Weingeist und Wasser aa erschiipft. Die ersten 85 Th. fangt 
man fiir sich auf und lost darin den auf 15 Th. eingedampften Rest. Gesammtgewicht 100 Th. 

U-St. 1) Extr. Belladonll. foliorum alcoholicum. Alcoholic Extract 
of Belladonna Leav.es. - Belladonnablatterpulver (Nr.60) werden mit einer Mischung 
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von Alkohol 2 Raumth. und Wasser 1 Raumth. durch Verdrangung erschl.\pft, del' Auszug 
bei 500 C. zur Pillenkonsistenz eingedampft. 

2) Extractum Belladonnae radicis fluidum. Fluid Extract of Belladonna 
Root. Aus Belladonnawurzelpulver (Nr.60) 1000 Th. werden mittelst einer Mischung von 
Alkohol (91 proc.) 800 ccm und Wasser 200 ccm durch Verdrangung (s. Extr. Aconiti fluid) 
1000 ccm Extrakt hergestellt. 

Extractum Belladonnae siccum Austr. und Germ. werden wie Extr. Aconiti 
siccum (S. 155) dargestellt. 

Extractum Belladonnae solidum Diet., Belladonna-Dauerextrakt, bereitet man 
wie Extr. Uvae Ursi solidum (S.363). 

Hoehste };inzelgalJe Hochste Tagesgabe 
0,2 g Extr. Bellad. folio!". Austr. 0,05 g 

alcohol. Brit. 0,015-0,06 g 
viride 0,015-0,06 " 
Germ. 0.05 g 
dupl. Helvet. 0,025 " 
fluid. 0,05 " 

Aufbewahrung. Vorsichtig. 

0,2 g 
0,075 " 
0,15 " 

t Tinctura Belladonnae (Brit., Helvet.)j Tinct. Belladonn. foliorum (Austr., 
U-St.); Tinct. Belladonn. ex Herba recente (Erganzb.). - Tollkirschenblatter
tinktur; Tollkrauttinktur. - Teinture de belladone. - Tincture of Bella
donna Leaves. 

A ustr. Aus gepulverten Bliittern wie Tinct. Aconiti Austr. zu bereiten (S. 155). 
Brit. Belladonnafluidextrakt 60 ccm, Alkohol (60 proc.) q. s. zu 900 ccm. Nach 

dem Absetzen zu filtriren. 
Er ganz b. Frisches, zerquetschtes Belladonnakraut 5 Th., Weingeist 6 Th. 
Gall. 1) Teinture ou Alcoole de feuille de Belladone. Grobgepulverte Blatter 

100 Th., Alkobol (60 proc.) 500 Th. 
2) Alcoolature de feuille de Belladone. Frische BeUadonnabIatter, Alkohol (90 proc.) 

je 1000 g. Nach 10 Tagen auspressen und filtriren. - Auf gleiche Weise aus frischer 
Wurzel die Alcoolature de racine de Belladone. 

Helvet. Aus Belladonnakraut (V) 10 Th. und verdiinntem Weingeist q. s. werden 
durch Verdrangung 100 Th. Tinktur hergestellt. KIaI', braunlich-griin, mit 5 Th. Wasser 
opalisirend. 

U -St. Wic Helvet., doch im Verhiiltniss von 150 g Blatter zu 1000 ccm Tinktur 
zu bereiten. 

GrOsste EinzeJgabe 
Tagesgabe 

Austr. 
1,0 g 
4,0 " 

Brit. 
0,3-0,9 g 

Ergllnzb. 
1,0 g 
3,0 ~, 

Aufbewahl'ung. Vorsichtig, VOl' Licht geschiitzt. 

Helvet. 
0,5 g 
2,5 " 

Belladonnatinktur ist ein Hauptmittel del' Homoopathie bei Fieber und entziindlichcn 
Leiden aUer Art, bei Rose, Zahnweh, u. dergl. Ueber die Abgabe S. unter Aconitum S. 156. 

Unguentum Belladonnae. Belladonnasalbe. - Pommade belladonee. 
- Belladonna Ointment. - Brit. Fliissiges BeUadonnaextrakt 40 ccm werden auf 5 g 
eingedampft und mit Benzolifett 45 g gemischt. - Erganzb. Aus BeUadonnaextrakt 1· Th. 
und Wachssalbe 9 Th. zur Abgabe frisch zu bereiten. - Gall. Belladonnaextrakt 4 Th., 
Wasser 2 Th., Schweinefett 24 Th. - Helvet. Belladonna-Fluidextrakt 2 Th., Benzoinirtes 
Schweinefett 8 Th. (Dieses Verhiiltniss gilt ffir alle Unguenta narcotica - Narkotischen 
Salben - Pommades calmantes) - V-St. Alkohol. Belladonnaextrakt 10 g werden mit 
verdiinntem Weingeist 5 ccm verrieben, dann benzoinirtes Schweinefett 85 g zugemischt. 

Cigarettes de Belladone (Gall.) sollen je 1 g Belladonnabliitter enthalten. 
t Succus Belladonnae. Brit. Juice of Belladonna. Del' aus frischen Blattern 

und Zweigen ausgepresste Saft wird auf 3 Raumth. mit 1 Raumth. Alkohol (90proc.) ver
mischt, nach 7tiigigem Absetzen filtrirt. Einzelgabe 0,3-1,0 g. 

Suppositoria Belladonnae. Belladonna-Stuhlzapfchen. - Belladonna 
Suppositories. 

1) Brit. Aus alkohol. Belladonnaextrakt 1,2 g und Kakaobutter q. s. (12 g) formt 
man 12 Stuhlzapfchen; ein jedes enthiilt 0,001 g Belladonna-Alkaloide. 

2) Diet. GIyceringelatine 35 g schmilzt man, setzt Belladonnaextrakt 0,5 in 10 Tropfen 
Wasser gelost zu und giesst 10 Zapfchen aus. 

3) Miinch. N osokom.-Vorschr. Belladonnaextrakt 0,01 Kakaobutter 2,0 zu 1 Stuhl
zapfchen. 

Ta:lfetas narcotisatum. Sparadrap narcoticum. Bereitet man wie Empl. Angli
cum und bestreicht je 1000 Dmm mit folgender Losung: Hausenblase 7 g, Belladonna
extrakt, Bilsenkrautextrakt, Schierlingextrakt je 2,5 g, Wasser 75 g, Weingeist·1 0 g. 
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Antasthmatische Pappe ist eine Pappe, die mit dem gesiittigten Aufguss einer 
Asthmakriiutermischung getriinkt wurde. 

Asthma remedy LANGELLS ist Belladonnapulver mit 10 Proc. Salpeter. 
Asthmacigaretten von GRIMAULT & 00. bestehen im wesentlichen aus Belladonna

bliittern. 
Asthmatic and Fumigating pastilles von SAMUEL KIDDER sind Riiucherkerzen aus 

Belladonna, Stechapfel, Salpeter, Kohle und Gewiirzen, neuerdings (von DANIEL WHITE & 00.) 
aus Salpeter, Scammoniumharz, Gummi und Kohle. 

DOBREYXWS Sallie gegen N ervenschmerz besteht aus Belladonnaextrakt, Opiumextrakt 
und Fett. 

Heilpfiaster, RICHARD'S, soIl aus Belladonna, Pech und Kautschuk bestehen. 
KLEEWEIN's Abflihrpillen, Sagradaextrakt, Rhabarberextrakt, Podophyllin, Bella

donnaextrakt. 50 iiberzuckerte und versilberte Pillen. 
Poudre antiasthmatique von Dr. CLERY ist eine MiscllUng aus Belladonna, Salbei 

und Salpeter. 
Sedati ve Pills, GUNTHERS, enthalten Belladonnaextract, Asa foetida, Baldrianextrakt, 

Zinkoxyd, Castoreum. 

t Acetum Belladonnae. 
Rp. Foliorum Belladonnae conc. 

Spiritus (90'/0) aa 10,0 
Aceti (6°/0) 90,0. 

Vorsichtig und var Licht geschUtzt aufzubewahren. 

Cataplasma antarthriticum TROUSSEAU. 
Rp. :IIi cae Panis 150,0 

Aquae fervidae 50,0 
Extracti Belladonnae 2,0 
Extracti Opii 1,0 
Camphorae 2,0 
~piritus camphorati 15,0 
Spiritus q. s. ut fiat puIs. 

Cigareta. pectorales ESPIC. 
Rp. Foliorum Belladonnae conc. 30,0 

Foliorum Stramonii conc. 
Herbae Hyoscyami conc. aa 1.),0 
Fructus Pbellandrii grosse pulv. 5,0 

'Verden befcuchtet mit einer Losung: 
Extracti Opii 1,3 
Aquae Lauro-Cerasi q. s. 

und getrocknet. Die H iilsen fertigt man aus Fliess
papier, welches miteincmAufgnss obiger)Iischllng 
getriinkt und wieder getrocknet wiJ'{l. Bei Athem
not tiiglich 2-4 Stfiek zu rauchen. 

Collemplastrum Belladonnae. 
Be LLadonna-Ka u tsc h u kpfla s te r. Diet. 
Rp. Massae Collemplastri 800,0 

Foliorum Belladollnac pHIv. 70,0 
Sandarac 20,0 
Acidi salicylici 6,0 
Old Resinae 30,0 
Aetheris 160,0. 

Yerg!. Collemplastrum Arnicae S. 385. 

Emplastrum Belladonnae. 
Belladonna-Pflaster. EmpIatre de 

belladone. 
1. DIETERICH. 

Rp. 1. Foliorum Belladonnae pulv. 25,0 
2. Spiritus (90°/0) 12,5 
3. Spiritus Dzondii gtt. X 
4. Cerae flavae 50,0 
5. Olei Olivarum 
6. Terebinthinae aa 12,5. 

Man befeuehtet 1 mit 2 und 3, Hisst einen Tag 
stehen, erhitzt 1-3 im Wasserbade 2 Stunden 
mit 4-6 und rollt halberkaltet in Stangen aus. 

II. Erganzungsbuch. 
Rp. Cerae flavae 4,0 

Terebinthinae 
Olei Olivarnm aa 1,0 
Foliorum Belladonnae pulv. 2,0. 

ILL Britannica. 
Rp. 1. Extraeti Belladonnae Liq. 100 cem 

2. Emplastri resinae 125,0. 
1 wird im Wasserbade auf 25,0 eingedampft, dann 

mit 2 durchgearbeitet. 

IV. Helvetica. 
Rp. 1. Extracti Belladonnae fluidi 30,0 

2. Emplastri Pieis 70,0 
3. Elemi 15.0 
4. Olei Olivarum 5,0. 

wird auf 10 Th. eingedarnpft und mit 2-4 zum 
Pflaster durchgearbeitet. 

V. United-States. 
Rp. Emplastri Resinac 

Emplastri Saponis au 4,0 
Extracti Bel1adonuae spirituosi 2,0. 

VI. GaLlica. 
Rp. Extracti semlllis Bellad. 90,0 

Elemi 10,0 
Emplastr. Diaehy!. gum mat 20,0. 

Emplastrunl narcoticum Diet. 
Rp. Emplastri Belladonnae 

Emplastri Couii 
Emplastri Hyoscyumi ail. 

Sammtliche Pflaster werden mit Oliven51 ausgerollt. 
I und II (Diet. Erganzh.) werden fiber Aetzkalk 
aufbewahrt, weil sie SQllst schimmeln. 

Glyceritnm Belladonnae. 
Glycer" d'extrait de Belladone (Gall.). 

Hp. Extracti Bel1adolluae 2,0 
Glycerini gtt. X 
Unguenti Glycerini 18,0. 

Injeetio narcotica TROlISSEAt:. 
Rp. Foliorum Belladollllae 

Foliorum St.ramonii ita 20,0 
infunde ad colaturam 1000,0 

Tincturae Opii crocatae 2,5. 

Lsnolimentum Belladonnae Diet. 
Rp. Extraeti Belladonnae 10,0 

Glycerini 5,0 
Ungllenti cerci 20,0 
Lanolini 65,0. 

T,inimeutum Bellatlonnae. 
I. Liniment of Belladonna (Brit.) 

Rp. ('amphorae 25,0 
Hpiritus (90% ) 150,0 cem 
Extracti Belladonnae fluidi 250 
Aquae destilla!ae 50 
Spiritus (90nloJ q. s. ad 500 

II. United-States. 
Rp. ('amphorae 50,0 

Extracti Belladonnae fluidi q. s ad 1000,0 CCIll. 
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Liqnor Belladonnae cyanicns HUFEr,AND. 
Rp. Extraeti Belladonnae 0,25 

Aquae Lauro-Cerasi 15,0. 

1. Olenm Belladonnae. 
Rp. .1. Foliorum Belladonnae pulv. 100,0 

2. Spiritus (90% ) 75,0 
s. Liquoris Ammonii caustici 2,0 
4. Olei Olivarum 600,0 
5. Olei Olivarum 400,0. 

Man mischt 1-3 und Uisst 24 Stundcn bedeckt 
stehen. Dann erwarmt man 1-3 mit 4 im 
Wasserbade 12 Stunden bei 60-70° C., presst 
ab, erwiirmt den RUekstand noehmals mit 5, 
presst ab, lfisst absetzen und filtrirt (Diet.). 

n. Hnile de Belladone (Gall.). 
Rp. Foliar. Bellad. recent. 100,0 

Olei Olivarum 200,0. 
Man kocht, bis alle Feuehtigkeit verdampft ist, 

presst und fil trirt. 

Pilnlae antinenralgicae HARVEY LIND SLY. 
Rp. Extlacti Belladonnae 1,0 

Ferri oxydati 
Chinini sulfurici aa 2,0 
Radicis Althaeae 0,5 

fiant pilulae 40. 

PUnlae catharticae COU'l'ARET. 
Rp. Extracti Belladonnae 

Extracti RheY ail 1,0 
Rhizom. RheY 2,0 

fiant pHulae 40. Abends 1-2 StUck. 

PUnlae cathartlcae DICKSON. 
Rp. Extracti Belladonnae 1,0 

Rhizom. RheY 
Extracti Aloes ail 3,0 
Spiritus saponaH q. s. 

fiant pilulae 40. 

Pilnlae lenientes RICO RD. 
Rp. Extracti Belladonnae 0,3 

Extracti Yalerianae 4,0 
Radicis Althaeae q. s. 

fiant piJulae 30. 

Potio contra tnssim convnlsivam JEANNEL. 
Keuchh us ten- Tran k. 

Rp. Aquae Lauro-Cerasi 10,0 
Sirupi Belladonnae 30,0 
Aquae Tiliae 110,0. 

ZweistUndlich einen Kinderl6ffeL 

Pnlvis antasthmatlcns famaUs CREVOISIER. 
Rp, Foliorum Belladonnae 

Foliorum Digitalis 
Foliorum Stramonii 
Foliorum Salviae 
Kalii nitrici aa 

Die grob gepulverten Krauter werden mit dem etwas 
angefeuchteten Sal peter gemischt. '/2 TheelOffel 
voll wird allgezUndet und mit cinem oben offenen 
Papierkegel bedeckt und der Dampf bei Athem
noth eingeathmet. 

Pnlvis antasthmaticns fumalis Cr,ERY. 
Rp. 1. Opii pulverati 3,0 

2. Foliorum Belladonnae 
3. Foliorum Stramonii aa 45,0 
4. Kalii nitrici 7,0 
5. Aquae destillatae 20,0. 

Die MischUllg Ton 1-3 wird mit del' Lasung VOIl 

4 in 5 befeuchtet, getroekllet und gemischt. Mall 
streut das Pulver auf eine heisse Ofenschaufel 
und athmet die Dampfe ein. 

Pnlvls antiprosopalgicns STEINRUCK. 
Rp. Rndicis Belladonnae 1,0 

Ferri oxydati 2,0 
Elaeosacchari Calami 10,0 

Divide in partes X. 

Pnlvis Belladonnae ad clysma YOGT 
Rp. Foliorum Belladonnae 1,0 

Tuberum Salep 1,2 
Tales doses IV. 

Pnlvls contra Ennresin nocturnam infsntnm 
FAURE. 

Rp. Extracti Belladonnae 
Seminis Stryehni ail 0,1 
Ferri oxydati 1,0 
Sacehari 2,5 

(livide in partes X. Taglich 1 Pulver. 

Pulvis antlphloglsticus SICHEL. 
Rp. Calomelanos 0,1 

Magnesiae ustae 
Radicis Belladonnae aa 0,5 
Sacchari 2,0. 

Divide in partes X. 

I. Sirupns Belladonnae. 
Rp. Extracti Belladonnae 0,2 

Sirupi Sacchari 100,0. 

II. Sirop de Belladone (Gall.). 
Rp. Tincturae Belladonnae 75,0 

Sirupi Sacchari 925.0. 

Species antlasthmaticae (Dad. Taxe). 
Rp. 1. Foliorum Stramonii conc. 100,0 

2. Foliorum Belladonnae conc. 
3. Herbae Hyoscyami conc. aa 25,0 
4. Spiritus (90% ) 50,0 
5. Kalii nitrici 50,0 
6. Kalii carbonici 0,25 
7. Aquae destillatae 300,0. 

Man befeuch!et die Mischung von 1-3 mit 4, Hisst 
24 Stunden bedeckt stehen, triinkt mit Losung 
von 5-6 in 7, Iiiss! 24 Stunden stehen und 
trocknet vorsichtig. 

1. Species narcotlcae (Hamb. Yorschr.). 
Rp. Foliorum Belladonnae 

Herbae Hyoscyami 
Herbae Conii 
FloTmll Chamomillae aft, 

werden als grobe Pulver gemischt. 

II. Especes nareotiqnes (GalL). 
Rp. Foliorum Belladonnae 

Herbae Conii 
Foliol'um Hyoscyami 
Foliorum Soluni nigri 
FoliorulU Nicotianae 
J1"'oliorum Papaveris ail.. 

Tinctnra Belladonnae aeida. 
Rp. Foliorum Belladonnae 100,0 

Spiritus diluti (68°/0) 1000,0 
Acidi sulfurici concentrati 5,0. 

t Tlnctnra Belladonnae aetherea. 
Teinture Iitheree ou Etherole de BelIa

done (Gall.). 
Rp. Foliorum Belladonnae pulv. 100 g 

Aetheris (p. spec. 0,758) q. s. 
1m Verdrangungswege bereitet man 'l'inktur 500 g. 

Unguentum ophthalmicnm SICHEL. 
Rp. Extracti Belladonnae 3,0 

Unguenti HydrargyIi cinerei 10,0. 

Vet. Electuarium expectorans et caImans (Gall.). 
Rp. Extracti Belladonnae 4,0 

Kermetis mineralis 8,0 
Radicis Liquiritiae, Mellis aa q. s, 

M. f. elcctuarium. 

Vet. Hnsten-Latwerge fiir Pferde. 
Rp. Extracti Belladonnae 20,0 

Mellis 
Glycerini 
Kalii chlorici aa 10,0. 
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Benzaldehydum. 
Benzaldehydum. Benzaldehyd. Kiinstliches BittermandelOl. Oleum Amyg. 

dalarum aethereum artificiale. CaHaCHO. Mol. Gew. = 106. 
Benza.ldehyd, C6H5 COH wird kiinstlich durch Oxydation von Benzylchlorid, C6H.C~Cl 

mit Bleinitmt, oder durch Erhitzen von Benzylidenchlorid, C6HaCHCl2 mit Wassel' auf 
150-160° C. dargestellt. 

Benzaldehyd ist eine farblose, stark lichtbrechende, bei 179° C. siedende, nach ge
kauten Mandeln riechende Fliissigkeit yom spec. Gewicht 1,053 bei 15° C. Benzaldehyd ist 
im Gegensatz zum blausaurehaltigen BittermandelOl nicht giftig. Von seiner Darstellung 
her enthalt der technisch reine Benzaldehyd stets mehr oder weniger grosse Mengen von 
chlorhaltigen Korpel'll, und zwar finden sich sowohl Chloride wie Benzylchlorid, als auch 
gechlorte Substitutionsprodukte, z. B. C6H4CICOH. Wegen dieser libelriechenden Ver
unreinigungen ist der technische Benzaldehyd flir feinere Parflimerien und zur Liqueur
fabrikation unbmuchbar vergl. S. 283. 

Es kommt neuerdings auch chlorfreier klinstlicher Benzaldehyd in den Handel. 
Benzaldehyd ist nicht zu verwechseln mit Nitrobenzol odeI' Mirbantil, das frliher 

aueh als kiinstliehes Bittermandeltil bezeichnet wurde. 
Benzaldehyd geht noch leichter als das blausaurehaltige Bittermandeltil durch den 

Luftsauerstoff in Benzoesaure liber. Ein Zusatz von 10 Proc. Spiritus wirkt konservirend. 
Verwendet wird der kiinstliehe Benzaldehyd zur Parfitmirung von gewtihnlichen Mandelseifen. 

Benzinum. 
Unter "Benzin" schlechthin sind lediglich Destillate aus Petroleum (s. dieses) zu 

verstehen, deren Eigenschaften (Spec. Gewicht, Siedetemperatur) in ziemlich weiten Grenzen 
schwanken ktinnen. SolI es Destillate anderer Rohmaterialien darstellen, so ist dies durch 
einen besonderen Namenszusatz zum Ausdruck zu bringen, z. B. Braunkohlen-Benzin. 
Ausserdem ist zu beachten, dass Benziu bisweilen mit Benzol verwechselt wird. Z. B. ist 
unter "Benzine" in franztisischen Abhandlungen fast durchweg Benzol zu verstehen. 

Man beachte, dass alle Benzine Gemische verschiedener Kohlenwasserstoffe sind, 
deshalb keinen scharfen Siedepunkt haben, sondel'll innerhalb ziemlich weiter Grenzen 
liberdestilliren. 

I. Benzin, technisches. BRONNER'sches Fleckwasser. Die bei 60-1100 C. 1i.ber
gehenden Antheile des amerikanischen Petroleums. Besteht im wesentlichen aus Kohlen
wasserstoffen der Methanreihe C6HU bis C"H18 • 

Farblose, klare, nicht fluorescirende Fl1i.ssigkeit, von starkem, nicht unangenehmem 
Geruch, leieht fliichtig und sehr leicht entziindlich. Spec. Gewicht etwa 0,680 - 0,700. 
Gutes Losungsmittel flir Fette, Oele und Harze, nicht aber fiir Asphalt und Schwarzpeeh 
(welche von Chloroform leicht geltist werden). 

Diese Sorte wird besonders als Fleckwasser im Handverkauf abgegeben. Man priift 
sie, indem man etwa 10 cern auf Fliesspapier freiwillig ahclunsten rasst und nun beobachtet, 
ob ein farbiger Rand auf dem Papier entstanden ist und ob ein unangenehmer Geruch wahr
zunehmen ist. Es empfieblt sieh, auch flir den Handverkauf Sorten anzuschaffen, welche 
ohne farbige Rander und ohne einen 1i.belen Geruch zu hinterlassen auf Filtrirpapier 
verdunsten. 

II. Benzinum medicinale. Benzinum Petrolei (Germ). Aetber Petrolei (Helv.). 
Benzinum (U-St.). Destillationsprodukt aus dem amerikanischen Petroleum. Germ: Spec. 
Gew. 0,64-0,67, Siedep. 55-75°C.; Helv.: Spec. Gew. 0,66.-0,70, Siedep. 50-60°C.; 
U -St.: Spec. Gew. 0,67-0,675, Siedep. 50-60°C. Dieses Produkt wird von den Pharma-
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kopoen sowie im Handel bald als "Petroleumather" bald als "Petroleumbenzin" bezeiehnet. 
Klare, farblose, eigenartig aber nieht unangenehm rieehende Fliissigkeit, im ganzen von 
den Eigensehaften d~s obigen, aber wesentlieh reiner. Es erstarrt in der Kaite nieht 
(Untersehied vom Benzol). Unloslieh in Wasser, loslieh in etwa 2 Vol. Alkohol von 95 Proe., 
leicht loslich in Aether, Chloroform, Benzol, mischbar mit Fetten bez. fetten Oelen (aus
genommen Rieinusol) und mit vielen atherisehen Oelen. Sehr leicht entziindlieh, die Dampfe 
geben, mit Luft gemischt, explosive Gemenge. 

Priifung. 1) Es hinterlasse beim Verdunsten und nachherigen Erwiirmen auf dem 
Wasserbade nur Spuren eines nicht fliiehtigen Riickstandes und verbreite in keinem Sta
dium de~ Verdunstens unangenehmen Geruch. Hierzu ist indessen zu bemerken, dass 
die niedrig siedenden Petroleumdestillate sich im Verlaufe der Aufbewahrung zum Theil 
oxydiren, so dass in ihnen allmiihlich hOher siedende Substanzen entstehen. 2) Mischt 
man 1 Th. kone. Schwefelsaure mit 4 Th. rauehender Salpetersaure und sehiittelt naeh der 
Abkiihlung mit 2 Th. Benzin, so darf kein deutlicher Gernch nach Bittermandelol (Nitro
benzol) auftreten und die Mischung sich nicht stark dunkel farben (Benzol). 3) llEseht 
man 1 ccm Benzin mit 5 ccm ammoniakalischer SilbernitratlOsung und erwarmt kurze Zeit, 
so darf sich die Silberlosung nicht braun farben (Schwefelverbindungen, meist aus Braun
kohlenbenzin stammend). 

III. Benzinum e ligno fossilo. Braunkohlenbenzin. Lignitbenzin. Benzo
lin. Ligro'in. Photogene 1st das bei 50-110° C. gesammelte Destillat bei der trockenen 
Destillation der Braunkohlen, bez. des Braunkohlentheers. Farblose, leicht bewegliche 
Fliissigkeit von unangenehmem, an Rettig und Zwiebeln erinnerndem Geruch. Spec. Gew. 
= 0,770-0,800. Dieses Produkt besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen nicht 
naher bekannter Zusammensetzung, enthalt aber auch Sauerstoff und schwefelhaltige Korper, 
welche den unangenehmen Gerneh veranlassen und mit ammoniakalischer Silbernitratlosung 
naehgewiesen werden Mnnen. Beim Misehen mit konc. Sehwefelsaure tritt starke Er
hitzung ein. - Es wird in den Paraffin-Fabriken zum Umkrystallisiren des Paraffins ver
braueht und dient gelegentlieh als Fleckwasser und zur Vermisehung mit Petroleum
Benzin. 

Aufbewal~rung tf1td Handhabung. Die Aufbewahrung ist besonders aus dem 
Gesichtspunkte der Feuergefahrliehkeit zu besprechen. 

In der Officin halt man zweckmassig mehrere Vorrathsfiaschen, welche man nicht 
in den oberen Theilen der Regale, sondern mehr nach dem Boden zu, in moglichster Ent
ferung von Licht- und Warmequellen aufstellt. Grossere Vorrathe werden im Keller, am 
besten in einem feuersicheren Raume aufbewahrt. Das Abfiillen von Benzin geschehe stets 
mittelst Trichters, thunlichst bei Tageslicht. 1st das Abfiillen bei kiinstlichem Licht nicht 
zu vermeiden, so benutze man eine DAVY'sche Sicherheitslampe 1) und beobachte trotzdem 
aIle nothigen Vorsichtsmassregeln. Sind kleine Mengen Benzin in Brand gerathen, so 
kann man das Feuer durch Aufschiitten von Sand ersticken. Grossere Benzinbrande konnen 
nur im regelrechten Loschverfahren bewiiltigt werden. Erscheint in solchen Fullen die 
Feuerwehr, so ist derselben sofort Kenntniss zu geben, welche Mengen Benzin in 
Brand gerathen sind, und wo etwa noch nicht entziindete Vorrathe von Benzin oder an
deren leicht entziindlichen Materialien lagern. Etwaige Verschweigung oder falsche Aus
kunft kann traurige Folgen haben (!). 

Anwendung. Aeusserlich wirkt es reizend auf die Haut, wird daher zn ab
leitenden Einreibungen gegen Rheumatismus verwendet. In Dampfform eingeathmet erzeugt 
es rauschartigen Zustand, Bewusstlosigkeit, doch ist die therapeutische Anwendung nur 
gering. Technisch wird es in enormen Mengen als Extraktionsmittel fiir Alkaloide, 
Losungsmittel flir Oele und Harze, auch zum TOdten kleiner Insektell verwendet. Der 
grosste Verbrauch findet als Flecken-Reinigungsmittel statt. Ausserdem dient es zu Be
leuchtungszwecken. Es gehOrt in dieser Beziehung zur Klasse I der Minerali.ile, welehe 
zu Brennzwecken nur mit der Signatur "Feuergefahrlich, zu Brennzwecken nur 

1) Die sog. Petroleum -Sturmlaternen konnen Benzin gegeniiber nicht als Sicher
heitslaternen angesehen werden. Nur eine ordentliche wirkliehe DAvY'sche Sicherheits
lampe bietet geniigenden Schutz! 
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unter besonderen Vorsichtsmassregeln verwendbar" abgegeben werden darf. 
Veberhaupt gebe man Benzin im Handverkaufe nur mit der rothen Signatur: "Benzin, 
feuergefahrlich" ab und mache die Kaufer auf die leichte Entziindbarkeit aufmerksam. 

Benzinbriinde in Wiischereien. In chemischen Waschanstalten ereignen sich bis
weilen Brande, welche von den Betheiligten auf SelbstentzUndung zuriickgefiihrt 
werden. Diese Angabe ist zutreffend. Wie RICHTER experimentell nachgewiesen hat, 
entsteht beim Schwenken der Stoffe mit Benzin elektrische Erregung, welche zur Ent
ziindung des Benzins sich steigern kann. Diese Enegung erfolgt besGnders in trockener 
Luft, also wahrend der kalten Jahreszeit. Man kann dem Benzin diese Fahigkeit nehmen 
durch Zllsatz kleiner Mengen Oelsaure-Seife. 

Antielektron, Seife gegen die Selbstentziindung des Benzins. 10 Th. Oelsaure 
werden mit 1 Th. gebrannter Magnesia unter Zuhilfenahme von Weingeist verseift; die 
Seife wird in 100 Th. Benzin gelost. Auf 200 1 Benzin wird 1 1 des Praparates zugesetzt. 

Antibenzinpyrin. 1st identisch mit Antielektron. 
Noyusine, Fleckenwasser fiir Handschuhe u. dgl. Saponin 3,5, Wasser 65,0, .11-

kobol 35,0, Benzin 864,0, Mirbanol 2,5. 

Benzoe. 
Benzoe (Austr. Germ. Helv.). Asa dulcIs s. odorata. Benzo'inum (Brit. V-St.). 

Resina Benzoe. - Benzoe. Benzoeharz. Bienenharz. Kamynian. Wohlriechen
der Asant. Benjoin (Gall.). Benzoin. Gum Benjamin. 1st das Harz wahrscheinlich 
mehrerer Arten der Gattung Styrax, }<'amilie del' Styracaceae, mittelhohe Baume, die 
in Hinterindien und im malayischen Archipel heimisch sind. 

Vot'kommen und Gewinnung. Wie der Peru- und Tolubalsam und del' 
Styrax praexistirt das Harz nicht in der Pfianze, sondern entsteht erst als patho
logisches Produkt infolge iiusserer Eingriffe. .lIs solche haben Einschnitte zu gelten, 
die man in die Rinde macht und aus denen das Harz dann nach einiger Zeit in 
Form weisser Tropfen austritt, die erstarren und aussen bald braun werden. Neuerdings 
gewinnt man es auch in fiachen Platten, die sich anscheinend zwischen Holz und Rinde 
bililen, vielleicht, weil man die Rinde nicht anschneidet, sondern nur klopft. Das Harz 
alterer Biiume ist brauner und mehr massig. Es kommen entweder die isolirten Tropfen 
oder Mandeln oder Platten in den Handel, oder man schmilzt das Harz zusammen oder 
formt, indem man es an der Sonne oder in heissem Wasser erweicht, ~Blocke daraus, die 
dann die Mandeln noch erkennen lassen. Kommt in Kisten oder Matten verpackt in 
den Handel. 

Sot'ten. Man unterscheidet nach der Herkunft verschiedene Sorten, die man da
nach gruppirt, ob sie nul' Benzoesiiure oder diese und Zimmtsiiure enthalten. 

a) Sorten, die nur Benzoesiiure enthalten. 

1) Siam-Benzoe (Germ. Helv. Brit. Gall.). Abstammung unbekannt, Heimath: In 
Hinterindien, hauptsachlich im Distrikt Suang-Rabang am linken Ufer des Mekong im 
Nordosten del' Shanstaaten von Siam. Die beste Siambenzoe besteht ausschliesslich aus 
losen Kornern oder Thranen (Benzoe in lacrymis), die gelbbraun bis fast weiss, auf dem 
Bruch milchweiss, wachsartig oder glasglanzend sind. Sie sind spriide, schmelzen bei 75° C. 
Spec. Gew. 1,17 -1,235. Von angenehm vanilleartigem Geruch. In Deutschland allein officinell. 

Dieser Sorte gleichwerthig sind die oben erwahnten Platten. - Die zweite Sorte 
bestcht aus einer schOn braunen Grundmasse, in welche die Thranen und Mandeln einge
bettet sind (Benzoe amygdaloides). 

2) Calcutta-Bellzoe, Blockbenzoe (Benzoe in massis, B. in sortis) bildet porose, 
rothbraune Massen mit kleinen, helleren Thriinen und zahlreichen Pfianzentriimmern. Spec. 
Gew. 1,10-1,12. 
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3) Palembang-Benzoe, Palem-Benzoe, ebenfalls von Sumatra, billige Sorte in 
massis, sieh zur pharmaceutischen Verwendung nicht eignend. 

b) Sorten, die Benzoesaure und Zimmtsaure enthalten, Geruch an 
Styrax erinnernd. 

4) Sumatra-Benzoe stammt von Styrax Benzoin Dryander, der auf Sumatra 
und Java kultivirt wird und vom 6.-20. Jahre Benzoe liefert (Helv. Austr. Brit. U-St. 
Gall.). Gelangt in grossen, viereckigen, in ~Iatten verpackten BlOcken in den Handel, die 
aus einer matt graurothlichen Grundmasse und zahlreichen, weissgelblichen Mandeln be
stehen. Die l}fandeln schmelzen bei 850C., die Grnndmasse bei 950C. In Oesterreich offici nell. 

5) Penang-Benzoe oder Storax-Benzoe. Als Stammpflanze wird Styrax sub
denticulata Michx. vermuthet. Bildet braune, porose Massen, anscheinend dureh Zu
sammenschmelzen gewonnen. Enthalt viele Unreinigkeiten. Spec. Gew. 1,145-1,155. 

Eigenschaften. Benzoe ist .in Chloroform sehr wenig, in Aether zum Theil, in 
Alkohol bis auf fremde Beimengungen meist 16slich (und zwar Siam-B. vollig, Sumatra-B. 
zu 70-80 Proc.). Kone. Schwefelsaure soIl Siambenzoe karminroth, die anderen Sorten 
braunroth lOsen, diese Losung der Siambenzoe soIl mit Alkohol versetzt violettroth, bei 
Sumatra- und Penangbenzoe mehr rothlich werden. 

Bestandtheile. a) Siambenzoe: freie Benzoesaure und 1,5 Proc. Vanillin. 
Das den grossten Theil der Droge ausmachende Harz ist ein Gemenge von zwei Estern 
der Benzoesaure mit zwei Harzalkoholen, dem weissen Benzoresinol C16H260~ und 
dem braun en Siaresinotannol CI2H140 3• Das Harz enthalt 38,2 Proc. Benzoesaure, 
5,1 Proc. Benzoresinol und 56,7 Proe. Siaresinotannol. Ferner ist noch ein oliger Bestand
theil vorhanden, ebenfalls ein Ester der Benzoesaure. 

b) Sumatrabenzoe: Spuren von Benzaldehyd und Benzol, etwa 1 Proc. 
Vanillin, freie Benzoesaure und freie Zimmtsaure. Das Harz ist ein Gemenge von 
etwa 1 Proc. Zimmtsaurephenylpropylester ClsHlh02, 2-3 Proe. Styrazin (Zimmt
saurezimmtester), wenigZimmtsaurebenzoresinolester und viel Zimmtsaureresino
tannolester. Das braune Resinotannol hat die Zusammensetzung ClsH2004' 

P'I'ufung. 1) Diejenigen Sort en , die nul' Benzoesaurc enthalten sollen, sind auf 
Zimmtsaure zu priifen! Man zerreibt 3-4 g des Harzes mit kaltem Wasser zu einem 
Brei, setzt mehr Wasser hinzu, erwarmt bis fast zum Koehen und filtrirt heiss. Das 
Filtrat wird bei gelinder Warme auf 7-9 g eingeengt, zum Kochen erhitzt und mit einer 
kone. Losung von Kaliumpermanganat versetzt. Es darf kein Gerneh naeh Benzaldehyd 
(Bittermandelol) auftreten: C9Hs02 + 4 ° = 2 CO2 + H20 + C7H60. 

2) 100 g in Alkohol geltister Benzoe sollen mindestens 6,6 g wasserfreies Natrium
karbonat sattigen, was etwa 15 Proc. Benzoesaure entsprieht. 

3) Bestimmung des in Alkoholloslichen Antheiles (cf. oben). ]}fan erschOpft 
dazu 10 g mit heissem 96 proc. Alkohol, verdun stet den Alkohol und wagt den bei 1000 
getroekneten Riickstand. 

4) Bestimmung der Saurezahl naeh DIETERICH. 1 g des fein zerriebenen Harzes 
(Durchschnittsprobe) bringt man in ein Kolbchen, fiigt 10 cern 1/2 N. alkoholische Kalilauge 
und 50 ccm starken Alkohol hinzu. Nach 5 Minuten titrirt man mit 1/2 N. Schwefelsaure 
und Phenolphtalein bis zur Gelbfiirbung zuriick, d. h. so lange, bis ein frisch zugesetzter 
Tropfen Indikator keine Rothfiirbung mehr hervorruft. Die gebundenen ccm KOH>< 28 = 
Saurezahl. 

5) Bestimmung der Verseifungszahl naeh DIETERICH. 1 g Benzoe (wie bei 4) 
ubergiesst man in einer Glasstopselflasche von 1 Liter mit 20 cern 1/2 N. alkoholischer Kali
lauge und 50 ccm Benzol (0,700 spec. Gew.). Man lasst versehlossen 24 Stunden bei 
Zimmertemperatur stehen und titrirt nach dem Verdiinnen mit Alkohol mit 1/2 N. Schwefel
saure und Phenolphtalein wie oben zuriick. Die gebundenen cern KOH>< 28 = Ver
seifungszahl. 
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6) Die Esterzahl erhalt man durch Subtraktion der Saurezahl von der Ver
seifungszahl. 

7) Aschenbestimmung: 

nach DIETERICH. 

Sorte: Siiurezahl I Verseifungszahl Esterzahl Asche 

Siam 140,0-170,0 220,0-240,0 50,0- 75,0 0,028-1,5 Proc. 
Sumatra 100,0-130,0 180,0-230,0 65,0-125,0 0-1,5 

" Penang. 121,8-137,2 210,0-296,8 87,5- 91,7 0,38-0,773 " 
Padang. 121,8-124,6 201,6-205,8 79,8- 81,2 1,07 

" Palembang 113,4-130,9 198,0-219,8 84,0- 91,0 1,101-4,023 " 
I 

Aufbewahrung. In Bleeh- oder Poreellangefassen auf der Materialkammer, das 
Pulver in dieht sehliessenden Gefassen aus gelbem Glase. 

Anwendung. Zuweilen an Stelle der Benzoesaure innerlieh, ausserlieh als anti
septisehes und desinncirendes Mittel. Man verwendet die Tinktur als Kratzmittel an Stelle 
des Perubalsams, zu Wasehungen bei Sommersprossen, als Zusatz zu Zahn- und Mund
wassern. Ais Expektorans das Harz bei ehronischen Katarrhen. 

Umfangreiehen Gebrauch maeht man von der Benzoe in der Parfiimerie, zur Her
stellung von Rauehermitteln, zum Lackiren der Chokoladen, ferner um das Ranzigwerden 
von Fetten zu verhiiten. 

Eine fiir "Parfiimeriezwecke" vorrathig zu haltende "fliissige Benzoe" er
halt man durch Ausziehen des Harzes mit Aether, Misehen des Filtrates mit Ricinusol und 
Verdunsten des Aethers durch Erwarmen. 

Siam-Benzoe in Mandeln ist ein vorziigliches Bindemittel fiir Pillen mit Kreosot, 
atherischen Oelen u. dergl., diese werden dabei so vollstandig emulgirt, dass sie beim Aus
rollen gebunden bleiben; die Masse erfordert nur wenig Pflanzenpulver, brockelt nicht und 
Hefert verhiiltnissmassig kleine, in Wasser leicht zerfallende Pillen. (Vergi. Massa Pilul. 
cum Benzoe und Pilul. Kreosoti.) 

Tinctura Benzoes s. BenzOlni. - Benzoetinktur. - Teinture ou Alcoole 
de Benjoin. - Tincture of benzoin. 

1) Austr., Germ., Helvet. Aus grob gestossener Benzoe 1 Th. und Weingeist 
(90 proc.) 5 Th. zu bereiten; nach A ustr. in der Warme bis zur volligen Losung. 2) U -St. 
Aus Benzoe 200 g und Alkohol q. s. werden 1000 ccm Tinktur hergestellt. Gall. Ben
zoe 100 g, Alkohol (80 proc.) 500 g. - Die aus Sumatraharz gewonnene Tinktur eignet 
sich besonders fiir Handverkaufszwecke. 

Tinctura Benzoes aetherea. Helvet. Aetherische Benzoetinktur. Teinture de 
benjoin etheree. Benzoe (V) 2 Th., Aether 10 Th. lasst man eine Woche stehen, filtrirt 
alsdann. Zum Benzoiniren von Fetten. 

Tinctura Benzoes s. Benzoini composita. Balsamum Commendatoris; Bals. 
Friarii; Bals. Hierosolymitense; Bals. traumaticum s. vulnerarium. - Tinc
tura balsamica. - Zusammengesetzte Benzoetinktur; Balsamtropfen; BUR
RHUS' Wundelixir; FRIAR'Scher oder Jerusalemer Balsam; Sympathiebalsam; 
WAD'sche Tropfen; Wund- oder Wunderbalsam. - Teinture ou Alcoole bal
samique. Baume du Commandeur de Permes, - Compound Tincture of 
Benzoin. - Erganzb. Benzoe 10, Aloe 1, Perubalsam 2, Weingeist 75. Brit. Benzoe 
100 g, Gereinigter Storax 75 g, Tolubalsam 25 g, Soeotrinaloe 18,3 g, Alkohol (90proc.) 
q. s. zu 1000 ccm Tinktur. U-St. Benzoe 120 g, Gereinigte Aloe 20 g, Storax 80 g, 
Tolubalsam 40 g, Alkohol (91 proc.) q. s. zu 1000 ccm Tinktnr; durch 2stiindiges Er
warmen auf hOchstens 65° C. zu bereiten. Gall. Angelikawurzel10, Johanniskraut 20, 
Alkohol (tlO proc.) 720. Nach 8 Tagen presst man aus, macerirt nochmals 8 Tage mit 
Aloe, Myrrhe, Weihrauch je 10, Benzoe, Tolubalsam je 60 und filtrirt. 

ChocoJaden-Lack (Diet.). Sumatrabenzoe, Blonder Schellaek je 75, Vanillin 1, 
lost man in Weingeist (95proe.) 850, filtrirt und waseht das Filter mit Weingeist nach, bis 
das Filtrat 1000 betragt. 

Eau des Princesses. (Buehh.). Moschustinktur 0,5, Pottasche, Kampherspiritus 
je 3, Benzoetinktur 15, Wasser 230, Kolnisches Wasser 750. 

Benzoe-Haarol. (Diet.) Benzoeol, Mandeiol oder Erdnussol je 500, Perubalsam 5, 
fettes Jasminal 10, Bergamottal 2, Alkannin, Vanillin je 0,1, Kumarin 0,05. 

Pix cereyisiariorum; Lindauer wohlriechendes Brauerpech. Schwarzes. 
Peeh 850, Sumatrabenzoe 150, schmilzt man zusammen. 
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Sapo benzoatus pulvinaris (Diet.). Benzoe-Pulverseife. Man mischt Benzoeharz 3, 
mit neutraler oder iiberfetteter Pulverseife 97. 

Bouquet celeste (Buchh.). Rosenol 0,5, Lavendelol, Zimmtol, Orangenbliithenol, 
Moschustinktur je 1,5, Perubalsam, NelkenOl je 5, Citronenol 7,5, Benzoetinktur 25, Wein
geist 950. 

Brillantine. Sumatrabenzoe, Medicinische Seife je 2 g, Ricinusol 20 g, Rosenol 
1 Tropf., Bergamottiil 5 Tropf., Absoluter Weingeist 180 g Man lost und filtrirt. Zum 
Glanzendmachen der Barthaare. Wird mittelst Biirsten aufgetragen. Das Ricinusol kann 
zur Halfte durch Glycerin ersetzt werden. 

Lacea ad fornaeem. Raucherlack, Raucherwachs, Of en lack. Batons 
aromatiques rueses (Buchh.). Schellack 150, Benzoe 600, Storax 100, Kohlepulver 150, 
schmilzt man, setzt Perubalsam, Bergamottol, Geraniumol je 3, zu und roUt in Stangen 
aus. Man streicht damit am heissen Of en entlang. 

Essentia fumalis. Tinctura fumalis. Raucheressenz. 1) n. Diet. Benzoe 30, 
Storax 20, Perubalsam 5, Bergamottiil 2, Rosenol 1, Y1angol, Rosenholzol je 0,5, Gera
niumol, Sandelholzol, Zimmtol, Sassafrasol, Nelkenol je 5 Tropf, Bittermandelol 2 Tropf., 
Veilchenwurzelol 1 Tropf., Kumarin 0,07, Moschus 0,1, Vanillin 0,5, Essigather 10, Jasmin
extrakt 30, Weingeist 150; nach einigen Tagen filtrirt man und wascht das Filter mit 
Weingeist nach, bis das Filtrat 250 betragt. - Die Weingeistmenge wird nach Belieben 
vermehrt. 

2) n. DEITE. N elkenol 2,5, Kumarin 3,0, Geraniumol, Lavendelol 5e 5,0, Por
tugalol 7,5, Moschuswurzeltinktur 50, Benzoetinktur, Tolubalsamtinktur. je 60, Vanille
tinktur, Veilchenwurzeltinktur je 125, Heliotropextrakt 250, Weingeist 310. 

8) Orangenbliithenol 5, Bergamottiil, Lavendelol je 3, Geraniumol 1, N elkenol 0,5, 
Benzoetinktur 500, Weingeist 490. 

Candelae Benzoes. Benzoekerzchen. Diet. Lindenkohle, gepulvert, 500 wird 
mit einer Losung von Kaliumnitrat 80 in Wasser 600 getrankt, getrocknet, mit Benzoe
pulver 400, Traganth 20, Kumarin 0,2 vermischt und mittelst Traganthschleim, der 2 Proc. 
Salpeter enthalt, zur Masse angestossen. Man formt kleine Kegel und bepinselt dieselben 
noch feucht mit Goldbronze. 

Candelae fumales nigrae. (Diet.) Schwarze Raucherkerzchen. Gepulverte 
Lindenkohle 900, trankt man mit einer Kaliumnitratlosung 15: 1000, trocknet, vermischt 
mit Traganth 20, Benzoetinktur 50, Perubalsam, Storax, Tolubalsam je 20, HOFFMANN'schem 
Lebensbalsam 10 g, Kumarin 0,5 und verfahrt weiter, wie vorhin angegeben. 

Candelae fumales rubrae. Fiir Rothe Raucherkerzen nimmt man statt der 
Kohle 725 g Sandelholzpulver und erhiiht die Salpetermenge auf 75 g. 

Charta fumalis. 1) Buchh. Benzoe, Tolubalsam und Weihrauch aa sehmilzt 
man, setzt ein gleiches Gewicht Raucheressenz zu, streicht noch warm auf starkes Schreib
papier und reibt nach dem Trocknen mit Talkum abo 

2) Diet. Benzoe, Storax, Aether je 50, Weingeist 100; der filtrirten Losung fiigt 
man hinzu Raueheressenz 100, Essigsaure 2, und verfahrt wie vorhin angegeben. - Die 
nach 1 und 2 hergestellten Papiere werden auf heissen Platten erwarmt. 

Lilionese (n. VOMAOKA) Benzoetinktur 15, Quillajatintur 75, Potasche 15, Borax 40, 
Rosenwasser 900, Talkum 100, Glycerin 50, Theerosen-Extrakt q. s. 

Riiucherpapier zum Verbrennen wird folgendermaassen (n. Buchh.) bereitet. Man 
trankt Papier mit einer Salpeterlosung 1: 10, trocknet und bestreicht mit einer Tinktur 
aus Benzoe 75, Sandelholz, Weihrauch je 50, Vetiveressenz 25, Lemongrasol 5, Wein
geist 500. Das in Streifen geschnittene Papier darf nur glimmen. 

Species fum ales. Pulvis fumalis. Species ad suffiendum. - Raucher
pulver. Konigsrauch. Konigsraucherpulver. Flussraucherpulver. - u. Auf 
die Of en platte zu streuen. 1) Nach Buchh. siebt man Buchenholzspahne zu einer gleich
massigen Speciesform, farbt und mischt im folgenden Verhaltnisse: Roth 3, Blau, Griin P/2' 
Gelb 1, Ungefarbt 1 1/ 2 , dazu Veilchenwurzel 11/2 Th. Die ungefarbten Spahne trankt 
man mit einer Essenz aus Benzoe, Storax je 50, Raucheressenz 200, Aether 250 (auf 
1000 Species). 

2) Aus Bliithen und dergl. (Buchh.) Kornblumen, Ringelblumen 5e 60, Rosen
blatter 120, Lavendelblumen, Veilchenwurzeln 5e 150, Zimmt, Nelken je 75, Benzoe 150, 
Kaskarillrinde 160. Essenz wie vorhin. b. Auf gliihende Kohlen zu streuen. (Buchh.) 
Bernstein, Weihraueh, Bunte Species je 20, Wacholderbeeren 12, Lavendelbliithen 8, Ben
zoe 6, Veilchenwnrzel, Kaskarillrinde, Storax je 4, .Nelken 2. 

Species fumales templorum. Raucherpulver fiir katholische Kirchen. 
Weihrauch 200, Benzoe 100, Kaskarillrinde 50, Salpeterpulver 25 mischt man, besprengt 
mit Wasser und trocknet an der Luft. 

Species ad pulvillos odoriferos. FiiIlung fiir Riechkissen. Sachets. (Diet.) 
Eine feine Theemischung aus: Veilchenwnrzel, Rosenblattern je 250, Lavendelbliithen, Feld-
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thymian, Zimmt, Sumatrabenzoa je 50, N elken 5, Pomeranzenschalenmark 300 wird mit 
einem beliebigen Parfum (s. unter Ess-Bonquet) getrankt. 

Tabulae fumales. Raucher-Tafelchen (Diet.). Bimsteinpulver 25, Gebrannter 
Gips 75, riihrt man mit'Vasser zum Teig an, giesst in kleine, getilte Blechformen, trocknet 
und trankt mit Raucheressenz. Zum Gebrauch legt man in eine warme Ofenrtihre. 

Balsamwasser yon JACKSON. Mit Alkanna gefarbtes Destillat aus Benzoe, Guajak
harz, Myrrhe, Tolubalsam, Pomeranzenschalen, Angelikawurzel, Zimmt, Vanille, Pfeffer
minze, Ltiffelkraut. 

BERG ANI'S Zahnwasser, eine Tinktur aus Benzoe, Myrrhe, Ratanhia, Pfefferminztil. 
Cosmetic Vinegar ist eine klal"e Mischung aus Benzoetinktur 60, Perubalsam 10, 

Ktilnischem Wasser und HOFFMAxx'schem Lebensbalsam je 150, Essig 300. 
Eau cosmetique de GrERLAIN, GUERLAIN'S Sommersprossenwasser enthalt Bitter

mandelwasser, Rosenwasser, Bleiessig, W cingeist, Benzoe. 
Englischer Wunderbalsam ist Tinct. Benzoes compo 
Gurkenmilch, Glycerin and Cucumber, eine milchige Fliissigkeit aus Benzoe, 

Melisse, 'Vein geist, Glycerin. 
Kopfschmerzen- und SOllunersprossenmittel yon AlIlTHOR bestehen aus 1) Faul

baum, 2) Cold-cream, 3) Benzoe. 
LOHR's Epidermaton gegen Flechten etc. Gemeines Wasser mit einer Spur Benzoe

saure und Harz. 
Haarstiil'kende Pomade, Pommadc des Chatelains, von CHALMIN ist ein Gemisch 

aus Fett, Harz, Gutti, Benzoe und atherischen Oelen. 
Lait de Manilla gegen Sommersprossen enthalt Borax, Kupfer, Benzoetinktur und 

Bittermandeltil. 
Lilienmilch von Frau M. SCHUBERT, ein Schtinheitsmittel, ist eine Boraxltisung mit 

Benzo(ltinktur. 
Nitidin. Ein Lack ans Benzoe, Gummilack, absolutem Alkohol, Fuchsin. 
Odiot-Zahn-Mundwasser von Dr. W ALLISS. Eine Tinktur aus Benzoe, N elken und 

Perubalsam. 
POm,lIlANN'S kosmetisclles Mundwasser ist eine Tinktur aus Sternanis, Parakresse, 

Benzoe, J\iyrrhe, Bertramwurzel, I varankusawurzel, Veilchenwurzel, Cochenille, Minzentil, 
Zimmttil. 

POHI,}IANN'S Schonheitsmilch ist eine Mandeltilemulsion mit Glycerin, Erdbeer
wasser, Benzoetinktur, Macistil, Patschouli- und Jasminextrakt, Peru- und Tolubalsam. 

Reichenhaller AsthmapulYer von A. ScmuD besteht aus Grindelia robusta, Euca
lyptus, Stechapfel, Salpeter, Benzoe. 

Rheumatismnsol von CARL ARNDT enthalt Benzoe, Peruhalsam, Pfefferminztil, 
Thymiantil, Kampher. 

Rosenmilch ist eine Mischung aus Rosenwasser 20, Benzoetinktur 1. 
Sommersprossenwaschmittel von Ress hesteht aus Benzoetinktur, HOFl'MANN'S 

Lebensbalsam und Rosenwasser. 
Styroglycerit gegen aufgesprungene Hande. Zusammengesetzte Benzoetinktur 4, 

Glycerin 8, Oriine Seife 1, Rosenwasser 16. 
Tinctura confortatha, Sicherer zur Erhaltung der Manneskraft: ist eine Tinktur 

von mehreren Harzen, wie Benzoe, Storax, Peruhalsam, Canthariden (?). 
Venusmilch der Gebr. TECKLENBURG in Leipzig, ein Mittel fiir Alles, besteht aus 

Benzoetinktur 5, Rosenwasser 200. 
Vulneral ist eine Benzoe, Myrrhe etc. enthaltende Wundsalbe. 
Ziindstift, Crayon feu von MOSER in Paris, zum Aetzen vergifteter W un den , be

steht aus Benzoe, Eisen, Salpeter und Kohle. 
AcetuDl Benzoes cosmeticum. 

Yinaigre virginal. 
Rp. Benzoils pulv. 100,0 

Acidi acetic! dHuti (30"10) 
Spiritus (90"/0) ,Ui 200,0. 

Acetum sutl'itorium. 
Acetum fumale. R;illcheressig. 

1. Rp. Tincturae Benzo1's 100,0 
Olei Bergamottae 
Olei Citri 
Acidi acetici (96°/o) 
Olei Caryophyllornm 
Olei Cinnamomi 
Balsami peruviani 
Spiritus (950(0) 

Tropfen weise allf die heisse 
(Buchh.'t. 

au 50,0 
20.0 
16,0 
30,0 

684,0. 
Platte Zll giessen 

II. Hp. 

Rp. 

Tincturae Benzoes 
Spiritus (90°(0) aa 400,0 
Acidi acetici diluti (30°(0) 100,0 
Aetheris acetici 
Essentiae JaRmini 
Olei Rosae 
Olei Amantii florum 
Olei Wintergreen 
Curnarini 

aa 50,0 
gtt. X 

aa gtt. Y 
0,01. 

Aether Benzoes. 
Rp. Benzoils 4,0 

Olei Amygualarum 1,0 
Aetheris 8,0. 

Collodium"benzoinatum KELI,Y. 

Tincturae Renzoes compo 60,0 cern 
G1ycerini 5,0 
Collodii 120,0 " 
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Lac Virginia. 

Jungfernmilch. Lait virginal. 

Rp. Tinctnrae Benzoes 15,0 
Tincturae Balsami tolutaDi 20,0 
Aqnae Rosarnm 965,0. 

LanoUnum benzoinatnm. 

LASSAR:S Benzoe-Lanolin. 

Rp. Lanolini 20,0 
Vaselini flavi 5,0 
Tincturae Benzoes 1,0. 

Linlntentum antlhaemllrrhoidale ADLER. 

Rp. Extracti Hamamelidis fluidi 
Extracti Hydrastis fluidi 
'l'incturae Benzoes compo 
Tincturae Belladonnae 
Olei carbolisati (50'0) 

aa 4,0 
1,0 
8.0. 

Lutum cum Benzoin. 

Mastic dentaire au Benjoin (Gall.) 
Benzoe· Zahnki tt. 

Rp. Benzoes in lacrimis 20,0 
Aetheris (spec. Gew. 0,724) 10,0. 

Uisen und dUTch Watte filtrireu. 

Massa pilnlarum cum Benzoe (n. GOtting.). 

Rp. 1. OIei aetherei praescripti 2,0 
2. Benzoes Siam in lacrymis 1,3 
3. Boracis pulverati 0,6 
4. Glycerini diluti gtt. IV 
5. Radicis Liquiritiae plliv. q. s. 

f. pil. No. 20. 2 in 1 IBsen, 3 und 4 zufUgen, 
mit 5 anstossen. 

Oleum balsamicum BOUCHARDAT. 
BoucHARDAT's balsamisches Oel. 

Rp. 1. Benzoes 
2. Balsami tolutani aa 10,0 
3. Aetheris 50,0 
4. OIei Amygdalarum. 1000,0 

Man lOst 1 und 2 in 3, giebt 4 hinZ\1 und erwiirmt, 
bis 3 verdampft iert, dann setzt man Zll 

Olei Cajeputi 
Olei Citri aa 2,0. 

Oleum benzoatnm S. benzoinatum. 
Benzoe-Oel. 

Wird wie Adeps benzoatus (S. 159) aber mit Oliven-
01 bereitet. Nach Helv: 

Tincturae Benzoes aethereae 10,0 
Olei Olivarum 100,0. 

Zu erwarmen, bis der Aether verdllnstet ist. 

Sirupns Benzoes. 
Rp. Tinctllrae Benzoes 15,0 

Sirupi Sacchari 85,0. 

Tlnr.tnra gingivalls MIALHE. 
MIALHE'S Zahntinktur. 

Rp. Benzoes 
Balsami toilltani aa 1,0 
Kino 
Radicis Ratanhiae aa 25,0 
Spiritlls (90"10) 1000,0 
OIei Anisi 0,5 
OIei Men thae piper. 
Olei Cinnamomi aa 1,0. 

Tlnetnra glnglvalis P ASCHKIS. 
PASCHKIS Antiseptische Zahntinktur 

Rp. Tincturae Benzoes 
Tincturae Myrrhae aa 10,0 
Spiritus Cochleariae 80,0. 

I. Benzolum (Ergiinzb. Brit.). Benzol. Steinkohlenbenzin. Benzinum Lithan
thracis. C6H6• Mol. Gew. = 78. 1st der aus dem Steinkohlentheer durch Destillation 
abgeschiedene Kohlenwasserstoff C6H6 , bez. die aus dem Steinkohlentheer abgeschiedenen 
Gemische von Kohlenwasserstoffen, welche vorwiegend Benzol enthalten. 

Handelsso'l'ten. 1) Die reinste Sorte, Benzolum ex Acido benzo'ico, durch Destil
lation von 1 Th. Benzoesiiure mit 3 Th. Aetzkalk erhalten, kommt nur fUr synthetisch
chemische .Arbeiten in Betracht. 2) Benzolum crystallisatum (d. i. krystallisirbares 
Benzol) wird durch sorgfiiltige Rektifikation des Rohbenzols in Kolonnen-Apparaten mit 
darauffolgender Krystallisation in der Kalte gewonnen und ist das Priiparat des Erganzungs
buches. Es enthiilt immer noch etwas Thiophen. 3) Die Rohbenzole werden nach dem 
Procentgehalte gehandelt, d. h. als 30, 60, 70, 90 proc. Benzol, und zwar bezeichnet man 
als Benzol-Procente alies das, was unter 1000 C. iibergeht. Ein solches 70 proc. Rohbenzol 
ist von der Brit. aufgenommen. 

Eigenschaften. a) Benzol des Ergiinzb. Dem krystallisirbaren Benzol der 
Preislisten entsprechende klare, farblose, fliichtige, stark lichtbrechende Fliissigkeit, von 
eigenartigem Geruche, leicht fliichtig, bei 80,50 C. siedend, spec. Gew. = 0,880-0,884. -
Unloslich in Wasser, leicht loslich in Alkohol, Aether, Methylalkohol, Eisessig, .Aceton, 
Chloroform. Ausgezeichnetes Losungsmittel fUr Schwefel, Phosphor, Jod, Fette, Oele, 
Harze, Asphalt, Alkalo'ide u. a. Substanzen. Verbrennt, entziindet, mit leuchtender, stark 
russender Flamme. Erstarrt unter 00 C. zu rhombischen Krystallbliittern, welche bei + 40 C. 

1) In franzosischen Mittheilungen wird es "Benzine" genannt S. S. 473. 
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wieder sehmelzen (Benzolum crystallisatum). Giesst man 1 ecm Benzol tropfenweise vor
siehtig (!) in 5 ccm kalte (!) rauchende Salpetersaure, so wird es unter Entwickelung 
rother Dampfe und Braunfarbung gelost. Naeh dem Verdiinnen mit Wasser scheidet sieh 
alsdann das eigenartig bittermandelolahnlieh rieehende Nitrobenzol in oligen Tropfchen abo 
- In kone. Schwefelsaure lost es sich beim Erwarmen allmahlieh auf (unter Bildung von 
Benzolsulfosaure C6H5 • SOaH). Eine hierbei auftretende indigoblaue Farbung riihrt von 
einem Gehalte an Thiophen her. Dieses Benzol muss seiner ganzen Menge naeh bei 
80-81° C. iiberdestilliren und unter 00 C. zu eisahnlichen Krystallen erstarren. 

b) Benzol der Brit. Farblose, nicht opalisirende Fliissigkeit. Spec. Gew. = 0,880 
bis 0,888. Es beginnt zu sieden bei 80° C.; bis 100° C. gehen etwa 90 Proc. iiber, der 
Rest destillirt bis 120° C. Es besteht aus etwa 70 Proe. Benzol und 20-30 Proe. Toluol, 
auch etwas Xylol. 

AU!bewahrung. Benzol ist fast ebenso leieht entziindlieh wie Petroleum benzin. 
Es gelten flir dasselbe aIle fiir Benzinum gemaehten Angaben. 

Anwendung. Benzol wirkt gahrungs- und faulnisswidrig und ist ein heftiges 
Gift flir niedere Thiere. Die Dampfe, eingeathmet, erzeugen Kopfschmerz, rausehahnliehen 
Zustand, schliesslieh Bewusstlosigkeit. Aeusserlieh bei Kratze, in Salbenform (1 Ben
zol : 2 Fett), im Clysma gegen Eingeweidewiirmer, Trichinen mit fragliehem Erfolge 
(2,-4,0: 200,0). Innerlich bei fermentativen Proeessen im Magen, gegen Darmtriehinen 
zu 0,5-1,0, mehrmals taglieh. Hoehstgaben pro die 6,0 g. - Teehniseh als Fleeken
reinigungsmittel wie Petroleumbenzin, natiirlieh die rohen Sorten, ferner zur Darstellung 
der Benzolderivate (Anilin, Phenol) die reineren Sorten. Das Rohbenzol dient in grossen 
Mengen zum Karburiren des Leuehtgases. Auf 1 Kubikmeter Wassergas reehnet mRn 
6-7 g Benzol. 

II. t Nitrobenzolum (Erganzb.). Nitrobenzin. Nitrobenzit. Mirban - Oel. 
Essence de Mirbane •. C6H5 • NOll' Mol. Gew. = 123. 

Darstellung. Zu 100 Th. Benzol lasst man aUB einem Hahntriehter in kleinen 
Portionen und unter Umsehwenken eine erkaltete Misehung von 115 Th. Salpetersaure 
(1,42 spec. Gew.) und 160 Th. kone. Schwefelsaure zufiiessen, wobei das Reaktions-Gefass 
80 zu kiihlen ist, dass die Temperatur des Inhalts nieht iiber 25-30° C. hinauskommt. 
Wenn aIle Saure 'zugegeben ist, erwarmt man das Reaktionsgemisch noeh llg Stunde auf 
dem Wasserbade unter Umschiitteln. Naeh dem Erkalten fligt man etwa 300 Th. Wasser 
hinzu, trennt das gebildete Nitrobenzol mittels Seheidetrichters von der Saure, waseht es 
mit Wasser, destillirt es zunaehst im Wasserdampfstrome ab und rektificirt es alsdann 
nochmals unter direkter Erhitzung aus einem Fraktionskolben. 

Eigenschaften. Sehwaeh gelb gefarbte, naeh BittermandelOl riechende, licht
brechende, fiiichtige Fliissigkeit. Spec. Gew. bei 150 C. = 1,208, Siedep. 2060 C. Erstarrt 
in der Kiilte zu grossen, bei + 3° C. sehmelzenden Krystallblattern. In Wasser wenig 
lOslich, in Alkohol, Aether, Benzol, rauehender Salpetersaure loslich; es ist selbst ein aus
gezeiehnetes Losungsmittel fiir zahlreiehe organische Substamlen, z. B. fiir Indigo. Mit Wasser
dampfen leieht fiiichtig. Um Nitrobenzol nachzuweisen, digerirt man es mit verdiinnter 
Schwefelsaure + geraspeltem Zink (oder Eisenpulver). Naeh Beendigung der Wasserstoff
entwickelung iibersattigt man die Fliissigkeit mit Natronlauge und schiittelt sie mit Aether 
aus. Das naeh dem Verdunsten des Aethers hinterbleibende Anilin wird mit verdiinnter 
Schwefelsaure aufgenommen und kann nach S. 311 gepriift werden. 

Aufbewaltru11,g. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Handelssorten. Das leichte Nitrobenzol des Handels ist das vorstehend 

beschriebene, aus techni~ch reinem Benzol hergestellt. Das sehwere Nitrobenzol, spec. 
Gew. 1,18-1,19, Siedep. 210-220° C., enthiilt neben Nitrobenzol noch Nitrotoluole. Das 
sehr sch were Nitro benzol, spec. Gew. 1,167, Siedep. 220-240° C., besteht vorwiegend 
aus Nitrotoluolen und enthalt nur wenig Nitrobenzol, ausserdem noeh Nitroxylole. 
Uebrigens stehen die Nitrotoluole und Nitroxylole in ihrem Geruehe dem Nitrobenzol 
sehr nahe. Das Nitrobenzol des Erganzb. hat das spez. Gew. 1,186. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 31 
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Anwendung. Nitrobenzol wird therapeutisch nicht verwendet. Es wirkt giftig 
und wird besonders leicht in Dampfform resorbirt. Die Giftwirkung scheint mit einer 
Zersetzung .des Blutes bez. Bildung von l\'Iethamoglobin einherzugehen. Technisch 
besonders in der Parfiimerie und zwar zum Parfiimiren der billigen Cocosseifen. Ferner 
zur Darstellung des Anilins. In der Analyse als Losungsmittel bei der Werthbestimmung 
des Indigo. 

Benzolinar, Fleckenreinigungsmittel. Gemisch von 1 Th. Aether mit 4 Th. 
Benzol, parfiimirt mit Birnenather. 

Betula. 
Gattung der Betulaceae - Betuleae. 
I. Betula verrucosa Ehrh. in Asien und Mitteleuropa und Betula [I!tbescens 

Ehrh. ungefahr von derselben Verhreitung, aber weiter nordlich gehend. 
Die Bliitter werden als unschadliches Diureticum empfohlen (30 g im Aufguss zu 

200 g, tiiglich 3 solcher Dosen) oder als Extrakt. Urn die Betuloretinsaure, die der wirk
same Bestandtheil sein soIl, besser in Losung zu bringen, wird vorgeschlagen, dem Auf
guss ~atriumkarbonat zuzusetzen; fruher verwendete man die Blatter -gegen Kratze und 
gegen Flechten. 

Bestandtheile. 8,64 Proc. Tannin, 8,37 Proc. Zucker, 0,006 Proc. eines Alkaloides 
und Betuloretinsaure. 

Die Rinde enthalt 10-12 Proc. Betulin C36HaoOa, das weisse Flocken oder Kry
stallwarzen bildet, Schmelzp. 2580 C., es ist ein zweisauriger Alkohol; ferner enthalt. sie 
Betuloresinsaure CaaHaa05. Schmelzp. 940 C. Konc. Schwefelsaure fiirbt sie roth. 

Durch trockene Destillation gewinnt man, besonders in Russland, aus der Rinde und 
aus den Zweigen einen Theer, den Birkentheer, Dagget, BirkeniH, Lithauer Balsam, 
JuftenOl, Oleum lletulae empyreumaticulII, Oleum betulinum, Oleum Rusei (Helv. 
Erganzb.), Oleum Moseoviticum, Oleum lituanicUlu, Huile russe, Huile de bouleau, 
Birch oil. 

Besclweibung. Eine braune, dickliche Fliissigkeit, von eigenthumlich brenzlichem 
Geruehe und nach Juftenleder. . Spec. Gew. 0,926-0,945 bei 200 C. und zwar gilt ein 
niederes spec. Gew. als Kennzeichen der Giite. Reagirt sauer. Loslich in Alkohol und 
Aether zum grossten Theile, in Wasser kaum loslich, demselben aber Geruch und saure 
Reaktion ertheilend. Die wasserige Losung wird mit verdunnter (1 : 1000) Eisenchlorid
losung griin (Tannentheer wird roth), ebenso Wacholdertheer. Birkentheer ist in Anilin 
nieht vollkommen Hislieh (Wacholdertheer ist vollig Hislieh). Enthalt Guajakol, Kreosol, 
Kresol, Xylenol und wahrscheinlich auch Spuren von Phenol. 

Anwendung. Aeusserlieh bei Hautkrankheiten an Stelle des Tannen- oder 
Wacholdertheers. Hier und da in der V olksmediein als W urmmi ttel und gegen Kolik der 
Hausthiere. In Russland in grossem Umfange bei der Fabrikation des Juftenleders ver
wendet. Bestandtheil des Aromas flir kunstliehen RUll. 

Zur Herstellung einer wasserigen Losung lost man in 100 Th. Birkentheer 
50 Th. Colophonium unter Ofterem Umsehiitteln bei Zimmertemperatur oder unter Erwarmen 
und fligt dann eine Losung von 6-8 Th. Natriumhydrat in 12-16 Th. Wasser hinzu. 

Essentia Rusci. Birkentheer 10,0, Weingeist 100,0. Naeh dem Absetzen filtrirt man. 
Dient zur Bereitung der Rumessenz. 

Oleum lateritium, 01. Lini empyreumatieum, 01. philosophorum. Ziegelol (Regen
wurmol, Sehnenol, Sehwarzes Schneckenol). Man verabfolgt gewohnlich eine Mischung 
aus Riibol 100, Birkentheer 3 Th. 

. Oleum Terebinthinae compositum, Renkol, Reckol, Treckol. Terpentinol 100, 
Bll'kentheer 5 Th. V olksmittel. Aeusserlich, selten innerlich zu 10-15 Tropf. 
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Rother Juftenlack. (Diet.) Sandarak 100, Mastix 50, Larchenterpentin 20, 
Elemi, Ricinusol je 5, Weingeist (90 proc.) 850. Man lost, fiigt rektificirtes Birkentheerol 
10, Fuchsin 5, hinzu, filtrirt und bringt mit Weingeist auf 1000. Vor dem Lackiren ist das 
Leder mit Benzin zu entfetten. 

Sapo unguinosus cum Oleo Rusci (Diet.). Birkentheermollin. Birkentheerbalsam
seife. Mallin 90, Birkentheer 10. 

Spiritus Rusci (Form, mag. Berol.). Birkentheer, Weingeist aa 25,0. Aeusserlich. 
Tinctura Rusci (Bad. Erganz. Taxe) Birkentheer 1, Aetherweingeist 2, Losen und 

Filtriren. ' 
Tinctura Rusci (HEBRAl, HEBRA'S Birkenoltinktur. Lavendelol, Rautenol, Ros

marinOl je 1, rektific. Birkenol 25, Aether, Weingeist je 36. 
Unguentum cum Oleo Rusci (WOLFF), WOLFF'S Theerpomade. Wachssalbe 42, 

Birkentheer 8. 
Betulinar von GROSCH und REICHARDT zur Hautpflege. Enthalt nach Angabe der 

Hersteller: Salicyl-Menthol-Betulin, Rorglycerin, Birkentinktur, aromat. Birkenwasser. 
Gichtbalsam RADIGS ist ein mit Ol. Rusci geschiitteltes Gemisch von Riibol und 

Terpentinol. 
Noortwyks Diphtherieheilmittel solI aus Birkentheer, Kreosot und Spiritus bestehen. 

II. Betula lenta L. Heimisch im atlantischen Nordamerika. Sweet Birch, Black 
Birch, Mountain Mahagony, Zuckerbirke. Die Rinde enthalt 0,6 Proc. eines atheri
schen Oeles vom spec. Gew. 1,18-1,187. Dasselbe enthalt 99,8 Proc. Methylsalicylat, 
ferner ein Paraf~n CaoH62 und einen Ester C14H2402• Die Rinde solI das Methylsalicylat 
in Form eines Glykosides enthalten, aus dem es durch ein ebenfalls' in der Rinde ent
haltenes Ferment in Freiheit gesetzt wird. 

Anwendung des Oeles. Wie das aus Gaultheria procumbens gewonnene 
fast identische Oel oder das synthetisch dargestellte Methylsalicylat. Aus dem Safte des 
Baumes gewinnt man Zucker. 

Ungnentum ad Ekzema Mammae. 
Rp. OJ. Rusei 

Sulf. praecipitati ail 5,0 
Vaselini 
Lanolini aa 15,0. 

Bismutum. 
I. Bismutum technicum. Wi smut. Bismut. Marcasita. Bi. Atomgew.=20S. 

Das technische Wismutmetall wird besonders von den sachsischen Blaufarbenwerken Ober
schlema und Pfannenstiel erzeugt und enthalt stets grossere oder kleinere Mengen fremder 
Elemente (Schwefel, Arsen, Antimon, Tellur, Nickel, Eisen, Blei, Kupfer, Silber, Zinn) als 
Verunreinigung. Wenn die Gesammtmenge der Verunreinigungen nicht mehr als 5 Proc. 
betragt, so beeinflussen sie die Verarbeitung zu Wismutpraparaten nicht, andernfalls muss 
das Wi smut gereinigt werden. 

II. Bismutum depuratum seu purificatum. Gereinigtes Wismutmetall. 
Bismuth purifie (Gall.). 100 Th. des in einem eisernen Morser zu grobem Pulver gestossenen 
Wismuts werden mit 5 Th. gepulvertem Kalisalpeter und 2 Th. Natronsalpeter ge
mischt. Diese Mischung tragt man in einen Hessischen Tiegel ein und erhitzt im Kohle
feuer zum Schmelzen. Die Schmelze wird ofters mit einem thOnernen Pfeifenstiel oder 
mit einem erwarmten Porcellanstabe umgeriihrt, schliesslich lasst man den Tiegel 1/2 Stunde 
bedeckt in der Schmelzhitze stehen, damit sich die Schlacke absetzen kann. Nach dieser 
Zeit giesst man das Metall unter der Schlacke vorsichtig auf einen erwarmten Teller aus. 
Nach dem Erkalten beseitigt man die Schlacke zunachst durch mechanisches Auslesen, das 
hinterbleibende Metall wird zerstossen, durch Digeriren mit 5 procentiger Salzsaure, 
darauffolgendes Wassern und Trocknen von der Schlacke befreit, nothigenfalls in einem 
innen berussten Tiegel nochmals eingeschmolzen. 

III. Bismutum purum. ]\IIan lost Wismutnitrat (oder Subnitrat) in salpetersaure
haltigem Wasser und tragt diese Losung in liberschiissige Ammoniakfliissigkeit ein. Das 

31* 
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gefiiJlte Wismuthydroxyd wird vi:illig ausgewasehen, alsdann mit 8 proc. Natronlauge, welehe 
'/,2 Volumen Glycerin enthaIt, in Losung gebracht; diese Losung wird mit dem 4-5fachen 
Gewichte des angewendeten Wismuts an Traubenzucker versetzt und zum Sieden erhitzt. 
Das Wismut fallt als graues Pulver aus, welches zuerst mit Natronlauge haltendem, spater 
mit Schwefelsaure enthaItendem, endlich mit rein em Wasser gewaschen und getrocknet wird. 
Wenn nothig, kann es noch in einem innen berussten Tiegel umgeschmolzen werden. 

Eigenschaften. Stark glanzendes, rothlich -weisses, sprMes Metall von gross
blatterig krystallinischem Gefiige. Es lasst sich im Eisenmorser pulvern, im vollig reinen 
Zustande ist es etwas hammerbar. Es schmilzt bei 2680 C. und erstarrt bei 2420 C. unter 
bedeutender Ausdehnung; bei Weissgllihhitze verdampft es. An der Luft oxydirt es sich 
nicht, dagegen wird es von Schwefelwasserstoff gebraunt. An der Luft erhitzt, verbrennt 
es mit blaulicher Flamme zu Wismutoxyd. In verdlinnter luftfreier Salzsaure und desgl. 
Schwefelsaure ist es unloslich. Von heisser konc. Salzsaure wird es nur wenig unter Ent
wickelung von Wasserstoff angegriffen. Von konc. Schwefelsaure wird es beim Erhitzen 
unter Entwickelung von Schwefeldioxyd zu Wismutsulfat gelOst. Massig konc. Salpeter
saure lost es in der Kalte sowohl wie in der Wiirme zu Wismutnitrat unter Entwickelung 
von Stickoxyden. Durch Kupfer, Zink, Zinn, Eisen, Blei, Cadmium wird das Wismut aus 
seinen SalzlOsungen als Metall gefallt. Das spec. Gewicht ist = 9,75. 

P-riifung. Zur Feststellung der Verunreinigungen des 'Wismuts mischt man 10,0 
des gepulverten Metalls mit 1,5 gepulvertem Kalisalpeter und 1,5 gepulvertem Natron
sal peter und schmilzt im Porcellantiegel. Die erkaItete Schmelze wird zerstossen und die 
Schlacke von dem Metall abgeschlammt. Diese die Schlacke enthaltende Fllissigkeit dampft 
man ein nnd nimmt den Riickstand mit circa 20 proc. Salpetersaure unter Digestion auf 
(ungelOst bleiben Zinn und Antimon). Das Filtrat verdlinnt man mit einem gleichen 
Volnm "Vasser (erfolgt eine Trlibung, so bringt man dieselbe durch Zusatz von Salpeter
saure zum Verschwinden) und versetzt mit Salzsaure. Eine dadurch entstehende Triibung 
oder ein Niederschlag ist Chlorsilber. Die davon abfiltrirte Fliissigkeit wird mit Ammoniak 
lleutralisirt, mit Salzsaure sauer gemacht, bis zum Aufkochen erhitzt und noch heiss mit 
Schwefelwasserstoff libersattigt. Die abgeschiedellen l\Ietallsulfide werden gesammelt, daraus 
durch Digestion mit Ammonbikarbonat das Schwefelarsen, hierauf durch Maceration mit 
Schwefelammollium eine etwaige Spur Schwefelzinn extrahirt, die rlickstandigen Metall
sulfide in Salpetersiiure gelost, die verdlinnte Losung mit Natriumsulfatlosung versetzt und 
einige Stunden bei Seite gestellt, urn dem Bleisulfat Zeit zum Absetzen zu gewahren. 
Die durch Filtration vom Bleisulfat gesonderte Fllissigkeit wird mit einem Ueberschuss 
Aetzammon versetzt. Eine weisse Fallung rlihrt von Wismuthydroxyd her, eine blaue 
Farbung der Fllissigkeit zeigt Kupfer an. Aus der oben mit Schwefelwasserstoff behan
delten sauren, von den Metallsulfiden befreiten Fllissigkeit werden [nach der Uebersattigung 
mit Ammon] Eisen, Nickel, Zink durch Schwefelammonium abgeschieden. 

Die Prlifung des Wi smuts auf Arsengehalt liisst sich auch in der Weise ansfiihren, 
dass man circa 2,0 des zerkleinerten l\letalls in einem Probircylinder vorsichtig bis zum 
Schmelzen erhitzt und in dieser Temperatur einige Minuten erhalt. Bei Gegenwart von 
mehr als Spuren Arsen bildet sich im kalteren Theile des Cylinders ein Beschlag von 
Arsenigsaure. - Man sprengt den oberen Theil des Probirglases ab, bringt die arsenige 
Saure durch Kochen mit 12 proc. Salzsaure in Losung und fiillt diese mit Schwefelwasserstoff. 

E-rkennung und Bestimmung. A) l\Ian erkennt das Wismut an folg'enden 
Reaktionen: Wird eine Wismutverbindung mit Natriumkarbonat vermischt auf Kohle vor 
dem Lothrohr der Reduktionsflamme ausgesetzt, so erhalt man weisse, sprode Metallkornel', 
zugleich einen gelben, in del' Hitze orangegelben Beschlag von Wismutoxyd. Die Losungen 
der Wismutsalze zeigen folgendes Verhalten: 1) Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniak 
fallen weisses Wismuthydroxyd Bi(OHls. 2) Natriumkarbonat oder Ammoniumkarbonat 
fallen weisses basisches Wismutkarbonat (BiO)2C03' 3) Kaliumdichromat fallt basisches 
Wismutchromat (BiO)2Cr20" leicht loslich in verdlinnter Salpetersiiure, unloslich in Kali
oder Natronlauge (Unterschied yon Bleichroll1at). 4) Schwefelwasserstoff oder Schwefel-
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ammonium fallen in saurer oder neutraler Losung schwarzes Wismutsulfid, unloslich in 
Alkalien und in Kaliumcyanid, loslich in heisser Salpetersaure. 5) Die Losungen der neutralen 
Wismutsalze werden, falls nicht zu grosse Mengen freier Saure vorhanden sind, durch Zu
gabe von viel (!) Wasser unter Abscheidung unlOslicher basischer Salze zerlegt (getriibt). 
Diese Reaktion ist am empfindlichsten beim Wismutchlorid. Entsteht in salpetersauren 
Losungen beim Verdiinnen mit 'Vasser keine AU8scheidung, so tritt diese fast stets so
gleich auf Zusatz von Natriumchlorid- oder AmmoniumchloridlOsung ein. Weinsaure ver
hindert die Fallung der Wismutverbindungen durch Wasser nicht (Unterschied vom 
Antimon). 

B) Man bestimmt das Wismut, indem man es aus der sauren, mit Essigsaure 
enthaltendem Wasser stark verdiinnten Losung durch Schwefelwasserstoff falit. Das aus
gefallene Wismutsulfid wird in Salpetersaure gelost; die durch Erwarmen vom Schwefel
wasserstoff befreite Losung wird mit A=oniak gefallt und das gewaschene und getrocknete 
Wismuthydroxyd durch Gliihen im Porcellantiegel (!) in Wismutoxyd verwandelt. Bi20a >< 
0,89655 ist = Big. Durch direktes Gliihen kann man den Gehalt an Wismutoxyd be
stimmen im: Wismutnitrat, Wismuthydroxyd, Wismutoxyd, Wismutkarbonat, in allen 
organischen Wismutsalzen mit nicht verkohlenuen Sallren. 

Unter Umstanden kann es sich auch empfehlen, das Wismut als metallisches 
Wi smut zu wagen. In solchen Fallen schmilzt man das zu reducirende Wismutoxyd, 
Wismutoxychlorid oder Wismutsulfid mit der 6fachen Menge Cyankalium einige Zeit in 
einem gewogenen Porcellantiegel, laugt die erkaltete Schmelze mit Wasser aus, wascht 
das metaIlische Wismut zunachst mit Wasser, dann mit verdiinntem, schliesslich mit 
starkem Weingeist, sammelt auf gewogenem Filter, trocknet und wagt. Tiegel + Filter 
+ Wismut minus Tiegel + Filter giebt die Menge des gefundenen Wismuts an. Hat 
man bei der ersten Schmelze nicht gut charakterisirte Metallkorner, sondern nur ein 
schwarzes Pulver erhalten, so wiederholt man die Schmelzoperation. 

Wismut - Legirungen. Die Legirungen des Wismuts zeichnen sich durchweg 
durch einen niedrigen Schmelzpunkt aus. Hierdurch wird in vielen Fallen ihre technische 
Verwendung erkHirt. 

ROSE's Metall. Wismut 50,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Schmelzp. 920 C. Durch Zu
satz von 2,0 Quecksilber sinkt der Schmelzp. auf 550 C. 

NEWTON's Metall. Wismut 80,0, Blei 50,0, Zinn 30,0. Schmelzp. 94,50 C. Oder: 
Wismut 80,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Schmelzp. 91,60 c. 

WOOD'S Metall. Wismut 150,0, Blei 80,0, Zinn 40,0, Cadmium 30,0. Schmelz
punkt 60 0 C. 

BIBRA.'s Miinzabguss-Metall. Wismut 60,0, Blei 130,0, Zinn 30,0. 
Lettern-Metall. Kupfer 4,62, Blei 57,8, Wismut 1,16, Antimon 17,34, Zinn 11,56. 

Nickel 4,62, Kobalt 2,90. 
Wismutbronze. widerstandsfalrig gegen Witterungseinfliisse. Kupfer 52,0, Nickel 

30,0, Zinn 12,0, Blei 5,0, Wismut 1,0. 
Wismut- A.malgam. Quecksilber 100,0, Zinn 175,0; Blei 310,0, Wismut 500,0. 

Schmelzp. 70,00 C. Dient zum Ausspritzen anatomischer Praparate. Oder Quecksilber 200,0, 
Wismut 120,0, Blei 40,0, Zinn 70,0. 

LIPOWITZ' Legirung. Cadmium 30,0, Zinn 40,0, Wismut 150,0, Blei 80,0. Ais 
Metallkitt und als Sperrfliissigkeit an Stelle von Quecksilber. 

Cliche-Metall fiir Holzschnitte, Gips-, Thon-, Schwefelformen: 50 Wismut, 30 Blei, 
20 Zinno Schmelzp. 920 C. (also das ROsE'sche Metall) oder 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinno 
Behufs Herstellung eines Cliches wird der Holzschnitt in eine Legirung aus 60 Blei und 
10 Antimon in dem Augenbliuke eingedriickt, in welchem die Legirung zu erstarren be
ginnt. Diese Matrize wird dann mit einem kraftigen Schlage auf das Cliche-Metall in dem 
Augenblicke seines Erstarrens oder Teigigwerdens gepresst, oder die Matrize wird schwach 
mit Lampenruss bedeckt und das Cliche-Metall darauf gegossen. 

Scbnelllotbe (geben nicht dauerhafte Lothungen): 

1 Wismut 1 Blei 1 Zinn - Schmelzp. 1240 C. 
1 " 2" 2" ,,1450 C. 
1 " 3" 3" ,,255 0 C. 
1 " 4" 4" ,,269 0 C. 
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Loth fur Orgelbauer. 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinno 
Legirung zum Ausfiillen der Locher in Metallguss. 10 Wismut, 30 An· 

timon, 80 Blei. 
ENGSTROM's Tutania· oder Koniginmetall. 9 Wismut, 71 Blei, 885 Zinn und 

35 Kupfer. 
Metallschmiere. 50 Wismut, 50 Blei, 50 Zinn, 40 Cadmium. Schmelzp. 65,5 0 C. 
Wickersheimer Metall. Wismut 8,0, Blei 3,0, Zinn 2,0, Quecksilber 2,0. 

Bismutum albuminatum. 
Bismutum albuminatum. Wismut·.A.lbuminat. Wismut·Eiweiss. Eine Ver

bindung von Wismutoxyd mit Eiweiss von unbestimmter Zusammensetzung. 
DarsteZZung. 25 Th. Bismutum citricum ammoniacatum werden in moglichst wenig 

Wasser gelost und mit einer filtrirten wassrigen Losung von 75 Th. Albumen Ovi siccum 
Ph. G. m. gemischt. Diese Mischung wird bei niederer Temperatur, am besten im Va
cuum, zur Trockne verdunstet. 

Eigenscha/ten. Grauweisses, schwach sauer reagirendes Pulver, aus einem Ge
misch eines wasserloslichen Wismutdoppelsalzes mit Eiweiss bestehend. In Wasser meist 
triibe loslich infolge eines Gehaltes an unloslich gewordenem Eiweiss. 

Das Handelspraparat enthalt Hj-12 Proc. Wismut. 
Anwendung. Bismutum albuminatum wirkt als mildes Wismutpraparat und wird 

besonders bei Magen- und Unterleibskrampfen in der Dosis von 0,3-1 g taglich 3-4mal 
gegeben. 

Bismutum carbonicum. 
Bismutum carbonicum (Erganzb.). Bismuthi Carbonas (Brit.). Bismuthi 

Subcarbonas (U-St.). Wismutsubkarbonat. 1st je nach der Bereitlmg von verschiedener 
Zusammensetzung, durchschnittlich etwa CO.(BiO),. + ljgH.O. Zur Darstellung riihrt man 
100 Th. krystall. Wismutnitrat mit Wasser zu einem feinen Brei an und tragt diesen in 

..kleinen Antheilen unter Umriihren in eine heisse, filtrirte Losung von 50 Th. Ammonium
karbonat in 1000 Th. IWasser ein. Man digerirt etwa 1-2 Stunden (Umriihren!) im 
Wasserbade, wascht aus und trocknet. Ausbeute 55 Th. 

Eigenschaften. Weisses oder gelblichweisses, amorphes Pulver, ohne Geruch, 
specifisch schwer. Unloslich in Wasser oder Weingeist, loslich in Salpetersaure oder Salz
saure unter Aufbrausen. Beim Gliihen hinterlasst es citronengelbes Wismutoxyd. Es 
fordern: Erganzb. > 85 Proc. U-St. = 87-91 Proc. Bi.0.. Brit. lasst die Bestimmung 
als Wismutsulfid ausfiihren und verlangt 99 Proc. Bi.Sa entsprechend 89,7 Proc. Big0 3• 

Prii/Ung. 1) Beim Erwarmen mit Kalilauge entwickele es nicht den Geruch nach 
Ammoniak. 2) Wird eine mit verdiinnter Schwefelsaure hergestellte Losung von 1 g des 
Salzes mit 2 ccm konc. Schwefelsaure gemischt und nach dem Erkalten mit 2 ccm Ferro
sulfatlosung iiberschichtet, so darf keine braune Zwischenzone auftreten (Salpetersaure). 
S) Wird 1 g des Salzes in Salpetersaure gelost und die Losung mit Ammoniak im Ueber
schuss geiallt, so darf das Filtrat durch Natriumphosphatlosung nicht getriibt werden 
(Magnesiumkarbonat). 4) Auf die iibrigen metallischen Verunreinigungen ist die salpeter
saure Losung wie unter Bismutnitrat angegeben zu priifen. 

AUj'bewahrung. Vor Schwefelwasserstoff geschiitzt. Anwendung. Wirkt 
etwa wie Wismutsubnitrat, aber zugleich sauretilgend. Man giebt es zu 0,3-1,0 g drei
bis viermal taglich in Pulvern. 

Pastilli Bismuti carbonici. 1,0 g schwere Pastillen aus Kakao-Masse, je 0,25 !!' 
Bismutcarbonat enthaltend. 
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Bismutum citricum. 
I. Bismutum citricum. Wismutcitrat. Citrate de bismuth. Bismuthi Citras 

(U-St.). C6H~09Bi. Mol. Gew. = 397. 
100 Th. Wismutsubnitrat werden mit 70 Th. Citronensaure und 400 Th. Wasser 

15 Minuten oder so lange gekoeht, bis ein Tropfen der Fliissigkeit sich in Ammoniak
fliissigkeit klar auflost. Dann giebt man 5000 Th. Wasser hinzu, lasst absetzen, wascht 
den Niederschlag, bis das Waschwas3er geschmacklos ablauft, und trocknet den Riickstand 
bei 50-60° C. (U-St.). 

Weisses, amorphes oder mikrokrystallinisches Pulver, ohne Geruch und Geschmack, 
luftbestandig. Unloslich in Wasser oder in Alkohol, loslich in Ammoniakfliissigkeit und 
in den Losungen der Alkalicitrate. 

II. Bismutum-Ammonio-citricum. Ammonium· Wlsmutcitrat. Bismuthi et 
Ammonii Citras (U-St.). Man rtihrt 100 Th. Wismutcitrat mit 200 Th. Wasser zu einem 
Brei an, erwarmt die Mischung auf dem Wasserbade und giebt soviel Ammoniakfliissigkeit 
hinzu, bis das Salz gelOst und die Losung neutral oder nur schwach alkalisch iat. Man 
filtrirt alsdann, dampft im Wasserbade zum Sirup ein, und verwandelt diesen durch Auf
streichen auf Glasplatten und Trocknen in Lamellen. - Durchsichtige farblose Blattchen, 
an der Luft undurchsichtig werdend, leicht lOslich in Wasser, wenig loslich in Alkohol. 

Liquor Bismuthi et Ammonii Citratis (Brit.). Liquor Bismuti. Man lost 
70 Th. Wismutsubnitrat in 150 Th. Salpetersaure von 25 Proc. und setzt zu dieser Losung 
unter Umrtihren solange Wasser hinzu, bis sie beginnt sich zu triiben. Dann fiigt man eine 
Losung von 70 Th. Kaliumcitrat und 20 Th. Kaliumkarbonat in wenig Wasser hinzu und 
erhitzt bis zum Sieden. Nach dem Erkalten wird der erzeugte Niederschlag mit Wasser 
bis zur volligen Entfemung der Salpetersaure gewaschen, alsdann fligt man Ammoniak
fliissigkeit bis zur Auflosung bez. Neutralitat hinzu, fiillt mit Wasser auf 1000 Th. auf 
und filtrirt. - Neutrale oder schwach alkalische Fliissigkeit von schwach metallischem 
Geschmack; spec. Gew. 1,070. Entbalt in 1 cern = 0,05 g Wismutoxyd. 

BismutuDl citro-boricum. Natrium-Wismutcitropyroborat. 399 Th. Wis
mutcitrat und 382 Th. Borax werden gemiseht und in einer hinreichenden Menge Wasser 
gelOst. Man filtrirt, dampft zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und troeknet. 

Liquor Ferri et Bismuti citrici. 100 Th. des Liquor Bismuti et Ammonii citrici, 
:; Th. Ferrum citricum und 2 Th. AmmoniakHiissigkeit (0,96) werden im Dampfbade auf 
100 Th. eingedampft. Zu 4-8,0 g mit Wein bei Dyspepsie und Gastralgie der Phthisiker. 

Liquor Bismuti citrici kalicus. Liquor bism u ticus ad capillos. 10 Th. 
Wismutsubnitrat und 150 Th. Glycerin werden gemischt und unter Erwarmen im Wasser
bade mit soviel Kalilauge versetzt, dass Auflosung erfolgt. Dann macht man mit Citronen
saure sehwaeh sauer, neutralisirt wieder mit Kalilauge und fiillt mit Wasser auf 300 Th. 
auf. Zum Braunfarben der Haare 2-3 mal wochentlich aufzutragen. 

Liquor Bismuti natrico-glycerinatus. Alkalische Wismutlosung. Rea
e-,ens auf Traubenzucker. Man digerirt im Wasserbade 10 Th. Wismutsubnitrat, 30 Th. 
ulycerin, 50 Th. Natronlauge von 1,333 spec. Gew. und 110 Th. Wasser. Die flltrirte 
Losung soIl = 200 Th. betragen. Sie giebt beim Erhitzen mit Traubenzucker Ausschei
dung von metallischem Wismut. 

Bismutum oxydatum. 
I. Bismutum hydroxydatum. Bismutum oxydatum hydratum. Wismut

hydroxyd. Oxyde de bismuth hydrate (Gall.). Bi02H. Mol. Gew. = 241. 
Man lost 100 Th. kryst. Wismutnitrat.in einer Mischung von 330 Th. Salpetersaure 

(25 Proc.) und 670 Th. Wasser. Diese Losung wud mit soviel Ammoniakfliissigkeit ver
setzt, dass diese deutlich vorwaltet. Man lasst einige Zeit stehen, filtrirt oder eolirt den 
Niederschlag ab, waseht ihn vollstandig aus und trocknet ihn bei 60-70° C. (Gall.). 
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Weisses, neutrales, geschmackloses, in Wasser unHisliches jPulver. Lost sich in 
Siiuren unter Bildung der betreffenden Wismutsalze. Frischgefiilltes Wismuthydroxyd lOst 
sich bei Gegenwart von geniIgender Menge Glycerin in Katronlauge auf (s. S. 484). "Vird 
namentlich in frischgefalltem Zustande zur Darstellung einiger wichtiger Wismutsalze ver
wendet. - Da die Verbindung rund 96 Proc. Wismutoxyd enthiilt, so wird sie in der 
Technik bisweilen anderen Wismutsalzen (z. B. dem Wismutsubnitrat) zugemischt, urn diese 
auf den vorgeschriebenen Gehalt an Wismutoxyd zu bringen. 

II. Bismutum oxydatum. Wismutoxyd. Bismuthi Oxydum (Brit.). Bi20a• 

Mol. Gew. = 464. Zur Darstellung kocht man Wismutsubnitrat mit einem Ueberschuss 
von Natronlauge einige Zeit, wascht das Wismutoxyd mit 'Vasser und trocknet es (Brit.). 
Specifisch schweres, citronengelbes, mikrokrystallinisches Pulver, welches sich beim Erhitzen 
voriIbergehend dunkler mrbt. In Mineralsauren Hislich, in Wasser und den Alkalien fast 
unloslich. 

Intestin. Gemisch aus Wismutoxyd, Benzoesaure und Naphthalin. (Darm-Anti
septicum.) 

Bismutum nitricum. 
I. t Bismutum nitricum crystallisatum. Bismutum trisnitricum. Kry

stallisirtes (oder neutrales) Wismutnitrat oder kryst. salpetersaures Wismut. Azo
tate de Bismuth neutre. Bismuthi trinitras. Bi(NOa)3 + 5H20. Mol. Gew. = 484. 

Darstellung. Man giebt in einen nicht zu diInnwandigen Kolben von 5 Liter 
Fassungsraum 2500 g Salpetersaure von 1,20 spec. Gew. Diesen Kolben setzt man schrag 
in ein Wasserbad oder Sandbad ein und heizt langsam an. Wenn die Temperatur der 
Saure = 80°C. ist, so stellt man die Feuerung ab und trag-t in die Saure allmahlich, in 
kleinen Antheilen, aber ohne Unterbrechung, 500 g grob gepulvertes und gesiebtes (!) 
Wismut-Metall ein, dessen Auflosung unter stiIrmischer Entwickelung von Stickstoffoxyden 
erfolgt. (Daher AusfiIhrung dieser Operation unter einem Abzuge oder im Freien!) Wenn 
es nothig werden sollte, kann man die vollstandige AufHisung des ~fetalles durch noch
maliges Anwiirmen des Kolbeninhaltes unterstiItzen. 

1st alles oder nahezu alles gelOst, so erhitzt man die Losung kurze Zeit zum Sieden, 
msst sie erkalten und stellt sie in einer starkwandigen (!) Flasche so lange zum Ab
setzen, bis sie vollkommen klar geworden ist. (Ein weisser Bodensatz besteht aus Wis
mutarseniat!) Man filtrirt alsdann die Losung durch Papier, Collodiumwolle, Glaswolle 
oder Asbest und dampft das klare Filtrat bis zur Krystallisation ein. - Die erhaltenen 
Krystalle werden in einem Trichter gesammelt und nach dem Abtropfen der Mutterlauge 
einige Male mit kleinen Mengen einer Mischung von 7 Th. Wasser und 2 Th. Salpeter
saure nachgewaschen. Dann trocknet man sie durch Walzen auf Filtrirpapier und bringt 
sie in gut zu verschliessenden Gefassen unter (Germ.). 

Die Mutterlaugen liefern beim Eindampfen weitere Mengen von Krystallen. Aus 
der letzten Mutterlauge fallt man das Wismut durch Natriumkarbonat als Wismutkarbonat. 

Eigenschaften. Grosse, farblose, durchsichtige, etwas feucht aussehende saulen
formige Krystalle. Sie schmelzen bei 73°C. in ihrem Krystallwasser, geben bei 80°C. Sal
petersaure und Wasser ab unter Uebergang in ein basisches Wismutnitrat BiONOa + 1/2 H20. 
Ueber 260°C. hinaus tritt weitere Zersetzung ein. In wenig Wasser oder in SalpeteT
siiure oder in Eisessig zu einer stark sauren Fliissigkeit loslich, die durch Zusatz von 
viel Wasser unter Abscheidung von basischem Wismutnitrat getriibt wird. Loslich auch 
in 5 Th. Glycerin. Diese Losung kann, ohne dass sie alsbald getriIbt wird, mit ziemlich 
viel 'Vasser verdiinnt werden. - Die Priifung erfolgt wie bei dem folgendell Praparate. 
Au£bewahrung: Vorsichtig. 
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II. Bismutum subnitricum (Austr. Germ. Helv.). Azotate (so us) de bismuth 
(Gall.). BislllUthi Subnitras (Brit. U-St.). BislllUtulll nitriculll praecipitatum. Basi
sches Wislllutnitrat. Basisch-salpetersaures WiSlllUt( oxyd). Magisteriulll Bisllluti. 
WiSlllUt-Weiss. 

Darstellung. 100 Th. kryst. Wismutnitrat werden in einem Porcellan-Morser mit 
400 Th. kaltem destillirten Wasser feingerieben, bez. zu einer gleichmassigen Fliissigkeit 
angerieben. Diese Fliissigkeit tragt man in mehreren Absatzen unter Umriihren in 
2100 Th. siedendes Wasser ein. Von dem entstandenen Niedersehlag wird nach volligem 
Absetzen und Erkalten die iiberstehende Fliissigkeit abgezogen. Alsdann sam melt man den 
Niedersehlag auf einem Kolatorium oder einem Filter, wascht ihn mit dem ihm gleichen 
Volumen kalten Wasser aus, lasst abtropfen und trocknet bei 300 C. unter moglichstem 
Schutze vor Schwefelwasserstoff (Germ.). 

Aus der lIutterlauge schlagt man das in dieser gelOste Wismut entweder durch 
Natriumkarbonat oder durch Ammoniak nieder. - Bei der im Vorstehenden beschriebenen 
Fallung des Wismutnitrates ist sowohl die Temperatur als auch die Menge des anzu
wendenden Wassers genau einzuhalten. 

Fig. 116. 
Wismutsubuitmt auS knlter 

Fins igkeit geIllllt. 
120 (ache Yergrllsseruog. 

Fig. 1l7. 
Ollie. J'rlIpnmt. 

Wismut8uboitmt nu 6O-9O"C. 
h i r Fin igkeit gef lit. 
120(nche Vergrll scrung. 

o 

Fig. 11 . 
WismutsuboitJ1lL nus koehend

hei er FlOs igkcit gcfnUt. 
120fnche Ycrgrll rnog. 

Eigenschaften. Die physikalische Beschaffenheit des Wismutsubnitrates hiingt 
von den Fallungsbedingungen, namentlich von der Menge und der l' e m per at u r des zur 
Fallung verwendeten Wassers abo Je niedriger die Fallungstemperatur ist, desto grob
korniger falit auch das Praparat aus. Ausserdem enthlilt das bei Siedehitze gefallte Wis
mutsubnitrat mehr vVismuthydroxyd als das bei niedriger Temperatur erhaltene. Die phy
sikalische Beschaffenheit des Praparates ist nicht ohne Einfluss auf seine Aufloslichkeit 
in Sauren und wohl auch auf seine therapeutische Wirkung. 

Schneeweisses, lockeres, krystaliinisches Pulver, ohne Geruch uud fast ohue Ge
schmack, unter dem Mikroskop kleine glanzende, rhombische Prism en darstellend. Gegen 
Lackmus von sa u r e r Reaktion. Vom Sonnenlichte wird es nicht verandert. (1m Lichte 
grau werdendes Wismutsubnitrat ist durch Silberchlorid verunreinigt.) Unloslich in Wasser, 
Alkohol, Glycerin (s. S. 488), loslich in massig verdiinnter Salpetersaure, Salzsaure, 
Schwefelsaure. Es besteht aus etwa 79-82 Proc. Wismutoxyd Bi20 3, 15-17 Proc. Sal
petersaure N20 5 und 4 - 5 Proc. Wasser. Bei 1000 C. schon entweichen etwa 3-5 Proc. 
Salpetersaure + Wasser, bei hOherer Temperatur tritt vollige Zersetzung ein, so dass ledig
lich citronengelbes Wismutoxyd hinterbleibt. Die einzelnen Pharmakopoen normiren den 
Gehalt des Praparates an Wismutoxyd Bi20 3 wie folgt: 

A.ustr. Brit. Gall. Germ. 
76,1 76,78 79-82 

Helv. 
80,0 

U-St. 
79-82 

Als Ausdruck der chemischen Zusammensetzung des Praparates wird in der Regel 
die Formel BiO(N03) + H20 angenommen. 
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Prafung. 1) Das Vorhandensein von Wismutoxyd, Salpetersaure und Wasser 
kann man einfach durch GlUhen des Praparates feststellen. Hiermit wtlrde sich die Be
stimmung des Wismutoxydgehaltes verbinden lassen, welche durch Gliihen von 1 g des 
Praparates im Porcellantiegel bis zum konstanten Gewicht auszufiihren ist. 2) Es sei 
geruchlos. (!) Bisweilen nimmt ein Wismutsubnitrat im Verlauf der Aufbewahrung einen 
von SaIpetrigsaure herriihrenden Geruch nach Chlor oder Jod an. Ein solches Praparat 
lasst sich wieder geruchlos machen, wenn man es in dUnner Schicht auf Porcellantellern 
ausbreitet und an einem warmen Orte trocknet. 3) 0,5 g des Wismutsubnitrates sollen 
sich bei 15-16°C. in 25 cern verdlinnter Schwefelsaure klar und ohne Entbindung von 
Kohlensaure auflosen. Ein Theil dieser Losung wird mit Ammoniak im Ueberschuss ver
setzt; es darf keine Blaufarbung auftreten, anderenfaIls ware Kupfer zugegen. Ein an
derer Theil wird mit Wasser verdiinnt. A.lsdann raIlt man das Wismut durch Schwefel
wasser stoff voIlstandig aus. Das YOm Wismutsulfid gewonnene Filtrat darf wagbare Mengen 
eines gltihbestandigen Abdampf-Rlickstandes nicht hinterlassen, anderenfaIls konnten Salze 
der Alkalien oder alkalischen Erden zugegen sein. Wir mochten hierzu bemerken, dass 
eine vollige, klare Auflosung von Wismutsubnitrat in den vorgeschriebenen Mengen ver~ 
diinnter Schwefelsaure bei vielen grobkornigen Praparaten fast nicht moglich ist. 4) 0,5 g 
basisches Wismutnitrat werden in 5 ccm SaIpetersaure gelOst; die Losung muss klar sein und 
darf auf Zusatz von 0,5 ccm SilbernitratlOsung hOchstens opalisirend getriibt (Chlor), sowie 
durch 0,5 ccm einer mit der gleichen Gewichtsmenge Wasser verdlinnten Baryumnitrat
losung nicht getrlibt werden (Schwefelsaure). Die Verdiinnung der BaryumnitratlOsung 
ist nothwendig, weil sich sonst Baryumnitrat ausscheiden kann, welches in konc. Sal peter
saure schwer lOslich ist. - Mit Natronlauge im Ueberschusse erwarmt, darf 1 g des Pra
parates Ammouiak nicht entwickeln, d. h. die entweichenden Dampfe dUrfen feuchtes rothes 
Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniak). 5) Wird der Gllihrlickstand von 1) zerrieben 
und in 3 ccm Zinnchlorlir·Losung gelost, so darf innerhalb 1 Stunde braunliche Fiirbung 
nicht auftreten (Arsen). Der Nachweis des Arsens erfolgt indess zweckmassiger dadurch, 
dass man den Gllihrlickstand in verdUnnter Schwefelsaure auflost und die Losung in den 
MARsH'schen Apparat bringt. 6) Man lost 0,5 g Wismutsubnitrat in Salzsaure, kocht diese 
Losung e i n i geM i nut e n und versetzt sie noch heiss mit einer Losung von schwefliger 
Saure: Es darf auch nach Iangerem Stehen weder eine rothe (Selen) noch eine schwarze 
Farbuug (Tellur s. unten) eintreten. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln, vor Ammoniak und 
Schwefelwasserstoff wohl geschUtzt. 

Anwendung. Die lOslichen Wismutverbindungen wirken innerlich toxisch; dem 
so gut wie unloslichen Wismutsubnitrat kommen toxische Eigenschaften kaum zu. Es 
wirkt ausserlich und innerlich adstringirend und wegen seiner Verwandtschaft zu Schwefel 
und vielen Verbindungen des letzteren desinficirend und desodorisirend. 

l\lan wendet es an: Aeusserlich als Streupulver bei der Wundbehandlung, zu Ein
blasungen in den Kehlkopf, zum Desodoriren jauchiger Wunden, besonders in Korper
hOhlen (beruht auf Bildung von Bi2S3); innerlich bei Dyspepsie, Magengesehwtlren, Krebs, 
Brechdurchfiillen, Darmgeschwtlren. 

Die Ausscheidung erfoIgt bis auf Spuren durch die Faeces als Wismutsulfid; die 
Sttlhle sind daher schwarz gefarbt. Enthalt das Wismutsubnitrat TeIlur, so nimmt nach 
clem Gebrauche der Athem unangenehmen Geruch an. 

Bestimmung der Salpetersiiure. 5 g Wismutsubnitrat werden in 100 cern 
destillirtem Wasser suspendirt. Man setzt einige Tropfen PhenolphthalelnlOsung hinzu und 
titrirt unter Abktlhlung mit Normal-Kalilauge, bis eine 10 Minuten lang bestandige Roth
farbung auftritt. 1 cern Normal-Kalilauge zeigt 0,054 g N205 an. 

Tablettes de sous-nitrate de Bismuth. (Gall.) Bismuti subnitrici 10,0 g, Sac chari 
albi 90,0, Mucilaginis Tragacanthae 9,0, fiant pastilli 100. 

QUESNEVILLE'S Creme de Bismuth. 1st das frisch, aus kalter Fliissigkeit gefallte, 
wenig ausgewaschene, noch feuchte Wismutsubnitrat. Franzosische Specialitat gegen 
DiarrhOe: 5-10 g in 100 g Zuckersirup vertheilt; davon zweistiindlich 1 Kaffeeloffel. 
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Aqua leniens externa. 

Rp. Bisrnuti subnitrici 1,0 
Aquae Amygdalarum amararum 
Tincturae Digitalis 
Tincturae Benzoes aa 5,0 
Glycerini 25,0 
Aquae Hosae 100,0. 

Aeusserlich gegen Jucken, Abschalen del' Haut, 
HautausschIage etc. 

Rp. 

Enema cum Bismuto subnitrico. 

Bismuti subnitrici 
Opii pulverati 
Aquae 
1rlucilaginis Gummi arabici 

10,0 
0,05 

50,0 
20,0. 

Zu einem Klystier bei Diarrhoe, Dysenterie. 

Injectio Bi"mutl RICORD. 

Rp. Bisrnuti subnitrici 15,0 
Aquae Hosae 200,0. 

M. D. S. UmgeschUttelt taglich dreirnal eine Ein
spritzung bei Gonorrhoe. 

Injectio Bismutl (Form. Bero!.). 

Rp. Bismuti subnitrici 5,0 
Aquae dcstillatae 195,0. 

Rp. 

Linctus Bismuti subnitrici. 

Bismuti subnitrici 
lIfuciJaginis Gummi 
Sirupi simplicis 
Aquae destillatae 

1,0 
arabici 

aa 30,0 
120,0. 

UrngeschUttelt taglich 1 TheelOffel bei Brechdurch
fall del' Kinder. 

Linimentum cosmeticum 

gegen Somrnersprossen und Hautflecke. 

Hp. Bisrnuti subnitrici 2,0 
Gummi arabici 4,0 
Aquae Hosae 30,0 
Glycerini 20,0 
Tinctnrae Benzoes 10,0. 

Hautflecke taglich ein- bis zweirnal mit der um
geschUttelten Mischung zu bestreichen. 

Pasta Bismuti OSTHOFF. 

Rp. Bismuti subnitrici q. s. 
Wird mit abgekochtem Wasser zu einem dickell 

Brei angerieben und dieser mittels Pinsels auf 
die Brandwunden aufgestrichen. 

Pubis anticardialgicus OPPOLZER. 

Hp. Bismuti subnitrici 1,25 
Morphini acetici 0,05 
Sacchari albi 5,0. 

Divide in partes aequales X. Dreimal taglich dn 
Pulver bei Herzweh. 

Pulvis antldiarrhoicu •• 

Rp. Bismuti subnitrici 
Calcii carbonid aft 5,0 
Opii pulverati 0,25. 

Divide in partes aequales X. Taglich zweimal VOl' 

der Mahlzeit ein Pulver, bei chronischer Diar
rhoe. 

Pulveres autidyspeptiei GENDRlN. 

Rp. Bismuti subnitrici 5,0 
Concharum praeparat..'l.rum 8,5 
Fabae St. Ignatii 1,0. 

Divide in partes XX. VOl' del' l\fahlzeit ein Pulver. 

Pulvis stomachicus (Form. Berol.). 

Rp. J3ismuti subnitrici 
Rhizom. Rhe; aa 5,0 
N atrii bicarbonici 20,0. 

Unguentum Bismuti (MUnchen. Vorschr.). 

Rp. Bismuti subnitrici 5,0 
Unguenti lenientis 20,0. 

Morgens und abends einzureiben (auf Flechten, 
und andere HautausschHige, bei Hautjucken). 

Unguentum contra iutertriginem GUYON. 

Rp. Bismuti subnitrici 
Zinci oxydati albi aa 2,5 
Unguenti Glycerini 30,0. 

Unguentum pomadinum eapillo. fuseans. 
Rp. Bismuti subnitrici 5,0 

Olei Arnygdalarum gtt. XV 
Unguenti pomadini 40,0 
Tincturae Catechu 5,0. 

D. S. Pomade zurn Rraunfiirben des Haupthaares 
(del' Erfolg tritt langsam ein). 

Troehisei Bismuti compo.iti (Brit.). 
Rp. Bismuti carbonici 

)Iagnesii carbonici ponderosi aa 13,0 
ealcii carbonici praecipitati 26,0 
Sacchari albi 52,0 
Gummi arabici 4,0 
Mucilaginis Gummi arabici 4,0 
Aquae Rosae q. s. ad Trochisc. 100. 

PATERSON's Pastillen. 10,0 Wismutsubnitrat, 10,0 gebrannte Magnesia, 90,0 Zucker, 
0,2 Traganth werden mit Pomeranzenbliithenwasser zu 100 Pastillen verarbeitet. 5-10 Stiick 
den Tag iiber bei Dyspepsie und Gastralgie. 

PATERSON'S Pulver. 5,0 Wismutsubnitrat, 5,0 gebrannte Magnesia und 80,0 Zucker. 
Physichrom. Haar-Regenerirungsmittel von Apotheker Dr. JOH. LAMATSCH in Wien, 

zur Riickerstattullg der Natur-Haarfarbe. Besteht aus 120 g einer klaren wasserhellen 
Fliissigkeit, bereitet aus 1,2 kryst. Wismutnitrat, 14 Glycerin, 20,0 Natriumthiosulfat, 2,8 g 
salpetersaurem Alkali, 1,3 g Aetzalkali, und 81,7 g Wasser - und einer V orbereitungs
fliissigkeit Nr. 1, aus 0,9 g Kochsalz, 3,1 g Aetznatron, 1,8 g kryst. kohlensaurem Natron 
und 74,2 g Wasser. 6 Mk. (HAGER, Analyt.) . 

Prinzessin-Wasser. Waschwasser zur Erhaltung und Erzeugung eines reinen Teint's. 
Wismutsubnitrat 1,0, Talkpulver 15,0, Rosenwasser 150,0. 
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Bismutum oxyjodatum. 
i. t Bismutum oxyjodatum (Erganzb.). Wismutoxyjodid. Basisches Wis

mutjodid. BiOJ. Mol. Gew. = 351. 
Darstellung. 95,4 g krystallisirtes Wismutnitrat werden in der Ralte in etwa 

120 ccrn Eisessig gelOst und unter Umriihren in eine Losung von 33,2 g Jodkalium und 
50 g Natriumacetat in 2 Liter Wasser unter Umriihren eingetragen. Jeder einfallende 
Tropfen bewirkt zuerst die Ansscheidung eines griinlich braunen Niederschlages, der sich 
beim Anfang der Operation sofort in einen citronengelben Niederschlag umwandelt. Bei 
fortschreitendem Zusatz der essigsauren Wismutlosung nimmt der Niederschlag allmahlich 
lebhaft ziegelrothe Farbung an. Man lasst absetzen, wascht das ausgeschiedene Wismut
oxyjodid vorerst durch Dekanthiren, dann auf einem Filter oder Rolirtuch und trocknet es 
schliesslich bei 1000 C. 

Eigenschaj'ten. Lebhaft ziegelrothes, specifisch schweres, nach J od riechendes, in 
Wasser und in Weingeist, auch in Alkohol und in Chloroform unlosliches Pulver, welches 
im trockenen Probirrohre erhitzt violette Joddampfe entwickelt unter HinterlasEung eines 
im wesentlichen aus Bismutoxyd bestehenden Riickstandes. Von konc. Mineralsliuren wird 
es namentlich beim Erwarmen unter Abscheidung von Jod, von Aetzalkalien unter Bildung 
von Wismutoxyd zersetzt. Beim Schiitteln mit verdiinnter Schwefelsaure liefert es schwarz
braunes Wismutjodid BiJa. 

Priifung. 1) Werden 0,5g mit 10ccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat nach dem 
Ansauern mit Salpetersaure durch SilbernitratlOsung nur opalisirend getriibt werden (Chlor). 
2) Wird 1,0 g des Salzes mit 10 cern verdiinnter Schwefelsaure geschiittelt, und das Fil
trat mit der doppelten Raummenge konc. Schwefelsaure gemischt, alsdann 1 Tropfen Indigo
lOsung zugefiigt, so muss die Fliissigkeit deutlich blau gefarbt erscheinen (Salpetersaure). 
3) Wird 1 g des Salzes mit 10 g Salpetersaure im Porcellantiegel zur Trockne gedampft 
und der Riickstand bis zu konstantem Gewicht gegliiht, so rniissen 0,66-0,675 g an Ge
wicht erhalten werden. 4) Der Gliihriickstand sub 3 wird durch Auflosen in Stannochlorid
losung auf Arsen gepriift (s. S. 490). 

Aufbewahrung. Vor Lieht geschiitzt, vorsichtig' (Erganzb.). 
Anwendung. Als ungiftiges, geruchloses Trocken-Antisepticum, dem Jodofonn 

analog, bei eiternden W unden, illcerationen in Substanz. Bei Gonorrhoe in Suspension mit 
Wasser (1: 100). Innerlich zu 0,1-0,3 g mehrmals taglich bei Magengeschwiiren und 
bei typhOsem Fieber. 

KRAUTS Reagens (Ersatz von DRAGENDORFFS Reagensj s. S. 207, No. 13). Alkaloid
reagens. 80 g Wismutsubnitrat werden in 200 g Salpetersaure von 1,18 spec. Gew. gelost 
und die Losung in eine konc. Losung von 272 g Kaliumjodid eingegossen. Nach dem 
Auskrystallisiren des Salpeters wird die Fliissigkeit filtrirt und mit Wasser auf 11 aufgefiillt. 

Bei der Anwendung ist die zu fallende Alkaloid - Losung mit so viel verdiinnter 
Schwefelsaure zu versetzen, dass diese nach Zersetzung etwa vorhandener Salze im Ueber
schuss vorhanden ist. 

II. t Bismutum oxyjodatum subgallicum. Wismutoxyjodidgallat. Airol. 
C6H2(OH)aC02 • Bi(OH)J. Mol. Gew. = 521. 

Darstellung. 350 Th. Wismutoxyjodid werden im frischgefallten Zustande mit 
etwa 500 Th. Wasser und 188 Th. Gallussaure im Wasserbade so lange erwannt, bis aIle 
Gallussiiure an das Wi smut gebunden ist, d. h. bis das ziegelrothe Wismutoxyjodid in ein 
grangrunes Pulver iibergegangen iat. - Man kann auch 1 Mol. Wismutsubgallat bei 
Gegenwart von Wasser mit 1 Mol. Jodwasserstoffsaure erwiinnen. D.R.P. 80399. 

Bigenschaftell. Grangriines, voluminoses Pulver ohne Geruch und Geschmack, 
nnloslich in Wasser und in Weingeist, beim Rochen mit Wasser sich roth farbend. In 
verdiinnten Sauren lOst es sich leicht mit gelblicher Farbe. Von Natronlauge wird es 
ebenfalls gelOstj diese Losung nimmt an der Luft rothe Farbung an. - Die Lusung des 
BaIzes in stark verdunnter Salzsaure wird durch Ferrichlorid dunkelgriin gefarbt, durch 
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Schwefelwasserstoff schwarz gefiillt. Schiittelt man die salzsaure Lilsung mit wenig Chlor
wasser und Chloroform, so wird letzteres violett gefarbt. - An feuchter Luft geht die 
Verbindung allmiihlich in ein rothes Pulver iiber, welche ein noch starker basischcs Wis
mutoxyjodidgallat darstellt. Der Jodgehalt des reinen Praparates betragt 24,4 Proc. 

AUfbewaltrung. Vorsichtig, vor feuchter Luft und vor Licht gesehiitzt, s. oben. 
Anwendung. .Als geruehloser, nicht reizender Ersatz des Jodoforms in der Wund

behandlung, also als Trocken-Antiseptieum, entweder in Substanz als Pulver oder als 
10 proc. Salbe, mit wasserfreien Vehikeln bereitet. 

Pasta .4.iroli BRu~s. 
Rp. Airoli 

Mucilag. Gummi arab. 
Glycerini iiii 10,0 
Boli albae 20,0. 

FUr Occlusiv-Verbande genlibter Wunden. 

Jodogallicin. Wismutoxyjodidmethylgallol. C6 H2 (OH)2 CO2 • CHa . BiO(OH)J. 
Wird analog dem Airol durch Einwirkung von frisch gefalltem Wismutoxyjodid auf Gallus
sauremethylather (Gallicin s. S. 51) dargestellt. 

Spez. leichtcs, amorphes, dunkelgraues Pulver, in den gewohnlichen Losungsmitteln 
ist es unloslich, von Sauren und .Alkalien (auch schon von Wasser bei tangerer Einwirkung) 
wird es in seine Komponenten zerlegt. Es enthiilt 23,6 Proc. Jod und 38,4 Proc. Wismut. 

1st als ungiftiges Antisepticum, bezw. als Ersatz des Jodoforms empfohlen worden. 
Bismutum oxyjodatum pyrogallicum. Wismutoxydid pyrogallat C6~(OH)20. 

Bi (OH) J. Wird durch langeres Digeriren molekularer Mengen von frisch gefalltem Wis
mutoxyjodid und Pyrogallol oder durch Fallen einer Losung von Kaliumjodid und Pyro
gallol mit einer essigsauren Losung von Wismutnitrat dargestellt. [D.R.P. 94287.] 

8ehr feines, amorphes Pulver von gelbrother Farbe, in Wasser und in den gewohn
lichen Losungsmitteln unloslich, und vollkommen licht- und luftbestandig. Wird durch 
Wasser nicht leicht zersetzt. 

Anwendung als ungiftiges Antisepticum, bezw. als Jodoformersatz. 

Bismutum subgallicum. 
Bismutum subgallicum (Erganzb.). Bismutum gallicum. Wismutsubgallat. 

Wismutgallat. Dermatol. Gallate basique de Bismuth (Gall.). Subgallate of Bis
muth. CoH2(OH)aC02Bi(OH)2' Mol. Gew. = 411. 

Darstellung. 150 Th. kryst. Wismutnitrat werden in 300 Th. Eisessig gelilst. 
Diese Lilsung wird mit 2000-2500 Th. Wasser verdiinnt und filtrirt. Hierzu fiigt man 
unter Umriibren eine noch warme Liisung von 50 Th. Gallussaure in 2000-2500 Th. 
Wasser. Der entstehende gelbe Niederschlag wird zunachst durch Dekanthiren, spater auf 
dem Saugfilter mit lauwarmem Wasser gewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr saner 
reagirt und mit Diphenylamin die Reaktion del' Salpetersaure nicht mehr giebt. Alsdann 
trocknet man den Niederschlag auf poriisen Tellern, zuerst bei mittlerer Temperatur, 
schliesslich bei 70-80° C. 

Eigenscltafien. Gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser, Weingeist 
oder Aether unliislich, in Natronlauge zu einer gelbbraunen Fliissigkeit loslich, die an der 
Luft rothe Farbung annimmt. Verkohlt beim Erhitzen ohne zu schmelzen und hintel'
lasst sehliesslich gelbes Wismutoxyd. - Durch Schwefelwasserstoffwasser oder durch 
Schwefelammonium wird es in braunschwarzes Wismutsulfid verwandelt .. 

Pru/Ung. 1) Werden 0,5 g des Salzes mit 5 cern Weingeist geschiittelt und 80-

gleich filtrirt, so darf das Filtrat blaues Lackmuspapier nicht rothen (freie Gallussaure). 
2) 0,5 g des Salzes lose sieh in 5 ccm Natronlauge klar auf (andere Wismutsalze bleiben 
ungeliist). 3) Werden 0,2 g Wismutsubgallat mit 1 cern kone. Schwefelsaure iibergossen, 
und wird die Liisung mit 2 ccm Ferrosulfatl1lsung Uberschichtet, so darf eine braune Zone 
nicht entstehen (Salpetersaure). 4) Das Salz muss beim GlUhen und nachfolgender Behandlung 
mit Salpetersiiure (s. S. 495) mindestens 55 Proe. Wismutoxyd binterlassen (del' theoretisehe 
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Gehalt an Bi20 a betragt 56,66 Proc.). 5) Der sub 4 erhaltene Gliihriickstand ist in der 
bei Bismutum subnitricum (S. 490) angegebenen Weise auf metallische Verunreinigungen 
zu priifen. 

Aufbewahrung. Es ist hieriiber nichts Besonderes zu erwahnen. 
Anwendung. Wirkt zwar nicht erheblich antibakteriell, dagegen sekretions

beschrankend und austrocknend. Man wendet es in Substanz als Pulver auf aseptischen 
Wunden im Trockenverbande an. Innerlich ist es zu 0,25-0,5 g gegen die Diarrhoen 
der Phthisiker und der Typhuskranken g'egeben worden. 

Dermatolgaze. 5, 10 und 20 Proc. Wird in der Regel so bereitet, dass man 
.auf eine abgewogene Menge Gaze die entsprechende Menge Wismutsubgallat durch Auf
streuen vertheilt. Die Bestimmung erfolgt in hinreichend genauer Weise wie folgt: Man 
klopft iiber einem glatt en Papierbogen die Hauptmenge des Wismutgallats ab, wagt diese 
und bestimmt alsdann in einem aliquoten Durchschnittsmuster der hinterbleibenden Gaze 
den Verbrennungsriickstand, welchen man als Bi20 a in Rechnung stellt und auf Wismut
gallat umrechnet. Genauer wird die Bestimmung, wenn man einen aliquoten Theil der 
abgeklopften Gaze nach KJELDAHL zerstort und das Wismut alsdann als Wismutsulfid oder 
Wismutoxyd bestimmt. 

Pnlns insperorins Bismnti snbgalliei 
(Miinchen. Vorschr.). 

Bismutum subgallicum mixtuID. Wis
m u ts ub galla ts treupul ver. Derma tol

Streupulver. (MEISTER, LUCIUS & BRUNING.) 
Rp. Bismuti subgallici 20,0 

Talci veneti 70,0 
Amyli Tritici 10,0. 

Pulvis iusperorins eum Dermatolo 
(Hamburg. Vorschr.). 

Rp. Dermatoli 10,0 
Talci veneti 40,0 
AmyJi Oryzae 50,0. 

Bismuto-Magnesium gallicum. Wismut-Magnesiumgallat. C7~MgBI05 wird 
.als gelber, bei Zutritt von Luft und Licht sich griin farbender krystallinischer Nieder
schlag erhalten, wenn eine mit Magnesiumkarbonat gesattigte Gallussaurelosung durch eine 
Losung von Wismutacetat gefallt wird. 

t Pyroform. Wird dem Airol analog durch Behandeln von Wismutoxyjodid im 
frisch gefallten Zustande mit oxydirtem Pyrogallol (nach UNNA) dargestellt. Es wird an 
Stelle des Pyrogallols in der Dermatologie angewendet und solI weniger giftig sein 
.alB dieses. 

Bismalum. Methylendigallussaures Wismut. D.R.P.87099. Wird durchDige
riren von 4 Mol. Methylendigallussaure mit 3 Mol. Wismuthydroxyd erhalten. Graublaues, 
sehr voluminoses Pulver, in Alkalien mit gelbrother Farbe loslich, durch Sauren daraus 
wieder abscheidbar. Ais Adstringens bei DiarrhOen zu 0,1-0,3 g, bei tuberkuloser 'Darm
<lntziindung. 

Bismutum subsalicylicum. 
Bismutum subsalicylicum (Germ.). Bismutum ·salicylicum (Relv.). Salicylate 

basique de bismuth (Gall.). Bismuthi Salicylas (Brit.). Wismutsubsalicylat. SaUcyl
~aures Wismut. C6H4(OH)C02BiO. Mol. Gew. = 361. 

Von den verschiedenen Wismutsalicylaten wird das der obigen Formel entsprechende 
therapeutisch verwendet. Man kann es durch Fallung einer Wismutnitratliisung mit einer 
NatriumsalicylatIosung erhalten; zuverlassiger aber steIIt man es in folgender Weise dar: 

Darstellung. Man lOst 484 Th. kryst. Wismutnitrat (Bi(NOa)3 + 5R20) nnter 
Zusatz der gerade ausreichenden Menge Salpetersaure in 5-6000 Th. Wasser, rallt aus 
dieser Losung durch Eintragen in verdiinntes Ammoniak (oder Kalilauge, oder Natronlauge) 
das gesammte Wismut als Wismuthydroxyd und lasst einige Zeit absetzen. Dann hebert 
man die Fliissigkeit klar ab und wascht das vVismuthydI'oxyd mit Wasser so lange aus, 
bis das Waschwasser keine Reaktion auf Salpetersaure mehr giebt. - Rierauf spiilt man 
{[as Wismuthydroxyd in einer Porcellanschale, riihrt es mit warmem destillirtem Wasser 
.zum diinnen Brei an, giebt 138 Th. Salicylsaure hinzu und erwarmt auf dem Wasserbade 
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unter Umriihren. Wenn sich aus einer abfiltrirten Probe beim Erkalten Salicylsaure in 
Krystallen nieht mehr abscheidet, sammelt man das Salz, waseht es einige Male mit Iau
warmem Wasser aus und troeknet auf porosen Unterlagen, zuletzt bei etwa 75° C. 

:Elgenschaften. Weisses, loekeres, beim Reiben elektrisch werdendes, aus kleinen 
Prismen bestehendes Pulver ohne Gerueh und fast ohne Geschmack. Unloslich in Wasser; 
beim langeren Kochen mit Wasser aber wird unter A.bspaltung freier Salicylsaure ein 
basi~cheres Salz gebildet. A.lkohol und A.ether entziehen bei kurzer Einwirkung keine 
-freie Salicylsaure. - Tragt man eine kleine Menge des Salzes in verdiinnte Ferrichlorid
losung ein, so erfolgt Violettfarbung. - Beim Erhitzen tritt Verkohlung ein; als Gliih
riickstand hinterbleibt ein Gemenge von Bismut + Bismutoxyd + Kohle. 

Prij'ung. 1) Sehiittelt man 0,5 g des Salzes mit 5 ccm Wasser und filtrirt so
-fort, so darf das Filtrat nicht sauer reagiren, auch wird es in der Regel durch Ferri
chlorid nicht violett gefarbt (freie Salicylsaure). 2) Erhitzt man 1 g des Salzes im Por
,cellantiegel, so muss ruhiges Verkohlen eintreten (schiesspulverartiges Verbrennen deutet 
auf Gegenwart von Wismutnitrat). Wird der kohlige Riickstand nach dem Erkalten durch 
Befeuchten mit Salpetersaure, Eintrocknen und Gliihen in Wismutoxyd verwandelt, so 
betragt dessen Gewicht bei dem reinen Praparate 0,643 (= 64,3 Proe. B~03)' Die ein
_zelnen Pharmakopoen verlangen folgenden Gehalt an Bismutoxyd: Germ. > 63Ufo, Relv. 
> 60 % , Brit. 62-64%, Gall. 61 Ufo. Diese Bestimmung zeigt, dass das der obigen 
Formel entspreehende Salz, und nicht etwa ein anders zusammengesetztes Wismutsalicylat 
vorliegt. S) Der sub 2 erhaltene Gliihriickstand kann in der bei Bismutum subnitricum 
(S. 490) angegebenen Weise auf metallische Verunreinigungen gepriift werden. 4) Man 
bringt in ein troeknes Probirglas 0,5 g des Salzes, iibergiesst mit 1 ccm kone. SchwefeI
saure und miseht durch Schiitteln. [Es diirfen keine braunrothen Streifen in der Mischung 
auftreten.] Schichtet man alsdann auf die Mischung 2 eem Ferrosulfatlosung, so darf eine 
braune Zone nicht entstehen (Salpetersaure). 

Aufbewahrung. Vor Schwefelwasserstofl' geschiitzt aufzubewahren. Die Germ. 
hat iiberfliissigerweise aueh noch Lichtschutz vorgeschrieben. 

Anwendung. Es zeigt die specifisrhe Wirkung der Wismutverbindungen und 
der Salieylsaure, wird auch gut vertragen. Innerlieh zu 0,5-1,0 g mehrmals taglich in 
Pulverform bei verschiedenen Leiden des Magens und des Darmes, auch bei Typhus als 
Darm-A.dstringens und innerliches A.ntisepticum. A.eusserlich als Ersatz des Jodoforms 
bei eiternden Wunden, A.bscessen etc. empfohlen, aber nicht eingebiirgert. 

SCHCTZE's Blutreinigungs-Pulvel'. Magnesii sulfurici sicci 65,0, Kalii sulfurici 35,0, 
Natrii bicarbonici 25,0, A.cidi tartarici 15,0, Bismuti salicylici, Natrii chlorati aa 5,0, Lithii 
carbonici 0,3. (Vorschrift des Fabrikanten.) 

Antichlorin. Mittel gegen Bleichsucht: Gemisch von Traubenzucker, basischem 
Wismutformiat und Natriumbikarbonat. 

Bismutum valerianicum. 
Bismutum valerianicum (Erganzb.). Wismutvalerianat. Baldriansaures Wismut. 

Valerianate de Bismuth. Bismuti Valerianas. Bi(CoH90 2)2 + 2 Bi(OH)a (?). Mol. 
Gew. = 928 0). 

Darstellung. 105,0 Wismutsubnitrat werden in einem porcellanenen Morser 
mit wenig destillirtem Wasser zu eill,(lm zarten Brei zerrieben und dann mit einer 
Losung von 40,0 krystallisirtem Natriumkarbonat und 30,0 Valeriansaul'e in 
100,0 destillirtem Wasser gemischt. Nach einstiindiger Digestion bei gelinder Warme 
und ofterem Umriihren Iasst man erkalten,' sammelt den Niederschlag, wascht ihn mit 
kaltem Wasser aus, saugt ihn auf poroser Unterlage ab und trocknet ihn bei 50-60° C. 
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Eigenschaften. Weisses, specifisch sehweres, naeh Baldriansaure riechendes Pulver. 
Un16slich in Wasser und in Weingeist, dagegen unter Abscheidung oliger Tropfen leicht 
liislieh in Salpetersaure. Diese Losung wird durch Zusatz von viel Wasser milchig getriibt. 

Priifung. 1) Die salpetersaure Losung werde a) durch Baryumchlorid (Schwefel
saure), b) durch verdiinnte Schwefelsaure (Blei) , nicht verandert, c) durch Silbernitrat nur 
opalisirend getriibt. 2) Wird 1 g Wismutvalerianat mit Hilfe von Salpetersaure im Por
cellantiegel verascht (s. S. 495), so miissen 0,73-0,75 g Wismutoxyd hinterbleiben. 3) Der 
erhaltene Gliihriickstand ist durch Auflosen in 3 cem Stannochloridlosung auf Arsen zu 
priifen (s. S. 490) . 

.A.nwendungo Zu 0,05-0,2 g mehrmals taglieh in Pulvern, Pillen bei Neuralgieen, 
Cardialgien, Epilepsie, Chorea. 

Bismuti Phenolata. 
Unter obigem Namen sollen einige Verbindungen des Wismuts mit Phenol en zu

~ammengefasst werden. Dieselben werden seit Anfang 1893 durch Dr. v. HEYDEN'S Nachf. 
in Radebeul nach einem patentirten Verfahrell dargestellt und zur therapeutischen Ver
wendung und zwar innerHch als Darmantiseptica, ausserlich als J odoformersatz empfohlen. 

Die Darstellung erfolgt am besten durch Einwirkung von Wismutchlorid odeI' Wis
mutnitrat auf Alkaliphenolate. 

Bismutum phenolicum. Phenol-Wismut. Bi(ORMC6HoO). Grauweisses, neutrales 
Pulver, fast ohne Geruch und G eschmack, unloslich in Wasser und in Alkohol. Durch 
Salzsaure wird es in Wismutchlorid und Phenol gespalten. Salpetersaure wirkt gleichfalls 
spaltend, nebenbei bildet sie mit dem Phenol gelb gefarbte Nitroprodukte. 

Innerlich als Darmantisepticum mehrmals tagHch 1 g; ausserlich als Jodoformersatz. 
Bismutum meta-kresolicum. m-Kresol-Wismut. Grauweisses Pulver, dem vorigen 

in allen Punkten sehr ahnlich und wie dieses innerlich als Darmantisepticum, ausserlich als 
Jodoformersatz empfohlen. 

Bismutum tribromphenolicum. Tribromphenol-Wismut. (Erganzb.) Xeroform. 
Bi.02 • OR. (OCSR 2Br3 ). Gelbliches Pulver, unloslich in Wasser und in Alkohol, neutral, 
geruchlos, geschmacklos, enthalt .,')7-61 Proc. Bi20 a (theoretisch 58,6 Proc.). Durcb Salz
saure oder Salpetersaure wird unter Bildung von Wismutchlorid bezw. -nitrat Tribrom
phenol abgespalten. Wird 1 g des Pulvers mit 5 proc. N atronlauge gekocht, filtrirt und 
das Filtrat mit verdiinnter Schwefelsaure versetzt, so entsteht ein weisser, kasiger Nieder
schlag, der nach dem Waschen und Trocknen bei 95 0 C. schmilzt (Tribromphenol). Zur 
Priifung auf Arsen gliiht man 1 g des Praparates im Porcellantiegel und lost den Gliih
riickstand in 3 cem Stannochloridlosung auf (s. S. 490). 

Innerlich in Gaben von 0,5-1 g (taglich 5-7 g) als Darmantiseptikum, ausserlich 
als J odoformersatz. N ach RUEPPE ist es bei Cholera ein werthvolles lVIittel. (Berl. klin. 
Wochenschr. 1893. 162.) 

Bismutum resorcinicum. Re s orcin -W ism u t. [(C6R402)aB~]a + Bi20 3 • Gelblich
braunes Pulver, beim Verbrennen etwa 40 Proc. Wismutoxyd hinterlassend. Bei akutem 
lmd chronischem Magenkatarrb und bei Gahrungsprocessen im Magen. 

Bismutum naphtholicum. (I-Naphthol-Wismut,Orpbol. Bi20.(OR).'(C10R 7 0). 
Braunliches, geruch- und geschmackloses, neutrales Pulver, in Wasser und in Alkohol ist 
es unloslich. Durch Salzsiiure und Salpetersaure wird es unter Abscheidung von {I-Naph
thol zerlegt. 

Innerlich als Darmantisepticum, iiusserlich als Ersatz des Jodoforms. SCHUBENKO· 
und BLACHSTEIN haben bei Anwendung des Priiparates (2 g pro die) bei Cholera gute Er
folge erzielt. 

Bismutum pyrogallicum. Pyrogallol-Wismut, Relcosol. [C6RiOR)20]2Bi. OR. 
Gelbes Pulver, geruchlos, geschmacklos, nicht atzend, unloslich in Wasser, loslich in Natron
lauge; diese Lasung ist braun und dunkelt infolge Absorption von Sauerstoff aus der Luft 
stark nacho Der Gehalt an Wismutoxyd Bio0a ist = 48 Proc. 

V oraussichtlich als Antisepticum und in der Dermatologie. 
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Bismuti salia varia. 
I. Bismutum benzoi"cum. Wismutbenzoat. Benzoesanres Wismut. Ben

zoate basique de Bismuth (Gall). Bismuthi Benzoas. C6H5C02 • BiO 0). Mol. Gew. 
= 345 (~). 

Darstellung. Man fallt aus 48,4 Th. krystall. Wismutnitrat, wie auf S. 494 an
gegeben ist, das Wismuthydroxyd, wascht es gut aus, spiilt es ohne Verlust in eine Por
cellanschale, giebt Wasser bis zum Gesammtgewicht von 450 Th. sowie 13 Th. Benzoe
saure (e Toluolo) hinzu und erhitzt unter Umruhren etwa 1/2 Stunde auf dem Wasserbade. 
lUan sammelt alsdann den Niederschlag, wascht ihn 2-3 mal mit kleinen Mengen lau
warmen "rassers aus, saugt ab und trocknet bei ca 800 c. 

Eigenschaften. Weisses, amorphes Pulver, ohne Geruch oder Geschmack, in 
kaltem Wasser so gut wie unloslich. Unter Abscheidung von Benzoesaure !Oslich in Salz
saure, Salpetersaure und verdunnter Schwefelsaure. Durch Befeuchten mit Ferrichlorid 
farbt es sich lederbraun infolge Bildung von Ferribenzoat. Es hinterIasst beim Gluhen 
(s. S. 495) 65-70 Proc. Wismutoxyd. Die oben angegebene Formel verlangt 67,25 Proc. 
Bi20 3• 

Anwendung. Unter den gleichen Indikationen und in den namlichen Gaben wie 
Wismutsalicylat. Es soll angeblich besser vertragen werden wie dieses s. S. 495. 

II. Bismutum oxychloratum. Wismutoxychlorid. Basisch Wismutchlorid. 
BiOCl. Mol. Gew. = 259,5. Wird erhalten 1) durch Eintropfeln einer Wismutnitrat
!Osung in eine verdiinnte Natriumchlorid!Osung und heisst alsdann Blanc d'Espagne oder 
Schminkweiss. 2) Durch Eintropfeln einer Wismutnitratlosung in stark verdiinnte Salz
saure und heisst alsdann Blanc de perle oder Perlweiss. 

Die erhaltenen Niederschlage werden gewaschen und unter Abschluss des Sonnen
lichtes bei massiger Temperatur getrocknet. Sie dienen als Schminke. Verfalschungen: 
Bleiweiss wird nachgewiesen dadurch, dass man mit Kalilauge extrahirt und das Filtrat 
mit Schwefelwasserstoff behandelt. - Bei Gegenwart von Talkstein ist es in Salpetersaure 
nicht vollig loslich. Vor Schwefelwasserstoff geschiitzt aufzubewahren. 

Bismutum chloratum. Wi sm u tchlorid. W ism u t-Bu tt er. Butyrum Bis
m u ti, BiCI3, wird durch Einwirkung von Chlor auf metallisches Wismut erhalten. 

In Alkohol losliche, weisse, butterahnliche Masse. Schmelzp. 2270 C., Siedep. 4500 C. 

III. Bismutum lacticum. Wismutlactat. Milchsaures Wismut. Bereitet man 
durch Mischung von frisch gefalitem feuchtem Wismuthydrat, welches (Iaut vorher
gehender Anweisung) aus 12,2 Wismutsubnitrat dargestellt ist, mit 11,0 der officinellen 
Milchsaure, und Eintrocknen der Mischung im Wasserbade. 

Es ist ein in Wasser schwer losliches .weisses Pulver, welches in Gaben wie das 
Wismutsubnitrat in Anwendung gekommen ist. 

IV. Bismutum peptonatum. Wismutpeptonat. Peptonwismut. 
Darstellung. Die Darstellung dieses Salzes unterscheidet sich von der des Wis

mutalbuminates (s. S. 486) nur dadurch, dass Pepton spiss. an Stelle von Eiweiss tritt. 
20 Th. Bismutum citricum ammoniacatum werden in Wasser zu einer konc. Losung gelost, 
mit einer filtrirten wassrigen Losnng von 80 Th. Pepton sice. versetzt und genau wie das 
Wismut-Albuminat weiter behandelt. 

Eigenschaj'ten. Graubraunes, schwach sauer reagirendes Pulver, aus einem Ge
misch eines wasserlOslichen Wismutdoppelsalzes mit Pepton bestehend. Es ist leicht !OsHeh 
in Wasser, unloslieh in starkem Weingeist. Das Handelspraparat enthalt 7-8 Proe. 
Wismut. 

Anwendung. Das Priiparat wirkt gleieh dem Bismutum albuminatum als ein mihles 
Darmadstringens und wird bei Dyspepsien und Gasteralgien empfohlen. 

V. Bismutum phosphoricum solubile (RASPE). Die Darstellung ist durch 
D. R. P. 78324 gesehiitzt und gesehieht durch Zusammenschmelzen von Wismutoxyd, 
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Phosphorsaure-Anhydrid und Natl'iumphosphat. Weisses, in 2 Th. Wasser IOsliches Krystall
pulver. Konc. Losungen halten sich nicht lange, sehr verdUnnte trtiben sich dagegen erst 
nach einigen Tagen. Die Losungen reagiren etwas alkalisch und besitzen schwach bitter
salzigen Geschmack; durch Sauren und Basen, sowie durch Kochen werden sie getrUbt. 
Wirkt als Adstringens des Darmes und wird bei akuten DiarrhOen Erwachsener, Darm
tuberkulose, Typhusdurchfallen, Magenkrampf und gegen Kindercholera empfohlen. Er
wachsene erhalten 0,2-0,5, Kinder 0,05-0,15 g mehrmals taglich in Form von Mixturen. 

Bismutol. Angeblich ein Gemisch des Bismutum phosphoricum solubile mit N a
triumsalicylat. Anwendung als antiseptisches Streupulver mit Talcum 1: 2 bis 5, ferner 
in Salben 1: 5 bis 10. 

VI. Bismutum tannicum (Erganzb.). Wismuttannat. Gerbsaures WiSIllUt. 
12 Th. Wismutsubnitrat werden in einem gut zu verschliessenden Glase mit einer Mischung 
aus 10 Th. Ammoniakfliissigkeit (0,960) und 15 Th. Wasser iibergossen und ofter durch
geschiittelt. Die Mischung wird nach 1 Stun de (besser nach 5-6 Stunden) auf ein Filter 
gebracht, der Filterinhalt gut ausgewaschen, noch feucht mit einer Losung von 15 Th. 
Gerbsaure in 15 Th. Wasser sorgfaltig gemischt, im Wasserbade vollstandig ausgetrocknet 
und feingerieben (Erganzb.). 

Gelbes oder schwach braunlich -gelbes Pulver, ohne Geruch und Geschmack, in 
Wasser, Weingeist oder Aether unlOslich. Eine Formel lasst sich fiir das Praparat nicht 
angeben. - 1 g hinterlasse beim GlUhen im Porcellantiegel unter Anwendung von Salpeter
saure (s. S. 495) 0,40 g (40 Proc.) Wismutoxyd. - Der Gliihriickstand werde durch Auf
IOsen in 3 cern StannochloridlOsung auf Arsen geprUft (s. S. 490). In Gaben von 0,5-1,0 
-2,0 mehrmals taglich und zwar ala Pulver gegen Diarrhoen an Stelle des Wismutsubnitrates. 

Blatta. 
Blatta orientalis (Erganzb.). Schabe. Kiichenschabe. Gemeine Schabe. Ka

kerlak. Schwarze Tarakane. Schwabe. Russe. 1st das zu den Orthoptera-Cursoria 
gehOrige, allgemein bekannte Insekt Periplaneta orientalis L., wahrscheinlich aus dem 

Fig. 119. 

Orient stamm end, jetzt iiberall verbreitet, 
warme Orte bevorzugend, nul' im Dunkeln 
zum Vorschein kommend. 

Beschreibung. 19-23 mm lang, 
schwarzbraun mit helleren Beinen und 
Fliigeldecken, langen Fiihlern. Die FIU
gel sind beim Mannchen lang, beim Weib
chen klein. Der Kopf ist von dem glat
ten Brustschild bedeckt (Fig. 119). Wirk
same Bestandtheile sind nicht isolirt. 
Das als solcher angegebene, krystalIinische 
Antihydropin oder Taracanin hat 
sich als unwirksam erwiesen. 

Einsammlung und Aufbe- ' 
wahr1tng. Die mit zusammengelegten 
TUchern erschlagenen Insekten werden ge
sammelt, bei gelinder Warme getrocknet 
und in gut verschlossenen Gefassen als 

feines und als grobes Pulver, letzteres zu AufgUssen, aufbewahrt. Die Haltbarkeit wird 
durch Einlegen eines mit Aether getrankten Wattebausches erhoht. 

Wirkung und Anwendung. Wirken diaphoretisch und diuretisch, ohne die 
Nieren zu reizen. 
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Man verwendet sie als Pulver zu 0,5-1,0 oder in Pillen, 3-4mal taglich. 1m Dekokt 
5,0-10,0: 150,0 dreimal taglich ein EsslOffel voll. 

JT erwechsZung. Andere Arten, mit denen man sie verwechseln konnte, wie 
Phyllodromia germanica Westwood und Ectobia lapponica Servo sind nur halb 
so gross, die in Europa selten vorkommende amerikanische Periplaneta americana 
wird bis 32 mm lang. 

Tinetura Blattae orientalis. Liquor antihydropicus. Blattatinktur. Scha
bentinktur. Schabenpulver 1 Th. wird mit Weingeist (90 proc.) 5 Th. ausgezogen. 

Sebwabenpulver. Da diese lichtscheuen Insekten sich mit Vorliebe in Kiichen und 
Wohnraumen in den Fugen der Herde und Oefen aufhalten, so sind zu ihrer Vertilgung 
giftige Mittel selbstverstandHch ausgeschlossen. Ganz besonders soUte vor der Anwendung 
des gefahrlichen Schweinfurter Griin (K upferarseniat) gewarnt werden, welln dasselbe zu 
diesem Zwecke in der Apotheke verlangt wird. 

Man breitet Mischungen aus Borax und Weizenmehl, noch besser aus Borax und 
Insektenpulver, auf flachen TeUern aus und steUt diese auf; oder man formt daraus einen 
Teig und streicht denselben in die Fugen der Oefen. Benzin und Schwefelkohlenstoff sind 
ihrer Feuergefahrlichkeit wegen nur mit grosser Vorsicht anzuwenden. 

Boldo. 
Peumus Boldus Molina (syn. Boldoa fragrans Jussieu), Familie der Moni

miaeeae, heimisch auf trockenen, sonnigen Hiigeln in Chile, Hefert die Boidobllltter, 
Folia Boldo seu Boldu, Folia boldoa, Folia Ruiziae fragrantis, Feuilles de Boldo 
(Gall.). 

Beschreibung. Sie sind 4-8 cm lang, gestielt, eiformig, ganzrandig, am Rande 
umgeroUt, dick, steif, sehr zerbrechlich, unterseits mit deutlich hervortretenden, oberseits 
mit eingesunkenen Nerven, von zahlreichen Knotchen rauh, mit Biischelhaaren. 

Die Epidermen beiderseits mit deutlicher Cuticula, unter der Epidermis dllr Ober
seite ein schleimfiihrendes Hypoderm, darunter die Palissadenschicht, im Mesophyll grosse 
Oelzellen. Spaltoffnungen nur auf der Unterseite. 

Gemch und Geschmack kampferartig aromatisch. 
Bestandtheile. 2 Proc. atherisches Oel, vom spec. Gew. 0,914-0,945, das 

zwischen 170 und 2500 C. siedet, ein Alkaloid Boldin Zll 0,1 Proc., ein Glykosid Boldo
g 1 u c i n CaoH320S zu 0,3 Proc., femer Zucker, Citronensaure, Gerbstoff, Gummi und 
10 Proc. Asche. 

Anwendung. Die seit 30 Jahren nach Europa gelangenden Blatter werden gegen 
Leberkrankheiten und Gallensteine, auch gegen Rheuma, Gonorrhoe und Dyspepsie empfohlen. 
Man giebt sie in weingeistigem Auszuge oder als Elixir in Gaben von 1-5 g. Das aus 
dem atherischen Oele durch fraktionirte Destillation gewonnene Boldol wird zu 5 bis 
10 Tropfen mehrmals taglich bei Tripper empfohlen und solI frei von storenden Neben
wirkungen sein. In ihrer Heimath sind sie ein Kiichengewiirz. 

N eben den Blattern vt'rwendet man in Chile die gerbstoffreiche Rinde, die man fiir 
wirksamer halt. Technisch dient sie zum Gerben und Farben. Das Holz giebt eine ge
schatzte Kohle. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefassen vor Licht geschiitzt. 
Tinetura Boldo. Teinture ou .Ueoole de Boldo (Gall.). Aus grob gepulverten 

Boldoblattern 1 Th. und Alkohol (80 proc.) 5 Th. durch 10 tagige Maceration zu bereiten. 
Vinum Boldo (Gall.), wie Vinum Colombo zu bereiten. 

Oleum foliorum Boldo. Boldobliitterol. Die trockenen Blatter des Boldo
baumes geben bei der Destillation circa 2 Proc. atherisches Oe1. BoldoblatterOl ist eine 
aromatische, nach Cymol und schwach nach Pfefferminze riechende Fliissigkeit. Spec. Gew. 
0,914-0,945. Das Oel siedet zwischen 170 und 2500 C. und giebt mit Eisenchlorid eine 
griine Farbung. Optisch ist es schwach linksdrehend. Von den Bestandtheilen des Oels 
ist noch keiner isoHrt nnd untersucht worden. 

32* 
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Borax. 
Borax (Brit. Germ. Relv.). Natrium boracicum (Austr.). Borate de I!loude (Gall.). 

Sodii Boras (U-St.). Natrium biboracicum seu biboricum seu boricum. Natrium
subborat. Natriumbiborat. Pyroborsaures Natrium. Tetraborsaures Natrium. 
Bauracon. B40,Na2 + 10H20. Mol. Gew. = 382. 

Handelssorten. Man unterscheidet im Randell) den prismatischen Borax, 
welcher als raffinirter Borax in den Preislisten aufgeflihrt wird und der officinelle Borax ist. 
Enthalt 47 Proc. Krystallwasser. 2) Den oktaedrischen Borax mit 30,8 Proc. Krystall
wasser, welcher nur in der Technik Verwendung findet. 

I. Borax, gewohnlicher. Borax der Officinen. Prismatischer Borax. 
Eigenschaften. Der raffinirte (officinelle oder prismatische) Borax bildet grosse 

krystallinische Salzstlicke oder ziemlich grosse Prismen oder schiefe rhombische SauIen, 
farblos, durchseheinelld, glallzend, ziemlich hart, auf dem Bruche fiachmuschelig und glanzend. 
Spec. Gew. 1,7. Loslich in 17 Th. kaltem oder 0,5 Th. siedendem Wasser, auch in 4 bis 
5 Th. Glycerin, llicht loslich in vVeingeist. :per Geschmack ist mild slisslich, kiihlend, 
spater laugenhaft. Die wasserige Losung reagirt alkalisch und braunt Curcumapapier. 
An trockener Luft verwittert er; erhitzt schmilzt er zunachst in seinem Krystallw8sser, 
dann bJaht er sich zu einer weissen, schwammigen Masse (Borax crilcinatus seu ustus) 
auf, die schliesslich in einen farblosen Fluss libergeht und nach dem Erkalten ein farb
loses Glas darstellt (Boraxglas). Der geschmolzene Borax lOst Metalloxyde unter Bildung 
von Doppelsalzen auf und schlitzt wie ein Firniss die Metalle vor Oxydation. Man benutzt 
ihn daher in der Analyse zur Rerstellung der "Boraxperlen", ferner zum Lothen der 
Metalle. Borax hat die Eigenschaft, Schleime, z. B. diejenigen des arabischen Gummi und 
des Salep zu verdicken und starr zu machen. Zusatz von Zucker hebt diese Eigenschaft 
auf. Er macht ferner Rarze und harzartige Stoffe (z. B. Schellack) in Wasser loslieh, 
verseift Fette, lost Eiweissstoffe, Rarnsaure, Salicylsiiure etc.). Losungen des Borax in 
Glycerin zeigen gegen gewisse Indikatoren saure Reaktion (s. unten). Losungen von Borax 
mit Salicylsiiure oder Natriumsalicylat schmecken bitter. 

100 Th. Wasser lOsen von dem krystallisirten Borax B 40, N a2 + 10 H2 0 nach 
POGGIALE: 

bei 0 0 10 0 

2,83 4,65 
20 0 

7,88 
30 0 

11,9 
40 0 

17,9 
50 0 

27,41 
60 0 

40,43 
70 0 

57,85 
80 0 

76,19 
90 0 

119,7 
1000 C. 
201,4 

Er farbt die nicht leuchtende Flamme gelb, nach dem Befeuchten mit Schwefelsaure 
grlin. Uebergiesst man 0,5 g Borax mit 2-3 ccm verdlinnter Schwefelsaure, 10-20 ccm 
Weingeist und entziindet die Mischung, so zeigt die Weingeistfiamme grline Rander. -
Die wasserige Losung reagirt alkalisch. Bringt man die mit Salzsaure angesauerte Losung 
auf Curcumapapier, so farben sich die angefeuchteten Stellen, besonders beim Trocknen, 
rothbraun. Werden diese Stellen alsdann mit Ammoniakfilissigkeit betupft, so nehmen 
sie blauschwarze Farbung an. 

Pritfung. 1) Die wasserige Losung (1 = 50) werde weder durch Schwefelwasser
stoffwasser (Metalle, z. B. Cu, Pb, Zn), noch durch Ammoniumoxalat (Calcium) verandert. 
2) Beim Uebersattigen mit Salpetersaure brause sie nicht auf (Natriumkarbonat)j diese 
salpetersaure Losung werde weder durch Baryumnitrat (Schwefelsaure), noch durch Silber
nitrat (Chlor) mehr als opalisirend getriibt. 3) 50 ccm der 2 proc. Losung werden, nach 
dem Ansauern mit Salzsaure, durch Kaliumferrocyanidlosung nicht sofort geblaut (Spuren 
von Eisen sind zuzulassen). 

Bestimmung der Borsiiure. Man bereite eine Losung von 5,0 g Borax in 
Wasser und flille diese zu 250 cem auf. - 50 cem dieser Losung versetze man mit 3 bis 
4 Tropfen Dimethylamidoazobenzollosung und titrire mit 1/2-Normal-Salzsaure bis zur eben 
eintretenden nelkenrothen Farbung. 1 cem der 1/2-Normal-Salzsaure zeigt 0,0955 g Borax 
B!0,Na2 + 10~0 oder 0,062 g Borsaure BOaRa an. - Zur Kontrole fligt man zu del' 
obigen, mit Salzsaure auf Nelkenroth titrirten Losung einige Tropfen PhenolphthaleYn-
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losung, sowie etwa 40 ccm reines Glycerin und titrirt alsdann mit moglichst kohlensaure
freier Normal-Kalilauge (oder mit Barytlauge) bis zur Rosafarbung. 1st dieser Punkt 
erreicht, so giebt man 10 ccm Glycerin zu und beobachtet, ob Entfarbung erfolgt. 1st 
dies nicht der Fall, so ist der Versuch beendet. Erfolgt jedoch Entfarbung, so wird 
weiterhin tropfenweise Kalilauge bis zur eintretenden Rothfarbung zugesetzt. Man setzt 
neuerdings 10 ccm Glycerin zu llnd stellt fest, ob wieder Entfarbung eintritt. Dieses 
Verfahren wiederholt man so oft, bis auf erneuten Zusatz von Glycerin Entfarbung nicht 
mehr eintritt. Unter diesen Bedingungen zeigt 1 ccm Normal-Kalilauge = 0,062 g Bor
saure BOaHa an. - Beide Bestimmungen mUssen Ubereinstimmende Resultate liefern. 

Aufbewahrung, Pulverung. Der krystallisirte Borax lasst sich ohne merkliche 
Veranderung in Holzkasten an einem trockenen, aber nicht allzuwarmen Orte aufbewahren. 
Das Pulvern erfolgt zweckmassig in einem Morser aus Stein; das Pulver ist vor dem Ein
filllen in die Gefiisse etwas nachzutrocknen, weil es sonst zusammenbackt. 

Anwendung. Borax hat faulnisswidrige, desinficirende Eigenschaften und ein 
starkes Losungsvermogen fUr harnsaure Salze. A e u sse r I i c h zum Wundverbande, als Augen
wasser (1-5,0: 100,0 Aqua), zu Pinselungen bei Aphthen, Soor, Angina 1: 5-10,0 Honig, 
Sirup oder Glycerin, zu Teintwaschungen 0,5: 100,0. Innerli ch zu 0,5-2,0 g mehrmals 
taglich bei Nieren- und Blasensteinen (Uratsteinen), Larynxkatarrh, als Diureticum. Die 
Wirkung auf Menstruation und Wehenthiitigkeit ist nicht sichergestellt. Wird durch den 
Urin unverandert ausgeschieden. Technisch zum Lothen, als Flussmittel bei Schmelz
operationen, zur Darstellung von Emaillen und kUnstlichen Edelsteinen, als Appretur- und 
Plattmittel, in der Analyse zu Lothrohrversuchen. Ob die Verwendung zur Kon
servirung von Nahrungsmitteln als zulassig geIten kann, darUber sind die Ansichten noch 
nicht geklart. Zum Lothen ist der oktaedrische Borax geeigneter, da er nicht wie der 
prismatische beirn Erhitzen in kleine StUcke zerspringt. 

Natrium boroglycerinatum. IWANOW. Boraxpulver und Glycerin aa werden irn ver
zinnten Kessel oder in einer Porcellanschale so lange gekocht, bis die Masse dem Gerass
boden nicht mehr anhaftet. Alsdann giesst man in Bleehkapseln aus und zersehneidet die 
Masse in Tafelehen, die im wohlversehlossenen Gefasse aufzubewahren sind. 

II. Oktaedrischer Borax. Juwelier-Borax. Wird erhaIten, wenn man den 
Borax aus einer kone., Uber 600 C. warmen Losung krystallisiren lasst. Regulare Oktaeder 
der Zusammensetzung B407Nag + 5ligO, spec. Gew. 1,815. Geht beirn Liegen an feuchter 
Luft wieder in gewohnlichen Borax Uber. 

III. Natrium tetraboricum neutrale. Boro-Borax. Borsiiure-Borax. Neu
traler Borax. Boro-Borsiinre. Antipyonin. Unter diesen z. Th. recht unzweck
massigen Namen werden Gemische von Borax mit Borsaure verstanden, in denen die 
laugenhaften Eigenschaften des Borax durch die Borsaure herabgemindert sind. Die ge
gebenen Vorschriften weehseln. A) 10 Th. kryst. Borax werden mit 5,5 Th. Borsaure 
zusa=engeschmolzen. B) Borax und Borsaure sa 1 Th. werden in 1 Th. heissem Wasser 
gelOst und zur Trockne gedampft (Hamburg. Vorschr.). Es mag ziemlich gleieh sein, nach 
welcher Vorschrift gearbeitet wird. Das Praparat wird in der Augenheilkunde verwendet. 

Antibacterld von C. ASCHM.lNN. 350 Th. Borax und 200 Th. Glukose werden unter 
Zusatz von etwas Wasser geschmolzen, worauf man 125 Th. Borsiiure zusetzt. 

Antifungin von FRIEDLANDER ist eine Mischung von 20 Proc. Borax und 80 Proc. 
Borsaure. 

Antipyrogen des Ingenieur KfuILEWEIN, ein Flammenschutzmittel, ist ein Gemisch 
gleicher Theile Ammoniumsulfat, Borax und Borsaure. 

Barmenit. Natrium chloro-borosum. Antimyceton von RUGER ist etwas 
verwitterter Borax, der mit feuchtem Chlorgase behandelt worden ist. (G. KOTTMAYER.) 
Wird zur Konservirung von N abrungsmitteln empfohlen. 

Borax-Appretur, Glanzstarke. Sind Mischungen von Reisstarke mit Borax. 
Unter dem Pliitteisen schmilzt der Borax in seinem Krystallwasser, zieht in die Gewebe 
ein und verleiht ihnen Glanz und Steifigkeit. 

Dorossl. Wasserige Losung von Alaun, Borax, Salicylsaure und Glycerin. Gegen 
Fusssch weiss. 
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Glanz-Pliltt-Oel. Borax 50,0, Traganth 5,0, Wasser 1000,0, Glycerin 250,0, La
vendelol 0,5, event. noch Specksteinpulver 50,0. 

Sandmandelkleie von KmCHMANN-OTTENSEN. Furfuris Amygdalarum dulcium, 
Farlnae Tritici aa. 25,0. Boracis, Glycerini a.a 10,0, Rhizomatis Iridis 5,0, Terrae siliceae 
praeparatae (Kieselguhr) 25,0, Talci veneti 2,0. 

Schaben-Pulver. Mischung aus Borax, Weizenmehl und Zucker zu gleichen Theilen. 
SEILER's antiseptische Tabletten. Natrii bicarbonici, Boracis aa 30,0, Natrii ben

ZOYci, Natrii salicylici aa. 1,3, Eucalyptoli, Thymoli aa 0,7, Olei Gaultheriae 0,25, Men
tholi 0,35. Hieraus Pastillen von 1 g Gewicht zu formen. 

Solphinol. Franzosische Specialitat zur Desinfektion der Instrumente. Gemisch 
von Borax, Borsaure und Natriumbisulfit. 

Stilrkeglanz, tliissiger. Cetacel, Gummi arabici, Boracis aa 1,0, Glycerini 2,5, 
Aquae 24,5. Dem Starkekleister zuzusetzen. 

Swagatin. Angeblich unfehlbares Mittel gegen Zahnschmerzen, ist entwiisserter Borax. 
Milch-Schutz. Borax 100,0, Kaliumkarbonat 50,0, Aqua 1250,0. 1 Theeloffel kon

servirt 1 1 Milch etwa 24 Stunden. 
Schonheitsstaub Victoria, ein Waschmittel zur Verbesserung und Erhaltung des 

Teints, besteht aus 60 Th. Reisstiirke und 40 Th. Boraxpulver mit Tuberose parfiimirt. 
(Untersuch.-Amt Breslau). 

Aquae cosmeticae. 
T. Lenticulosa. 

Rp. Borncis 10,0 
Kalil carbonici 
Kalii chlorici iiii 5,0 
Aquae Aurantii florum 
Aquae Rosae iiil 75,0 
Glycel'ini 30,0. 

Hautflecken jeder Art werden tliglich mehrmals 
damit befeuchtet. 

II. Mai thau- Waschwasser. 
(May-Dew-Lotion.) 

Rp. Boracis 3,0 
Natrii sulfurici cryst. 8,0 
Glycerini 15,0 
Aquae Rosae 450,0. 

Gegen Gesichtsfinnen. 

III. Lilionese. 
Rp. Borncis 10,0 

Ralii carbonici 2,5 
Aquae Aurantii florum 
Aquae Rosae iiii 100.0 
Aquae Coloniensis SO,O 
Talci veneti praeparati 20,0. 

AeusserJich gegen Hautflecke, Finnen, Mitesser etc. 

IV. Odaline. 
Rp. Boracis 10,0 

CoccioneJlae pulv. 1,0 
Aquae Aurantii florum 
Aquae Rosae 
Glycerini iiii 50,0 
Spiritus Resedae 2,0. 

Werden '/. Stunde digerirt und nach dem Erkalten 
filtrirt. Aeusserlich wie oben angegeben ist. 

Aqua cosmetlca STARTIN. 
Rp. Boraeis 10,0 

Kalii chlorici 5,0 
Glycerini 50,0 
Aquae Rosae 250,0 
Olei Rosae gtt. I 
Spiritus (900/0) 20,0. 

Zum Waschen aufgesprungener Haut, Schrunden, 
aufgesogener Brustwarzen, Sommersprossen etc. 

Aqua cosmetica WALTHER. 
Rp. Boracis 5,0 

Aquae Rosae 150,0 
Tineturae Benzoes 
Balsami Vitae Hoffmanni 
Tineturae Cantharidum iiii 2,0. 

Zum Wasehen der Sommersprossen und anderer 
Hautfleeken. 

Balsamum coutra perniones auricularum. 

Rp. Boraei. pulverati 2,5 
Aeidi carbolici puri 1,0 
Glycerini 20,0 
Mucilaginis Gummi arabici 30,0 
Tincturae Opii simpJicis 1,0. 

Aeusserlich (die erfrorenen Ohren tliglich einma! 
mit der lauwarm gemaehten Mischung zu be
streiehen). 

Collutoire au borate de Boude (Gal!.). 

Rp. Borscis pulv. 5,0 
Mellis rosati 20,0. 

Anzureiben! 

Collyrium antlblepharlticum SICHEL. 

Rp. Boraeis 1,0 
MuciJaginis Cydoniae 10,0 
Aquae Lauro-Cerasi 5,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Zum Befeuehten der Augenlider und zum Ein
trliufeln in das Auge. 

Collyrium badlum LEBERT. 

Rp. Boraeis 2,0 
lnfusi Hyoscyami foliorum 8,0: 60,0. 

Zweimal tliglich eine Stunde hindurch mittelst 
KompreRsen auf das Auge zu appliciren (bei 
Photophobie). 

Collyrium badium W ARLOMONT. 
Aqua badia WARLOMONT. 

Rp. Boraei. 10,0 
Extracti Hyoscyami 5,0 
Decocti Althaeae 185,0. 

Aeusserlich (bei acuter Augenentziindung. Aile 
zweI bis drei Stunden lauwarm mittelst dicker 

Kompressen auf die geschlossenen Augen zu 
appliciren und 40-50 Minuten Iiegen zu las'!"n). 

Collyrium boraxatum. 

Rp. Boracis 2,0 
Saechari albi 4,0 
Aquae Rosae 120,0. 

Gegen Fleeke der Hornhaut. 

Gargarisma boraxatum. 

Rp. Boracis 10,0 
lnfusi folior. Salviae 200,0 
Tincturae Benzoes 10,0 
Mellis rosati 50,0. 

Mundwasser bei StomatItis aphthosa .. 
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Gargarisma Boracis MACKE>fZIE. 
Rp. Boracis 

Glyeerini 
Tincturae ~fYIThae aa 15,0 
Aquae destillatae 300,0. 

Gargarisme au bOrate de soude (Gall.). 
Rp. rnfusi flor. Rosae rubrae 10,0: 250,0 

Boraeis 5,0 
)Iellls rosali 50,0. 

Glycerinum Boracis (Brit.). 
Rp. Boraeis 20,0 

Glycerini 150,0. 

Liquor contra aphthas SWEDIAlJR. 
Rp. BOI'acis 5,0 

Aquae Rosae 20,0 
Mellis rosati 40,0 
Tinetmae Myrrhae 20,0. 

Zum Eetupfen nnd Eereiben der Schwammchen. 

J,otio boracioa. 
Rp. BOI'acis 5,0 

Aquae Rosae 110,0 
Spiritus Villi 
Glycerini aii 5,0. 

Zum Bdeuehten der wunden Hautstellen (mittelst 
Pinsels oder Compressen bei Excoriationen). 

Mel Boracis (Brit.). 
Rp. Boraeis 50,0 

G lyeerini 25,0 
Mellis depurati 400,0. 

Lotio leoiens ~fEIGS. 
Rp. Boraeis 15,0 

)forphini sulfurici 0,2 
Aquae Rosae 200,0. 

Zwei- oder dreimal des Tages als Wasehung anzu
wenden (bei Pruritus vulvae nnd in der Zwi
schenzeit Amylum oder Lycopodium einzu
streuen). 

Mel rosa tum cum Borace, 
Mel boraxatum (Hamb. Vorschr.) 

Rp. Boracis pulverati 2,0 
;VIellis rosati 18,0. 

Zum Bestreiehen und Bereiben der Aphtheh. 

Mixtura boracina PITSCHAF'l'. 
Hp. Bomeis 3,0 

Aquae Melissae 100,0 
Aquae Amygdalarum amararUID 3,0. 

D. S. StUndlieh einen Ess15ffel (bei lIfenstrual
kolik). 

Potlo uratolytlca. 
Rp. Boraels 5,0 

Nattii bicarbonici 10,0 
Sirupi Saeehari 100,0 
Aquae communis 850,0 
Aeidi citrici erystallorum 6,0. 

Aile 2-3 Stunden ein Weinglas voll (bei Harn
gries). 

Pulvis ad partum. 
Wehenpulver. Geburtspulver. 
Hp. Boraels 

Cort. Cinnamomi ail. 5,0 
D. ti. StUndlieh einen hal ben TheeWffel mit 

Kamillenthee zu geben. 
(Den grossen Haustieren wird stUndlich ein halber 

EsslOffei mit Kamillenaufguss eingegossen). 

Pulvis contra perniones BAUDOT. 
Son d'amandes antipernioneuleux de 

BAUDOT. 
Rp. BOl'aeis 

Aluminis 
Bellzoes 

5,0 
4,0 
3,0 

Hhizomatis Iridis Florentinae 
Seminis Sinapis 
Farinae secalinae 
Farinae Amygdalarnm 
Olei Bergamottae 

ali 20,0 
30,0 

Olei Citri au gtt. xv. 
D. S. Ein halber TheelOffel mit Wassel' zum Brei 

anzuriihren und damit die Froststellen einzu-
rei ben. 

Pulvis obstetricius WEDEl,. 
Hp. Boraeis 

Croci pulverati 
4,0 
0,6 
0,1. Olei Cassiae Cillnamomi 

Divide in partes duas. StUndlieh 
BefOrderung del' Wehen. 

1 Pulver zur 

Sapo boraxatus. 
Boraxseife. 

Rp. Boraeis pulverati 10,0 
Saponis coco'ini recentis odol'ati 120,0. 

Solutio boro-salicylica (MUnch. Yorsehr.). 
Rp. _-\.eidi boriei 

Acidi salicylici aa 6,0 
Aquae destillatae 988,0 

Tablettes de borate de soude (Gall.) 
Hp. Boracis 100,0 

Saechari 900,0 
'l'ragacanthae 2,5 
Aquae 60,0 
Tincturae Benzoes 10,0 

fiant pastilli ponderis 1,0. 

Unguentum boraxatum. 

Unguent. ad perniones HUPBLA~D. 
Rp. BOl'acis subt. pulverati 5,0 

Unguenti rosati 20,0. 
Zum Einreiben (der Froststellen). 

Vet. Electuarium diureticum. 
Rp. Boraeis 50,0 

Fructuum Jnniperi 200,0 
Farinae secalinae 25,0 
Aquae q. s. 

ut fiat electuarium. 
Aile vier bis fiinf Stunden den 'f. Theil zu geben 

(als mildes Diuretieum bei Influenza, Brustfell
entzUndung etc. der Pferde). 

Kitte filr Porcellan und Glas. 

Als Kitt fUr Poreellan und Glas empfiehlt sieh ein 
Glasflnss aus 8 Mennige, 10 gebranntem 
Borax, 1 Kreide, '/2 gepulv. weissem Glase. 
Die Substanzen werden fein gepulvert gemiseht, 
geschmolzen und dann zu einem unfUhlbaren 
Pulver zerrieben. Das Pulver wird mit Wasser an
gerUhrt angewendet,der Gegenstand in einer Muffel 
oder im Tiipferofen geglUht. Kleine Kittstellen 
werden Uber einer Gasf/amme oder mittelst des 
Lathrohres geglUht. Wasserglas und Kreide zum 
Brei angerUhrt ist ebenfalls ein guter Kitt, 
widersteht abel' nieht dem Wasser. Ein dureh
siehtiger Kitt ist eine kone. Lasung von Mastix 
in Chloroform. 

IV. Tartarus boraxatus (Germ. Helv.). Kalium tartaricum boraxatum. 
Cremor Tartari solubilis. Tartrate borico-potassique (Gall.). Tartarus solubilis. 
Boraxweinstein. 
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Darstellung. Nach Germ. und Relv.: Borax 2 Th. ,werden in einer Porcellan
schale im Dampfbade in 15 Th. Wasser gelOst, dann setzt man 5 Th. gepulverten Wein
stein zu und riihrt ofter um. Nach erfolgter Auflosung wird filtrirt und die Fliissig
keit eingedampft. Die zuriickbleibende zahe Masse wird zerzupft, auf Porcellantellern 
ausgetrocknet, bis die Stiicke durch ihre ganze Masse undurchsichtig geworden sind (!), 
schliesslich pulvert man sie ill erwarmten Morser und bringt das Pulver sogleich in die 
gut getrockneten Standgefasse. - Gall. Htsst 100 Th. Kaliumbitartrat nebst 25 Th. Bor
saure in 250 Th. Wasser auflosen und wie oben verfahren. 

Bei der Darstellung muss man metallene GeriUhe ausschliessen und dem Aus
trocknen, sowie der Aufbewahrung des Praparates besondere Sorgfalt zuwenden, sonst 
backt es zusammen oder zerfliesst in den Standgefassen. 

Eigenschaj'ten. Amorphes weisses oder gelblich -weisses , sehr hygroskopisches 
Pulver von saurem Geschmack und saurer Reaktion. Loslich schon in 1 Th. Wasser. 
Die wiisserige Losung giebt auf Zusatz von Weinsaure krystallinische Fiillung. Wird das 
mit verdiinnter Schwefelsaure befeuchtete Salz in eine farblose Flamme gebracht, so farbt 
es diese griin. - Die wiisserige Losung (1 : 10) werde weder durch Schwefelwasserstoff 
(Metalle), noch durch Ammoniumoxalat (Kalk) verandert. Nach Zusatz einiger Tropfen 
Salpetersaure werde sie durch~Baryumnitrat (Schwefelsaure) und durch Silbernitrat (Chlor) 
hOchstens opalisirend getriibt. - Borax-Weinstein ist kein chemisches Individuum; daher 
liisst sich eine Formel fiir denselben nicht angeben. 

Das Praparat zeigt die Wirkung des Weill steins und der Borsaure. Man giebt es 
zu 0,5-2,0 g drei- bis viermal titglich als gelinde eroffnendes und diuretisches Mittel, als 
Abfiihrmittel zu 5-10 g taglich. Aeusserlich die 5 procentige Losung bei juckenden 
Rautausschlagen und zum Verbinden krebsiger Geschwttre. 

Tartarus boraxatus in lam ellis wird erhalten, indem man die sirupdicke Losung (s. 0.) 
auf Glasplatten streicht und auf diesen trocknet. 

Electuarium laltaticum COPLAND. 

Rp. Tartari depnrati ·30,0 
Boraeis 10,0 
Sulfuris depurati 20,0 
Electuarii Sennae 40,0 
Simpi Zingiberis 30,0 

Abends vor dem Schlafengehen 1-2 TheclllffeI. 

Midura obstetriela WALDENBURG. 

Ri>. Tartari boraxati 25,0 
Aquae destillatae 200,0 
Tincturae Croci 10,0 
Sirupi Cinnamomi 25,0. 

1-2 stUndlich 1 EosWffel zur Beforderung der 
Wehen, bei schmerzhafter lIIeustruation. 

Brenzcatechinum. 
t Brenzcatechin. Pyrocatechin. Ortho-Dioxybeozol. Brenzcatechinsiinre. 

Oxyphensiinre. C6H4(OH)2 (1: 2) Mol. Gew. = 110. Kommt in geringer Menge in einigen 
Pflanzen und ill rohen Holzessig vor, als Brenzcatechinschwefelsaureiither im pathologischen 
Barn und im Pferdeharn. Es entsteht bei der trockenen Destillation des Catechu, Kino, 
einiger Gerbsauren, ferner durch Einwirkung von schmelzenden Alkalien auf Braunkohle 
und auf einige Barze wie Benzoe, Guajakharz. 

Darstellung. Lediglich fabrikmassig. 1) Durch Erhitzen von Catechu oder Kino. 
2) Durch Schmelzen von Ortho-Jodphenol, Ortho-Chlorphenol oder Ortho-Bromphenol oder 
Ortho-Phenolsulfosaure oder Benzoldisulfosaure (1 : 2) mit Kalihydrat. 3) In Guajakol, 
welches auf 200 0 C. erhitzt ist, wird Jodwasserstoff eingeleitet, bis Jodmethyl nicht mehr 
entweicht. 

Eigenschaj'ten. Weisse, glanzende, bitter schmeckende rhombische Krystalle von 
schwachem Geruche, aus Losungsmitteln .kurze, saulenformige Krystalle. Schmelzp. 1040 C., 
Siedep. 240-2450 C. Leicht lOslich in Wasser, in Alkohol und in Aether. Die wasserige 
Losung wird durch Ferrichlorid griin gefarbt; diese Farbung geht durch wenig Natrium
karbonat oder Ammoniak in Violett iiber. Die Losungen in Kalilauge.oder Ammoniak fiirben 
sich zunachst an del' Luft gri.i.n, dann braun, schliesslich schwarz. In del' wasserigen 
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Losung erzeugt Bleiacetat einen weissen Niederschlag C6H!02Pb. Die Losungen edler 
Metalle werden durch Brenzcatechin schon in der KlUte, alkalisehe KupferlOsung dageg'en 
wird erst beim Erwarmen reducirt. 

Aufbewahrung, Anwendung. 1st vor Licht und ammoniakalischen Dampfen 
geschiitzt vorsich t ig aufzubewahren. 'Vird arzneilich nicht verwendet, dagegell dient es 
zur Herstellung von chemischen Praparaten. 

Bromalum hydratum. 
t BroDlaluDl hydratmu. Hydras BroDlali. BroDlalhydrat. Tribromaldehyd

bydrat. CBr3CH(OH)2' Mol. Gew. = 299. 
Darstellung. In absoluten Alkohol wird zunaehst unter Abkiihlung, spater unter 

Weglassung der Kiihlung Bromdampf eingeleitet, bis Bromwasserstoff nieht mehr in erheb
lieher Menge entweicht. Man destillirt das Reaktionsprodukt zunachst aus dem Wasser
bade, spater aus dem Sandbade. Aus den bei 150-180° C. ttbergehenden Antheilen wird 
das wasserfreie Bromal durch fraktionirte Destillation als eine bei 172-173 0 C. siedelJde 
Fliissigkeit abgeschieden. Lost man das Bromal in Wasser, so scheidet die L(isung beim 
langsamen Verdunsten das Bromalhydrat in schOnen grossen Krystallen abo - Der bei der 
Darstellung entweichende Bromwasserstoff kann durch Auffallgen in Kalinmkarbonat ;w 
Kaliumbromid verwandelt werden. 

Eigenschaften. Farblose, rhombische Krystalle, welche bei 53,50 C. schmelzen und 
bei der Destillation, desgl. beim Behandeln mit kone. Sehwefelsaure in der Kalte in Wasser 
und Bromal zerfallen. (Konc. Schwefelsaure in der Hitze zerstort die Verbindung unter 
Abscheidung von Brom.) Gegen Anflusungsmittel und Reagentien verhalt es sich ahnlieh 
wie Chloralhydrat. Durch atzende Alkalien wird es in Ameisensaure und Bromoform 
gespalten. 

Der Geschmack ist dem des Chloralhydrats ahnlich, aber noch unangenehmer und 
kratzender, der Geruch scharf, stechend, zu Thranen reizend. 

Priifung. 1) Die wasserige Losung (1 : 10) sei klar (Triibung = Bromal-Alkoholat). 
2) Sie werde durch Silbernitratlosung nicht getrttbt (Bromwasserstoff). 

Aufbewahrung. In Gefassen mit Glasstopfen, vorsichtig. 
Anwendung. Es ist ein Hypnoticum wie Chloralhydrat, wirkt aber weniger 

energisch wie dieses, der Schlaf ist weniger tief und andauernd. Gegen Epilepsie, Chorea 
und Tabes dorsalis zu 0,05=1,0 g mehrere Male taglich in Pillen oder Bissen. Um die 
Alkalescenz der Gewebesafte zu erhalten, empfiehlt sich die gleichzeitige Anwendung von 
Natriumbikarbonat. 

Bromum. 
t BroDluDl (Germ. Helv. U-St.). BroDle (Gall.). BroDline. Murides. Br. Atom

gewicht = 80. 
Dieses Element wird gegenwartig im Zustande grosser Reinheit durch die Stassfurter 

Werke in den Handel gebracht; insbesondere ist das Stassfurter Brom vollig' frei von Jod. 
Dagegen muss ein Gehalt von rund 1 Proc. Chlor in dem kauflichen (officinellen) Brom als 
zulassig angesehen werden. 

Eigenschaf'ten. Dunkelbraunrothe Fliissigkeit, welche an der Luft braunrothe, 
erstickend rieehende und die Schleimhaute heftig reizende Dampfe ausstosst. Spec. Gew. 
bei 150 C. = 2,97-2,99. Siedet bei 63 0 C. und erstarrt bei -7,3° C. zu dunkelbraunen, 
dem Jod ahnliehen Krystallblattern mit gelbgriinem Metallreflex. Loslich in etwa 30 Th. 
Wasser, leicht lOslieh in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff mit gelbbrauner 



506 Bromum. 

Farbe. Brom setzt das Jod aus den Jodiden in Freiheit und farbt Starkeliisung orange
gelb. Brom ist in ahnlicher Weise wie Chlor ein energisches Oxydationsmittel; -es entfarbt 
Lackmus und Indigo, zerstort Rolz, Kork u. dgl. Substanzen. Auf die Raut gebracht wirkt 
es zerstiirend auf diese. Mit Ammoniak verbindet es sich zu Ammoniumbromid. 

Praj'ung. 1) Einige Tropfen auf ein Uhrglas gebracht, miissen sich in der Warme 
veIiliichtigen, ohne einen wagbaren Riickstand zu hinterlassen. (Bleibromid etc.) 2) 20 Trop£. 
miissen sich in 5 ccm Natronlauge zu einer klaren Fliissigkeit auflosen. (Abscheidung 
oliger Tropfen wiirde auf Verunreinigung durch organische Bromverbindungen, z. B. Bromo
form, hinweisen.) 3) Schiittelt man die wasserige Losung (1 : 30) mit iiberschiissigem Eisen
pulver, so darf das Filtrat nach Zusatz von Ferrichlorid weder Chloroform, welches mit der 
Mischung geschiittelt wird, violett farben, noch durch Zusatz von Starkeliisung blau gefarbt 
werden (Jod). 4) Chlor weist man am zweckmassigsten nach, indem man das Brom durch 
Ammoniak in Ammonillmbromid (s. S. 263) iiberfiihrt und dieses nach dem Ttocknen in der 
S. 263 angegebenen Weise maassanalytisch priift. 

Aufbewahrung. Wegell seiner grossen Fliichtigkeit ist das Brom in Gefassell 
mit sehr gut eingeriebenen Glasstopfen allfzubewahren. Diese Glaser erhalten zweckmassig 
eine aufgeschliffene Glasglocke, deren Schliff man durch Einfetten mit etwas Paraffinsalbe 
oder Ceratsalbe dichtet. Aussel'dem solI man den Bromvorrath an einem kiihlen Orte (!), 
also im Keller aufbewahren. In der Officin halte man iiberhaupt kein Brom vorrathig, 
weil Bromdampfe die Emaille der Glasgefasse stark angreifen. Rat man kleinere Vorrathe 
im Keller (z. B. ein Glas mit 5 oder 10 g Brom), so kann es vorkommen, dass man die 
Gefasse im Bedarfsfalle leer vornndet. Man wird sich alsdann in der S. 507 angegebenen 
Weise helfen konnen. 

Sollte Brom als solches oder in der Form von Bromwasser Zll dispensiren sein, so 
ist es in Glaseru mit Glasstopfen (letztere mit Baumwachs umklebt) abzugeben. 

E'rkennung und Bestimu,ung. A. Man erkennt das freie Brom an seinem 
Geruche und an seiner Fiirhung, ferner an folgenden Reaktionen: 1) Feuchtes Starkemehl 
wird durch freies Brom orangegelb gefarbt. 2) Es setzt aus einer Kaliumjodidlosung Jod 
in Freiheit, welches durch Ausschiitteln mit Chloroform oder durch Zusatz von Starke
losung nachgewiesen werden kann. 3) Freies Brom wird durch schweflige Saure zu 
Bromwasserstoff reducirt und zeigt alsdann die fiir die Bromwasserstoffsaure angegebenen 
Reaktionen s. S. 53. 4-) Freies Brom giebt mit einer wasserigen Losung von Karbolsaure 
einen weissen Niederschlag von Tribromphenol. B. Man bestimmt das Brom am zweck
massigsten massanalytisch. Man bringt eine (in einem diinnwandigen Glaskiigelchen) ab
gewogene Menge Brom in eine Losung von iiberschiissigem Kaliumjodid, zertriimmert das 
Kiige1chen, nachdem es in die Kaliumjodidlosung eingetaucht worden ist, und titrirt 
das ausgeschiedene Jod durch Natriumthiosulfatlosung. Je 1 ccm der1/1o-Normal-Natrium
thiosulfatlosung zeigt 0,008 g Brom an. - Von nicht koncentrirten wasserigen Bromlosungen 
kann man mit Pipetten gemessene Mengen direkt in iiberschiissige Kaliumjodidlosung ablaufen 
lassen, ohne wesentliche Verluste befiirchten zu miissen. - Betont sei indessen, dass bei 
dieser Art der massanalytischen Bestimmung des Broms auf einen Chlorgehalt des letz
teren nicht Riicksicht genommen ist. Ein Chlorgehalt des Broms wiirde verursachen, 
dass bei dieser Bestimmung die gefundenen Resultate etwas zu hoch ausfallen. 

Anwendung. Brom ist ein starkes Antisepticllm und Desinficiens. In Substanz 
erzeugt es auf Raut (unter Gelbfiirbung) und Schleimhiiuten starke Aetzung. In den 
Magen gebracht verursacht es heftige Gastroenteritis, eingeathmet starke Reizung der 
Luftwege (Gegenmittel = Alkohol). Man benutzt es in Dampfform zur Desinfektion ge
schlossener Riiume (wobei die gleichzeitige Anwenduug von Karbolsiiure zu vermeiden ist, 
da beide sich in illler Wirkung unter Bildung von Tribromphenol fast aufueben). Ferner 
die Losung 0,5-1,0: 100,0 Wasser in der Wundbehandlung als Antiseptikum, zu Pinselungeu 
bei Diphtherie, zu Inhalationen. Um die AufIosung des Brom zu unterstiitzen, liisst man 
der wasserigeu Losung in der Regel Kaliumbromid zusetzen. Bei der Darreichung sind 
Metallliiffel zu vermeiden. Die Abgabe von Brom oder seinen Losungen hat in dunklen 
Flaschen zu erfolgen. Zur Desinfektion von W ohnriiumen ist das Brom wegen der speci
fischen Schwere der Bromdampfe stets hoch zu stellen. 

Bromum ex tempore. Wie schon bemerkt wurde, kann es eintreten, dass trotz alIer 
Sorgfalt der Aufbewahrung ein nicht allzugrosser Vorrath von Brom eines Tages spurlos 
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verschwunden ist. Da indessen freies Brom in der Regel nur in eiligen Fiillen ver
ordnet wird, so beachte man folgende Winke. 1) Man kann kleine Mengen Brom leicht 
und rasch darstellen durch Destillation einer Mischung von 1 Th. Kaliumbromid und 1 Th. 
Kaliumdichromat mit 5 Th. konc. Schwefelsaure. 2) In Mixturen lasst sich freiea Brom 
durch Zersetzung von Kaliumbromid mittelst Chlorwasser gewinnen. An Stelle von 1 g 
Brom nehme man 1,5 g Kaliumbromid. Zur Zersetzung von 1,5 g Kaliumbromid bedarf 
man 115 g Chlorwasser. Eine Verordnung von Bromi 1,0, Aquae destillatae 150,0 ware im 
Nothfalle also in folgender Weise auszufiihren: Kalii bromati 1,5 g, Aquae Chlori 115,0, 
Aquae destillatae 35,0. 

Bromum solidiflcatum. Brom-Kieselguhr-Cylinder nach Dr. FRANK. Sind mit 
Brom getrankte (durch Aufsaugen) Cylinder aus Kieselguhr, zur Desinfektion von W ohn
raumen etc. 

Aqua bromata medicinalis. Bromwasser zum medicinischen Gebrauche 
ist eine Auflosung von 1 Th. Brom in 200 Th. Wasser. 1m Dunklen aufzubewahren, bez. 
nur zur Abgabe zu bereiten. Nicht zu verwechseln mit dem Brom(salz)wasser nach 
ERLENMEYER S. dieses (1) und dem folgenden Priiparat. 

t Bromwasser als chemisches Reagens ist eine wasserige Auflosung von Brom 1 : 50. 
Sie ist haltbarer als Chlorwasser, unterliegt im direkten Sonnenlichte schliesslich aber auch 
der Umwandlung in Bromwasserstoffsaure. Vergleiche das vorhergehende Praparat. 

t Bromsalzsiiure, in der chemischen Analyse als kriiftiges Oxydationsmittel, z. B. zur 
Ueberfiihrung von Schwefelwasserstoff in Schwefelsaure angewendet, ist eine bei gewohn
licher Temperatur gesattigte Losung von Brom in 25 proc., bisweilen auch in rauchender 
Salzsiiure. Zur Bereitung iibergiesst man 10 Th. Brom mit 100 Th. Salzsaure, schiittelt 
krii.ftig durch und giesst nach Bedarf die iiber dem nicht gelosten Brom stehende Lo
sung ab. 

Liquor desinfectorius Pennes, Liquor antiseptique de Pennes gegen Stich 
und Biss giftiger Thiere und gegen muthmassliche Infektion durch Leichengift ist ein Ge
misch von 20 Th. Karbolsliure, 5 Th. Bromwasserstoff und 500 Th. verdiinntem Spiritus. 

Liquor Inllalatorius SCHeETz. 
Rp. Bromi 

Kalii bromsti aa 0,3 
Aquae destilIa tae 150,0. 

lIIit dieser LOsung wird ein Schwamm getriinkt, 
dieser in eine Diite von Parafiinpapier gelegt 
und vor Mund und Nase 5-10 Minuten lang 
gehalten. Diese Operation wird stiindlich wie
derholt (bei Cronp und Diphtherie). 

Liquor ad vuluera gangraenola. 
Rp. Bromi 1,0 

Aquae Calcariae 55,0. 

Mixtura bromata LCITHLE~. 
Rp. Bromi 1,0 

Kalii bromati 0,25 
Aquae destillatae 120,0. 

Stiindlich einen TheeWffel in Wasser zu geben, 
neben Anwendung des Liquor inhalatorins 
SCHUETZ (bei Cronp und Diphtherie). 

Mixtura bromata OZA~AM. 
Rp. Kalii bromati 0,1 

Bromi Guttam Ullam 
Aquae destillatae 200,0. 

Stiindlich 1 EosWffel (bei Croup, Diphtherie etc.). 

Opodeldoc bromatum. 
J,inimentum brollj.stum PRIEGER. 

Rp. 1) Kwii bromati pulv. 5,0 
2) Liquoris Ammon;; caustici 

3) Aquae destillatae aa 6,0 
4) Linimenti saponati camphorati 180,0 
5) Bromi 5,0. 

Man lOst 1 in 2 und S, fiigt diese Losung zu 4, 
nachdem dieses verfliissigt ist, setzt alsdann 5 
ZU, mischt und liisst durch Einstellen in kaltes 
Wasser erstarren. 

Die PRIEGER'Sche Yorschrift giebt an: 4,0 BroID, 
8,0 Kaliumbromid und 100 Opodeldok; indessen 
ist eine vollstandige Auflosung des Kalium
bromids nicht zu erreichen. 

Pilulae bromatae LA~DOLJ. 

Rp. Bromi 0,12 
Extracti Conii 2,0 
Radicis Althaeae 1,0 
Fructus Phellandrii q. s. 

fiant pHulae No. 30. Fructu Phellandrii pulverato 
conspcrgendae. D. in vitro clauso. S. 1-2 mal 
tiiglich eine Pille. 

Spiritus bromatu8 SCHRODER. 
Rp. Bromi 10,0 

Spiritus (90 Proc.) 50,0. 

Nur die frisch bereitete lIIischung kommt zur An
wendung. Damit getriinkte Watte-Tampons 
werden 5-10 Minuten an die karcinomaWse 
Yaginalportion gebracht etc., die umliegenden 
Theile mit N atriumbikarbonatlosung geschiitzt. 

t Bromum chloratum. Chloratum Bromi. Bromchlorid. Chlorbrom. Leitet 
man Chlor in kalt gehaltenes Brom, so wird ersteres absorbirt und man erhalt sehliesslieh 
eine rothgelbe, bewegliche Fliissigkeit, welehe sich in Wasser mit gelber Farbe lost und 
angeblich Brompentachlorid BrCl5 darstellt. Kiihlt man die Losung auf 00 C. ab, so scheidet 
sich ein Hydrat in Krystallen aus, welche bei +7° C. schmelzen. 1m Falle diese Verbin
dung verordnet werden sollte, empfiehlt es sieh, eine 50 procentige Liisung derselben dar
zustellen. 

t Liquor Bromi chlorati seu perchlorati 50 Proc. In ein auf + 50 C. kalt zu hal
tendes Gemisch von 20,0 Brom mit 60,0 destillirtem Wasser wird gewaschenes Chlorgas 
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solange eingeleitet, bis das sich anfangs bildende und auf dem Wasser schwimmende Brom
chlorid sich gelost hat und in Bromperchlorid iibergegangen ist. Alsdann wird die Fliissig
keit mit Wasser auf 130,0 g verdiinnt. Sie enthalt 50 Proc. Bromperchlorid. 

Aufbewahrung wie Brom an einem kiihlen Orte. Man hiite sich, die Dampfe diesel' 
Verbindung einzuathmen. 

Causticnm Valentini. 
Rp. Bromi chlorat! 1,0 

Acid! nitricl (1,40) 10,0. 

Ad vitrum epistomio vitreo munitulll. Aetzfliissig
keit bei Angina gangraenosa, Fiste1geschwUren etc. 

Pasta caustica BRYK. 

Rp. Brom! chlorat! 5,0 
Liquoris Stibii chlorati 
Zinci chlorati aa 4,0 
Radieis Althaeac pulv. aa 10,0 
Gummi arabici 1,0 
J\Iucilaginis Gummi arabici q. s. 

ut fiat pasta. N ur zurn baldigen Verhrauch zu 
bereiten. 

Brucinum. 
tt Brucinum (Erganzb.). Brucine (Gall.). Caniramin. Vomicin. C23H26N204 

+ 4H20. Mol. Gew. = 466. 1st neben dem Strychnin in verschiedenen Strychnos-Arten 
enthalten. 

Darstellung. Die bei del' Gewinnung des Strychninnitrates abfallenden Mutter
laugen enthalten neben etwas Strychninnitrat vorzugsweise Brucinnitrat. Man koncentrirt 
diese Laugen durch Eindampfen und fallt aus ihnen das Gemisch beider Basen (Brucin + 
Strychnin) durch Ammoniak. Alsdann vertheilt man den Niederschlag in Wasser, fiigt 
Oxalsaure bis zur Sattigung hinzu, erhitzt bis zur Auflosung, entfarbt, wenn nothig, mit 
Thierkohle, filtrirt und dampft das Filtrat auf cin passendes Volumen ein. Beim Erkalten 
krystallisirt Brucinoxalat aus. Man sammelt dieses und wascht es mit absolutem Alkohol 
aus. Alsdann lost man es in Wasser und fiigt del' Losung Kalkmilch in massigem Ueber
schuss zu. Del' nach einiger Zeit entstehende Niederschlag wird abfiltrirt, getrocknet und 
mit siedendem Alkohol extrahirt. Beim Erkalten del' koncentrirten alkoholischen Losung 
werden Krystalle von Brucin erhalten, welche durch Umkrystallisiren zu reinigen sind. -
Besonders grosse Krystalle erhitlt man durch freiwilliges Verdunsten del' alkoholischen 
Losung (Gall.). 

Eigenschaften. Aus seiner Losung in verdiinntem Alkohol freiwillig abgeschieden: 
Farblose, durchsichtige, monokline Tafeln. Aus del' heiss gesattigten Losung:entweder 
als spa tel' krystallinisch erstarrendes Oel oder als gl1inzende farblose, federartige Krystalle. 
Del' Geschmack ist sehr stark bitter, die Reaktion alkalisch. Die Krystalle enthalten 
4 Mol. Krystallwasser (= 15,45 Proc.), welches schon an trockener Luft theilweise ab
gegeben wird. Bei 1000 C. oder iiber Schwefelsaure werden sie v6llig wasserfrei. Das 
krystallisirte, Krystallwasser enthaltende Brucin schmilzt wenig iiber 1000 C., das vollig 
wasserfreie Brucin bei 1780 C. Das krystallisirte Brucin lOst sich in 320 Th. kaltem oder 
150 Th. siedendem Wasser (zu einer alkalisch reagirenden Fliissigkeit), leicht li.islich ist 
es in Alkohol und in Chloroform. Die wasserige Losung ist linksdrehend. 

Reine konc. Schwefelsaure lOst Brucin ohne Farbung. Konc. Salpetersaure oder 
salpetersaurehaltige Schwefelsaure losen es mit blutrother Farbung, welche allmahlich in 
Orange, schliesslich in Gelb iibergeht. - Wenn man zu diesel' Reaktion nul' wenig Sal
petersaure anwendet und wartet, bis die rothe Farbung voriiber und in die gelbe Farbung 
iibergegangen ist, so tritt auf nunmehrigen Zusatz von Stannochlorid oder von farblosem 
Schwefclammonium zu del' gelben Losung eine schOn violette Farbung auf. Chlorwasscr 
(ebenso cine Mischung von Kaliumchlorat + Salzsaure) farbt Brucin lebhaft roth; cin 
Ueberschuss von Chlorwasser entfarbt diese Fliissigkeit wieder. 

PrUfung. Es ist von Wichtigkeit, dass das therapeutisch zu verwendende Brucin 
frei von Strychnin ist. Urn dies festzusteIlen, bringt man 1 Th. Brucin mit 10 Th. a b
solutem (!) Alkohol in ein geschlossenes Gefass und schiittelt gelegentlich urn. Sind 
nach 1-2 Stunden nicht geWste Antheile vorhauden, so giesst man die Losung klar ab. 
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Den Riickstand lOst man in einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsaure, bringt diese Losung, 
eventuell unter Znsatz von etwas Wasser, auf ein Uhrglas und fiigt unter Umriihren 
Kaliumdichromatlosung hinzu. Sobald sich Krystalle abscheiden, tupft man die Mutterlauge 
mit Filtrirpapier ab (!). Werden die Krystalle nunmehr in konc. Schwefelsaure gebracht 
oder mit konc. Schwefelsaure iibergossen, so verursachen sie blauviolette Farbung, falls 
sie Strychnin enthalten. 

Aufbewahrung. Unter den direkten Giften, sehr vorsichtig. Lichtschutz ist 
nicht unbedingt erforderlich, aber zu empfehlen. 

Anwendung. Brucin soll bei lokaler Anwendung anasthesirende Wirkung haben, 
doch ist diese Angabe unsicher. Innerlich wirkt es wie Strychnin (s. dieses), aber 
schwacher als dieses. Nach einigen solI es nur 1ho, nach anderen sogar nur 114o-1ho der 
Starke der Strychninwirkung besitzen. Indessen sind auch diese Angaben nur mit Vor
sicht aufzunehmen. In Deutschland ist es nur sehr wenig im Gebrauch. Man giebt die 
freie Base oder deren Salze zu 0,01-0,05-0,1 gin Pillen oder Tropfen. Hochstgaben: 
0,1 g pro dosi, 0,2 g pro die (Erganzb.). 

tt Brucinum nitricum. Brucinnitrat. Salpetersaures Brucin C2a~6N204' 
RNOa + ~ H20 = 493. Zur Darstellung werden 100 Th. kryst. Brucin in 200 Th. warmem 
Alkohol von 45 Proc. gelost und mit (53 Th.) Salpetersaure von 25 Proc. neutralisirt, wor
auf man die Losung an einem warmen Orte langsam abdunsten lasst. Farblose vierseitige, 
in Wasser und in Weingeist leicht losliche Prismen. Aufbewahrung, Anwendung und 
Dosirung wie unter Brucin angegeben. 

tt Brucinum sulfuricum. Brucinsulfat. Schwefelsaures Brucin (C28~6N20~)2 
H2S04 + 7 ~O = 1012. Zur Darstellung lost man 100 Th. kryst. Brucin in soviel (64 Th.) 
verdiinnter Schwefelsaure, dass eine neutrale Losung entsteht und bringt diese durch Ab
dnnsten zur Krystallisation. A.us der Losung in iiberschiissiger Schwefelsaure krystallisirt 
ein saures Salz. A.ufbewahrung, Anwendung und Dosirung wie unter Brucinum angegeben. 

tt Brucinum crudum. Ro hes Brucin. Das bei der Fabrikation des Strychnins 
abfallende Roh-Brucin, welches stets mehr oder weniger Strychnin enthalt, wird zum Theil 
unter dem Namen Brncin, zum Theil als ~Strychnin" von den Fabriken als Gift zum Ver
tilgen von Raubzeug etc. abgegeben. 

Bryonia. 
Gattung der Cucurbitaceae - Cucurbiteae·Cucumerinae. 

Bryonia dioica Jacq. mit rothen Friichten, heimisch in Mittel- und Siideuropa, und 

Bryonia alba L. mit schwarzen Friichten, heimisch von Nordpersien bis Ungam und 
Siidrussland. Vielfach angepflanzt und aus den Kulturen an Zaunen und Hecken verwildert. 

Beide Arten liefem in ihrer fleischigen, iiber armdicken, 60 cm langen Wurzel die 
Radix Bryoniae. Radix Uvae anginae. Radix Vitis albae. Zaunriibe. Faulriibe. 
Gichtriibe. Hnndskiirbis. Stickwurz. Weisser Enzian. Racine de Bryone blanche 
(Gall.). Bryonia. Bryony (V-St.). Die Wurzel ist innen weisslich mit Milchsaft, aussen 
weiss-gelblich bis blass-braunlich, bei Bryonia dioica glatt, bei Bryonia alba geringelt und 
warzig. Geschmack ekelhaft bitter, Geruch widrig. Trocken ist sie schwammig, mehlig, 
fast geruchlos und wenig bitter. 

Der Holzkorper besteht aus schmalen Holz- und breiten Markstrahlen. 
Bestandtheile. Ein Glykosid B ry 0 n in C34H4S00, loslich in Wasser und Alkohol, 

unloslich in Aether, zu 1,0-1,2 Proc. in der Wurzel. Ferner Bryoresin Ca7Hes018. los
lich in Alkohol und Aether, unloslich in Wasser, in der Pflanze wahrscheinlich in Form 
eines A.lkaliresinates vorhanden. Das Bryonin findet sich in der Pflanze in schlauch
formigen Zellen lokalisirt. 

Einsammlung und Aufbewahrung. Die Wurzel wird im Friihjahre vor der 
Bliithe gegraben, gewaschen, in Scheiben geschnitten und auf Bindfaden aufgereiht ge
trocknet. 9 Th. frische Wurzel geben 1 Th. trockene. Man bewahrt sie in gut ver
schlossenen Blech- oder Glasgefassen auf. 
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..4.nwendung. Man verwendet sie hier und da als drastisches Abfiihrmittel, 
0,3-0,5 g des Pulvers oder 4,0~15,0 g eines Infusum (1 : 10). Der ausgepresste Saft der 
frischen Wurzel war frUher ein Bestandtheil der Friihlingskuren. In der Homoopathie bei 
Rheuma, Lungen- und BrustfellentzUndung. 

Alcoolature de Bryone (Gall.). Aus gleichen Theilen frischer Wurzel und Alkohol 
(90 proc.) durch 10tagiges Ausziehen zu bereiten. 

Aqua Bryoniae (spirituosa). Frische, geschnittene Zaunriibe 200 Th., Verdiinnter 
Weingeist 300, Wasser q. s. Man destillirt 1200 Th. iiber. 

Fomentum bryoniatum TRAMPEL. Frische, geschnittene Zaunriibe 150, Reisses 
Wasser 1500. Zur Kolatur fiigt man hinzu Essig 1500 und Kochsalz, soviel sich lost. 

Spiritus Bryoniae compositus. Aqua Bryoniae compos ita. Rautenol 0,5, 
Sadebaurnol, Krauserninzol, Orangenschalenol je 2,5, Bibergeil-Tinktur 7,5, Zaunriiben
wasser 125. 

Tinctura Bryoniae. Tincture of Bryonia. U-St. A.us frischer, gepulverter 
Wurzel 100 g werden rnittelst Alkohol (91 proc.) durch Verdrangung 1000 ccrn Tinktur 
hergestellt. 

Bucco. 
Buceo, Bueku, Bucho, siidafrikanischer Name fiir eine Anzahl im Kapland heirni

scher Arten der Gattungen Barosma und Empleurum, Familie der Rutaceae-Rutoideae
Diosmeae. Verwendung finden die Blatter. Man unterscheidet: 

1) Breite Buceobliltter, Folia Buceo lata seu rotunda (Erganzb. Gall.). Buchu 
(V-St.). Buchu folia (Brit.). Feuilles de Buchu ou Bucco. Buchu leaves yon 

Barosma crenulatum (L.) Hooker mit langlichen, eiformigen oder verkehrt-eiformigen, 

gekerbten oder klein gesagten Blattern; irn Kaplande am Tafelberg; Barosma crenatum 
Kunze, mit ovalen oder verkehrt-eiformigen, an der Spitze stumpfen, am Rande gekerb

ten, gegeniiber den Yorigen etwas 
breiteren Blattern, und Barosma 
betulinum (Thunb.) Bartl. et 
Wend!. mit rhombisch verkehrt-eiiOr
migen, am Rande unregelmassig ge
zahnten Blattern. Die erstgenannte 
Art pflegt die Hauptmasse der Droge 
auszumachen. 

2) Lange Buccobliltter, Folia 

Bucco longa (Gall.), von Barosma 
serratifolium (Curt.) Willd. mit 

Fig. 120. Fig. 121. Fig. 122. Fig. 123. 2-3 em langen, lineal-Ianzettlichen, 
B. betulinum. B. crenatum. B. crenulatum. B. serrntifolium. 

scharf gesagten Blattern, heimisch 

im siidwestlichen Kapland, und Empleurum ensatum (Thunb.) Erkl. et Zeyh. (syn. 
Empleurum serrulatum Ait.), Sageziihne mehr abstehend, Spitze mehr ausgezogen wie bei 
der vorigen Art. Ebenfalls im sUdwestlichen Kapland. Die letztgenannte Art kommt auch 
als selbstandige Sorte Yor. 

Die unter der Epidermis der Oberseite gelegene Zellschicht verschleimt, die Epi
dermiszellen enthalten Sphaerokrystalle, die man fiir Hesperidin halt. 1m Mesophyll lysigene 
Oelbehalter und Oxalatdrusen. 

Geschmack und Geruch scharf aromatisch, an Raute, Kampfer und Pfefferminze 
erinnernd. 

Bestandtheile. Ein Vnterschied in den Bestandtheilen scheint zwischen den ein
.zelnen Arten nicht zu bestehen. Sie enthalten atherisches Oel (B. serratifolium 1,0 Proc., 
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B. betulinum 2,0 Proc.). Ausserdem enthalten sie Harz, Schleim, Salicylsaure und zu 
4 Proc. einen als Diosmin bezeichneten, wenig bekannten Korper. 

VerwechseZung. An Stelle der ersten Droge sind die viel kleineren Blatter des 
Barosma ericifolinm vorgekommen. 

Anwendung. Man verwendet sie als diuretisches und stirnulirendes Mittel, meist 
in Form des Infusum. Sie sind in Europa seit 1821 bekannt, werden aber wenig gebraucht, 
obschon sie nach neueren Nachrichten die Folia Uvae Ursi an Wirksamkeit iibertreffen 
sollen. Die beste Form der Anwendung diirfte die der Tinktnr oder des Fluid
extraktes sein. 

Aufbewahrung. Die geschnittenen Blatter bewahrt man in gut verschlossenen 
Gefassen aus Blech, das Pulver in gelben Hafenglasern auf. 

Extractum Buchu tluidum. U-St. Fluid Extract of Buchu. - Aus gepulver
ten Buccobliittern (Nr.60) 1000 g werden mittelst Alkohol (91 proc.) im Verdriingungsver
fahren 1000 ccm Fluidextrakt hergestellt. 

Infusum Buchu. Brit. Infusion of Buchu. Wie Inf. Uvae Ursi Brit. (S.363) 
zu bereiten. Gabe 30-60 g. 

Tinctura Buchu. Tincture of Buchu (Brit.). Teinture ou Alcoole de 
Buchu. Aus Buccobliitterpulver (Nr. 20) 200 g und Alkohol (60 proc.) werden im Ver
driingungswege 1000 ccm Tinktur bereitet. - Gabe 2 -3,5 g. Gall. Aus Buccobliittern 
1 Th., Alkohol (80 proc.) 5 Th. durch 10tiigiges Ausziehen zu bereiten. 

Viuum Bucco (Gal1.), wie Vinum Colombo zu bereiten. 
Ptlsana de folio Buchu. 

Tisane de Buchu (Gall.). 
Rp. Folior. Bucco 10,0 

Aq. dest. ebull. 1000,0. 
Nach einer halben Stunde abzupressen. 

Rheumatismusmittel von FELlX MEYER ist ein Gemisch von Buccobliittern, Lindcn
bliithen, Hollunderbliithen, W ollhlumen, Biirentraubenbliittern, Sennesbliittern, Bittersiiss
stengeln, Faulbaumrinde, Fenchel, Hauhechel, Siissholz, Sarsaparille, Eihischwurzel und 
Liebstllckel. 

Vet. Pulvls diureticus HARVEY. 

(Apoth. Zeitung.) 
Rp. Fol. Bucco 45,0 

Resinae Pini 
Kalii nitric. ail 90,0 

M. f. pulv. Div. in p. aeq. XII. 
Morgen. lmd Abend. ein Pulver im Futter. 

Oleum foliorum Buccu. Bukkubliltterol. Essence de Feuilles de Bucco. 
Oil of Buchu leaves. 

Sowohl die langen wie die runden Bnkkublatter geben bei der Destillation mit 
Wasserdampf atherisches Oe1. Die Blatter von Barosma serratifolium enthalten 0,8-1,0 Proc. 
Oe1. Dieses ist arm an Diosphenol und deshalb bei gewohnlicher Temperatur fliissig. Spec. 
Gew. 0,944-0,962. Dic Blatter von Barosma betulinum sind Olreicher und geben beim 
Destilliren 1,3-2 Proc. Oel. Es ist bei mittIerer Temperatur mit Krystallen von Dios
phenol durchsetzt. Spec. Gew. ca. 0,94 bei 270 C. BukkubIatterol ist eine dunkle Fliissig
keit von stark em minz- und kampherartigen Geruch und bitterem, kiihlendem Geschmack. 
Diosphenol CloH1602 schmilzt in reinem Zustande bei 820 C. und siedet nicht unzersetzt 
bei 2320 C. Ein zweiter Bestandtheil des Bukkublatterols ist wahrscheinlich identisch mit 
Linksmenthon. 

Das in den Blattern von Empleurum serrulatum zu 0,6 Proc. enthaltene atherische 
Oel hat das spec. Gew. 0,946 und siedet zwischen 200 und 2350 C. Es erinnert im Geruch 
an Raute und giebt beirn Schiitteln mit Natriumbisulfit eine feste Verbindung. 

Butylchloralum hydratum. 
t Butylchloralhydrat (Erganzb.). Chloralhydratum Butyli. Trichlorbutyl

aldehydhydrat. Crotonchloralhydrat. Hydras Crotonchloralis. C4H,ClaO + lIzO. 
Mol. Sew. = 193,5. 



512 Butyrum. 

Darstellung. Man leitet in Acetaldehyd, oder besser in Paraldehyd, welche zu
nlichst gut gekiihlt werden, so lange trockenes Chlorgas in langsamem Strome ein, bis 
Chlorwasserstoff nicht mehl' entweicht. Alsdann setzt man das Einleiten des Chlors weiter 
fort, zuerst unter Weglassung der Kiihlung, spater unter Erwarmen, welches schliesslich 
auf 1000 C. gesteigert wird. Das Reaktionsprodukt wird mit konc. Schwefelsaure ge
schiittelt und das sich abscheidende wasserfreie Trichlorbutylaldehyd abgehoben und frak
tionirt destillirt, wobei die bei 163-165° C. siedenden Antheile gesammelt werden. 9 Th. 
der wasserfreien Verbindung bringt man mit 1 Th. Wasser zusammen. Wenn sich das 
Trichlorbutylaldehydhydrat als Krystallmasse gebildet hat, krystallisirt man dieses aus 
siedendem Wasser urn. 

Eigenschaften. Diinne, weisse, seidenglanzende Blattchen von eigenthiimlich 
siisslichem (fruchtartigem) Geruche und brennendem, bitterlichem Geschmacke. Sie lOsen 
sich in etwa 30 Th. kaltem, leichter in siedendem Wasser, reichlich in Weingeist und 
Aether, weniger leicht in Chloroform. Glycerin beiOrdert die Aufloslichkeit in Wasser. 
Sie schmelzen bei 780 C. unter Zerfall in Wasser und Trichlorbutylaldehyd, welches letztere 
sich durch stechenden Geruch und reizende Einwirkung auf die Schleimhliute kennzeichnet. 
Wird das Butylchloralhydrat mit konc. Schwefelsaure erwarmt, so scheidet sich Trichlor
butylaldehyd als olige Tropfchen aus. Die wasserige Losung des Butylchloralhydrats 
schwarzt ammoniakalische Silberlosung infolge Reduktion des Silbersalzes zu metallischem 
Silber. 

Prufung. 1) Die weing'eistige Losung 1 = 10 rothe blaues Lackmuspapier nicht 
und werde durch Silbernitrat nicht getriibt (Salzsaure, fremde Chlorverbindungen). 2) Mit 
Schwefelsaure gelinde erwarmt braune es sich nicht (fremde Chlorverbindungen). 3) Es 
schmelze bei 780 C. und verbrenne, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, grossere Vorrathe auch vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Butylchloralhydrat ist ein Anastheticum; als Hypnoticum wirkt es 

nicht so sicher wie Chloralhydrat. Es wirkt zuerst auf das Grosshirn, die Anasthesie be
ginnt am Kopfe. Die Respiration wird durch Einwirkung auf das Respirationscentrum 
verlangsamt, darauf die Reflexerregbarkeit des Riickenmarks herabgesetzt. Der Tod tritt 
nach grossen Gaben durch Respirationsliihmung ein, das Herz wird nicht betroffen. Man 
g'iebt es gegen Trigeminus-Neuralgieen und Schmerzen der Tabiker zu 0,2-0,5 g zwei
stiindlich, als Hypnoticum 0,5-1-2,0-4,0 g in wasseriger Losung mit Glycerin oder 
Sirup. Hochstgaben: pro dosi 2,0 g, pro die 4,0 g (Erganzb.). - Die Ausscheidung er-· 
folgt durch den Urin als "Urobutylchloralsaure"; bei Vergiftungen ist die kiinstliche 
Respiration als Hauptmittel anzuwenden. 

Rp. Butylchlorali hydrati Rp. Butylchlorali hydrati 5,0-10,0 
Acidi carbollci aii 2,0. Glycerini 20,0 

Einen mit der l\Iischung getrankten Wattepfropfen Aquae destillatae 130,0. 
in den hohlen Zahn zu drUcken. Gegen den Bei Tic douloureux, fnnerhalh 15 :lfinuten 1-3 
Schmerz cariiiser Zllhne. EssWffe!. 

Butyrum. 
Butyrum. Butter. Beurre. Butter (engl.). 
Allgemeines. Butter ist die durch mechanische Operationen (Schlagen, Schiitteln, 

Schaukeln) aus der Kuhmilch abgeschiedene innige Mischung von Milchfett und anderen 
Bestandtheilen der Milch, welche, nachdem sie der "anerkannten molkereigerechten Behand
lung" unterworfen worden ist, theils gesalzen, theils ungesalzen in Verkehr kommt. 

In der Milch ist das Butterfett in Form mikroskopisch kleiner Kiigelchen suspendirt, 
welehe sich fUr gewohll.lich wahrscheinlich deshalb zu grosseren Massen nicht vereinigen, 
weil sie sich im Zustande der "Ueberschmelzung" befinden. Wird die Milch regelmassig 
wiederkehrenden Erschiitterungen durch den sog. Butterungsprocess ausgesetzt, so erstarrt 
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das Butterfett, und die Kiigelcheu vereinigen sich zu grosseren Massen. - Aus praktischen 
Griinden unterwirft man dem Butterungsprocess nicht die Milch selbst, sondern den aus 
dieser gewonnenen Rahm im siissen oder gesiiuerten Zustande und bezeichnet dement
sprechend das Endprodukt als Siissrahm-Butter oder Sauerrahm-Butter. Durch den Butte
rungsprocess erhiilt man also die vom Butterfett der Hauptsache nach befreite Milch (Butter
milch) einerseits und die Butter andererseits. 

Die abgeschiedene "Butter" besteht der Hauptsache nach aus Butterfett, enthii.lt aber 
im Zustande emulsionsiihnlicher Vertheilung noch betrachtliche Mengen von Buttermilch 
eingeschlossen. Zum Zwecke besserer Haltbarkeit wird die Butter, urn sie von diesen Bei
mengungen in einem gewissen Grade zu befreien, mehrmals mit reinem Wasser aus
gewaschen, schliesslich von der Hauptmenge des ihr hierbei einverleibten Wassers durch 
Kneten und Schlagen befreit. Eine vollige Entfemung der Buttermilch und des Wassers 
wird nicht beabsichtigt, weil hierunter der Wohlgeschmack der Butter leiden wiirde. 
Die so hergestellte Butter kommt alsdann im ungesalzenen oder gesalzenen Zustande in 
den Verkehr. 

Pharmaceutische Verwendung finden, allerdings nur sehr selten, sowohl die wasser
haltige Butter als auch das wasserfreie Butterfettj ausserdem wird das Butterfett auch 
noch zur Herstellung einiger pharmaceutischer Priiparate, z. B. des Butteriithers (s. S. 176) 
und der Butterseife gebraucht. 

I. Butyrum insulsum. Ungesalzene Butter. Hierunter ist die nicht gesalzene, 
moglichst gut ausgewaschene, wasserhaltige Butter zu verstehen. Wird sie verlangt, 
so versuche man, sich dieselbe aus der nachstgelegenen Molkerei zu verschaffen. Man ver
lange ausdriicklich " Siissrahmbutter". Bei hii.ufigerem Bedarf wird es sich empfehlen, eine 
kleine Butterungsmaschine anzuschaffen, wie solche jetzt in sehr guter Ausstattung billig 
zu haben sind, und aus einem Quantum "Siissrahm" die erforderliche Menge Butter durch 
Buttern von dem Kiichenpersonal herstellen zu lassen. Die erbutterte Butter ist solange 
mit Wasser zu waschen, bis dieses nieht mehr molkig ablauft und dann durch Schlagen 
und Kneten von dem iiberschiissigen Wasser nach Moglichkeit zu befreien. Man nehme, 
urn 10 Theile Butter zu gewinnen, mindestens 150 Th. Siissrahm in Arbeit. 

Diese wasserhaltige Butter findet gelegentlich zur Herstellung von Kiihlsalben, 
Augensalben etc. Verwendung. Man versuche unter keinen Umstlinden sie dadurch zu er
setzen, dass man gesalzene Butter auswiischt, denn es ist schwer, der Butter alles Koch
salz durch Waschen mit Sicherheit zu entziehen. Weit eher ware ein Ersatz durch ge
schmolzenes Butterfett, Adeps Butyri, zu rechtfertigen. 

II. Adeps Butyri. Butterfett (Ergiinzb.). Frische Butter wird in einem hohen 
Gefasse, z. B. einer Infundirbiichse aus Porcellan, im Dampfbade geschmolzen und solange 
erwarmt, bis sich das Fett aIs vollig klare, obere Schicht abgeschieden hat. Alsdann 
wird diese noch warme Fettschicht abgegossen und in trockene, kleine, vollig anzuflillende 
GlasHaschen filtrirt. Hierzu ist zu bemerken, dass man mit der Filtration nicht eher be
ginnen solI, bis nicht eine deutliche Scheidung des geschmolzenen Butterfettes von den 
Molken stattgefunden hat. Die Filtration geht rasch von statten, wenn man das Filter 
vorher gut austrocknet. Das Filtriren hat an einem warmen Orte, bei grosseren Mengen 
mittels eines Warmwasser- oder Dampftriehters zu erfolgen. 

Ein gelbliehweisses bis weisses, korniges Fett von eigenartigem, nicht ranzigem Ge
ruche und Geschmacke. Es schmelze bei 30-37° C. zu einer klaren, mehr oder weniger 
gelben Fliissigkeit. - Werden 10 g Butterfett in 10 cern Chloroform gelost, 10 ccm Wein
geist und 1 Tropfen Phenolphthaleinlosung hinzugefiigt, so muss die Losung nach Zusatz 
von 0,3 cern Normal-Kalilauge l1nd nach kriiftlgem Schiitteln roth gefarbt erscheinen, was 
einem zuliissigen Maximalgehalt von 3 BURSTYN'Schen Siiuregraden entspricht. 

Ersatz fiir wasserfreies Butterfett. Als solches gelten folgende Mischungen: 
1) Olei Cacao 4 Th., Olei Amygdalarum 6 Th. 2) Olei Cacao 2 Th., Adipis 8 Th. 

Unguentum ad combustiones STAHL. STAHL'sche Brandsalbe. 1st eine Mischung 
von 1 Th. gelbem Wachs und 2 Th. wasserfreiem Butterfett. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 33 
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Untersuclmng del' Butter. Die Butter des ehrlichen Marktverkehrs hat etwa 
folgende Zusammensetzung: Butterfett 80-85 Pror.., Wasser 10-15 Proc., Milchzucker, 
Casein, aus der Milch stammende Salze zusammen 1-3 Proc. Ausserdem ist auf das markt
iiblich zugesetzte Kochsalz Riicksicht zu nehmen. 

Die Gesichtspunkte, unter denen die Marktuntersuchung der Butter zu geschehell 
hat, sind folgende: 

1) VerfiHscht kann Butter dadurch werden, dass ihr a) eine grossere Menge Wasser 
einverleibt wird, als es im ehrlichen Verkehr gebrauchlich ist; b) dass ihr eine iibergrosse 
Menge Kochsalz zugesetzt wird; c) dass das Butterfett zum 'fheil durch billigere Fette 
oder Fettgemische ersetzt wird. 

2) Verdorben ist Butter, welche in einen solchen Zustand iibergegangen ist, dass 
sie 11ach der allgemeinen Ansicht zum menschlichen Genuss oder doch fiir die vom Kaufer 
vorausgesetzte bestimmungsgemasse Verwendung nicht mehr geeignet ist. 

S) Nachgemacht ist Butter, wenn an ihre Stelle ein Kunstprodukt, z. B. Mar-
galine, untergeschoben ist. 

Die Untersuchung fiihrt man zweckmassig in folgender Weise aus: 
1) Bestimmung des Wassergehaltes. 
8) Approximativ. Man fiillt in ein wehes Probirrohr (2,5 cm lichte Weite), 

welches man selbst graduirt hat, etwa 20 g Butter und bringt diese durch Einstellen 
in heisses Wasser zum Schmelzen. Nach einiger Zeit hat sich das geschmolzene Butterfett 
iiber der wasserigen Fliissigkeit (den Molken) soweit abgesetzt, dass beide Schichten sich 
deutlich abgrenzen. Man schatzt nunmehr die Menge des geschmolzenen Fettes und der 
Molken. Betragt die Menge der letzteren mehr als 1/6, so ist die exakte Wasserbestimmung 
auszufiihren. 

b) Exakt. Man bringt in eine Platinschale etwa 20 g mit Salzsaure gut aus
gewaschenen Quarzsand oder Bimsstein, dazu ein kleines Glasstabchen und gliiht die so 
beschickte Schale griindlich durch, bis sie konstantes Gewicht hat. Dann bringt man 5 g 
Butter hinzu, die von moglichst vielen Stellen der Probe entnommen ist, riihrt ohne 
Verlust urn und trocknet im Wasserbadtrockenschrank bis zu konstantem Gewicht (nach 
fiinfstiindigem Trocknen die erste Wagung!). 1m SOXHLET'schen Trockenschrank ist das 
Trocknen nach 1/2 bis 3/, Stunden beendet. 

2) B estimmung des Fettgehal tes. Den sub 1 erhaltenen Trockenriickstand 
verreibt man mit noch etwa 20 g getrocknetem Sande oder Bimsstein, extrahirt das Ganze 
in einem Extraktionsapparate (nach SOXHLET) mit wassemeiem Aether und verfahrt im 
iibrigen, wie unter Milch angegeben ist (s. Lac). 

3) Bestimmung des Gehaltes an Kochsalz. Man wagt 5 g Butter in eine 
Platinschale, verdampft die Hauptmenge des Wassers durch einstiindiges Erhitzen auf dem 
Wasserbade und verascht bei nicht zu hoher Temperatur. Die Asche wird gewogen, als
dann mit Wasser ausgezogen und in der Losung das Chlor durch Titriren mit Silbernitrat 
und Kaliumchromat nach MOHR bestimmt. Wligung und Titration miissen fast mit ein
ander iibereinstimmen. 

4) Bestimmung des Gehaltes an Casein. 5-10 g Butter werden durch drei
bis vierstiindiges Trocknen vom Wasser befreit. Dann zieht man mit Aether aus, sammelt 
das in Aether Unlosliche auf einem schwedischen Filter und wascht es mit Aether aus. 
Schliesslich bringt man Filter + Inhalt in einen Stickstoff-Kolben und bestimmt den Stick
stoff nach KJELDAHL. Stickstoff >< 6,37 ergiebt die Menge des vorhandenen Caseins. 1 ) 

5) Bestimmung des Sauregrades. Man lOst 5 g Butter in 30 ccm saurerreiem 
Aether, mgt 3 Tropfen Phenolphthaleinlosung zu und titrirt mit 1/1O-Normal-alkoholischem 
Kali. Jeder fiir 100 g Butter verbrauchte Cubikcentimeter Normal-Kalilauge zeigt 1 Saure
grad nach BURSTYN an. 

1) Die Ausfiihrungsbestimmungen des Reichskanziers schreiben den Faktor 6,25 vor, 
doch solI der Faktor 6,37 genauer sein. 
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6) Fremde Fette. Vorpriifungen. 

1) Schmelzprobe. Beirn Erwiirmen im Wasserbade schmilzt .Butter zu einem 
rasch klar werdenden Fette, wahrend Margarine langere Zeit ein triibes Aussehen bebalt. 
Die Probe beruht darauf, dass das Butterfett urspriinglich als Emulsion in der Milch ent
halten war, und dass diese Emulsion absichtlich zerstort worden ist, wahrend der Mar
garine Milch oder Rahm zugefiihrt worden ist, in der Absicht, eine Emulsion zn bilden. 
Nur als Vorprobe zu benutzen. 

2) Refraktometrisch. Man bestimmt die Refraktion im ABBE'schen Butter
Refraktometer. Butterfett hat bei 25° C. eine Refraktion v:on hOchstens 52,5. Der Apparat 
kostet etwa 150 M. und gestattet lediglich die pure Unterscheidung von Butter und Mar
garine. In zweifelhaften Fallen lasst er haufig im Stiche. - Jedem Apparate ist eine 
genaue Gebrauehsanweisung beigegeben, ausserdem findet sich eine eingehende Besehreibung 
des Apparates und seiner Anwendung in den Ausflihrungsbestimmungen des neuen Mar
garine-Gesetzes. 

Exakte Methoden. 1) Nach HERNER-ANGELL. Man bringt durch Differenz
Wagung 3-4 g klar filtrirtes Butterfett in eine kugelige Porcellanschale, mgt 50 cem 
Alkohol sowie 2 g Aetzkali hinzu und verseift das Fett durch Erwarmen auf dem Wasser
bade unter Umriihren. Dann lasst man den Alkohol vorsiehtig aber vollstandig abdunsten 
und iibergiesst die zuriickbleibende Seife mit 150 eem heissem destillirten Wasser, in 
wclchem sie ~ich klar auflOsen mnss. Zu der klaren Losung giebt man verdiinnte 
Schwefelsaure im Ueberschuss und erhitzt so lange, bis sich die Fettsauren als olige Schicht 
klar (!) abgesetzt haben und die wiisserige Fliissigkeit nicht mehr milchig erscheint. Man 
filtrirt nun die Fltlssigkeit durch ein vorher in einem Wageglaschen getrocknetes und 
gewogenes Filter von d i c h t e m Papier, welches vorher mit heissem Wasser genasst und 
angefiillt worden ist, mit der Vorsicht, dass wahrend der ganzen Dauer der Filtration die 
Fettsauren niemals ganz nach dem Grunde des Filters gelangen, sondern dass sich auf 
diesem zu jeder Zeit geniigend wasserige Fliissigkeit befindet, um ein Durchlaufen der 
Fettsauren zu verhindern. Man spritzt nun alie Fettsaurereste aus der Schale auf das 
Filter und wascht die gesa=ten Fettsauren mit siedendem Wasser (ca. Fig Liter) so 
lange aus, bis das Filtrat gegen empfindliches Lackmuspapier nicht mehr sauer reagirt. 
Man bringt hierauf die Fettsiiuren auf dem Filter zum Erstarren, indem man den ganzcn 
Trichter in eiskaltes Wasser eintaucht, bringt Filter + Fettsauren in das Wageglas und 
trocknet im Wasserbadtrockenschranke bis zu konstantem Gewicht. (Erste Wagung nach 
3 Stunden, dann in einstiindigen Pausen.) 

2) Die REICHERT-MEISsL'sche (WOLLNY'sche) Zahl in der Modifikation von LEFFMANN
BEAM. 5 g (genau gewogen!) reines filtrirtes Butterfett werden in einem 300 ccm fassenden 
ERLENMEYER-Kolben genau abgewogen, hierzu 20 cem Glycerin-Natron 1) gegeben; der 
Kolben wird mittels einer mit Kautschukschlauchstiicken iiberzogenen Tiegelzange erfasst 
und iiber freier Flamme unter bestandigem Umschwenken erhitzt. Hierdurch, wie auch 
im Nothfalle durch zeitweiliges Entfernen von der Flamme, wird die stark scbaumende 
Masse leicht am Uebersteigen gehindert. Nach 3-4 Minuten ist die Reaktion beendet, 
das Wasser verdampft, die Fliissigkeit hOrt auf zu kochen und ist fast plotzlich voU
standig kIar. Alsdann fiigt man, zu Anfang tropfenweise, da sonst leicht Ueberscbaumen 
eintritt, 135 ccm destillirtes, ausgekochtes Wasser zu und nach eingetretener Auflosung 
von etwa erstarrter Seife 2 Stiickchen Bimsstein und 5 ccm Schwefelsaurelosung. 2) Man 
destillirt alsdann mit vorgelegtem LIEBIG'schen Kiihler 110 ccm abo Das Destillat wird 
gemischt und filtrirt. Von dem Filtrate titrirt man 100 ccm mit 1/10 Normallauge und 

1) Zur Herstellung des Glycerin-Natrons lost man 100 g Natronhydrat in 100 ccm 
destillirtem Wasser. Von dieser Losung werden 20 ccm mit 180 ccm reinem konc. Glycerin 
gemischt. 

9) Von der SchwefelsaurelOsung enthalten 100 ccm = 20 ccm konc. Schwefelsaure. 
33* 
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PhenolphthaleIn. Die verbrauchten Cubikcentillleter to-Lauge multiplicirt man mit 1,1. 

Die so erhaltene Zahl ist die REICHERT-}!EIssL'sche Zahl (oder WOLLNy'sche Zahl). 
Beurtheilung. Der Gehalt an Kochsalz bezw. an Wasser wird meist nach ort

lichen Verordnungen beurtheilt. Wo diese fehlen, kann man in maximo 3 Proc. Kochsalz 
und 15 Proc. Wasser zulassen und in minimo einen Fettgehait von 80 Proc. verlangen. 

Ob Butter verdorben ist, lasst sich am besten durch die Kostprobe (Anfstreichen 
auf Brod oder Semmel!) beurtheilen. Die Bestimmung des Sauregrades erfolgt in der 
Regel nnr zur wissenschaftlichen Begriindung des durch die Kostprobe gewonnenen Ur
theils. . Die meisten Chemiker nehmen als zulassige Maximalzahl 8 Sauregrade an. 

Fremde Fette (Margarine, s. auch diese) weist man am sichersten durch Bestimmung 
der REICHERT-MEISsL'schen tWoLLNY'schen) Zahl nacho Fiir reines Butterfett ist 24,0 als 
niedrigste REICHERT-MEISsL'sche (WOLLNY'sche) Zahl anzunehmen. Es hat sich aber heraus
gestellt, dass gewisse Fiitterungsarten (Reis, Palmkerne) die WOLLNy'sche Zahl herab
driicken. Ergeben sich nach der Bestimlllung der REICHERT-MEISsL'schen Zahl Zweifel 

Fig. 124. Deltillationsappamt xur Beltimmung d r nOchHgt'n F Il
ureD Dach RJUclI t: RT- Yo. . ._ 

Uber die Unverralschtheit der 
Butter, so kann man noch 
die Bestimmung der HEHNER
ANGELL'Schen Zahl heran
ziehen. Diese wird fiir reines 
Butterfett in maximo als 90;0 
angenommen. Doch kommen 
auch hier geringe Ueber
schreitungen vor. 

In zweifelhaften Fal
len giebt allein unanfecht
bare Auskunft die Selbsther
stellung von Butter aus der 
in Frage kommenden Milch, 
bezw. Buttern unter amt
licher Aufsicht und ver
gleichende Untersuchung des 
so erhaltenen Butterfettes. 

Farbung der Butter 
mit unschadlichen Farbstof-

fen gilt zur Zeit als ein erlaubtes VerschOnerungsmittel. 
1.5. k. Nachweis von Sesamol (aus der Bekanntmachung des Reichskanzlers 

vom 1. April 1898);1) 
a) Wenn keine Farbs/(lffe vurhanden sind, die sich mit Salzsaure ruth fiirben, so werden 

5 ccm geschmolzenes Butterjett mit 0,1 ccm einer alkohulischen Furfurol.Losung ([ Raumtheil farb
loses Furjurol in 100 Raumthtilen absuluten Alkuhuls gtlost) und mit 10 ccm Salzsaure vom spec. 
Gew. 1,[9 mindestms l/~ Minute lang kraftig geschuttelt. Wenn die am Buden sich abscheidende 
Salzsaure eine nicht alsbald verschwindmde deutlirhe Rothfarbung zeigt, su ist die Gegmwart vun 
Sesamol nachgewiesm. 

(J) Wenn Farbstuffi zugegen sind, die durch Salzsaure roth gifarbt werden, su schutttlt man 
10 ccm geschmulzmes Butterjett in einem kleinen cylindrischen Scheidetrichter mit 10 ccm Salzsaure 
vom spec. Gew. 1,125 etwa 1/2 Minute lang. Die unten sich ansammelnde rothgtfarbte Salzsaure
Schicht lasst man abJliessen, fiigt zu dtfll in dmt Scheidetrichter enthaltenen geschmulzenm Fetle noch
mats [0 ccm Salzsiiure vum spec. Gew. 1,125 und schutlelt wiederum 1/2 Minute lang. 1st die sich 
abscheidende Salzsiiure nuch ruth gifiirbt, su lasst man sie abJliesstn und wiederhult die Behandlung 
des geschmo/zmen Ftttes mit Salzsaure vom spec. Gewichte [,125, bis lelztere nicht mehr roth gifiirbt 
wird. Man lasst alsdann die Salzsiiure abjliessen und pruft 5 mn des so behandelten geschmu/zenen 
Butterfettes nach dem unter a beschriebenen Verfahren auf Stsamol. Zu diesen Versuchen verwende 
man keine hohere Temperatur, als zur Erhaltung des Fettes im geschmulzenm Zustande erforderlich ist. 

') Die cursiv gesetzten Stellen sind der Bekanntmachung des Reichskanzlers w(jrt
lich entnommen. 



Butyrum. 517 

I. 4. Nachweis von Konservirungsmitteln: 

a) Borsaure. IO g Butter werden mit alkoholischlm Kali in liner Platinschall verseift, die 
Seifenlosung lingedampft und verascht. Die Asche wird mit Salzsaure ubersattigt. In die salzsaure 
Losung taucht man linen Streifen ge/bes Kurkumapapier und trockne! das Papier auf einem Uhr
glase be; IOO 0 C. Bei Gegenwart von Borsaure zeigt die eingetauchte Stelle des Kurkumapapiers cine 
rothe Farbung, die durch Auftragen lines Tropfens verdunnter Natriumkarbonatlosung in Blau ubergeht. 

b) Salicylsaure. Man mischt in linem Probirrohrchen 4 CCm Alkohol von 20 Vol. Proc. 
mit 2-,] Tropfen einer 1'erdunnten Eisenchloridlosung, fiigt 2 ccm ButterJett hinzu und mischt die 
Flussigkeiten, indem man das mit dem Daumen verschlossene Probirrohrchen 40-.50 mal umschuttelt. 
Bei Gegem/Jart von Salicylsaure farbt sich die untere Schicht violett. 

c) Formaldehyd. 50 g Butter werden in einem Kolbclten von et'i/Ja 250 ccm lnhalt mit 
50 ccm Wasser versetzt und erwarmt. Nachdem die Butter geschmolzen ist, destillirt man unler Ein
leiten von Wasserdampf 25 ccm Flussigkeit abo fO ccm Destillat werden mit 2 Tropfen ammonia
kalischer Silberlosung versetzt; nach mehrstundigem Stehen im Dunklen entsteitt bei Gegenwart von 
Formaldehyd eine schwarze Trubung. (Die ammoniakalische Silberlosun,f( erhalt man durch Auflosen 
von I g Silbernitrat in 30 can Wasser, Versetzen der Losung mit verdumztent Ammoniak, bis der 
anfanglich entstehende Niederschlag sich wieder gelost hat, und Auffitllen del' Losung mit Wasser 
auf 50 ccm) 

Fremdartige Zusatze. Kartoffelmehl, Kartoffelbrei, Getreidemehl, Mohrriibenbrei, 
welche bisweilen, aber nur selten, der Butter in betriigerischer Absicht zugesetzt werden 
oder durch Zufall in diese gelangen, weist man nach, indem man ein Quantum Butter 
erst mit Alkohol, dann mit Aether auszieht nnd den hierbei ungelOst hinterbleibenden 
Riickstand mit dem .Mikroskop untersucht. Gips, Thon u. dergl. unorganische Zusatze, 
welche wohl kaum als iibliche Verfalschungen gelten konnen, wUrden in der Asche anf
zusuchen und nachzuweisen sein. 

1.5. i. Nachweis fremder Farbstoffe. Die Gegenwart fremder Farbstoffe erkennt man 
durch Schiitteln des geschmolzenen Butterfettes mit absolutem Alkohol odeI' mit Petroleumather vom spec. 
Gew. 0,630'. Nicht kiinstlich gejarbtes Butterfett ertheilt diesen Losungslltitteln keine oder nur eine 
schwach gelbliche Farbung, wahrend sic sich bei kunstlich gejarbtent Butterfett deutlielt gelb farben. 

Zum Nachweise gewisser ThecrJarbstotJe werden 2 -,] g Butterfett in 5 CCm Aether gelost 
und die LOsung in einem Probirrohrc1zen mit 5 CC11l konc. Salzsaure vom spec. Gew. I,I25 kraftig 
geschuttelt. Bei Gegenwart gewisser Azofarbsto.ife farbt sielt die sich unten absltzende Sa!zsaureschicht 
deutlich roth. 

Schmelz butter, Bu tterschmalz, Schmalz (letzteres eine specielle, sUddeutsche 
Bezeichnung). Hierunter versteht man das durch Ausschmelzen der Butter und Abgiessen 
von den Molken g-ewonnene wasserfreie Butterfett, welches in Siiddeutschland namentJich 
wahrend des Winters zu KUchen- und Konditoreizwecken verwendet wird. Es ist beziig
lich eines Gehaltes an fremden Fetten in glcicher Weise zu untersuchen und zu beurtheilen 
wie die Butter. - Schmelzbutter lasst unter dem Mikroskop Krystallnadeln erkennen. 

Colostrum-Butter. In einigen Gegenden gilt die aus dem Colostrum [d. i. die 
unmittelbar bis einige Tage nach dem Geburtsakt abgesonderte Milch], hergestellte Butter 
innerlich wie ausserlich als besonders heilkriiftig. Colostrum-Butter ist braungelb, starrer 
als gewohnliche Butter, reich an Eiweissstoffen, von schleimigem Geschmack. Sie wird 
leicht ranzig. 

Sapo butyrinus. Sapo e Butyro. Butterseife. Zur Herstellung derselben 
kann mit Vortheil ranzige, zu Speisezwecken nicht mehr verwerthbare Butter verwendet 
werden. Man schmilzt ein beliebiges Quantum Butter, lasst das Butterfett in der Warme 
sich kliiren, filtrirt oder kolirt es und verlahrt wie folgt: 

100 Th. geschmolzenes Butterfett werden in einer Porcellanschale mit 130 Th. Na
tronlauge (von 15 Proc. NaOH) im Wasserbade unter Umriihren so lange erhitzt, bis ein 
klarer, gleichmassiger Seifenleim entstanden ist. Nachdem die Erhitzung im Wasserbade 
noch 1 Stunde fortgesetzt worden ist, fiigt man zu dem Seifenleim eine fil trirt e (!) Lo· 
sung von 25 Th. Kochsalz und 2,5 Th. kryst. Soda in 100 Th. Wasser, riihrt Ih Stunde um, 
lasst dann etwa 1 Stunde im Wasserbade ruhig absetzen und bringt hierauf die Schale in 
die Kalte. Nachdem die Seife vollig erstarrt ist, wird sie von der Unterlauge abgehoben, 
mit Wasser abgespiilt, in StUcke geschnitten und an einem warmen Orte, vor Staub ge
schiitzt, getrocknet. Ausbeute ca. 120 Th. Verwendung zur Herstellung von Opodeldok. 
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Butterpulver. Hierunter versteht man Pulver, welche, dem Rahm zugesetzt, die 
Abscheidung der Butter beim Buttern beschleunigen soli en. Diese Pulver, deren N utzen 
zweifelhaft ist, bestehen in der Regel: 1) Am N atriumbikarbonat, 1-2 g auf 1 1 Rahm. 
2) Gemische von (1 Th.) Natriumbikarbonat mit (3 Th.) Kochsalz. Auf 1 1 Rahm rechnet 
man 3-4 g der Mischung. 3) Kochsalz. Auf 1 1 Rahm = 2-6 g. 4) Kaliumbitartrat. 
Auf 11 Rahm = 1-2 g. Diese Pulver werden gelegentlich auch noch mit Ausziigen von 
Orleans oder Kurkuma gefarbt und dienen alsdann zugleich als Farbemittel. 

Butterfnrbe, urn zu heller Butter (Winterbutter) eine schOne Farbung zu verleihen. 
1) Aetherisches Orleanextrakt 2-3,0 g, Olivenall00,0. 2) 1 Th. getrockneter Orlean, 2 Th. 
Kurkumapulver werden mit 10 Th. Olivenal 3 Tage lang im Dampfbade erhitzt, dann ab
gepresst und nach dem Absetzen filtrirt. (E. RosENDoRF's Butterfarbe.) In dunklen Glasern 
abzugeben. 3) 3 Th. Dimethylamidoazobenzol werden in 97 Th. Olivenal unter Erwarmen 
gelast. 4) Man zieht 100 Th. Orlean mit einer Lasung von 1,5 Th. Kaliumkarbonat in 
100 Th. Wasser in der Warme aus und zieht den Riickstand noch zweimal mit einer 
Lasung von je 0,6 Th. Kaliumkarbonat in 100 Th. Wasser aus. Die vereinigten Ausziige 
werden auf 60 Th. verdampft, dann mit 12 Th. Alkohol versetzt und nach dem Ab
setzen filtrirt. 

Butyromel. Gemisch von 1 Th. Honig mit 2 Th. Butterfett oder Butter. 
Empla~trum universale Styriae. Hofrathspflaster. (Oesterr. Handverkaufs

artikel.) Cerae flavae, Adipis Butyri recentis, Terebinthinae venetae aa 320,0 Myrrhae, Alu
minis usti, Camphorae aa 40,0, Croci 2,0. 

III. Margarine. Kunst butter. "Margarine im Sinne des Gesetzes vom 15. Juni 
1897 sind diejenigen del' Milchbutter oder dem Butterschmalz ahnlichen Zubereitungen, 
deren Fettgehalt nieht ausschliesslich der Milch entstammt." 

Bereitung. Frischer, gewaschener Rindertalg wird bei 60 0 C. durch Dampf ge
sehmolzen. Das gelauterte (filtrirte) Fett lasst man 12-24 Stunden bei 200 C. stehen und 
presst bei 300 C. das ausgesehiedene feste Stearin von dem fliissiger bleibenden Oleo
margarin abo Das Oleomargarin wird - meist nar,h Zusatz anderer Fette und Oele, z. B. 
SesamOl, s. W. unten - mit 10 Proc. stisser oder saurer Milch in cbesonderen Emulsions
apparaten verbuttert; die Mischung wird alsdann gefarbt, gesalzen, auch parfiimirt und 
giebt so naeh dem Erstarren das "Margarine" genannte Produkt. - Del' Naturbutter 
ausserordentlich ahnliche Massen, nul' durch die ehemische Analyse (s. S. 516) von dieser 
zu unterseheiden. 

Gesetzliche Bestimmungen. Die Fabrikation der Margarine und del' Verkehr 
mit derselben unterliegt fUr das Deutsche Reich den Bestimmungen des Gesetzes vom 
15. Juni 1897 und dessen Ausfiihrungsbestimmungen. Flir die 'l'hiitigkeit des Analytikers 
kommen besonders folgende Bestimmungen des Gesetzes in Betracht: 

§.]. Die Vermischung von Butter oder Butterschmalz tIIit Margarine oder anderen Speist
fetten zum Zwecke des Handels mit diesen Mischungen ist verboten. - Unter diese Bestimmung fallt 
auch die Verwendung von Milch oder Rahm bei der gewerbsmassigen Herstellung von Margarine, 
so/ern mehr als 100 GC'wichtsthei!e Milch oder eim dementsprechende Menge Rahm auf [00 Gewichts
theile der nicht der Milch entstammenden Fette in Anwendung kommen. 

Damit ist folgendes gesagt: In Deutschland ist es untersagt, Mischungen von Butter 
mit anderen Speisefetten gewerbsmassig herzustellen und zu Genusszweeken zu verkaufen. 
Zugelassen ist die Herstellung der Margarine mit der Beschrankung, dass fUr 100 Th. 
Nicht-Milchfett nicht mehr als 100 Th. Milch oder eine diesel' entsprechende Menge Rahm 
zur Verwendung kommen. Fiir die analytisehe Kontrole ist anzunehmen, dass 100 'rho 
Milch in maximo 4 Th. Butterfett entsprechen, und die dem Analytiker gestellte Aufgabe 
besteht somtt darin, festzustellen, ob das wasserfreie Fett einer Margarine mehr als 4 Proe. 
Butterfett enthlUt oder nicht. Dies geschieht durch Bestimmung del' REICHERT-MEISSL'
schen Zahl. Die REICHERT-MEISsL'sche Zahl betragt bei einer den gesetzlichen Anfol'de
rungen entsprechenden Margarine nicht mehr als 2,0. Geht sie liber 2,0 erheblich hinaus, 
so ist auf Zusatz grosserer Mengen von Butterfett zu schliessen. Diesel' Sehluss wlirde 
nul' dann nicht immer zutreffend sein, wenn das Fettgemiseh erhebliehe Mengen von Kokos
fett enthalt. Dieses hat an sich eine hOhere REICHERT-MEISsL'sche Zahl. Auf die An
wesenheit von Kokosfett wird man aufmerksam gemacht bei del' Bestimmung del' HEHNER'
schen Zahl dadurch, dass sich aus dem erkalteten Filtrate Krystallnadeln von Fettsauren 
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abscheiden, und dass die FettsaUl"en allch nach lange Zeit fortgesetztem Troeknen keine 
Gewichtskonstanz zeigen. 

§ 6. "jWargarine und iVlargarinkiise, welche zu Handelszweeken bestimmt sind, mussen tinen 
die allgemeine Erkennbarkeit der Waare mittelst ehemischer Untersuchung erleichternden, Beschatfen
heit und Farbe dersdben nicht schiidigenden Zusatz enthalten. - Die niiheren Bestimmungen hieruber 
werden vom Bundesrath erlassen und im Reichsgesetzblatt veri:ijfentlieht." 

Ueber die Art des Kennzeichnungsmittels bestimmt die Bekanntmachung des Reichs
kanzlers vom 4. Juli 1897 folgendes: 

I) Um die Erkennbarkeit von Margarine und Margarinkiise, welche zu Handelszwecken be
stimmt sind, zu erleichtern, ist den bei der Fabrikation zur Verwendung kommenden Fettm und 
Oe/en Sesamol zuzusetzen. In lOa Gewichtstheilm der angewandten Fette und Dele muss die Zusatz
menge bei iJ1argarine mzndestms IO Gewiehtsthtile, bei MaYf{arinkiise mindestms 5 Gewichtstluile 
Sesamol betragm. - Der Zusatz des Sesamo!s hat bei dan Vermischen der Fette vor der weiterm 
Fabrikation zu erf0lgen. 

2) Das nach No. I zuzusetzende Sesamol muss folgende Reaktion zeigen: Wird tin Gemisch 
von 0,5 Raumtheilen Sesamol und y9,5 Raumtheilen Baumwol!sammo! oder Erdnusso! mit IOO 
Raumtheilen rauchender Salzsaure vom spec. Gew. I,Iy und einigen TroPfen einer 2procentigen al
koholischen Losung von Furfurol geschuttelt, so muss die unter der Oelschicht sich abselzende Salz
saure eine deutliche Rothfarbung annehmen. Das zu dieser Reaktion dienende Furfuro! muss 
farblos sein. 

Fiir die Schatzung des Sesamolgehalts der Margarine geben die "Vorschriften 
fiir die chemische Untersuchung von Fetten und Kasen vom 1. April 1898 folgende An
weisung: 

II. Die Untersuehung dey jWargarine erfolgt nach dense/ben Grundsiitzen wie die dey Butter • 
.dusserdem ist noel, folgende Priifung auszufuhren: 

0,5 cem des gesc!l1llOlzenen, k!ar jiltdrten Margarinejetts werden mit 9,5 cem Baumwoll
samenol, das, nach dem unler 1. 5. k (S.5I6) beschriebenen Verfahren gepriift, mit Furfurol und Salz
saure keine Rothfiirbung giebt, vermischt. Man fruft die Mischung nach dl11l unter 1.5. k (S.5I6) 
angegebenen Verfahren auf Sesamol. Hat die Margarine den vorgeschriebenen Gehalt an Sesamol, 
z'on der vorgeschriebenen Besehaffenheit, so muss die Sesamol·Reaktion noeh deutlich eintreten. 

Enthalt die lUargarine zugleich Farbstoffe (gewisse Azofarbstoffe, z. B. Dimethyl
amidoazobenzol), welehe mit Salzsaure direkt eine Rothfarbung geben, so ist demnach die 
Priifung auf SesamOl nach 1. 5. k (J der fiir die Untersuchung der Butter gegebenen An
weisung auszuflihren. 

Cacao. 
Theobroma Cacao L. Familie der Sterculiaceae-Biittnerieae. 
Del' bis 13 m hohe Baum ist einheimisch in den KiistenIandern des mexikanischen 

Golfes und in Siidamerika bis zum Amazonas. Geg-enwartig fast tiberall in den 'l'ropen 
mehr oder weniger in Kultur (cf. unten). - Verwendung finden die Samen: Semen 
Cacao (Erganzb.). Fabae sell Nuclei Caeao (Gall.). Semen Theobromatis. Fabae 
lIlexicanae. Kakao. Kakaobohnen. Feves de Cacao. Cacao·beam. 

Ausser del' genannten sollen noch einige andere Arten die Droge Hefern: 

Theobroma bicolor Humb. et BpI. (in Kolumbien und am Rio negro), Theobronia 
angustifolium Mo~. et Sess. (Soeonusco), Theobroma ovalifolium Mo~. et Sess. 
(Esm eraldas). 

Beschl'eibwng. Die beerenartigen, fieischigen, gelben, rothen oder braunen Friiehte 
von Grosse einer mittleren Gurke enthalten, in ein schleimiges, angenehm schmeekendes 
Fruchtmus eingebettet, die dieht in 5 Langsreihen geordneten etwa 40 Samen, die frisch 
weiss sind und die braune Farbe erst durch die darauf folgende Zubereitung annehmen. 
- Sie sind im Umriss ungefahr eiformig, meist etwas plattgedriickt, etwa 2,5 cm lango, 1,5 cm 
breit. 1,0 em dick. Am stumpferen Ende befindet sich das Hilum, von wo aus auf der 
einen Sehmalseite die Raphe zum gegeniiberliegenden Ende verlauft und sich hier in 
mehrere Bundel auflost, wodurch sich das reichliehe Vorkommen derselben in der Samen-
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schale erkHirt. Die braune, ziemlich spl'Ode Samenschale umschliesst. den Embryo, der lIoch 
von einem zarten Hiiutchen (Silberhaut) bekleidet ist. Der Embryo besteht aus den dick
fleischigen Kotyledonen, die vielfach in einander gefaltet und von aussen eingeschniirt 
sind, der keuligen Radicula und der als kleines Spitzchen kenntlichell Plumula. Wegell der 
vielen Falten etc. zerfallen die Kotyledonen Ieicht in kantige StUcke. Ihre Farbe ist auf 
dem Querschnitt mehr oder weniger braun bis violett. Die Kotyledonen bestehen zu ausserst aus 
einer aus dUnnwandigen Zellen gebildeten Epidermis, die hiiufig (besonders an den Falten und 
an der Radicula) zu eigenthUmlichen Haaren (MITSCHERLICH'sche Korperchen Fig. 125 tr) 
ausgewachsen sind. Die Epidermiszellen enthalten 3-4,5 fl grosse kantig-rundliche Pigment
kOrner von orangegelber bis brauner Farbe, die mit Chloralhydrat blutroth; mit Eisell
chlorid olivenbraun werden. Das iibrige Gewebe besteht, abgesehen von zarten Procam
biumstrangen und schwach entwickelten GefassbUndeln, aus zarten Parenchymzellen, als 
deren Inhalt sich krystallinisches Fett, Plasma und Aleuronkorner erkennen lassen. 
Letztere enthalten entweder ein Krystalloid und farbell sich mit Jod gelb, odel' sie farben 

A B 

Fig. 125. Gewebe des Kakao. 160 Mal vergrossert. 
A Silberhaut des Samells. f Fettkrystalle. K Oxalatkrystalle. tr MITSCHERLlcH'sche Korperchen, von der 
Samensrhale abgebrochen. d Sklereiden der Samenschale. E Parenchym der Kotyledonen der Starke, Fett, 

Alenron (a) und Farbstoffzellen Iv). sp Spiralgefiisse. (Nacb MOELLER). 

sich nicht mit Jod und enthalten dann ein oder mehl'ere Globoide. Beide Formen sollen 
nicht in derselben Sorte neben einander vorkommen (TSCHIRCH). Endlich enthalten sie 
S tit r k e in kleinen einfachen, rundlichen oder wenig zusammengesetzten Kornern. Die 
Kornchen sind bei den einzelnen Sorten nicht gleich gross, und sie konnen wohl mit be
nutzt werden, einzelne Sorten zu charakterisiren. (S. 521.) 

Zahlreiche Zellen lPigm en tzellen, Fig. 125 v) der meisten Sorten enthalten Farbstoff 
Kakaoroth), der entweder braun oder violett (mit mehr oder weniger rothlichem Stich) ist, 
diese Pigmentzellen sind im allgemeinen regellos zerstreut, gegen die Epidermis bilden sie 
haufig kurze Reihen. Manchen Sorten fehlen sie ganz. Sie werden mit Eisenchlorid blau
schwarz, mit kone. Siiuren roth, mit KaJilauge blau. 

Aus dem Gewebe der Radicula sind als charakteristische Elemente zu erwahnen: 
Einzelkrystalle und kleine Drusen von Kalkoxalat. Die Gefassbiindel sind weiter ent
wickelt wie diejenigen der Kotyledonen. 

Das den Embryo bedeckende Silberhiiutchen, der Rest des Perisperms, enthiilt 
in seinen Zellen Krystalle und Krystallaggregate von Fett in rundlichen oder keuligen Formen. 

Aus dem Gewebe der Samenschale (Fig. 126) ist bemerkenswerth die Epidermis 
mit polygonalen Zellen, deren gelbgefarbte Wande etwas verdickt sind, das zusammen-



Cacao. 521 

gefallene Parenchym mit braunrothlichem Inhalt, die abrollbaren Spiralgefasse, und 
eine Schicht kleiner Sk lereideil (Fig. 125 d), die an der Innenwand und den Seitenwanden 
verdickt sind. 

Zubereitung del' Samen. Die eingesammelten Fliichte werden geoffnet, die 
Samen herausgenommen, durch Reiben mit den Randen oder auf Sieben yom Frucht
mus befreit und auf luftigen Riirden getrocknet. Die so zubereiteten Samen nennt man 
ungerottet, sie sind von gerillgem Aroma und ziemlich bitterem Geschmack. Diese 
Methode wird jetzt nul' noch selten angewendet. Fast tiberall unterwirft man die Samen 
einem Gahrungsprocess und erhalt so die weniger bitter en gerotteten Samen, deren Aroma 
sich durch den genannten Process entwickelt hat. 

Zu diesem Zweck breitet man sie in bis 10 em dicker Schicht auf Brettern ans und 
beschwert sie oder bringt sie in Kasten oder Troge odeI' grnb sie frUher einfach in die 
Erde. - Die gerotteten Samen werden dann getrocknet und kommen in den Randel. Sie 
haben nun eine braune Farbe angenommen, del' violettrothe Farbstoff in den Kotyledonen 
ist aber, wenigstens in vielen Fallen, schon vorher vorhanden gewesen. FrUher nahm man 
das Rotten in roher Weise in Erdgruben 
VOl' und die Samen erhielten dadurch 
einen Ueberzug von Erde, den man 
ihnen jetzt oft kiinstlich giebt. 

SQrten: Guayaquil-Machala. 
24 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick. 
Zimmtfarbig. Querschnitt graubraun. 

Guayaquil- Arriba. 24 mm 
lang, 15 mm breit, 7,5 mm dick. Rost
farbig. Querschnitt dunkelbraun-violett 
odeI' grau. Starkekornchen bis 7 fl. 

Guayaquil - Balao. 23 mm 
lang, 13 mm breit, 8 mm dick. Rost
farbig. Querschnitt braun odeI' violett. 
Starkekornchen bis 5,2 fl. 

Puerto-Cabello. 23 mm lang, 
6 mm breit, 13 mm dick. Ockerfar
big, erdig. Qu"rschnitt hellbraun. 

Para. 22 mm lang, 11 mm breit, 
5 mm dick. Rostfarbig matt. Quer
schnitt braun bis graubraun. 

Bahia. 25 mm lang, 14 mm 
breit, 7 mm dick. Rothbraun. Quer
schnitt dunkelviolett. Starkekornchen 
bis 7 fl. 

.... lg. 126. amen.cbale tics Knkfto. 160 :Mal vergrilsscrl 
ep Epidermi.. p PnreDcbYIlI. (NllCb ~rOEr. r,KR.) 

Maracas. 23 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick. Rothbraun. Querschnitt grau
braun. Starkekornchen bis 3,6 f!. 

Canca. 23 mm lang, 13 mm breit, 10 mm dick. Rostfarbig odeI' graubraun. 
Querschnitt gelblich-braun. Starkekornchen bis 7,2 fl. 

Caracas. 23 mm lang, 11,5 mm breit, 9 mm dick. Ockerfarbig. Querschnitt 
hell braun, oft mit violettem Ton. 

Garupano. 24 mm lang, 13,5 mm breit, 6 mm dick. Erdfarbig-grau. Querschnitt 
violett. Starkekornchen bis 13,5 fl. . 

Domingo. 22 mm lang, 13 mm breit, 6 mm dick. Schmutzig·grau. Querschnitt 
gelblich-braun. 

Trinidad. 
rothviolett. 

23 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick. Rostfarbig. Querschnitt 

Ceylon. 21 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick. Rothlichbraun, Querschnitt 
braun. Stlirkekornchen bis 7 ft. 

J a va. 22 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick. Kupferfarben. Querschnitt braun. 
Kamerun. 24 mm lang, 13,5 mm breit, 6 mm dick. Dunkel-zimmtfarbig. Quer

schnitt innen violettbraun. 
St. Thome. 25 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick. Graubraunlich. Querschnitt 

grauviolett bis violett. Starkekornchell 5,3 fl. 
Die mitgetheilten Maasse del' Samen sind das Mittel aus 20-30 Messungen. -

Die Farbe des Querschnitts wird bedingt durch die Farbe del' Pigmentzellen und den 
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durch das Rosten meist braun gefarbten Inhalt der iibrigen Parenchymzellen. - Aus der 
Beschaft'enheit der Pigmentzellen allein sind Schliisse auf eine bestimmte Sorte nicht zuHissig. 

Verarbeif.ung dm' Samen. Dieselben werden zunachst in rotirenden Sieb
cylindern von Fremdklirpern und Staub befreit, die schlecht en und wurmstichigen Stiicke 
ausgelesen. Dann rlistet oder brennt man sie, wodurch das Aroma erhoht, das Starkemehl 
zum Theil verquollen und der etwa noch vorhandene bittere Geschmack gemildert wird. 
Ausserdem werden die Schalen ausgetrocknet und spriide, sodass sie leicht entfernt werden 
konnen. Das Rosten geschieht meist in besonders konstruirten Tro=eln bei einer Tem
peratur von 130-150° C. Danach werden die Samen durch einen kalten Luftstrom mag
lichst rasch und vollstiindig abgekiihlt und gelangen in die Brechmaschine, die aus einem 
innen mit Stiften versehenen geneigten Cylinder besteht, in welchem sich eine aussen 
ebenfalls mit Stiften versehene Walze dreht. Der Zwischenraum zwischen Cylinder und 
Walze ist so klein, dass ihn die Samen unzerbrochen nicht passiren kannen. Die dabei 
abspringenden leichten Schalen werden dnrch einen Luftstrom weggefithl't. Haufig wird 
flir Herstellung feiner Chocoladen auch die Radicula und Plumula durch eine Siebvorrich
tung entfernt, man setzt sie dann geringeren Sorten zu. - Dann mischt man flir die 
weitere Verarbeitung meist mehrere Sorten unter einander (z. B. Caracas und Guayaquil aa, 
Caracas und Bahia aa, Trinidad und Maragnon aa) und zerreibt die zerkleinerten Samen 
auf Glockenmiihlen. - FUr Herstellung der sogen. entolten Kakaos wird dann das Fett 
zum Theil abgepresst auf Handpressen oder mittels hydraulischer Pressen, deren Platten 
znr Erwarmung mit Dampfeinstromung versehen sind. Flir Kakaos, die spater mit Dampf 
oder Alkalien aufgeschlossen werden sollen, lasst man etwa 30 % Fett darin, bei anderen 
Sorten zuweilen nur 12 % • Bei der weiteren Verarbeitung solcher Kakaos wird das Pulver 
mit Alkalien (K2COa oder Na2COa) bei 40-50° C. 24 Stunden digerirt. Es ist zu be
achten, dass die Alkalien im Pulver bleiben und den Aschegehalt erhOhen. Dnrch diesen 
Process wird das noch vorhandene Fett zum Theil verseift, Eiweissstoffe etc. angeblich 
leichter lOslich gemacht. (Vergl. .aber Bestandtheile). Bei dem Aufschliessen durch 
Dampf wird das Pulver einer erhOhten Temperatur und starkem Dampfdrnck langere Zeit 
ausgesetzt. Die Albuminate werden in lOsliche Albumosell, die Starke theilweise in Dex
trin etc. verwandelt. 

Neuerdillgs werden auch beide Methoden kombinirt, indem man das Aufschliessen 
mit Ammoniumsalzen besorgt und dann diimpft, wobei zugleich die Ammoniumsalze wieder 
entfernt werden. 

Flir die Herstellung der Chokolade wird die nichtentfettete Masse bei einer Tempera
tur von 35-40 0 C. auf Maschinen verschiedener Konstruktion mit vValzen auf einem 
Reibsteine, mittels eines gefurchten Kegels, der sich in einem gleichfalls gefurchten 
Mantel dreht, etc. hOchst fein zerrieben und dabei zugleich mit den verschiedenen Zusatzen 
versehen. Bei geringen Chokoladen presst man auch wohl das Fett ab und ersetzt es 
durch minderwerthiges Fett anderer Art. Ais Zusiitze sind zu erwahnen: Zucker, mag
lichst staubfrei und vallig ausgetrocknet, da feuchter Zucker eine matte, glanzlose Choko
lade liefert. An Stelle des Zuckers tritt neuerdings haufig das Saccharin (s. d.), ferner 
Vanille resp. Vanillin, das die erstere aus der Chokolade immer mehr verdrangt; friiher 
ersetzte man wohl die Vanille ganz oder theilweise durch Perubalsam resp. Benzoe, 
endlich Zimm t, Gewiirznelken, Musk a tn uss, Muska t bi ii th e, Carda momen. Der 
Gewiirzzusatz zu Chokolade, die im iibrigen nur Kakao und Zucker enthalten darf, soIl 
nicht mehr wie 1 % betragen. Um billige, kohlehydratreiche Chokoladen herzustellen, 
oft aber auch zum Zwecke der Tiiuschung, macht man den Chokoladen haufig einen Zu
satz von Starke: (Reis-, Maranta-, Sago-, Weizen-, Kartoffelstarke), auch Dextrin. 

Fiir manche Zwecke (zu Figuren, Pralinees etc.) ist es nothwendig, der Chokolade 
oder dem Kakao noch einen besonderen Zusatz von Kakaofett zu machen, um sie recht 
diinnfliissig zu erhalten. (Couverturen-Masse.) 
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Bestandtheile der Kakaosamen und der nichtentfetteten Kakaomasse. 
nach H. WEIGMANN: 

1 ' 
.:3 In der Trocken-'.e I' , ~ " substanz " :::I" 8 JJ :=~::::: ~ ~ 

ffi S'" ~ 0 
~ Sfii o 

" :S ~~~ :E 1 h j l,·:31 Kakaosamen '" l!;i g',,~ .g ~ 

" ;::: .~~ rI.l ~ '" i:3'~~ 0 H~I ~~ ~- ..0 ~ ~ 

"''' E-< ICIl ..... ~ ~,cIrIl ,.Q ..0 

Pro cent 

Rohe, ungeschalte . 7,93 14,19 1,49 45,57 5,85 17,07 
I 

4,78 4,61 15,41 1,62 49,49 
Gerostete, ungescbalte 6,79 14,13 1,58 46,19 6,06 18,04 4,63 4,16 15,56 1,69 49,56 
Gerostete, geschiilte 5,58 14,13 1,55 50,09 8,77 13,91 3,93 3,59 14,96 1,64 53,04 
Geknetete Masse 4,16 13,97 1,56 53,03 9,02 12,79 3,40 3,63 14,88 1,66 56,48 
Kakaoschalen 11,73 13,95 0,73 4,66 43,29 16,02 10,71 1) 15,79 0,82 5,26 

I· 

Es scheint, dass dmch das Rosten die Verdaulichkeit des Kakaos beeintrachtigt wird, nach 
STUTZER blieben von 100 Th. N-haltiger Substanz beim Behandeln mit kiinstlichem Magen
saft unverdaut: 

Von rohen Samen 19,3-23,2 Proc., von gerosteten Samen 39,7-40,3 Proc. 
Der werthvollste Bestandtheil, auf dem die Wichtigkeit des Kakaos als Genussmittel 

beruht, ist das Theobromin, an dem der Kakao im VerhaItniss zu den andem verwand
ten, coffeinhaltigen Genussmitteln relativ arm ist. Neben dem Theobromin kommt in ge
ringen Mengen (0,33-0,35 Proc.) ein zweites sehr iihnliches Alkaloid in den Samen vor, 
wahrscheinlich Coffein. 

Von sonstigen Bestandtheilen ist noch zu erwiihnen eine geringe Menge Gerbstoff 
(6,71 Proc.) und das wahrscheinlich aus demselben entstandene Kakaoroth (2,2 Proc.) 

Bestandtheile fertiger Kakaos: 
nach KOENIG: 

~.§ .§ ~ OJ ~:! 
I ... ....... 

~ 0", " ~ " fii:g ill " -0 'as ooQ;)r::I 
0 

" 
... ~~ .:l .g 000 ~ 

~ .El .s 'f~ 0'" 

Kakaosorten ~.~! 0 ~ ..0 ~ ~1l ~ e~ 
~~ ~ 00 

.... " 0 e'" ..0 , " ~ 
~~ "'..0 E-< Z..., <'" 

Procent 

Gewohnlicher 6,35 21,50 1,87 27,34 15,17 16,48 5,4415,19 6,43 1,85 0,023 
Hollandischer 4,54 19,66 1,74 31,61 12,61 17,25 5,858,48 6,22 4,01 0,021 

mit K.CO, aufgeschlossen 
Gaedke's 5,66 22,12 1,69 27,83 14,46 

mit Ammoniak u. Ammon. carbo aufgescW. 
17,86 5,96 4,39 7,06 1,66 0,330 

Weitere Bestandtheile derselben Sorten nach STUTZER: 

In Proceuten des Gesammtstickstoffs ' OJ 

I I' 0 ~~ !S] ?. ] ~o~ a 0 

e~ Theo-I Ammo-I A 'd IVerd8Ul.I Unver- 0'" 
..oil ~:r;rd'''';:9 

Kakaosorten ~:g bromin- niak- f~ - Eiweiss- daulich. ~1l 
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~~ I"; ~.g ~ 
O~ stick- stick- ·s:::ff- Stick- Stick- ~rI.l =.::1= Q,) 

=.~ > ~;£'d stoff stoff stoff stoff --
Pro cent 

I 
i 

Gewohnlicher 3,68 16,57 1,36 6,25 44,56 31,26 12,20 I 1,85 77 
Hollandischer 3,30 16,66 0,91 0,61 37,00 44,82 13,47 2,52 19 
Gaedke's 3,76 15,96 8,24 3,46 39,09 32,23 11,54 2,10 35 

Die Erhohung des Gehaltes an Kali resp. Ammoniak durch die Rostzusatze tritt 
deutlich hervor. Die Loslichkeit der Pho3phorsaure wird verringert, die anderer Stoft'e 
wird nicht erhoht. (KOENIG.) Es scheinen danach die Methoden, die eine sog. Aufschlies
sung des Kakaos beabsichtigen, keine Vortheile zu bieten. 

1) Mit 4,06 Proc. Sand. 
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Zusammensetzung einiger Kakao- resp. Chokoladespecialitiitcn. 

N ahrsalzkakao von Dr. LAHMANN. Wasser 8 Proc., Stickstoffsubstanz 17,5 Proc., 
Theobromin 1,78 Proc., Fett 28,26 Proc., Starke 11,09 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 
26,24 Proc., Robfascr 4,21 Proc., Asche 4,7 Proc., Kali 1,66 Proc., Phosphorsaure 1,56 Proc. 

Malto-Lcguminosen-Kakao. Wasser 7,38 Proc., Stickstoffsubstanz 19,71 Proc. 
(davon 18,26 Proc. verdaulich), Theobromin 0,71 Proc., Maltose 1,88 Proc., Dextrin etc. 
3,53 Proc., Starke 27.82 Proc., sonstig-e stickstofffreie Extraktstoffe 13,8 Proc., Rohfaser 
2,36 Proc., Asche 4,94 Proc., Kali 1,74 Proc., Phosphorsaure 1,51 Proc. 

Eichelkakao. Wasser 5,33 Proc., Stickstoffsubstanz 13,51 Proc., Fett 14,82 Proc., 
Gerbstoff 2,42 Proc., Zucker 26,91 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 30,16 Proc., Holzfaser 
2,91 Proc., Asche 3,64 Proc .. Phosphorsaure 1,21 Proc. 

Saccharinkakao. Wasser 7,26 Proc., Stickstoffsubstanz 20,5 Proc., Theobromin 
2,09 Proc., Feti 32,25 Proc., Saccharin 0,4 Proc., Starke 13,02 Proc., stickstofffreie Ex
traktstoffe 13,.51 Proc .. Holzfaser 5,27 Proc., Asche 5,93 Proc., Kali 2,16 Proc., Phosphor
saure 1,69 Proc. 

Peptonkakao. Wasser 4,08 Proc., Stickstoffsubstanz 20,56 Proc., Albuminosen 
8,25 Proc., Pepton 4,41 Proc., Theobromin 1,03 Proc., Zucker 49,51 Proc., sonstige 
stickstofffreie Bestandtheile 9,37 Proc., Holzfaser 1,43 Proc., Mineralstoffe 4,17 Proc., Kali 
1,97 Proc., Phosphorsaure 1,21 Proc. 

Verfiilschungen. Als solche kommen vor: Auf dem Etiquette nicht deklarirte 
Beimengungen von Mehl und Starke (Wei zen , Reis, Kartoffel, Tapioca, Sago, Legumi
nosenmehl, Eichelmehl, Cichorienmehl etc.), Nussschalenpul ver, Zucker (wird, weil 
viel billiger, dem Kakao beigemengt, soUte in Chokolade lIicht mehr wie etwa 50 Proe. 
betragen), feill gemahlene Kakaoschalen (Poos), hemde Fette (durch die man fUr 
die Chokoladefabrikation einen Theil des abgepressten Kakaofettes ersetzt; es werden als 
solche verwendet: Rilldstalg, Dikabutter von Mallgifera gabonensis, gereinigtes Kokosfett), 
mineralischc Su b stanzen (Bolus, Eisenoxyd mit etwas Alaun, Ocker werden reichlich 
mit Starke versetzten Kakaosorten zur Herstellung der Farbe beigemengt.) 

Untersuchung: 1) Mikroskopische: Da die Kakaosamen ausserordentlich fein 
gemahlen werden, so sind aile Gewebselemente stark zertriimmert und schwer zu erkennen. 
Einer zu untersuchenden Probe ist vorher, nachdem sie ev. fein zerrieben ist, das Fett 
durch 24stiindige Maceration mit Aether zu entziehen. Handelt es sich darum, in stark 
mit fremder Starke versetzten Mustern noch nach anderen Verfalschungen zu suchen, so 
beseitigt man ilie Starke, nachdem man sie mikroskopisch bestimmt hat, durch Kochen mit 
stark verdiinnter Salzsaure und untersucbt den Bodensatz von neuem (cf. S. 299), wO,bei 
zu beaebten ist, dass die Pigmentzellen sich dabei roth farben. 

Das Pulver reinen Kakaos und reiner Chokoladen lasst unter dem Mikroskop die 
kleinen einzelnen oder aus wenigen zusammengesetzten Stiirkekornchen erkennen, Bruch
stiicke der Fett, Aleuron und Starke entbaltenden bis 40 fl grossen Parenchymzellen, selten 
zarte Spiralgefasse und die Bruchstiicke der Pigmentzellen (cf. oben). Auf sie wird man 
am meisten Gewicbt legen, wenn es sicb urn den Nachweis von Kakao handelt, es ist aber 
zu beachten, dass sie in einigen und zwar besonders feinen Sorten fehlen konnen, ferner 
dass sie (anscbeinend durch zu starkes Erhitzen) beim Rosten braun geworden sein konnen. 
Eine Verfalschung mit fremden Starkemehlsorten ist leicbt festzustellen (cf. S. 294). 

Schwieriger ist schon der Nachweis von beigemengten Kakaoschalen. Zunacbst 
fallen reichlicher vorhandene und etwas stiirkere Spiralgefasse auf, ferner achte man auf 
die Epidermiszellen (Fig. 126 ep), als das entscheidende Element geIten die kleinen skerotischen 
Zellen (Fig. 125 d), die man aber, wenn sie aus dem Verbande gelost, einzeln liegen, mit ganz 
kurzen Bruchstiicken der Spiralgefasse verwechseln kann, wenn man nicbt darauf achtet, 
dass letztere in der Aufsicht keinen vollig gescblossenen Ring bilden, sondern mit den beiden 
Enden des Spiralbandbruchstiiekes meist iiber einander liegen. 

2) Chemische Untersuchung. a) Ascbe: 5-10 g der lufttrockenen, fein zer
riebenen Masse werden in einer Platinscbale bei anfangs kleiner Flamme verbrannt. Nach 
eingetretener Verkohlung loscht man die Flamme, zerdriickt. nach dem Erkalten die Koble, 
feuchtet mit Wasser an und fiihrt die Veraschung bei verstarkter Flamme zu Ende. 

b) 1<' e t t: Es ist zweckmassig, die zerriebene Substanz mit Aether im Soxhlet zu 
extrahircn, dann den Inhalt der Patrone mit feinem Sand zu zerreiben und nochmals bis 
zur Erschiipfung mit Aether zu extrahiren . 

. c) Theobromin und Coffeln (nach MULDER). 109 Kakao oder 20g Chokolade 
werden mit Wasser angerieben, 1/2 Stunde gekocht, mit Magnesia usta versetzt und unter 
iifterem Umriihren auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft. Der trockene Riickstand 
wird im Soxhlet bis zur Erschiipfung mit Chloroform extrahirt, das letztere abdestillirt, 
der verbleibende Riickstand in heissem Wasser gelost, filtrirt, das Filtrat in einer gewo-



Cacao. 525 

genen Platinschale zur Trockne verdampft, gewogen, eingeaschert und wieder gewogen. 
Gesammtriickstand minus Asche ist Th e obromin + Coffein. 

Zur Bestimmung des Coffeins behandelt man eine zweite Probe in derselben Weise, 
wagt, aschert aber den gewogenen Riickstand des Chloroformauszuges nicht ein, sondern 
extrahirt ibn mit Benzol, worin sich Coft'ein lost, wahrend Theobromin so gut wie un
loslic h ist. 

d) Zucker (nach KOENIG). Die Kakaomasse oder Chokolade wird am besten erst 
im Soxhlet mit Aether extrahirt, dann ein neues Kolbchen vorgelegt und der Zucker mit 
Alkohol ausgezogen. In der alkoholischen Losung wird dann der Zucker bestimmt, 
indem man die Losung mit Bleiessig , bezw. Thonerdehydrat oder Alaun klart und dann 
polarisirt (cf. Saccharum). Oder man verdampft den Alkohol, stellt das Gewicht des Riick
stan des fest, lost in Wasser, filtrirt und verdiinnt so, dass man keinen hoheren Gehalt als 
1 Proc. annehmen kann: ein aliquoter Theil wird durch halbstandiges Erwiirmen mit Salz
saure im kochenden Wasserbade invertirt , mit 
titrirter N atronlauge genau neutralisirt und mit 
FEHLING'scher Losung der Zuckergehalt bestimmt 
(cf. Saccharum). 

e) Starke und Mehlzusatz (nach KOE
NIG). 5 g der Substanz werden im Soxhlet erst 
mit Aether und dann mit Alkohol extrahirt, dann 
bringt man den fett- und zuckerfreien Riickstand 
nach dem Trocknen in eine starkwandige Glas
biichse odcr einen bedeckten Zinnbecher von 
150-200 ccm, mit 100 ccm Wasser gemengt in 
einen Soxhlet'schen Dampftopf(Fig. 127) und erhitzt 
3-4 Stunden bei 3 Atm. Druck. - In Ermangelung 
eines Dampftopfes kann man auch ein REISCHAUER
LINTNER'sches Druckflaschchen benutzen, das man 
8 Stunden auf 108-119 0 C. im Glycerinbade er
hitzt. - Der Inhalt des Flaschchens oder Bechers 
wird noch heiss durch einen mit Asbest gefiill
ten Trichter filtrirt und mit siedendem Wasser 
ausgewaschen. Der Riickstand darf mit Jod keine 
Blaufarbung mehr geben. Das Filtrat wird auf 
200 ccm erganzt und mit 200 cm Salzsaure (spec. 
Gew. 1,125) drei Stundpn am Riickflusskiihler im 
kochenden Wasserbade erhitzt. - Dann wird 
rasch abgekiihlt und mit Natronlauge bis zur nur 
noch schwach sauren Reaktion neutralisirt und 
auf 500 ccm aufgefiillt. Die in der Losung be
findliche Dextrose wird mit FEHLING'scher Lo
sung nach ALLIHN (cf. Saccharum) bestimmt. Die 
gefundene Menge Kupfer >< 0,9 ergiebt die 
Starkemenge. 

f) Der Nachweis von Kakaoschalen 
kann durch die Bestimmung der Rohfaser unter- ~-
stiitzt werden, da die entschaiten Samen davon Fig. 127. 

3,5 Proc., die Schalen 15-16 Proc. enthalten. f:oxblet'scber Dampflopf. 
Die Entscheidung kann aber nur der mikrosko-
pische Nachweis bringen. 

Die Kakaoschalen. Kakaothee. Testae Cacao. Cortex Cacao tostus 
mach en 12,3-- 20,1 Proc. (Mittel 15 Proc.) der Samen aus und bilden ein schwer verwerth
bares Nebenprodukt, das aber, da es auch Theobromin enthiHt, als Genussmittel nicht gallz 
werthlos ist. Bestandtheile cf. S. 523. 

'Verwendung. Die Verwendung bietet Schwierigkeiten. Hier und da benutzt 
man sie als billigen Kaffee- oder Theeersatz, wozu sie sich ihres Theobromingehaltes wegell 
sehr wohl eignen, oder iiberzieht sie als Naschmittel mit Zucker. Anderwarts verwendet 
man sie als Futtermittel, als Diingemittel oder macht Briquettes daraus. 

Pasta Cacao (Erganzb.). Massa Cacao. Pasta cacaotina. Kakaomasse. Choko
ladenmasse. Pate de Cacao. Cacao-pa.ste. Die aus den Samen gewonnene Masse (cf. 
S. 522) kommt gewohnlich in dicken Tafeln in den Handel, ist ein beliebtes, starkendes 
Genuss- und N ahrungsmittel und eignet sich vorziiglich zur Herstellung medicinischer 
Zeltchen, Pastillen und Chokoladen. Zu diesem Zwecke erweicht man sie im Wasserbade, 
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fiigt die betreffenden Arzneistoffe hinzu und giesst entweder in Formen oder sticht mit
telst eines Pastillenstechers aus. 

Cacao ab oleo liberatum. Cacao deoleatum s. expressum. Eutolter Kakao. 
Entfettete Kakaomasse. Gesundheitschokolade. Wird aus der Kakaomasse durch Ab
pressen des fetten Oeles erhalten (cf. S. 522), ist als Grundlage fiir Pillen oder Pulver 
zur Aufnahme bitterer Stoffe sehr zu empfehlen. 

Die Chokoladen und Chokoladenpulver des Handels sind Mischungen aus Kakao
masse, Zucker und Gewiirzen; bisweilen enthalten sie aueh Starke oder gerostetes Mehl. 
Sie liefern alsdann mit kochendem Wasser alsbald ein gleiehformiges, wohlsehmeekendes 
Getrank, wahrend reiner Kakao sich bei gleieher Behandlung in kurzer Zeit zu Boden 
setzt. Diese Zusatze von Starke oder Mehl sind natiirlich zu deklariren. 

Kakaomasse und Chokoladen miissen in einem trockenen, kiihlen Raume aufbewahrl 
werden; um da~ Schimmeln und eine Verminderung des Aromas zu verhiiten, kann man 
sie mit verdiinnter Benzoetinktnr (c. Spirit. aa) bestreichen und in Stanniol einsehlagen. 

Essentia Cacao BER"EGAU. 
Rp. 1. Cacao deoleati 125,0 

2. Vanillae 2,0 
3. Corticis Ciunamomi 2,0 
4. CaryophyUorum 0,75 
5. Macidis 0,3 
6. Rhizomatis Zingiberis 0,1 
7. Spiritus (90 proc.) 750,0 
8. Aquae 250,0 
9. Sacchari 550,0 

10. Aquae 750,0. 
Man zieht 1-6 mit 7-8 acht Tage lang aus und 

filtrirt dann in die heisse LOsung aus 9 und 10. 
Starkungsmittel filr Rekonvalescenten, besonders 
mit verquirltem Eigelb. 

Pasta Cacao alba. 
Chocolat blanc. 

Rp. Olei Cacao 
AmyJi Oryzae 
Sacchari albi 
AmyJi 
Gummi arabici 

16,0 
56,0 

192,0 
16,0 

Tincturae Vanillae 
Aquae fervidae q. s. ut fiat pasta. 

8,0 
1,0. 

Man formt Pastillen, die zurn Gebrauch in heissem 
Wasser oder Milch gelOst werden. 

Pasta Cacao aromatlca. 
Gewilrz-Chokolade (Diet.). 

Rp. 1. Pastae Cacao 500,0 
2. Sacchari bene siccati 500,0 

Corti cis Cinnamomi 10,0 
Fructunm Cardamomi 2,0 
Caryophyllorum 2,0 
Macidis 1,0. 

Man .chmilzt 1 im Dampfbade, erhitzt 'I. Stunde 
unter UmrUhren, &etzt 2 mit den GewUrzen ge
mischt zu, bringt in Blechformen und vertheilt 
durch gleichmlissiges Aufschlagen. 

Pasta Cacao CUlll Extracto Chinae. 
China- Chokolade. 

Rp. Extracti Chinae spirit. 2,5 
Corti cis Cinnamomi 10,0 
Rhizomatis Zingiberis 2,5 
Sacchari 500,0 
Pastae Cacao 485,0. 

Wird wie Gewiirzchokolade bereitet. 

Pasta Cacao cum Extracto Glandium Quercus. 
Eichel-Kakao (Diet.) 

Rp. Extracti Gland. Quercus saccharati 100,0 
Sacchari 500,0 
Pastae Cacao 400,0. 

Wie Pasta Cacao aromatica zu bereiten. 

Pasta Cacao cum Hordeo praeparato. 
Gersten mehl- Cho k olade. 

Rp. Pastae Cacao 500,0 
Sacchari 450,0 
Farinae Hordei praeparatae 50,0. 

Past" Cacao ferrata. 
Eisen-Chokolade (Diet.). 

Rp. Ferri oxydati saccharati (Germ.) 50,0 
Sacchari Vanillini (3°/0) 2,0 
Sacchari 498,0 
Pastae Cacao 450,0. 

Pasta Cacao purgativa. 
A bfilhrende Chokolade. 

Rp. 1. Pastae Cacao 300,0 
2. Olei Ricini lOO,O 
3. Magnesiae ustae 200,0 
4. Sacchari 400,0. 

Man schmilzt 1 mit 2 und filgt dann 3 und 4 
hinzu. 

Pasta Cacao saccharata. 
Ges undhei ts -C hokol ade. 

Rp. Pastae Cacao 490,0 
AmyJi Marantae 10,0 
Sacchari 500,0. 

Pasta Cacao vanillata. 
Van i Ile- Cho kolade. 

Rp. Pastae Cacao 450.0 
Sacchari 450,0 
Sacchari Lactis 95,0 
Sacchari Vanillini 5,0. 

PastllU medicinales cum Cacao. 
Pastil len mit Kakaogrundlage. 

Rp. 1. :\l:edicamenti praescripti 25,0- 50,0 
2. Sacchari 575,0-550,0 
3. Pastae Cacao 400,0 
4. Sacchari Vanillini 2,0. 

Man schmilzt 3, setzt die sehr fein gepulverte 
Mischung aus 1, 2, 4 hinzu, mischt innig und 
vertheilt mit Mess16ffel odeI' Wage in gewlirmte 
Blechformen; durch Aufschlagen auf die Unterlage 
erhalten die Pastillen die richtige Form. Obige 
Masse giebt 1000 StUck; jede Pastille enthlilt 
0,025-0,05 g des wirksamen Arzneistoffs. 

b. nach HELL'S 'ian. 
(fiir Pastilli Santonini) 

Rp. (Santonini 2,5) 
Sacchari 100,0 
Pulveris Chocolatae 100,0 
Butyri Cacao 2,0. 

Fiant trochisci No. 100. 
Pulvls Cacao compositus. 

Racahou t. Reiskonten t. Kon ten tmehl. 

Rp. 

Rp. 

A. 
Pastae cacaotinae 
Farinae Oryzae 
Sac(' hari al bi 
Cassiae Cinnamomi 

B. 
Massae Cacao deoleat. 
AmyJi Marantae 
Tuberum Salep 
Sacchari 
Saccbari Vanillini 

500,0 
250,0 
245,0 

5,0. 

150,0 
200,0 
48,0 

600,0 
2,0. 



RataJla Cacao. 
KakaoJikor. 

I. 
Rp. Pastae Cacao vanillatae 150,0 

Spiritus 350,0 
Aquae 500,0. 

II. 
Rp. Cacao deoleati 200,0 

Coccionellae 2,0 
Tinct. Yanillae 40,0 
Arrac 200,0 

Cacao. 

Vinum Chinae cum Cacao BUGEAt:D. 

Yin toni-nutl'itif BUGEAt:D. 

Rp. Semin. Cacao tost. pulverat. 100,0 
Spiritus Yini gallici 400,0. 

Nach 2tiigiger Digestion fUgt man hinzu. 
Corticis Chinae regiae 
Corticis Cinnamomi 
Sirupi simplicis 
Vini Hispanici 

120,0 
10,0 

200,0 
2000,0. 
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Spiritus 
Sacchari 

2800,0 
4000,0 

Nach mehrtagigem Stehen presst man, liisst ab
setzen nnd fil trirt. 

Aquae 3000,0. 

Um Postillen mit Chokolade zn iiberziehen, schmilzt man 1/2 Kilo Kakaomasse 
im Wasserbade, arbeitet mit 250 g Zuckerpulver und 5 g Vanillinzucker durch und taucht 
entweder die Pastillen einzeln mittelst einer Stricknadel, oder in. griisserer Zahl auf in 
Korkscheiben befestigte Stifte gespiesst in die Masse. 

Pillen werden mit Chokolade iiberzogen, indem man sie mit Zuckersirup be
feuchtet und in einer geraumigen Schale mit einer Mischung aus Kakao 4 Th., Zucker
pulver 6 Th. roUt. Die lufttrockenen Pillen erhalten durch nochmaliges Rollen in einer 
gelinde erwarmten Schale Glanz, den man noch durch Ueberziehen mit atherischer Ben
zoi:ltinktur erhiihen kann. 1m grossen dient zu diesem Verfahren der Drageekessel. 

Chocolat digestif, Vichy.Chokolade ist Chokolade mit geringem Gt'halt an Na
triumbikarbonat. 

Chocolat retabliere aus Wien enthalt Ferrum reductum, getrocknetes Fleisch, 
Erbsen- und Weizenmehl, Zucker und Kakao. 

Cocoa, ein Nahrmittel, enthalt als Grundlage KakaoBchalen. 
Davosin, von HEFTI in Basel ist Chokolade mit Guajakolkarbonat. 
Dictamia von GROULT & BOUTRON-RusSEL, ein Starkungsmittel, besteht aus Kakao, 

praparirtem Gerstenmehl, Starke, Zucker, Vanille. 
Gangan, ein Wiener Kinderthee, besteht aus Kakaoschalen. 
Hardidadik, Asiatische Chokolade, ist aus Kakao, Zucker, Starke, Reismehl, 

Vanille zusammengesetzt. 
Homoopathische Chokolade von KREPLIN besteht aus' geriistetem Weizenmehl 20, 

Kakao 35, Zucker 45. 
Kaitt'a, Fecnle orientale. Gemisch aus Kakao, Reismehl, Sago, Salep, Starke, 

Gelatine, Zucker. 
Kinderniihrpnlver von LEHMANN-Berlin. Fleischextrakt, Kakao, Salep, Zucker, 

Conchae prap. 
Niihr· nnd Heilpnlver von Dr. KOEBEN enthiilt Zucker, Kakao, Griesmehl, 

Eichelkaffee. 
Palamond des Tnrcs besteht aUB Kakao, Reismehl, Starke und Sandelholz. 
Racahont des Arabes. Cacao pulv. 2, Amylum 5, Salep 1, Saccharum 8, Tinct. 

Vanill. q. s. 
Theobromade, Theobromine ist ein trockenes Extrakt aus Kakaoschalen. 
Wacaca des Indes. Cacao pulv. 60, Saccharum 165, Cort. Cinnamom. 8, Va

nilla 2, Tinct. Ambrae q. s. 

Oleum Cacao (.A.ustr. Germ. Relv.). Olenm Theobromatis (Brit. U-St.). Olenm 
Cacao expressnm s. nngninosnm. Bntyrnm Cacao. Kakaobtter. Kakaofett. Ka· 
kaool. Kakaotalg. Benrre de cacao (Gall.). Oil of Theobroma. Bntter of Cacao. 

Gehalt der Samen an Fett und Da'l'stellung cf. S. 522, 523. Rohe Samen 
enthalten etwas mehr Oel als gebrannte, z. B. 48: 45 Proc. Das frisch abgepresste Oel 
ist mit Theilen der Samen verunreinigt, man stellt es zum .A.bsetzenlassen langere Zeit in 
einen auf 40-50° C. erwarmten Raum und giesst dann abo Fiir pharmaceutische Zwecke 
wird es dann hiiufig noch durch einen Reisswassertrichter filtrirt. 

Eigenschaften. Es ist gelblichweiss, nach langerem Liegen gelb, ziemlich hart, 
hat einen schwach aromatischen Geruch und Geschmack nach Kakao. Es :lost sich klar 
in Aether, Petrolather und Chloroform, in 5 Th. kochenden, absoluten .A.lkohols, unlOslich 
in 90 proc . .A.1kohol (Unterschied von Cocosfett). - Die gewohnliche .A.nnahme, dass Kakao
butter schwieriger ranzig werde, als viele anderen Fette, ist falsch. Eine Probe, die frisch 
0,06 cern 1/2 Normallauge zur Neutralisation verbrauchte, verbrauchte nach sechsmonatlichem 
Aufbewahren in verschlossenen Glasern 0,22 ccm. - Schon durch das gebrauchliche Ent-
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wassern und Filtriren im Dampftrichter kann sich der Sauregehalt auf das Doppelte cr
hOhen, weshalb man langeres Erhitzen vermeiden soll. 

Konstanten: Spec. Gewicht bei 150 C. 0,952-0,981, bei 90° C. 0,892. Schmelz
punkt bei den einzelnen Sorten nicht konstant: 29,5-35,0° C. (Trinidad: 31,5-32,50 C., 
Caracas: 31,9-H4,2° C., Granada: 33,0-33,30 C., Ceylon: 33,0-33,6° C., Guayaquil: 33,6 
bis 33,0° C.). (Die ArzneibUcher verlangen: Germ. 31-32° C., Relv. 30-32° C., Austr. 30 
bis 35° C., U-St. 30-33°, Brit. 31,1-33,9°). 

Schmelzpunkt der Fettsauren 50,50 C., Erstarrungspunkt 27,00 C., Erstarrungspunkt 
der Fettsauren 49,5° C. Refraktometerzahl bei 40° C. = 46,5, bei 50°C. 41,0. Brechungs
index bei 38,50 C. = 1,45327. Jodzahl 27,0-37,5. HEHNER'sche Zahl 94,89. 

Bestandtheile. Glyceride der Stearin-, Palmitin-, Laurin- und Arachinsaure, ferner 
Ameisensaure, Essigsaure, Buttersaure und Cholesterin. 

Verfiilschungen. Die Kakaobutter wird hitufig mit Nierenfett (Talg), Wachs, 
Stearinsaure und Paraffin vertalscht. Besonders geeignet dazu ist aber das Cocos
fett und das Dikafett aus dem Samen der Mangifera gabonensis und wohl auch das 
der Irvingia BarterL Urn einen "schonen" Bruch der Chocolade zu erzielen, ist es 
vielfach gebrauchlich, derselben bis 4 Proc. Sesamol zuzusetzen. 

Priifung. 1. Saurezahl: 10 g 01. Cacao lost man in 40 ccm Chloroform + 
Alkohol ita und titrirt mit 1/10 N. alkoholischer Kalilauge und Phenolphtalei"n. Die ver
brauchten Kubikcentimeter Lauge >< 5,6 = Saurezahl (d. h. Milligramm KOH, die 10 g 
01. Cacao binden). Grenzzahlen 7,8-25,20. 

2. Verseifungszahl heiss und kaIt. Grenzzahlen, heiss: 195,07-207,67; kaIt: 
189,83-198,33. 

a) 3 g werden in einem Kolben mit 40 ccm 1/2 N. alkoholischer Kalilauge auf dem 
Sandbade 1 Stunde im Sieden erhaIten; den verdunsteten Alkohol ersetzt man erst, wenn 
der Inhalt des Kolbehens noch etwa 10 ccm betragt. Dann bringt man auf das urspriing
!iehe Volumen und titrirt mit 1/2 N. Schwefelsaure zuriick. Die gebundenen Kubikcenti
meter KOH >< 28 = Verseifungszah1. 

b) 3 g werden in 25 ccm Petrolbenzin gelost, dann 25 ccm N. alkoho1. Kalilauge 
zugegeben und iiber Nacht stehen gelassen, dann titrirt man mit 1/2 N. Salzsaure zuriick. 

3. Aet h erpro be: 3 g 01. Cacao werden mit 6 g Aether iibergossen, das Reagens
glas mit einem Kork verschlossen und bei 18° C. durch Schiitteln in Losung gebracht. Die 
klare Losung stellt man in Wasser von 0° C., wenn sie sich dann nach 10-15 Minuten triibt 
und bei 19-20° C. wieder klar wird, so ist das Fett rein. - Mit Wachs verfalschtes 01. 
Cacao giebt von vornherein eine triibe Losung. Mit Rindstalg verfalscht beginnt die Trii
bung friiher (7-8 Minuten) und die neue Klarung tritt erst bei 22-25°C. ein. - Dika
fett wird durch diese Proben nicht angezeigt. 

c) Anilinprobe: 1 g 01. Cacao wird mit 2-8 g Anilin bis zur Losung erwarmt 
und bleibt bei 15° C. eine Stunde stehen. Reines Oel schwimmt als klare Schicht auf dem 
Anilin und erstarrt erst nach Stunden. 1st das Oel verfalscht mit Talg und Stearin
saur e oder wenig Paraffin, so setzen sich kornige oder schollige Partikel ab in der 
Oelschicht. 1st Wachs oder viel Paraffin vorhanden, so erstarrt die Fettschicht, bei 
Gegenwart von viel Stearin erstarrt das Ganze zu einer krystallinischen Masse. 

d) Sesamol (vergl. oben) weist man nach, indem man 2 g mit einem Gemisch von 
1 ccm Salzsaure (spec. Gew. 1,18) und 0,05-1,0 g Rohrzucker gelinde erwarmt. Reines 
Kakaool wird gelb bis braun, bei Gegenwart von Sesamol ist die Farbung mehr oder 
weniger roth. 

e) Nach den bisherigen Erfahrungen ist Dikafett kaum nachzuweisen: sein Schmelz
punkt ist 29-31° C., die Jodzahl 30,9-31,3. Die Saurezahl wird auf 17,3-19,6 an
gegeben. 

AUjbewaltrung. Vor Licht geschUtzt an einem kUhlen Orte. Das Oel 
flint man am besten ll.iissig in trockene, nicht zu grosse, gelbe Arzneiglaser. Die Handels
waare erhalt man gewohnlich in Tafeln, die mit Stanniol umhUllt sind. FUr Receptur
zwecke ist die Form der Faden oder des groben Pulvers, das man sich mittels eines Reib
eisens darstellt, am zweckmassigsten, doch halt man davon nur einen massigen Vorrath, 
da das Oel, mit der Luft in Beriihrung, bald missfarbig wird. 

Anwendung. Innerlich sehr selten als Emulsion, die in einem erwarmten Morser 
mit warm em Wasser zu bereiten ist, ofter als GrundJage fUr Pillenmassen mit Metallsalzen; 
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zu Augensalben und Lippenpomaden; hauptsachlich aber zu Suppositorien, Vaginalkugeln, 
Urethralstabchen und ahnlichen Arzneiformen. 

Infolge des neuerdings vermehrten Verbrauches von entoltem Kakao, verwendet man 
das in grosser Menge erhaltliche Fett zur Herstellung von Seifen: dazu werden 1000 g 
KakaoOl mit 850 g Natronlauge (spec. Gew. 1,34) im Wasserbade so lange unt-er Umriihren 
erhitzt, bis eine Probe sich in heissem, destillirten Wasser klar lost. Dann bringt man 
dazu 700 g einer filtrirten Losung von Natriumchlorid in destillirtem Wasser und erhitzt 
unter Umriihren ' /2 Stunde, lasst in einem nicht metallenen Gefass erkalten, und hebt 
die abgeschiedene Seife ab urn sie weiter zu reinigen (d. Sapo medicatus). 

Pillen iiberzieht man mit Kakaool, indem man sie in einer moglichst grossen, cr
warmten Schale mit geschmolzenem Oel roUt und nach dem Erkalten dieses wiederholt, 
bis der Ueberzug gleichmassig unCI glanzend erscheint. Auf 100 Pillen nimmt man jedes
mal etwa 1 g Kakaobutter. 

Suppositorien, Suppositoires ~ Supposito
ries, sind kegel-, walzen-, kugel- oder eiformige 
Arzneiformen, je nachdem sie in den Darm, in die 
Harnrohre oder in die Scheide eingefiihrt zu werden 
bestimmt sind. Als Grundlage dient, wenn nichts 
anderes vorgeschrieben ist, Kakaobutter (Brit., Germ., 
Helv., U-St.); die Arzneistoffe werden geliist oder 
mit wenig Kakaobutter angerieben, bei gelinder 
'Varme mit dem Reste derselben gemischt und die 

Fig. 129. Presse filr Suppositorien und fiir 
Vaginalkugeln von E. A. LENTz-Berlin. 

Masse unter bestandigem Riihren wahrend des Erkaltens in kleine W achs-Diiten ge
gossen - das alteste und am wenigsten zu empfehlende Verfahren --; oder man be
dient sich der gepulverten Kakaobutter und stasst nach Zusatz von wenig Lanolin zu einer 
bildsamen Masse an, die mit der Hand und dem Rollbrett auf einer Glasplatte, auf Wachs
tuch oder Pergamentpapier ausgerollt, eingetheilt und unter Bestrpuen mit Talk (Amylum, 
Lycopodium) geformt wird; oder man stopft diese abgetheilte Masse in Formen aus Holz 
oder Metall, in die man zuvor mittelst eines Stiftes Stanniol eindriickte. 

Stabchen erhalt man in beliebiger Starke sehr sauber mittelst der BouGIEs-Spritze, 
auf jeden Fall gleichmassiger als durch Aufsaugen der geschmolzenen Masse in Glasrohren. 
Die fertigen Suppositorien werden, in Wachspapier oder Stanniol gehiillt oder einfach 
zwischen Watte gelegt, verabfolgt.. - Stuhlzlipfchen, Rectal Suppositories, sind lcegel
formig; Brit., U -St. lassen dieselben etwa 1 g schwer, Gall. 4 g schwer, Germ., Helv. 
3 - 4 cm lang und 2 - 3 g schwer anfertigen; l .1rethralstlibchen, Bacilli, Cereoli, 
Bougies, Urethral Suppositories sind walzenformig und 1 g schwer (U St.); Va
ginalkugeln, Globuli vaginales, Vaginal Suppositories 3 g (U - St.) oder 4- 6 g 
\Germ., Helv.) schwer. - In warmeren Landern giebt man der Suppositorienmasse einen 
entsprechenden Zusatz von Cera alba (Brit.). - Die fabrikmassig aus Kakaool hergestellten 
Hohlzapfchen diirfen (Germ., Relv.) nur auf ausdriickliche Vorschrift abgegeben werden. 

Baellli s. Cereoli Argenti nitrici 
(cum Oleo Cacao parati). 

Ho liens t e ins til bch e n. 

Apotheker-Zeitg. 

Rp. Argenti nitrici 0,1 
Olei Cacao 18,0 
Adipis Lanae 2,0. 

Man formt 40 Stltbchen von 8 cm Lange und 4 mm Dicke. Das Arg. nitro wird als feines Pulver zugesetzt. 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 34 
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Bacilli Olel Cacao. 
Kakao-Stabchen. 

Rp. Olei Cacao 10,0 
Adipis Lanae 1,0. 

Man formt 10 Stabchen von 10 cm Lange, 3 mm 
Dicke. 

FUr 1 Sllibchen von 10 em L1inge sind erforderlieh: 
bei 2 mm Dicke 0,3 g Oleum Cacao 

3 0,7 " 
4 1,25 " 
5 2,0 " 
6 2,9 " 

4,0 " 

" 8" " 4,75" " " 
Sollen derartige Stabchen Arzneistoffe aufnehmen, 

so wird die Menge der Kakaobutter urn die 
Gewichtsmenge der ersteren verringert. 

Bacilli Olei Cacao elastici KREMEL. 
Rp. 1. 01. Cacao 50,0 

2. Gummi arab. ply. 25,0 
3. Glycerin. 
4. Aq. destillat. aa 12,5. 

Man schmilzt 1, lasst mit 2 vermiBcht '/2 Stunde 
bei 35 0 C. stehen und fUgt allmahlich 3 und 4 
zu. Die Masse Iilsst sieh vorrathig halten. 

Ceratum labiale. 
Lippen-Pomade. Pommade pOllr les 

levres. 
Rp. Olei Caeao 75,0 

Olei Olivarum 25,0 
Olei Rosae gtt. V. 

Durch q. s. Olei Alkannae flirbt man notigenfalls 
rosa und giesst halb erkaltet in G1asrohren, Tafeln 
oder Schiebedosen aus Zinno 

Pasta uretltralis SOOLARD. 
U reth1'als tab chen rna s Be. 

Rp. Olei Cacao 2,0 
Lanolini 1,0 
Cerae albae 1,0. 

Man formt 10 Stabchen. 

Pasta uretltralis UNNA. 
Rp. Cerae flavae 4,0 

Olei Cacao 94,0 
Balsami peru viani 2,0. 

PUnlll_ Hydrargyri cltlorall mitis. 
Kalomelpillen. (Apoth.-Zeitg.l. 

Rp. Hydrargyri chlorati mit. 3,6 
Olei Cacao 4,0 
Adipis Lanae 1,0. 

M. f. pilul. No. 60. Consp. Talco veneto 
Jede Pille enthalt 0,06 g Kalomel. 

PUnille KllliI jodllti. 
.J od kali urn pill en. (Apoth.-Zeitg.). 

Rp. Kalii jodati 15,0 
l\lagnesii carbonici 1,0 
Olei Cacao 5,0 
Adipis Lanae 2,5. 

M. f. pilul. No. 30. Consperg. Talco veneto. Jede 
Pille entMlt 0,5 g Jodkalium. 

Styli medicinal_s UNNA. 
UNNA'B SalbenBtifte. 

Rp. 1. 01. Cacao 70,0 
2. Paraffin. solid. 10,0 
3. 01. Olivarum 10,0. 

Man schmilzt 1 und 2, fUgt die mit 3 angeriebenen 
Arzneistoffe (2 -15 Proc.) zu und giesst halb
erkaltet in Glasrohren. 

Suppositoria Olei Cacao. 
Kakao - Stuhlzlipfchen. 
Rp. Olei Cacao 20,0 

Adipis Lanae 2,0. 
Man sWsst zur Masse an und formt daraus 10 

Suppositorien. 

SUppo"itoria cnm Oleo Cacao. 
Suppositoire do Beurre de Cacao (Gall.). 

Rp. 01. Cacao 4,0 
Zu einem Suppositorillm. 

Unguentum pomadinnm UNNA. 

Rp. Olei Cacao 10,0 
Olei Amygdalarum dule. 20 ° 
Olei Rosao gtt. 1. 

Unguentnm pomadinum compositnm UNNA. 
Rp. Dngt. pomadin. UXNA 100,0 

Sulfuris prnecipitati 4,0 
PUulae A.rgent! nitrici. Resorcini 2,0. 

HlHlensteinpillen. (Apoth. Zeitg.) 
Rp. Argenti nitrici 0,3 Ungueutum pomadiunm 8ulfnratum UNNA. 

Olei Cacao 3,0 Rp. Olei Cacao 10,0 
Adipis Lanae 0,3. Olei Amygdalarum 20,0 

M. f. pHnl. No. 30. Consp. Talc. veneto pulv. Suifuris praeeipitati 1,0 
Jede Pille cnth,Ut 0,01 g Argentum nitricum. Olei Rosae gtt. II. 

Anusolziipfchen gagen Hamorrhoiden, von F. BUCHKA'S Kopf-Apotheke in Frank
furt a. M., bestehen aus jodresorcin-sulfonsaurem Wismut (= Anusol), Zinkoxyd, Peru
balsam, Kakaobutter, Wachssalbe. 

Chokoladenbutter, von Eugland aus als Ersatz der Kakaobutter empfohlen, zeigte 
aUe Eigenschaften des Kokosfettes. 

Hygiamll, THEINHARDT'S; braunliches, siiss und nach Kakao schmeckendes, pulver
formiges Nahrmitte!. Enthalt 22 Proc. Eiweiss, 6,6 Proc. Fett, 52,8 Proc. 10s1. Kohle
hydrate, 2,5 Proc. Nahrsalze. 

Kakaobutter, kiinstliche, aus der Konig!. Hofapotheke von SANDER in Potsdam, 
wird aUB Kakaoschalen gewonnen. 

Kakaophen. Ein Mehl aus Reis, Hiilsenfriichten, Kakao. - Fett 12 Proc., Pro
tein 26 Proc. 

Martol STROSCHEIN ist ein dickes, Eisentannat enthaltendes Extrakt aus Kakaoschalen. 
Rhinalgin, gegen Schnupfen, sind Zapfchen aus Kakaool 1,0, Alumuol 0,01, Men

thol 0,025, Baldrianol 0,025, die in die Nase gesteckt werden. 
Sicherheitspessarien von Dr. GUTTMANN, HENKE, KETZER &00., NOFFKE, SCHWEIZER, 

"Therapie", sind sammtlich Kakaool-Suppositorien mit einem Gehalt von 0,025 bis 
0,05 Chinin. 

Agolloplaslllin besteht aus Kaliumpermanganat und 6 Kakaosuppositorien. 
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Hygienische Sicherheitsovale aus Berlin N. 54 enthalten Kakaool, Borsaure, 
Weinsaure. 

Suppositoires Malthus von SAUTER in Genf (Preservatif des dames) bestehen aus 
Kakaool 2, Chininsulfat 0,035, Thymol 0,02. 

Theobrom LEFEBRE, ein Getrank aus Zuckerriiben, das mit Kakao nichts gemein hat. 
Tutelol Dr. SMITTSON enthalt neben Kakaool wenig Weinsaure. 

• UNGER'S Sicherheitsovale enthalten Borsaure, Chinin, Chinosol, Kakaobutter. 
(AUFRECHT.) 

Cadmium. 
Cadmium (Gall.). Kadmium. Cadmie (franzosisch). Cadmium (engl.). Cd. 

Atom-Gew. = 112. 
I. Cadmium metallicum. Cadmiummetall. Kommt in den Erzen meist mit 

Zink zusammen vor und ist bei der 1\.usbringung des Zinks in den ersten Antheilen des 
Destillates enthalten, da es bei niedrigerer Temperatur siedet als das Zink. Man schlagt 
es ferner aus den Zinksulfatlaugen des Flugstaubes aus Zinkblende-Rostanstalten durch me
tallisches Zink nieder. 

Eigenschaften. Zinnweisses, glanzendes, geschmeidiges Metall vom spec. Gewicht 
8,6-8,7. Harter als Zinn, lasst sich aber mit dem Messer schneiden, zu Blech walzen 
und zu Draht ausziehen. Es krystallisirt in regularen Oktaiidern; beim Biegen kreischt 
es wie Zinn, der Brueh ist hakig, das Geftige dicht. Es schmilzt bei 3200 C. und siedet 
bei etwa 7600 C. (Gall.: spec. Gew. = 8,6, Schmelzp. 3150 C., Siedep. ca. 8600 C.) An der 
Luft verhlilt es sich dem Zink ahnlich: In trockener, reiner Luft halt es sich unverandertj 
an feuchter Luft bedeckt es sich oberflachlich mit einer Schlcht von Cadmiumsub
karbonat. In Wassel' bedeckt es sich allmahlich mit einer weissen Schicht von Cadmium
hydroxyd und -Subkarbonat. An der Luft erhltzt, ·verbrennt es unter Entwickelung eines 
braunen, widerlich riechenden und Kopfschmerzen verursachenden Dampfes zu Cadmium
oxyd CdO. - In Essigsaure, Chlorwasserstoffsaure und verdiinnter Schwefelsaure lost es 
sich unter Entwickelung von Wasserstoff langsamer als Zinkj leicht loslich ist es in 
verdiinnter Salpetersaure unter Entbindung von Stickstoffoxyd. - Aus seinen Salzlosungen 
wird das Cadmium durch Zink gefallt (s. oben). - Cadmium kommt meist in Form von 
Stangen in den Handel. 

Praf'ung. 1) Man bestimmt das spec. Gewicht, welches 8,6-8,7 betragen muss. 
2) 2 g Cadmium werden in 10 ccm Salpetersaure gelost. Die Losung muss klar sein (ein 
weisser unloslicher Riickstand wiirde Zinn anzeigen). Diese Losung wird getheilt. 
3) 5 ccm <ler Losung sub 2 werden mit Ammoniak in starkem Ueberschusse versetzt: 
Blaue Farbung zeigt Kupfer an. 4) ~ ccm der Losung sub 2 werden mit 10 ccm Wasser 
versetzt, mit Kalilauge im Ueberschuss gefallt und filtrirt. Das Filtrat darf durch Schwefel
wasserstoffwasser nicht braunschwarz lBlei) oder weiss (Zink) geflillt werden. 5) Auf 
Arsen priift man, indem man einige Stiicke Cadmium mit al'senfreiem Zink zusammen 
in einen MARsH'schen Apparat bringt. 

Man beachte indessen, dass geringe Mengen fremder Metalle das Cadmium fUr die 
meisten Zwecke noch nicht ungeeignet machen. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefassen. 
Anwendung. Zur Herstellullg einigel' Metall-Legirungell, namentlich fiir Zahn

arzte, ferner zur Darstellung der Cadmiumsalze. 
Ohemie und Analyse. A. Erkennung. Man erkennt das Cadmium an fol

genden Reaktionen: 1) Wird das Metall VOr dem Lothrohre auf Kohle erhitzt, so verbrennt 
es mit braunem, die Kohle beschlagendem Oxyd. - Erhitzt man ein Salz des Cadmiums 
mit Soda auf Kohle vor dem Lothrohr, so erhalt man in der Reduktionsflamme einen 
braunen Beschlag. 2) Kalium- und Natriumhydroxyd fallen aus Cadmiumsalzlosungen 
weisses, im Ueberschuss des Fallungsmittels unlosliches Cadmiumhydroxyd Cd(OH)i' 

34* 
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3) Ammoniak fallt gleichfalls Cadmiumhydroxyd, abel' dieses lOst sich in einem Ueber
schuss von Ammoniak klar auf. 4) Natriumkarbonat und Ammoniumkarbonat fallen weisses 
Cadmiumkarbonat, CdC03, welches in einem Ueberschuss des ersteren unlOslich, des letzteren 
nur wenig lOslich ist. 5) Schwefelwasserstoff und Schwefelammonium fallen aus neutraler, 
saurer und alkalischer Losung gelbes Cadmiumsulfid CdS, leicht lOslich beim Erwarmen in 
Salzsaure, Salpetersaure oder verdilnnter Schwefelsaure. Die Gegenwart von Kaliumcyanid 
verhindert die Falluug nicht (Unterschied vom Kupfer). Cadmiumsulfid ist unlOslich in 
Alkalisulfiden (Unterschied vom Arsensulfid). Sind die Losungen zu stark sauer, so falIt 
aus ihnen das Cadmiumsulfid erst nach gehOriger Verdiinnung durch Wasser. 

B. Bestimmung. ~fan bestimmt das Cadmium entweder als Cadmiumoxyd CdO 
oder als Cadmiumsulfid. a) Als Cadmiumoxyd. Die Losung des Cadmiumsalzes wird 
in einer Platinschale oder Porcellanschale mit Kaliumkarbonat in del' Warme gefallt. 
JUan sammelt das Cadmiumkarbonat auf einem Filter, wascht es aus und trocknet es. 
Dann wird der Niederschlag vom Filter moglichst getrennt, letzteres mit Ammoniumnitrat-
16sung befeuchtet, getrockuet und im Porcellantiegel verascht. Hierauf bringt man die 
Hauptmenge des Cadmiumkarbonates dazu und gliiht erst schwach, dann statker bis zu 
konstantem Gewicht. CdO >< 0,875 = Cd. 

P) Als Cadmiumsulfid. ~Ian £alIt die nicht zu stark saure Losung unter massigem 
Erwarmen mit Schwefelwasserstoff, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wascht mit Schwefel
wasserstoffwasser, dem ein wenig Salzsaure zugegeben ist, aus, trocknet bei 1000 C. bis 
zum konstanten Gewichte und wagt. Das Filtrat darf, mit einer grosseren Menge ge
sattigten Schwefelwasserstoffwassers versetzt, auch nach einigen Stunden keine Ausscheidung 
von gelbem Cadmiumsulfid mehr zeigen. Enthalt das ge£allte Cadmiumsulfid Schwefel bei
gemengt, so wascht man es successive mit Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff aus. CdS 
>< 0,7778 = Cd. 

Legirllng fiir Cliches nach HOFER-GROS.JEAN. Cadminm 22,5, Zinn 36,0, Blei 50,0. 
Schnell-Loth. Cadmium 20,0, Zinn 40,0, Blei 20,0. Schmelzp. 150 0 C. 

Explementnm ad dentes EVAXS. 

Rp. Stanni puri 100,0 
Cadmii 50,0. 

)Ian lOst die gefeilte Legirung in tiberschiissigem 
Quecksilber und preBst den Ueberschuss des 
letzteren dnrch Leder abo 

Explementnm metallicnm ad dentes. 
Metallzahnkitt. Plombe fiir Zahne. 

1. 
Rp. Cadmii raspati 10,0 

Hydrargyri 30,0. 

II. 
Rp. Cadmii raspati 10,0 

Hydrargyri 28,5. 

III. 

Rp. 1. Cadmii 
2. Stanni ali 20,0 
3. Bismuti 80,0 
4. Plumbi 40,0 
5. Hydrargyri 20,0. 

:\Iall schmilzt 1-4 bei massiger Hitze und fiig 
5 hinzu. 

II. t Cadmium bromatum. Cadmiumbromid. Bromcadmium. CdBr2 + 4~O. 
1I01. Gew. = 344. Man iibergiesst in einem Glaskolben 110 Th. metallisches Cadmium in 
kleinen Stiicken mit 600 Th. destillirtem Wasser und 150 Th. Brom und lasst das Gemisch 
unter gelegentlichem Umschwenken so lange an einem warmen Orte stehen, bis eine farb
lose Losung entstanden ist. Man giesst diese von dem etwa nicht verbrauchten Cadmium 
ab, filtrirt sie, dampft sie bis zum Salzhautchen ein und Hisst sie an einem warmen Orte 
bei 35-400 C. krystallisiren. 

Farblose, glanzende, durchsichtige, lange prismatische Krystallnadeln, in Wasser oder 
in Alkohol leicht lOslich, bei langerem Liegen an der Luft verwitternd. Bei 1000 C. geben 
sie 2 Mol., bei 2600 C. alIes Krystallwasser abo Aufbewahrung: Vorsichtig. Anwen
dung: In der Photographie. 

Behufs der Werthbestimmung flillt man aus 1 g des Salzes das Cadmium durch 
Kaliumkarbonat als Cadmiumkarbonat und fiihrt dieses durch Gliihen in Cadmiumoxyd 
iiber; ferner bestimmt man das Brom nach VOLHARD oder nach MOHR. Ein reines Pra
parat enthalt 37,21 Proc. Cadmiumoxyd CdO und 46,51 Proc. Brom. Wird mehr Brom 
gefnnden, so ist das SaJz chlorhaltig. 
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t Cadmium bromatum anhydricum CdBr2 ·272. Wird durch Trocknen des 
krystallisirten SaIzes zunachst bei 1000 C. und allmiihliches Erhitzen bis auf 260 0 C. er
halten. Farbloses SaIzpulver. Aufbewahrung: Vorsichtig und vor Feuchtigkeit geschiitzt: 
im iibrigen s. das vorige. 

III. t Cadmium jodatum. Cadllliumjodid. Jodcadlllium. CdJg • Mol. Gew.=366. 
Die Darstellung erfolgt: 1) Analog wie beim Cadmiumbromid. Man iibergiesst 115 Th. 
zerkleinertes Cadmiummetall mit 1200 Th. destillirtem Wasser und tragt - indem die 
Fliissigkeit warm gehalten wird - in mehreren Antheilen 250 Th. J od ein. Die farblose 
Lllsung wird filtrirt und entweder bis zum Salzhitutcheli oder direkt zur Trockne ver
dampft. 2) Man dampft die koncentrirte Lllsung von 10 Th. Cadmiumsulfat und 13 Th. 
Kaliumjodid zur Trockne und zieht den Salzriickstand bei gelinder Witrme mit absolutem 
Alkohol aus. Beim Verdunsten des Alkohols hinterbleibt das Salz in Krystallen. 

Farblose, perlmutterglanzende Krystallschuppen, schon bei relativ niedriger Tem
peratur schmelzend. Lllslich in 1,1 Th. kaltem oder in 0,75 Th. siedendem Wasser, auch 
leicht Wslich in Weingeist. Die wasserige Lllsnng reagirt sauer. Aufbewahrung: Vor
sichtig. An wend un g: Frither voriibergehend in Sal ben (5: 40) als Antiscrophulosum. 
Technisch in der Photographie. Mit Kaliumjodid kombinirt als Alkaloidreagens (s. S. 206). 

IV. Cadmium sulfuratum. Cadllliumsulftd. Schwefelcadmium. Jaune brillant. 
Csdmiumgelb. CdS. Mol. Gew. = 144. Eine Lllsung von Cadmiummetall in Salpeter
saure wird mit dem zwanzigfachen Volum Wasser verdiinnt, mit Ammoniak bis zur schwach 
alkalischen Reaktion versetzt und dann mit Schwefelwasserstoff bis zum Ueberschuss ge
sattigt. Der anfangs citronengelbe, allmahlich pomeranzengelb werdende Niederschlag 
wird gesammelt, mit kaltem Wasser gewaschen und bei nicht iiber 300 C. getrocknet. 
100,0 Cadmium geben gegen 130,0 Sllifid ans. 

Schwefelcadmium bildet ein gesattigt pomeranzengelbes, gernch- und geschmack
loses Pulver, welches in Ammoniakfliissigkeit unll5slich ist (Srhwefelarsen ist darin Wslich) 
und von koncentrirter Salzsaure unter Erwarmen gell5st· wird (Schwefelarsen ist in Salz
saure nicht Wslich). Der ammoniakalische Auszug lasst, mit Salzsaure sauer gemacht, keinen 
gelben Niederschlag fallen (Arsen). Die salzsaure Lllsung, mit eiuem starken Ueberschnss 
Aetzkalilllsung versetzt und mit Wasser verdiinnt, giebt ein Filtrat, welches durch Schwefel
wasserstoff nicht verandert wird (BIei). Beigemischtes Baryumsulfat giebt sich durch seine 
NichtWslichkeit in Salzsaure zu erkennen. 

Schwefelcadmium wird zum Farben der kosmetischen Seifen, iiberhaupt als Maler
farbe und zu blauen Feuerwerksatzen gebraucht. Als Malerfarbe vertragt es keinen Blei
weisszusatz, wohl aber Baryt- oder Zinkweiss. Es ist nicht giftig. 

Schwefelcadmium en pate ist mit Oel abgeriebenes Cadmiumsulfid. Es wird be
sonders zum Farben der Seifen verwendet. Es kommt im Handel in einer citronengelben, 
Bowie einer orangegelben Modifikation vor. 

V. t Cadmium sulfuricum (Erganzb.). Cadmiumsulfat. Schwefelssures Cad
mium. 3CdS04 -+ 8HgO. Mol. Gew. = 768. 1) 

DarsteZlung. In einen Glaskolben giebt man 19 Th. koncentrirte reille Schwefel
saure, 50 Th. destillirtes Wasser und nach geschehener Mischung 31 Th. Salpetersaure 
von 25 Proc. und 20Th. Cadmiummetall, in Stiicken wie es ist. Der Kolben wird, mit 
einem Trichter lose bedeckt, zur Seite gestellt. Untor Entwickelung von Stickoxydgas und 
unter Warmeentwickelung geht die AufWsung lebhaft vor sich. Wenn die Reaktion 
nachlasst, stellt man an einen heissen Ort, bis die L6sung erfolgt ist. Die L6sung dampft 
man in einem porcellanenen Kasserol unter Umriihren mit einem Porcellanstabe bis zur 
Trockne ein. Der Salzriickstand wird in der 21/2 fachen Menge heissem destillirten Wasser 
geWst, durch Papier oder Glaswolle filtrirt und durch Eindampfen bis auf ein halbes Volum 
und Beiseitestellen zur Krystallisation gebracht. Aus der letzten etwas sauren Mutterlauge 
faIlt man das Cadmium durch Zink heraus. - Ist man gen6thigt, die Darstellung des 
Cadmiumsulfats aus unreinem zinkhaltigen Cadmium zu unternehmen, so ist es nothwendig, 

1) Gall. fiihrt an: Sulfate de Cadmium, CdSO~ + 4 ~O s. unter Eigenschaften. 
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dieses in Salpetersaure zu losen, aus der filtrirten Losung das Ca<lmiumoxydhydrat durch 
einen starken Ueberschuss Aetznatron- oder Aetzkalilauge auszufallen, auszuwaschen, als
dann in warmer, schwach verdiinnter Schwefelsaure zu losen und die Losung zur Krystalli
sation zu bringen. Die gesammelten Krystalle lii.sst man abtropfen und trocknet sie 
zwischen Fliesspapier, ohne mehr als hOchstens eine laue Warme anzuwenden, weil sie 
leicht verwitternj 20 Th. Metall geben gegen 47 Th. krystallisirtes Salz. Bei Darstellllng 
kleiner Mengen fallen die Krystalle unansehnlich aus. 

Eigensclto[ten. Farblose, durchsichtige, monokline, an der Luft verwitternde 
KrystalIe, ohne Gernch, von herb em, metallischem Geschmacke. Loslich in 2 Th. Wasser, 
nicht loslich in Weingeist. Die wasserige Liisung reagirt schwach sauer. Je nach den 
gewahlten Bedingungen krystallisirt das Cadmiumsulfat mit verschiedenen Mengen KrystalI
wasser (angegeben werden Salze Cd SO~ + 3 H20, auch 4lI;aO). Das Salz obiger Zusammen
setzung krystallisirt bei mittlerer Temperatur aus der gesattigten Losung. 

Die verdiinnte wasserige Losung giebt auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser 
einen gelben Niederschlag von Cadmi-utmlulfid, welcher beim Uebersattigen der Flt'tssigkeit 
durch Ammoniak nicht verschwindet. BaryumnitratlOsung erzeugt einen weissen, in Sal
petersaure unloslichen Niederschlag von Baryumsulfat. Durch Zusatz von weni g Ammo
niak entsteht in der wasserigen Losung ein weisser Niederschlag [Cd(OH)2]' der im Ueber
schuss von Ammoniak loslich ist. 

PritfUng. 1) Wird aus der mit Salzsaure massig angesauerten, wasserigen Cadmium
sulfatlosung durch Einleiten von Schwefelwasserstoff alles Cadmium als Cadmiumsulfid aus
gefallt, so darf das Filtrat beim Verdampfen in einem Platinschalchen keinen gliihbestan
digen Rt'tckstand hinterlassen. (Zink). 2) Wird der sub 1 erhaltene gelbe Niederschlag 
mit Wasser ausgewaschen und hierauf mit Ammoniakfiiissigkeit geschtittelt, so darf in dem 
Filtrate nach dem Uebersattigen durch Salzsaure keine Trt'tbung oder gelbe Ausscheidung 
entstehen (Arsen). 

AUj'bewahrung. In gut verschlossenen Gefassen, vorsichtig. 
Anwendung. Die innerliche Anwendung wird in Gaben von 0,005-0,01 g und 

zwar als Pillen bei Syphilis und Rheumatismus empfohlen, ist aber in Deutschland llicht 
gebrauchlich. Aeusserlich in der Augenheilkunde an Stelle des Zinksulfates zu adstrin
girenden Collyrien (0,05-0,2 und 10,0 Aqua), zu Augensalben (0,1-0,2: 10,0 Adeps), 
ferner zu Injektionen bei Tripper und Otorrhoe (1,0: 100,0-200,0 Aqua). Hochstgaben: 
prQ dosi 0,1 g, pro die 0,4 g (Erganzb.). 

Collyrium ANCIAUX. 

Rp. Cadmii sulfurici 0,06 (ad 0,6) 
Mucilaginis Gummi arabici 
Tlncturae Opii crocatae ail 8,0. 

Gegen Hornhautflecke. Man bestreicht mittelst 
eines Pinsels a-Smal tilglich den Hornhautfleck 
und Illsst jedesmal das Auge einige Minuten 
schliessen, damit das aufgetragene Mittel nicht 
von den Thrllnen weggesplilt werde. Die Cad
miumsulfatmenge wirdnachUmstltnden gesteigert. 

Injeetio antiblennorrhagiea 
MELCHIOR ROBERT. 

Rp. Cadmii sulfurici 1,0 
Aquae destillatae 200,0. 

Zwei bis drei Injectionen tltglich in die Harnrlihre 
zu Machen. 

Injectio styptiea LINCKE. 

Rp. Cadmii sulfurici 1,0 
Infusi Rosae florum 100,0 
Tlncturae Opii crocatae 3,0. 

Zum Einspritzen (bei Otorrhoe). 

VI. t Cadmium salicylicum. Cadmiumsalicylat. Salicylsaures Cadmium 
Cd(C7H50a)2' Mol. Gew. = 386. 

Zur Darstellung erwarmt man in einer Porcellanschale 10 Th. Salicylsaure mit 300 ·Th. 
destillirtem Wasser und tragt unter Umriihren so viel Cadmiumkarbonat (circa 12 Th.) 
ein, dass die Fliissigkeit neutral ist. Dann sauert man mit Salicylsaure ganz schwach an, 
dampft auf etwa 120 Th. ein und lasst krystallisiren. Die Mntterlauge liefert nach dem 
Eindampfen auf 30 Th. nochmals Krystalle. 

Farblose tafelformige Krystalle von neutraler oder sehr schwach saurer Reaktion, 
loslich in 68 Th. kaltem oder in 24 Th. siedendem Wasser, anch loslich in Alkohol, Aether 
oder in warmem Glycerin, unlOslich in Chloroform und in Benzin. Die wasserige Losung 
(1 : 100) wird durch Ferrichlorid violett gefarbt, nach dem Ansauern mit Salzsaure wild 
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sie durch Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser citronengelb gefiHIt. Das Salz hinterlasst 
beim Gliihen braunes Cadmiumoxyd. Die Bestimmung des Cadmiumoxyd-Gehaltes erfoIgt 
durch Eindunsten des Salzes mit kone. Salpetersaure und Gliihen des hinterbleibenden 
Cadmiumnitrates. 

Das Cadmiumsalieylat ist ausserlich von CESARIS in wasseriger Auflosung aIs des
inficirendes und adstringirendes Mittel empfohIen worden bei eitrigen Ophthalmien, Horn
haut-Entziindungen, Konjunktivitiden, Syphiliden, Gonorrhoe, Vaginitis. Dosirung wie bei 
Cadmium sulfuricum. 

Caesalpinia. 
Gattung der Caesalpiniaceae - Eucaesalpinieae. 

I. Caesalpinia echinata Lam. In Brasilien. ~amen: !bira pitanga und 
Ymira pirang·a. Liefert das l'ernambuk. oder Brasilienholz. Nicaraguaholz. Roth· 
holz. Lignum Fernambnci. L. Brasiliense. L. sanctae Marthae. Bois de Bre· 
silo Bois de Fernambouc. Brazil-wood. Pernambuco·wood, das in dichten, arm
dicken, rothbraunen oder schwarzlichen, innen gelbrothen Stiicken in den Handel kommt. 

Besch'reibung. Unter der Lupe erkennt man die einzelnen oder in kleinen Grup
pen zusammenstehenden Gefasse, von kleinen HoIzparenchymgruppen umgeben, die zarten, 
hellen lIIarkstrahlen und koncentrische, an J ahresringe erinnernde Zonen. 

Die Markstrahlen sind 10-24 Zellen hoch, 1-3 Zellen breit, radial gestreckt, sie 
fiihren zuweilen Krystalle. Die behOft-getiipfelten Gefasse sind 35-127 fl weit, oft von 
Kerngummipfropfen verschlossen. 1m Libriform hiiufig Krystallkammerfasern mit Einzel
krystallen. 

Bestandtheile. Bras ilin C16Hu 05 , aus koncentrirten Losungen in derben, bern
steingelben, rhombischen Krystallen, aus verdiinnten Losungen in weissen, seidenglanzenden 
~adeln erhalten, die erst en mit 1 ~O, die anderen mit F/2 H20, das beide bei 1300 C. ver
lieren. Schmeckt siiss, hintennach bitterlich. Lost sich in verdiinnter Natronlauge mit 
rother Farbe, dnrch Zinkstaub wird die Losung entfarbt, farbt sich aber an der Luft bald 
wieder roth. 

Anwendung. Das friiher als zusammenziehendes Mittel gebrauchliche Holz wird 
in der Farberei gebrancht. Zur Bereitung rother Tinten giebt man jetzt den wasserIos
lichen Anilinfarben den Vorzug. 

Die Rinde des Baumes wird unter dem Namen Nacasculorinde zum Gerben benutzt. 

Geringere Sorten R othholz kommen von den westindischen Inseln von Caesal
pinia crista L. in Caesalpinia bijuga SW., von Ostindien das Sappanholz von 

Caesalpinia Sappan L., das neben Brasilin das farblose Sapanin C12H100~. 2H20 
enthiilt. 

Ausser der zuerst genannten liefern auch andere Arten Gerberindcn, so Caesal-
pinia Sappan L., C. biluga Sw., C. pauciflora H. B. u. a. 

Charta exploratoria Fernambuci. Fernambukpapier, Rothholzpapier. (Diet.) 
Ligni Fernambuci raspati 80,0, Aquae destillatae 1000,0. Man macerirt 24 Stunden, fil
trirt, setzt tropfenweise Ammoniak bis zur beginnenden, blaurothen Fiirbung zu und trankt 
mit der Losung saurefreies (mit Ammoniak behandeltes) Fliesspapier. 

II. Caesalpinia coriaria Willd. In Westindien. Die gerbstoffreichen Hiilsen: 
Dividivi, Libidibi, Samak, Nanacascalote sind Sformig eingerollt, bis 3 cm lang, 2-8 
linsenformige Samen enthaItend. Sie enthalten 30-50 Proc. Gerbstoff (Ellagengerb
sa ure). lIfan verwendet sie selten medicinisch, reichlich technisch zum Gerben unli Farben. 
In Amerika -macht man daraus mit Eiscnsulfat eine Tinte: Nacascolo, die man zum 
Farben benutzt. 
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III. Arzneilich verwendet werden noch:Caesalpinia Bonducella Flemming. 
Nicker tree, Yeux de bourrique, in den Tropen und C. Bonduc Roxb. Die Samen 
(Grains de Cniquier, Grey seed, Poormanns Quinine) gegen Fieber und 'Vasser
sucht, das aus ihnen gewonnene Oel gegen Krampfe. 

C. pulcherrima Swartz, Small gold mohor, Fleur de pavon, !Iacata, 
Gllacamaya. Die Blatter als Purgir- und die bfenstruation beforderndes Mittel, die 

Bliithen als Expectorans und gegen Fieber. C. adnata g. m. in Westindien, ~foruro 
abe y, als Adstringens. 

Calamus. 
Acorus Calamus L. Araceae - Pothoideae - Acoreae. Urspriinglich viel

leicht in Asien heimisch, jetzt weit verbreitet, auch zum arzneilichen Gebrauch angebant. 
- Verwendung findet: 

Das Rhizom. Rhizoma Calami (Germ. Helv.). Radix Calami aromatici (Austr.) 
s. odorati. Calamus (U-St.). Rhizoma Acori. Radix Singentianae. Kalmuswurzel. 
Deutscher Ingber. Gewiirzkalmus. Magenwurz. Rhizome d' Acore uai (Gall.). 
Acorus-root. Sweet-Flag. 

Beschreibung. Das ein Sympodium bildende Rhizom, dessen Verzweigung ab
wechselnd nach rechts und links geschieht, kommt in 20-30 em langen, etwas platt 
gedriickten, bis 3 cm breiten Stiicken vor. Sie lassen auf der Ober- und Unterseite ab
wechselnd rechts und links die Narben der reitenden, schwertformigen Blatter erkennen, 
in ihrer Aehsel die Knospen oder Reste der Zweige, auf der Unterseite die Narben der 
Wurzeln, die in der Regel eine unregelmassige Zickzacklinie bilden, die Farbe ist grau
braun, der Querschnitt gelblich mit rothlichem Ton. 

Das Rhizom besteht aus Parenchym mit so grossen Intercellularraumen, dass zwischen 
den einzelnen meist nur eine Zellreihe breite Parenchymplatten stehen. Die einzelnen Zellen 
sind rundlich, getiipfelt und enthalten kleinkornige Starke. Die Zellen an den Kreuzungs
stell en der Parenchymplatten sind etwas grosser und zu atherisches Oel fiihrenden 
Sekretze11en umgewandelt. Ausserdem haben zahlreiche, von den Parenchymze11en in 
der Grosse sieh nieht unterscheidende Ze11en einen dicklichen Inhalt, der mit Vanillin 
und Salzsaure schiin roth, mit Ferrichlorid im frischen Rhizom braun, in der trockenen 
Droge schwarz wird. (Sie eignen sieh ausgezeiehnet zum Nachweis des Kalmuspulvers). 
- Rinde und Gefasscylinder sind dureh eine wenig deutliche Endodermis getrennt, die 
Gefassbiindel in der ersteren sind ko11ateral, im letzteren koncentrisch. Geruch aromatisch, 
Geschmack brennend aromatisch. 

Bestandtheile. Aetherisches Oel (in deutscher Waare 1,5-3,5 Proc., in japa
nischer bis 5 Proc.) (vgl. unten), ein angebliches Glukosid Acorin C36H6006' dessen Exi
stenz bestritten wurde, ein Gerbstoff, Methylamin (Calamin), Cholin. 

Verwechslung. Das Rhizom von Iris Ps eudacorus L., das friiher als Radix 
Ac;ori vulgaris s. palustris Verwendung fand, wird zuweilen mit der Droge gesammelt. 
Es schrumpft beim Trocknen stark zusammen und ist nicht aroma tisch. 

Einsammlung, Aufbewahrung. Officinell ist der ungeschlilte Wurzelstock, 
Rhiz. Ca,lami crudum der Drogisten. Man grabt denselben im Splitherbste (Austr. 
Helv.) oder im Friihjahr vor der Blattentwickelung, entferut Wurzeln und Blattreste, 
wascht, spaltet zuweilen der Lange nach und trocknet bei gelinder Warme. 9 Th. frische 
Wurzel geben etwa 2 Th. trockene. 

Geschnitten und grob gepulvert in Blechbiichsen, fein gepulvert in gelben, dicht 
verschlossenen Glaseru vorrathig. Fiir kosmetische Zwecke zieht man das aus der ge
schalten ·Wurzel hergestellte·, he11ere Pulver vor. Beide, Speciesform und Pulver, trockne 
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man vor dem Einfiillen scharf narh. 100 Th. liefern etwa 90 Th. grobes, S5-SS Th. 
feines Pulver. 

Anwendung. Innerlich' als Tonicum amarum bei Dyspepsie, Flatulenz in Form 
von Pulver zu 0,5-2,0 g, Aufguss 1: 10, Tinktur oder Extrakt; zu Mundwassern und 
Zahntinkturen; grob geschnitten zu Badern bei Rhachitis und Skrophulose (als wasseriger 
Aufguss aus 1/~_1 Kilo auf ein Bad). - Eine Mischung aus.Kalmuspulver und Ammonium
karbonat wird zur Vertreibung der Ameisen empfohlen. 

Confectio Calami. Conditum Calami. Kalmuskonfekt. Kandirter oder 
iiberzu c kerter Kalm us. Frisches oder trockenes, geschiiltes Kalmusrhizom wird in 
siedendem Wasser geniigend erweicht, mit einem Sirup aus Zucker 100 '1'h., Wasser 25 Th. 
einige Minuten gekocht, nach 3 Tagen das Fliissige abgeseiht, fUr sich eingedampft und 
nach Zusatz der Wurzel unter Umriihren zur 'rrockne gebracht. 

Extractum Calami (Germ.). Extractum Calami aromatici S. Acori (Austr.). 
Kalmusextrakt. 

Au s tr. Aus grob gepulverter Wurzel wie Aconit-Extrakt (S. 155) zu bereiten. Aus
beu te etwa 17 Proc. 

Germ. Rhizomat. Calami concisi (Sieb III) 2. 

Spiritus 4 I I Spiritus 21 II 
Aquae 6 ( Aquae 3 f 

Man zieht mit I 4 Tage, hierauf mit II 24 Stun den lang aus und dampft die ab
gepressten Fliissigkeiten (von den en man 5 Th. Weingeist abdestillirt), zu einem dicken 
Extrakte ein. Harzige Ausscheidungen werden durch vorsichtigen Zusatz von Weingeist 
(Destillat!) gelost. Rothbraunes, in Wasser triibe losliches Extrakt. Ausbeute IS-20 Proc .. 
bei Verwendung grob gepulverter Wurzel etwa 30 Proc. Der Pressriickstand giebt bei 
der Destillation noch Weingeist und atherisches Oel aus. Innerlich zu 0,5-1,0 g in Pillen. 

Extractum Cala.mi ftuidum (U-St.). Fluid Extract of Calamus. Rhizoma 
Calami pulveratum (Nr. 60) 1000 g, Alkohol (91 Proc.) q. S. Man befeuchtet mit 350 ccm, 
sammelt durch Verdrangung zunachst 900 ccm und bereitet 1. a. 1000 ccm Extrakt. 

Tinctura Calami (Germ., Helv.). Tinctura Calami arom a tici s. Acori CAustr.) 
Kalmustinktur. Teinture d'acore vrai. Tincture of Calamus. 

Austr. Wie Tinctura Aurantii Corticis zu bcreiten. Germ. Rhizomatis Calami 
concisi (Sieb II) 1, Spiritus diluti 5. Helv. Rhizomatis Calami 20 Th. mischt man mit 
Spiritus diluti 8 Th. und bereitet durch Perkolation mit Spiritus diluti q. S. 100 Th. 
Tinktur. 

Braunlichgelbe Tinktur. Innerlich 1/2-1 Theeloffel. 

A.q ua Calami. 
Kalmuswasser. 

Rp. Rbizomatis Calami gr. pulv. 50,0 
durch Destillation im Dampf-

strom sam melt man 1000,0 
Ex tempore: 

Olei Calami gtt. 10 
Aquae destillatae feryidae 1000,0. 

Man mischt durch Schutteln. 

Puhis dentifrielus robora"s. 
Kra u terzahnpul yer. 

Rp. Rbizomatis Calami 30,0 
Foliorum Salviae 30,0 
Calcii carbonici praecipitati 35,0 
Lapidis Pumicis praeparati 5,0. 

Sirupus Calami. 
Rp Tincturae Calami 15,0 

Sirupi simplicis 85,0. 

Species aromatl~ae ad balnea. 
Thee zu aromatischen Badern. 

Rp. Rhiz. Calami 
Specier. aromat. 
Flor. Chamomill. 
Herb. l\1ajoran. 
Fo!. Menth. pip. aa. 

Als Aufguss (200-500 g mit 2-5 Liter Wasser) 
dem Bade zuzusetzen. 

Species herbarnm ad balnea. 
Thee zum Krauterbad. 

Rp. Rbizomatis Calami 
Herbae Menthae crispae 
Herbae Rosmarini 
Herbae Serpylli 
Florum Chamomillae 
Florum Lavandulae aa DO,O. 

Zu einem VoUbade. 

Spiritn. Calami. 
Kalmusspiritus (Ergiinzb.). 

Rp. Rhizomatis Calami concisi (Sieb 2) 1 Th. 
Spiritus 3 " 
Aquae 3 " 

Nach 24stiindigem Stehen werden 4 Theile ab
destillirt. 

Tinctnra Calami composita. 
(Preuss. Arzneitaxe). 

Rp. Rhizomatis Calami 9,0 
Rhizomatis Zedoariae 3,0 
Rhizomatis Zingiberis 3,0 
Fructuum Aurantii immaturor. 6,0 
Spiritus diluti 100,0. 
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Tlnetnra Rtomachlca KASTL. 
Dr. KASTL'S Magontropfen. 

Rp. Rhiz. Calami 
Fol. Menth. pip. 
Rad. Angelicae aiL 10,0 
Cort. Canellae 
Cort. Cinnamomi 
Rhiz. Zingiberis 
Antophyllorum iii 5,0 
Spiritus (70 proo.) 1000,0 
01. Juniperi 
01. Macidis aa 5,0. 

Tinctnra stomachica LENTIN. 

Elixir stomachicum LENTIN. 

Rp. Tinoturae Calami 4,0 
Tinoturae Rhei aquosae 2,0 
Tinoturae amarae 2,0 
Tinctul'ae aromaticae 2,0. 

Vet. Appetit-Latwerge fUr Pferde. 

Rp. Rhizomatis Calami 
Radicis Gentianae 
Rhizomatis Zingiberis 
Herbae Absinthii aa 50,0 
Natrii chlorati 
Farinae Secalis iia 100,0 
Tincturae Capsici 15,0 

Aquae q. s. ut fiat electuarium. 
Smal tliglich 1 EsslOffel (Diet.). 

Vet. Appetitpillen tiir Runde. 

Rp. Rhizomatis Calami 
Natrii sulfunci sicci aiL 6,0 
N a trii bicarbonici 
Rhizom. Rhei iiii 2,0. 

Man formt mit Sirupus communis 6 Pillen. Tiig
lich 2mal 1 Pdle. 

Vet. Fresspnlver fUr Sehweine. 
Rp. Rhizomatis Calami 50,0 

Radicis Gentianae 50,0 
Stibii sulfurati nigri 50,0 
Natrii bicarbonici 250,0 
Natrii chlorati 300,0 
Natrii sulfurici 300,0. 

Mehrmals tfiglich einen Essloffel voll. 

Vet. M8genpulver 
bei zilker Milch der Kiihe. 

Rp. Rhizomatis Calami pulverat. 
Florum Chamomillae 
Fructuum Carvi 
N atni chlorati /I 

Natrii sulfurici JJ 

mischt man zu gleichen Theilen. 8 Tage lang 3mal 
tliglich 1 gehliufter Esslllffel voll. (Diet.) 

Vet. Milch- nnd Nntzenpnlver 
fiir Rinder. 

Rp. Rhizomatis Calami 
Fructuum Foeniculi 
Fructuum Anisi 
N atrh chlorati 
N atrii bicarbonici 
Boli albi aa 

Bei blauer oder diinner Milch 3mal tliglich ein 
gehiiufter EsslOffel voll. 

Vet. Pulvis antieolieus. 
Kolikpulver fiir Pierde. 

Rp. Rhizomalis Calami 30,0 
Radicis Valerianae 10,0 
Opii purl 0,5 

M. f. pulvis. Dent. tales doses 5. 

Vet. Pulver gegen wiisserige lIilch. 
Rp. Rhizomatis Calami 

Herbae Absinthii 
N atrii ehlorali aii 300,0 
Tartari enldi 60,0 
Stibii sulfurati crudi 40,0. 

2mal t!lglich 1 EsslOffel voll. 

CORDIALS Appetitpillen. Rhizoma Calami, Semen Foenugraeci, Tartarus stibiatus, 
Succus Liquiritiae aa 50 g, Natrium sulfuricum 200 g stosst man mit einem Gemisch aus 
Glycerin 25, Aqua 15, Sirup us simplex 12,5 zur Masse an und formt 50 g schwere Pillen. 

Gut Hen von AusT ist ein Likor aus Kalmus, Rhabarber, Zimmt, Pomeranz en
schalen. 

HUB. ULLRICH'S Kriiuterwein. angeblich aus Malaga, Weinsprit, Glycerin, Roth
wein, Ebereschensaft, Kirschsaft, Manna, Fenchel, Anis, Alantwur~el, amerik. Ginseng
wurzel, Enzian, Kalmus. 

:Magenwasser, BRUMBY'S. Likllr aUB Kalmus, Ingwer, Anis. 
Sareptabalsam. Mit Kurkuma gefarbtes weingeistiges Destillat aUB Kalmus und 

Lavendel. 
Wundertranklein, JOR. TREITLER'S ist Kalmuslikllr. 

Oleum Calami (Erganzb.). Kalmus 01. on of Calamus. Huile d' Acore Trai~ 
Das Rhizom liefert beim Destilliren mit Wasserdlimpfen frisch 0,8 Proc., getrocknet 
1,5-3,5 Proc. iitherisches Oel. Dasselbe ist kJar, etwas dicklich, gelb bis braungelb, von 
starkem Kalmusgeruch und -Geschmack. Spec. Gew. 0,96 - 0,97. Drehung (100 mm
Rohr) des aus frischem Rhizom gewonnenen Oeles + 20-31°, aus trockenem + 13-21°. 
Es ist mit Weingeist in jedem VerhiiItniss klar mischbar, in verdlinntem Alkohol schwer 
loslich, die alkoholische Losung wird durch Ferrichlorid dunkel gefarbt. 

Bestandtlleiie. Ein bei 158-159° C. siedendes Terpen C1oH16 (Pin en?), ein liber 
2500 C. siedendes Sesquiterpen Cl~H24' ein Mher wie 2550 C. siedender sauerstoffhaltiger 
Antheil, vielleicht C1oH160, ein zwischen 270 und 280° C. libergehendes blaues Oel, geringe 
lIengen eines Phenoles. 
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Priif1tng. Eine Verfalschung mit 'rerpentinol setzt das spec. Gewicht herab 
und vermindert die Loslichkeit in Alkohol, ebenso vermindern Cedernholzol und Gurjun
balsamol die Loslichkeit in Alkohol. Ausserdem sind die beiden letzteren linksdrehend. 

Galizischer Kalmus liefert ein minderwerthiges Oel: das aus japanischem 
Rhizom zu 5 Proc. gewonnene hat spec. Gewicht 0,985-1,0 und ist in verdiinntem Alkohol 
leicht loslieh, 

.Anwend1tng. Zu 1-3 Tropfen einigemal am 'rage mit Zucker, zum Bade 15-:W g 
in einem halben oder ganzen Liter Alkohol gelOst. 

Rotulae Calami. 

Werden wie Rotulae Menthae piperitae dargestellt. 

Spiritus ad baluea. 
Badespiritus. Spiritus antirheumatieus. 

Rp. Olei Calami 25,0 Spiritns Calami (Form. mag. Bero!.). 
Liq. Ammonii caustici spirituosi 50,0 
Mixturae oleoso-balsamicae 100,0 
Spiritus 225,0 
Spiritus saponati 600,0. 

Rp. Olei Calami 1,0 
Spiritus 99,0. 

D. S. Aeusserlich. 

Calcaria. 
I. Calcaria usta (Germ.). Calcium oxydatum (Austr. Relv.). Chaux commune 

ou vive (Gall.). Calx (Brit. U-St.). Lime. Aetzkalk. Gebrannter Kalk. CaO. Mol. 
Gew. =56. 

Der Aetzkalk wird in g-rossen Mengen durch Gliihen ("Brennen") von versehiedenen 
Abarten des Calciumearbonates in den sag. "Kalkofen" erzeugt. Ais Ausgangsmaterialien 
benutzt man Kalkspath, Marmor, Kalkstein, aueh Muschelsehalen. Zum pharmaeeutisehen 
Gebrauehe eignen sich ausgesuehte, weisse Stiicke eines fetten Aetzkalkes (s. w. unten), 
ganz besonders aber die aus weiss em }Iarmor gebrannte Sorte "Calcaria usta e 
marmore". 

E·;genscllaj'ten. Weissliehe oder weisslieh-graue, diehtere odel' loekere, harte odeI' 
zerreibliehe Massen, welche aus der Luft allmahlieh Kohlensaure und Feuehtigkeit anziehen 
und infolgedessen zu einem aus Calciumkarbonat und Calciumhydroxyd bestehenden Pulver 
zerfallen. Loslieh in etwa 800 'rho kaltem oder 1300 Th. siedendem Wasser. Benetzt 
man sie mit vVasser, so erwarmen sie sich stark, uml verwandeln sich unter Entwickelung 
von Wasserdampfen je nach der Menge des zugesetzten Wassers entweder in ein staubiges 
Pulver (Calciumhydroxyd) oder in eine breiformige Masse (Kalkbrei). Beide' Formen 
des Caleiumhydroxydes miissen sich in Salzsaure ohne erhebliche Kohlensaureentwickelung, 
ohne Auftreten von Schwefelwasserstoff, bis auf einen nur geringen unlOslichen Riickstand 
auflosen. 

An diesem Verhalten gegen Wasser (das "Loschen" des Kalkes genannt) ist zu er
kennen, ob der Kalk brauchbar ist oder nicht. Guter Aetzkalk muss, wenn man ihn mit 
de~ Ralfte seines Gewichtcs Wasser allmahlich besprengt, unter lebhafter Dampf
entwickelung zu einem weissen, staubigen Pulver zerfallen, welches auf weitereu Zusatz 
von 3-4 Th. Wasser einen dicken, gleichmassigen, weissen Kalkb:rei bildet. Kalk, welcher 
diese Eigenschaften besitzt, heiss("fetter Kalk", im Gegensatz zum "mageren Kalk", 
welcher sich langsamer ablOscht, dabei weniger Hitze entwickelt und mit mehr Wasser 
keinen fetten Brei, sondern eine kornige, sandige Mischung bildet. Die Ursache fUr diese 
Erscheinung ist ein Gehalt von mehreren (15-25) Procenten Magnesia und Thonerde. 
" T 0 d t g e bra n n t" heisst der Kalk, wenn er sich mit Wasser nicht lOscht. Dies kann 
henilhren von mangelhafter Leitung des Brennprocesses oder von einem zu grossen Gehalte 
an Calciumsilicat. 
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AUj'bewahrung. Am zweckmassigsten in weithalsigen GIasflasehen mit Kork
verschluss und Dichtung mit festem Paraffin. Weissblechgefasse bieten flir !angere Zeit 
nieht die Gewahr dafiir, dass der Aetzkalk in ihnen nieht Kohlensaure und Feuchtigkeit 
aus der Luft anzieht. 

Anwendung. In der Pharmacie zur Darstellung versehiedener Praparate und als 
Reagens, auch als Austrocknungsmittel in den sog. Kalktroekenschranken. Die tech
nische Anwendung ist eine sehr vielseitige, iibrigens hinreichend bekannte. 

pra!ung. Nicht selten wird die Bestimmung der wichtigsten Bestaudtheile des 
Aetzkalkes gefordert. Zunachst wird eine gute Durchschnittsprobe hergestellt. JlIit 
dieser verfiihrt man dann wie folgt: 

1) Kohlensaure + Feuchtigkeit. 2-3 gwerden in einemPlatintiegel zunachst 
iiber einem gewohnlichen Bunsenbrenller, schliesslich iiber drm Geblase bis zum konstanten 
Gewicht gegliiht. Der Gewichtsunterschied ist = Kohlensaure + Feuchtigkeit. 

2) Kohlensaure. In 5 g der Probe wird in der S. 34 angegebenen Weise der 
Kohlensauregehalt bestimmt. Durch Subtraktion von dem zu 1) erhaltenen Werthe er
giebt sich die Feuchtigkeit. 

3) 5 g der Probe werden im bedeekten Becherglase mit Wasser abgeloscht, dann 
giebt man allmiihlich etwa 50 ccm Salpetersaure (von 25 Proc.) hinzu, dampft die saure 
Losung in einer Schale aus Platill oder Porcellan ein und erhitzt den Riickstand 2 Stunden 
lang auf 120-130 0 C. Dann nimmt man mit salpetersaurehaltigem Wasser auf, filtrirt ab 
und waseht das Filter zuerst mit salpetersaurehaltigem, denn mit reinem Wasser aus. Un
gelost bleiben Kieselsaure, Sand und Aluminiumsilicat. 

Das salpetersaure Filtrat versetzt man in einer Schale aus Platin oder Porcellan mit 
5 g Ammoniumchlorid, daraufmit Ammoniak in massigem Ueberschuss und erhitzt so lange, 
bis der Ueberschuss des Ammoniaks verjagt ist (vergl. S. 242 u. 332). Der erhaltene Nieder
schlag besteht aus Aluminiumhydroxyd und Eisenhydroxyd. (Bei ganz genauen Bestim
mungen muss er nochmals in Salpetersaure gelost und abermals durch Ammoniak gefallt 
werden. Das Filtrat ist mit dem vorigen zu vereinigen.) Man wascht ihn aus, trocknet 
und fiibrt ihn durch GIiihen in Aluminiumoxyd + Eisenoxyd iiber. Ueber die Tren
nung beider vergl. S. 332. 

Das hierbei gewonnene Filtrat (bezw. die vereinigten Filtrate) werden nunmehr auf 
500 ccm aufgefiillt und gut gemischt. Von dieser Losung bringt man 50 cem in ein 
Becherglas, giebt Ammoniakfliissigkeit in massigem Ueberschuss hinzu und flI.llt in der 
Siedehitze mit einem Ueberschuss von Ammoniumoxalat. Nach 12stiindigem Absetzen 
wird das Calciumoxalat abfiltrirt und nach dem Auswaschen durch GIiihen in Calciumoxyd 
iibergefiihrt. (Bei ganz genauen Bestimmungen ist das gewogene Calciumoxyd nochmals 
in Salzsaure zu losen. Die mit Ammoniak alkaliseh gemaehte Fliissigkeit ist nochmals mit 
Ammoniumoxalat zu fallen.) Das Filtrat ist mit dem vorigen zu vereinigen (s. S. 543). 

Die vereinigten Filtrate werden mit Salzsaure sauer gemacht und in einer Poreellan
sehale auf etwa 100 ecm eingedampft, dann iibersattigt man mit Ammoniak, faUt mit 
Natriumphosphat und fiihrt das Magnesium-Ammoniumphosphat in Magnesiumpyro
phosphat iiber. Vergl. unter Magnesia. 

Der zu 100 Proe. fehlende Rest ist als Alkalien (KgO, NIJ..J0) in Rechnung zu stellen. 
Calcium oxydatum purissimuDl. Reines Calciumoxyd. Wird durch Gliihen 

von reinem Calciumnitrat oder von reinem Calciumoxalat iiber Weingeistflammen dar
gcstellt. Leuchtgasflammen sind wegen der im Leuchtgas enthaltenen Schwefelverbin
dungen zu vermeiden. Ein solches Praparat wird lediglich zu analytischen Zwecken 
gebraucht. 

II. Calcaria hydrica. Calcaria hydrata. Calcii Hydrlls (Brit.). Kalkhydrat. 
Calciumhydroxyd. Calcaria extincta. Chaux eteinte (Gall.). Slaked lime. Ca(OH)9' 
Mol. Gew. = 74. Ein weisses, zartes, troekenes Pulver, welches fiir den jedesmaJigen 
Gebranch frisch bereitet wird. 

Man giebt 100 Th. guten Aetzkalk (in Stiieken) in eine Porcellanschale, bei grosseren 
Mengen in ein Gefass aus Eisen, und besprengt ihn mit 40-50 Th. Wasser. Die Kalk
stiicke zerfallen unter starker Selbsterhitzung zu einem staubigen Pulver, welches bis 
zum Verbrauch in ein gut schliessendes Gefiiss gebracht, aber nicht Iangere Zeit auf
bewahrt wird. 
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Kalkmilch. Lac Calcis. Lait de chaux. Milk of chalk. Man verwandelt 
100 Th. Aetzkalk in Kalkhydrat und fiigt soviel Wasser hinzu, dass im ganzen 1000 Th. 
Wasser verbraucht werden. Eine milchweisse, stark atzende Fliissigkeit, welche zu den 
mannigfachsten Zwecken Verwendung findet, insbesondere auch als billiges Desinfektions
mittel. -

Wiener Kalk. Wiener Polirmittel. 1st ein sehr weisses, sandfreies, magnesia
haltiges Kalkhydrat. Es kommt in Flaschen und Blechbiichsen in den Randel und wird 
als Polir- und Putzmittel von Metallgegenstanden gebraucbt. 

Wiener Weiss. Bologneser Weiss. Marmorweiss. Bestehen aus sehr weiss em 
gebrannten Kalkstein oder gebranntem weissen Marmor und werden nur als Polir- und 
Farbemittel gebraucht. 

III. Aqua Calcariae (Germ.). A.qua Calcis (Austr.). Calcium hydricum solutum 
(Relv.). Eau de chaux (Gall.). Liquor Calcis (Brit. U-St.). Kalkwasser. Lime
water. Eine bei gewohnlicher Temperatur gesattigte Losung von Calciumhydroxyd in 
Wasser. 

Darstellung. Germ., A ustr. Man bringt in einen Topf aus Steinzeug 1 Th. 
guten Aetzkalk, loscht diesen durch Besprengen mit 4 Th. Wasser und mischt das gebildete 
Calciumhydrat mit 50 Th. destillirtem Wasser gut durch. Man giesst die Mischung in 
eine gut zu verschliessende Flasche, welche etwa von ihr angefi.lilt wird und lasst sie bis 
zur erfolgten Klarung stehen. Dann zieht man (urn die in der Kalkmilch vorhandenen 
kleinen Mengen Natronhydrat oder Kalihydrat zu beseitigen) die klare Fliissigkeit mittels 
eines Rebers ab, giesst auf den Riickstand nochmals 50 Th. destillirtes Wasser, schiittelt 
wahrend einiger Stunden oder Tage mehrmals urn und bewahrt die Mischung in gut ver
schlossener Flasche auf. Zum Gebrauche wird umgeschiittelt und eine entsprechende 
Menge des Kalkwassers abfiltrirt. 

Relv. giebt die namliche Vorschrift mit folgender Abweichung: 1 Th. Aetzkalk 
wird mit 5 Th. Wasser abgeloscht. Dann mischt man 1UO Th. Wasser hinzu und lasst 
absetzen. Nach Beseitigung des ersten Auszuges werden nochmals 100 Th. Wasser zu
gemischt. Man schiittelt wiihrend der folgenden Tage Ofter urn, bewahrt in wohlver
schlossener Flasche auf und filtrirt im Bedarfsfalle abo 

In der Praxis verfiihrt man in der Regel so, dass man auf 100 Th. Wasser eine 
erheblich grossere Menge, z. B. 5 Th. Aetzkalk anwendet. Der erste Auszug wird weg
geg08sen. Dann fiiIlt man das Vorrathsgefass bis unter den Stopfen mit Wasser an und 
verschliesst es gut. 1m Bedarfsfalle filtrirt man nach dem Umschiitteln aus der Vorraths
flasche ab, fiillt diese wieder mit destillirtem Wasser vollig an, schiittelt Ofter um und 
bewahrt den Vorrath sorgfiiltig auf. Dieses Entnehmen und Auffiillen mit destillirtem 
Wasser kann ofter wiederholt werden. Nach einigen Wochen schiittet man den Inhalt der 
Flasche weg und setzt eine neue Menge Aetzkalk in gleicher Weise an. 
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Eigenschaj'ten. Eine klare, farblose und geruchlose Fliissigkeit von schwach 
alkalischem, herb-erdigem Geschmack. Sie braunt Curcumapapier und bUtut rothes Lackmus
papier, rothet PhenolphthaleIn. Bei Einleitung von Kohlensaure oder Einblasen der aus
geathmeten Luft wird sie durch Bildung von Calciumkarbonat getriibt. Durch Versetzen 
mit Ammoniumoxalat entsteht eine starke Trubung von Calciumoxalat. - Wird Kalk
wasser zum Sieden erhitzt, so trtibt es sich unter Ausscheiden mikroskopischer Krystalle 
von Calciumhydroxyd. Diese Trtibung gilt :als ein Zeichen fur den vorschriftsmassigen 
Gehalt an Calciumhydroxyd. Sie beruht darauf, dass Calciumhydroxyd in siedendem Wasser 
weniger lOslich ist als in kaltem Wasser. 1 Th. Calciumhydroxyd lOst sich namlich schon 
in 750 Th. Wasser von 15° C., aber erst in 1300 Th. siedendem Wasser. Mit einem 
gleichen Volumen Leinol geschuttelt giebt Kalkwasser ein gleichmassiges Liniment. 

Priifung. Dieselbe kann sich auf den vorschriftsmassigen Gehalt an Calcium
hydroxyd beschranken. Man versetzt 100 ccm Kalkwasser mit einigen Tropfen Phenol
phthaleInlosung und titrirt die rothgefiirbte Fltissigkeit mit Normalsalzsaure bis zur eben 
eintretenden Entfarbung. 1 ccm Normalsalzsaure zeigt unter diesen Umstanden die Gegen
wart von 0,028 Calciumoxyd CaO an. 

Zur Neutralisirung von 100 ccm Kalkwasser sollen verbraucht werden: 

Normal-Salzsiiure ccm . 
Gehalt an CaO in hoc. 

Austr. Gall. Germ. Helv. Brit. U-St. 
> 4,0 > 4,0 4,17 4,0 

0,1285 0,112 0,128 0,117 0,112. 

Aufbewahrung. Wegen der Neigl1ng, Kohlensaure aus der Ll1ft anzuziehen und 
mit dieser unlosliches Calciumkarbonat zu bilden, bewahrt man grossere Vorrathe in Glas
f1aschen auf, welche mit guten Korkstopfen verschlossen und tektin sind. Flaschen mit 
Glasstopfen sind hierzu nicht zu empfehlen, weil die Stopfen durch Bildung von Calcium
karbonat eingekittet werden. Gefasse aus Steinzeug sind deshalb als Aufbewahrungs
gefasse nicht geeignet, weil ihre Wandungen flir Luft nicht ganz undurchlassig sind. -
In der Officin halt man das Kalkwasser in Standgefassen mit Glasstopfen vorrathig, welche 
haufiger durch Behandeln mit Salzsaure gereinigt werden. - Fiir die Dispensation ist 
zu beachten, dass das fil trirte (!) und nicht etwa nur klar abgegossene Kalkwasser ab
zugeben ist. 

Anwendung. Kalkwasser verfiussigt zahschleimige Sekrete, lOst ausserlich an
gewendet Croup- und Diphtherie-Membranen, wirkt auf Schleimhaute, Geschwure sekretions
beschrankend, austrocknend, adstringirend, desinficirend. Innerlich neutralisirt es die 
Saure des Magensaftes, wirkt sekretionsbeschrankend auf den Darm, stopfend. Langere 
Zeit 'gebraucht, stOrt es Appetit und Verdauung. Man wendet es an verdunnt (1 + 2) 
oder unverdunnt zu Waschungen und Umschliigen auf nassende Wunden, Brandwunden, 
als Gurgelwasser und in Form von Inhalationen bei Angina, Croup, Diphtherie. Innerlich 
als Antacidum, bei Magen- und Darmgeschwuren, Diarrhoe der Kinder und zwar am besten 
mit 4 Th. Milch oder Bouillon vermischt. In der Analyse dient es zur Abscheidung uer 
Magnesia als Magnesiumhydroxyd. 

Kitte nnd Cemente mit Aetzkalk. I} Kaseinkitt, Universalkitt: Frischer Kase 
aus vollig abgerahmter Milch wird durch Auspressen so viel als moglich von den Molken 
befreit, dann in dunnen Schichten ausgetrocknet und gepulvert.. 10 Th. dieses Kaseln
pulvers und 1 Th. gepulverter Aetzkalk gemischt., werden mit so viel Wasser angeriihrt, 
dass ein halbflussiger Brei entsteht. Dieser Brei ist sofon zu verwenden. - 2) Einen 
ahnlichen Kitt erhalt man aus der Mischung des Eiweisses eines Eies mit 1,0 Kalkhydrat. 
Auch dieser Kitt ist sofort zu verwenden. - 3) Wasserdiehten Kitt, welcher dem Wasser 
widersteht, erhalt man durch Mischung von 10 Th. gepulvenem Aetzkalk, 12 Th. 
frischem MilchkaseYn und 2 Th. Wasser. Auch dieser Kitt erhartet sehr schnell. -
4) Cement fUr Fnssboden und die Fugen zwischen den Stnbendielen: Ein Gemisch 
von Kalkhydrat und Steinkohlenasche mit Wasser angeriihrt. - 5) Holzkitt, ein Kitt 
fUr Risse und Spalten im Holz, fUr Stubendielen etc. besteht aus 10 Th. Kalkhydrat; 
20 Th. Roggenmehl und der genugenden Menge Leinolfirniss. - 6) Eisenkitt, Kitt 
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fiir Dampfkessel, eiserne Gerathsehaften und zum Ausfiillen von Lochern und Rissen 
in Eisen besteht aus 30 Th. Graphit, 15 Th. Kalkhydrat, 40 Th. Blanc fixe und 
der geniigenden Menge Leinolfirniss. - 7) Der sogenannte Diamantkitt besteht aus 
30 Th. Bleiglatte, 10 Th. Kalkhydrat, 20 Th. SehHimmkreide, 50 Th. Graphit und 
20 Th. oder der geniigenden Menge LeinoIfirniss. Dieser Kitt wird vor der Anwendung 
erwarmt. - 8) Zinkkitt, Kitt flir Zinkgegenstande, ist ein Gemisch von 20 Th. Kalk
hydrat und 4 Th. Schwefelblumen mit einer heissen Losung von 10 Th. Leim in 
7 Th. heissem Wasser. Muss frisch verwendet werden. - 9) Ein universaler Fiillkitt 
besteht aus 10 Th. Infusorienerde, 10 Th. Bleiglatte, 5 Th. Kalkhydrat und der 
geniigenden Menge Leinolfirniss. - 10) Ofenkitt: Graphit, Sand, Knochenkohle, 
Kalkhydrat zu gleichen Theilen mit Ochsenblut oder mit frischem feuchten Kase 
gemischt. Muss frisch verwendet werden. - 11) REINOEHL'S chemisch-hydraulischen 
Universalkitt fand HAGER zusammengesetzt aus Aetzkalkpulver (gcbranntem Marmor) 
und Arabischem Gummi. 

Che1Uie und Analyse. A. lI:lan erkennt die Calciumverbindungen (die Kalk
erde) an folgenden Reaktionen: 

1) Kalksalze farben die nicht leuchtende Flamme gelbroth. Am besten zeigt 
diese Erscheinung das Calciumchlorid. Es empfiehlt sich daher, Kalksalze nach dem Be
feuchten mit Salzsaure dieser Reaktion zu unterwerfen. Die Farbung ist von der durch 
Strontium hervorgebrachten nicht sicher zu unterscheiden. 2) Aetzende Alkalien (KOH, 
NaOH) fallen aus geniigend kone. KalksalzlOsungen weisses Calciumhydroxyd. Ammoniak 
bringt diese Fallung nicht hervor, doeh entsteht in der ammoniakalischen Losung durch 
Aufnahme von Kohlensaure Triibung, welche durch Caleiumkarbonat verursacht wird. 
3) Alkalikarbonate fallen weisses Calciumkarbonat, in Mineralsauren unter Aufbrausen 
leieht loslieh. 4) Natriumphosphat flillt aus der neutralen Lasung Diealeiumphosphat 
CaHP04, loslich in verdiinnter Salzsaure, Salpetersaure, aueh in Essigsaure (Caleiumoxalat 
ist in Essigsaure unlOslieh). 5) Oxalsaure oder Ammoniumoxalat fallen aus der 
neutralen ammoniakalisehen oder essigsauren Losung weisses, krystallinisehes Caleiumoxalat. 
Dieses ist unlOslieh in Essigsaure, lOslich in Mineralsauren. Dureh Gliihen wird es sehritt
weise in Calciumkarbonat und in Caleiumoxyd verwandelt. 6) Sehwefelsaure und Am
moniumsulfat fallen aus der nicht zu stark verdlinnten Lasung weisses Caleiumsulfat 
CaS04 +2H20, unloslieh in Weingeist, laslich in kone. Salzsaure. 7) Kieselfluor
wasserstoffsaure und Chromsaure bewirken keine Ji'allung' (Unterschied von Baryum). 

B. Die Be s tim m u n g erfolgt in der Regel als Calciumoxalat. Die zu bestimmende 
Losung, welche keine Phosphorsaure oder Oxalsaure enthalten soIl, wird mit soviel Am
moniak versetzt, dass sie deutlich darnaeh rieeht. Entsteht hierbei eill Niederschlag von 
Magnesiumhydroxyd, so ist dieser durch Zugabe hinreichender Mengen von Ammoniumchlorid 
in Losung zu bringen. Man erwarmt die klare Lasung bis fast zum Sieden und falIt 
unter Umriihren durch allmahliche Zugabe von Ammoniumoxalatlosung, bis diese im Ueber
schuss vorhanden ist. l\Ian lasst 12 Stunden an einem warmcn Orte absetzen, filtrirt darauf 
das Calciumoxalat ab, wascht es mit siedendem Wasser aus, trocknet und fiihrt es durch 
Gliihen vor dem GebIase in Caleiumoxyd CaO liber. Es empfiehlt sieh, nur soviel Substanz 
anzuwenden, dass nieht mehr als etwa 0,3 g Calciumoxyd zur Wagung gelangen. 

In der Regel handelt es sich bei der Kalkbestimmung zugleich nm eine Trennung 
von gleichzeitig vorhandener Magnesia. In diesem FaIle beaehte man, dass der Fallungs
:fiiissigkeit so viel Ammoniumoxalat zugesetzt werden muss, dass die gesammte Magnesia 
in das losliche Oxalatdoppelsalz mit Sicherheit libergefiihrt wird. Ausserdem empfiehlt es 
sich, fiir genaue Bestimmungen das gewogene Calciumoxyd in Salzsaure zu losen und aus 
der mit Ammoniak alkalisch gemaehten und mit Ammoniumchlorid versetzten Losung den 
Kalk nochmals mit Ammoniumoxalat zu fallen. Unter Umstanden muss diese Auflosung 
und Fallung noch ein drittes, ja ein viertes Mal (so lange, bis zwei aufeinander folgende 
Fallungen das gleiche Resultat geben) wiederholt werden. 



544 Calcaria. 

IV. Calcaria'saccharata. Zuckerkalk (Erganzb.). Saccharum calcareum. Kalk
saccharat. Antacedin. 

100,0 Kalkhydrat, 300,0 Zuckerpulver unll 1200,0 deBtillirtes Wasser 
werden in einer gut verkorkten Flasche unter Ofterem Umschiitteln zwei Tage bei Seite 
gestellt. Die abgegossene Fliissigkeit wird in kohlensaurefreier Atmosphare filtrirt, im 
Wasserbade zur Sirupdicke abgedampft und, auf Glastafeln ausgegossen, getrocknet. 
Ziemlich luftbestandige, weisse, seidenglanzende Lamellen oder ein weisses Pulver von 
anfangs siisslichem, hintennach laugenhaftem Geschmack, welches beim Erhitzen unter Ver
kohlung Caramelgeruch [verbreitet. Loslich in 12 Th. Wasser, leicht loslich in zucker
haltigem Wasser, unloslich in Alkohol. Die wasserige Losnng reagirt alkalisch; sie triibt 
sich beim Aufkochen unter Zersetzung in Zucker und eine basischere Saccharatverbindung, 
welche beim Erkalten wieder in die vorher bestandene Verbindung iibergeht. Die wasserige 
Losung 1 : 10 giebt, mit 1/10 Raumtheil FerrichloridlOsung gemischt, eine klare branne 
Fliissigkeit. Durch Ammoniumoxalatlosung wird sie weiss gefallt. Durch Schwefelwasser
stofl'wasser werde sie nicht verandert (Metalle), durch verdiinnte Schwefelsaure nicht so
gleich getriibt (Strontium, Baryum). Nach dem Ansauern mit Salpetersaure werde sie 
weder durch Baryumnitrat (Schwefelsiiure) noch durch Silbernitrat veriindert. - 1 g Zucker
kalk solI zur Neutralisation (PhenolphthaleIn als Indikator) mindestens 3 ccm Normalsalz
same verbrauchen, was einem Gehalt von 8,4 Proe. Calciumoxyd entspricht. Aufbewah
rung. In gut verschlossenen Gefassen, vor Kohlensaure gesehiitzt. 

Das Kalksaceharat wird als Antaeidum, bei Flatnlenz und besonders Diarrhoe der 
Kinder gebraueht. Dosis 0,5-1,0-1,5, fiir Kinder 0,3-0,5-1,0. Ausserdem wird es 
haufig als Gegenmittel bei Vergiftungen, z. B. Karbolsaure, Oxalsaure, angewendet. Der 
Brauer bedient sieh des Zuekerkalks zum Entsauern des Bieres, der KUfer zur Entsiiuerung 
des Weines. 

Liquor Caleis saeeharatus (Brit.). Zuekerkalklosung. Calcinmhydroxyd 50 Th., 
Zuckerpulver 100 Th., destillirtes Wasser 1000 Th. werden unter gelegentlichem Umsehiit
teln in einer wohlversehlossenen Flasehe zur Seite gestellt, dann nnter Bedeekung mit 
einer Glasscheibe rasch filtrirt. Alkalische Fliissigkeit. Spec. Gew. = 1,055. - Zur N eu
tralisation von 10,0 g sollen = 6,3 ccm N ormal-Salzsaure aLisreiehen, entsprechend einem Ge
halte von 1,77 Proc. Calciumoxyd. 

Sirup us Calcis. Sirup of lime (U-St.). Man mischt 65 Th. Aetzkalk mit 400 Th. 
Zuckerpulver im Morser. Diese Mischung tragt man in 50U Th. siedendes Wasser unter 
Umriihren ein und kocht unter Umriihrlln 5 Minuten und seiht dureh. Die Kolatur wird 
mit dem gleichen Volumen ausgekochtem Wasser verdiinnt und filtrirt. Das Filtrat wird 
auf 700 Th. abgedampft und naeh dem Abkiihlen mit Wasser bis 1000 Th. Gesammt
Hiissigkeit versetzt. 

Aqua Calcis saecharata (Hnngarica). Frisch gebrannter Kalk 15,0 wird mit 10,1) 
Wasser geloscht, dann fiigt man Zuckerpulver 25,0 Th. und naeh erfolgter Auflosung 
Wasser 1UOO,0 Th. zu. Die Mischung wird in einem wohlverstopften Gefasse aufbewahrl. 
Zum Gebraueh filtrirt man die erforderliche Menge abo Das Filtrat enthalt 0,5 Proc. Cal
cillmhydrat. 

Aqua dlgestiva FEGL. 
Rp. Unguenti digestivi 50,0 

Vitella ovorum dllornm 
Aquae CalcariaI' 450,0. 

Caementum dentarlum OSTERMAIER. 
OSTERMAIER'S Zahnkitt. 

Rp. Calcariae nstae plliveratae 3,5 
Acidi phosphorici glacialis 3,0. 

l!isce. Das Gemisch wird in die ZahnMhle ein
. gedrilckt. Stets frisch zn bereiten. 

Canstlcnm eosmetlcnm POLLAU. 
Kr~UHE's Cansticum. 

Rp. 1. Kalii caustici fusi 
2. Saponis medicati lili 5,0 
3. Calcariae ustae 40,0 
4. Aquae calidae 15,0. 

3 wird mit 4 gelOscht und mit del' Mischung von 
1 nnd 2 znsammengemischt. In gut geschlossenen 
Gilisern aufznbewahren. 

POLLAU wendete die Mischnng erst 6 Monate nach 
del' Bereitung an. Ein solches Priiparat wiirde 
man fur den sofortigen Gebrauch erhalten durch 
Ersetzung des Kalihydrates mit trocknem Kalium
karbonat. 

Zur Beseitigung von Warzen, Mnttermiilern, Haut
flecken. Man macht eine gewisse Menge des 
Ptlivers mit 30proc. Weingeist zur Paste an und 
bringt diese in del' HlIhe von 4-5 mm auf die 
zu atzende Stelle. Sobald sich eine entzundliche 
Anreole bildet oder starkes Brennen eintritt, wird 
die Paste entfernt und die gelltzte Stelle mit 
Umschlligen von Borsiiuremsung oder dergl. he
handelt. 
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Glycerinnm enm Calcaria saccharata LATOUR. 
Zuck erkal k -GI y ceri n. 

Rp. 1. Calcii hydrati 20,0 
2. Sacchari pulverati 40,0 
3. Aquae destillatae 200,0 
4. G1ycerini 40,0. 

Man mischt 1-3, Hisst die Mischung in verscblosse
ner Flasche 1 Tag unter ofterem Umschutteln 
stehen und filtrirt. Dem Filtrat setzt man 4 zu 
und dampft bis auf 100 Vol. ein. Bei Brand
wunden anzuwenden. 

Linimentnm ealearenm BEASLEY. 
Rp. Aquae Calcariae 200,0 

G1ycerini 
Aquae Rosae ali 50,0 
Tragacanthae pulveratae 10,0. 

Aeusserlich bei Vel'brennungen, wunder Hant, auf
gesprungenen Brustwarzen und LippeD. 

Liniment enlcaire (Gall.). 
Rp. OIei Amygdalarum 

Aquae Calcariae ail. 
Linimentum contra combnstiones (Form. Bero!.). 

Linimentum Calcis (Helv.). 
Linimentum Calcariae (Ergiinzb. Hamb. V.). 

Rp. Olei Lini 
Aquae Calcariae aa. 

Linimentnm calcarenm aqnosum BRUYNE. 
Glycerole calcaire anesthetique. 

Rp. 1. Calcariae ustae 5,0 
2. Aquae 15,0 
3. Glycerini 150,0 
4. Aetheris 5,0. 

wird mit 2 abgeWscht, dann mit 3 und 4 gemischt. 
Auf Brandwundell mittels Compressen aufzulegen. 

Linimentum calcareuln D"ECLAT. 

Rp. Aquae Calcariae 
OIei Lini aa 100,0 
Acidi carbolici 2,0. 

Zum Aufstreichen auf Brandwnnden. 

Linimentnm oleoso·calcareum. 
Rp. G1ycerini cum Calcaria sacchar. LATOUR 20,0 

Olei Olivarum 40,0. 
Misce conquassando. Zurn 'Vundverbande. 

Pasta ad naevos maternos. 
Rp. Calcii hydrati 

Saponis medicati pulv. aa 5,0 
Spiritus saponati 2.5. 

Anwendnng wie Causticum POLLAlT. 

Pubis pinguedinem absorbens. 
Rp. Calcii hydrati 100,0 

Acidi carbolici 10,0 
Spiritus (90% ) 20,0. 

Zum Bereiben und Bestreuen der inneren FHicben 
der Tbierfelle beim Ausstopfen der Thierbalge. 

Sirnpus Calcariae. 
Rp. Sacchari 100,0 

Aquae Calcariae 60,0. 
Werden zum Sirup gekocht. 

Sirnpn. Calcarlae TROFSSEAU. 
Rp. 1. Calcariae ustae 

2. Aquae destillatae aa 1,0 
3. Aquae destillatae 10,0 
4. Sirupi Sacchari 100,0 
5. Sirupi Saccbari 400,0. 

Man IOscht 1 mit 2. fUgt 3 hinzu, kocht mit 4 
wahrend 10 Minuten, kolirt und vermischt nach 
dern Erkalten mit 5. Bei chronischer Diarrhoe 
essloffelweise. 

Unguentnm anteczematicnm NEUMANN. 
Rp. Calcii hydrati 

Natrii carbonici crystall. ita 3,5 
Extracti Opii 0,8 
Adipis suilli 50,0. 

llnguentnm calcareum SPE"DER. 
Rp. Adipis suilli 25,0 

Olei Olivarum 6,0 
Calcii hydrati 100,0. 

Zurn Verbande atonischer Fussgeschwiire. 

llngnentum contra tineam capitis. 
(BIETT, CAZE:NAVE, PETFIJ). 

Rp. Calcariae hydricae 5,0 
Natrii carbonici erystallisati 7,5 
Adipis suilli 40,0. 

1\1. Fiat unguentum. D. S. Aeusserlich. (Zuerst 
werden die Krusten des Grindes durch Umschlage 
abgeweicht und dann obige Salbe aufgelegt). 

Vet. Kalkzucker. 
Rp.C~ 1. Calcariae ustae 100,0 

2. Aquae calidae 35,0 
3. Sacchari albi pulverati 500,0. 

Man IOscht 1 mit 2 und mischt 3 dazu. In wohl
verschlossenen Gefassen aufzubewahren. 

Einen Drittel-Essloffel (Schafen), einen gehanften 
EssHiffel (Rindern) mit 0,3 und 0,5 Liter Wasser 
gemischt einzngiessen (bei BIah- oder Trommel
sucht). 

Vet.. Pnlvis depnatorhis HERTWIG. 
Rp. N atrii sulfurici pulverati 12,0 

Calcariae ustae pulveratae 
AmyJi pulverati aa 40,0. 

Mit etwas Wasser zn einem Brei angemacht zwischen die Haare auf den Teil aufzustreichen, von welchem 
lnan dieselben (behllfs Application von Pflastern, VerbH.nden, Sinapismenl entfernen will. 

Aetzkalk als TrocknungsmiUel. Wegen seiner Eig'enschaft, Wasser aus der 
Luft aufzunehmen und sich mit diesem zu Calciumhydroxyd (Kalkhydrat) zu verbinden, 
ist der Aetzkalk ein ausgezeichnetes Trocknungsmittel, um so mehr, als er verhaltniss
massig billig und ohne Schwierigkeit liberall zu beschaffen ist. - Natlirlich wird der um
sichtige Apotheker in jedem Einzelfalle zu erwagen haben, ob ein auszutrocknendes Objekt 
flir die Trocknung durch Kalk geeignet ist oder nicht. Ferner wird man zu beachten 
haben, dass der Aetzkalk, indem er Wasser anzieht, allmahlich in ein feines trocknes 
Pulver zerflillt, welches leicht staubt, vor dessen Staube also die zu behandelnden Objekte 
zu schiitzen sind. - Endlich wird man in vielen Fallen die Hauptanwendung nicht darin 
suchen, schr wasserreiche Objekte thatsachlich auszutrockuen, sondel'll bereits vorgetrock
nete nachzutrocknen oder bereits getrorknete im trocknen Zuotande zu erhalten. In diesel' 

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 35 
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Beziehung wird sich also eine Aufbewahrung in einem mit Aetzkalk beschickten Raume 
decken mit dem Begriff des "trockenen" Ortes, welchel' fiir die Aufbewahrung zahlreicher 
Substanzen in dies em Buche empfohlen ist. 

Wir geben im Nachstehenden die wichtigsten FaIle an, in denen sich Aetzkalk als 
Trocknungsrnittel empfiehlt. 

Aetzkalk als Trockn ungsmittel in Aufbewahrungsgefassen. Substanzen, welche 
sich an feuchter Luft leicht verandern, z. B. trockene Extrakte, Pulver von Harzen, leicht 
schimmelnde Ptlaster, hygroskopische Salze, bewahrt man zweckmassig in Behaltern auf, 
welche durch Aetzkalk trocken gehalten werden. - Man mIlt zu diesem Zwecke den Aetz
kalk in Dosen oder Kapscln aus Blech, deren Form derjenigen der Aufbewahrungsbehalter 
anzupassen ist. - Damit die Luft ungehinderten Zutritt Zll dem Aetzkalk hat, sind die 
Dosen oder Kapseln an geeigneter Stelle mit Lochern zu versehen. Damit ein Verstauben 
des Kalkpulvers moglichst verhiitet wird, legt man auf den Kalk eine Schicht Watte. 

Porcellan-Kruken. Ais Einsatze fiir Porcellanbiichsen benutzt man runde 
Dosen aus Weissblech. Durch einen leicht anzubringenden Bajonett-Verschluss tragt man 

Fig.IW. 
K~lkdo " io 1'0",,1-

laDbOch •• u"u lZCD. 

Fig. 131 
Kalkkll len III Ein au in K leu mil 

loicbl scbimmelodeo I'flnalern 

B 

Fig 132 
• lil .\ eukalk gefOlller GI. -

SlOp/CD Inr I'uh·~rll. cb~n . 

Sorge damr, dass der Deckel sich von: Untertheil der Dose beim Aufheben nicht trennt. 
Ein Griff auf der oberen, perforirten Seite dient zum bequemen Erfassen der Dose. Diese 
Dosen setzt man auf den hygroskopischen Inhalt der Biichsen. Fig. 130. 

Pul ver-Flasch e n. Um in diesen Gefassen hygroskopische Pulver trocken zu er
halten, empfiehlt es sich, den Aetzkalk in den Stopfen unterzubringen. Am bequemsten 
sind hohle Glasstopfen, welche durrh das in das Innere der Flasche reichende offene Ende 
gefiillt und hierauf mit Schafleder iiberbunden werden. In solchen Gefassen halten sich 
z. B. trockne Extrakte ganz vorziiglich. Fig. 132. 

S chi e b e k a s ten. U m z. B. leicht schirnmelnde Pflaster und dergl. trocken zu halten 
legt man in die Aufbewahrllngskasten kleine Kalkkastchen parallelepipedischer Form, die 

an einer Stirnseite mit iibergreifendem 

Fig. 133 

Deckel geschlossen und nur auf einer 
Seite perforirt sind. 

Kalk-Trockenschriinke. Urn im 
pharmaceutischen Laboratorium ohne An
wen dung von Warme Drogen zu trocknen, 
bezw. nachzutrocknen oder trocken zu er
haIten, benutzt man die sogen. Kalk
trockenschranke oder Kalt-Trocken
s c h ran k e. Der von TOELLNER' Bremen 
in verschiedenen Grossen konstruirte hat 
die Form eines Eisschrankes und wird von 
vielen Seiten empfohlim. (D.R.P. 73769 
und 75680.) 

Derselbe besteht aus einem schrank
formigen , innen mit Blech ausgeschlagenen 
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Holzkasten. Durch eine eigenartig zusammengesetzte Querwand ist das Innere des Apparats 
in zwei nebeneinander liegende, verschieden grosse Abtheilungen geschieden. Die gross ere 
dient zur Aufnahme des Trockengutes, kann mit Horden, Haken etc. ausgestattet werden 
und ist dureh eine dieht sehliessende Thiir zuganglieh. - Die kleinere Abtheilung hat an 
der oberen und an der Vorderwand (unten) je eine Oeffnung. Erstere dient zum Einfiillen 
des Aetzkalks, letztere zum Entnehmen desselben, nachdem er zu Pulver zerfallen und 
durch einen Eisenrost von dem noeh wirksamen Kalk in Stiieken getrennt worden ist. -
Das unwirksam gewordene Pulver sammelt sieh in einem ausschiebbaren Blechkasten und 
kann nach Bediirfniss entfernt werden. 

Naehdem die kleinere Abtheilung durch die Oeffnung im Deckel mit Aetzkalk be
sehiekt und die Oeffnungen verschlossen sind, ist der Apparat zum Betriebe bereit. 

Der Apparat lasst sieh mit Vortheil zu folgenden Zweeken benutzen: 

1) Zum Troeknen von Aloe, Ammoniacum, Asa foetida, Benzoe, Galbanum, Ge
wiirzen aller Art, Manna, Myrrha, Opium, Salzen (krystaliwasserhaltigen), Senfsamen, Spa
nisehem Pfeffer. 

2) Zum Naehtroeknen von trocknen Extrakten, Lakritz-Praparaten, Mutterkorn, 
Pflastern, Seifen, Vanille, Zuckerwaaren. 

3) Zur trockenen Aufbewahrung zahlreieher Drogen, galeniseher und ehemischer 
Praparate. 

Kalk-Mortel. Ein baugerechter Mortel wird hergestellt durch Vermisehen von 
1 Vol. Baukalk (d. i. gel1is,chter Kalk, der in einer Grube so viel Feuchtigkeit an den Erd
boden abgegeben hat, dass ein Kalkhydrat von fettartiger Besehaffenheit zuriiekbleibt) mit 
2,5 Vol. feuehtem Kies. In bestimmten Fallen, z. B. naeh dem Einsturz eines Neubaues, 
kann die Frage -yorgelegt werden, in welchen Verhiiltnissen Baukalk und Kies gemischt 
worden sind, urn einen gegebenen Mortel herzustellen. In diesem FaIle verfahrt man 
wie folgt: 

Sand. 5 g Mortel werden in einer Porcellanschale mit 20 ccm Wasser angeriihrt, 
darauf mit etwa 30 ccm Salzsaure (25 Proc.) zuerst in der Kalte (Uhrglas auflegen I), 
hierauf auf dem Wasserbade zersetzt. Man filtrirt alsdann dureh ein aschefreies Filter 
unter Dekanthiren, und wascht den Riickstand in der Sehale, sowie das Filter mit Wasser 
vollstandig aus. Hierauf spiilt man etwa auf dem Filter befindliche Kieselsaure mit einer 
geniigenden Menge Natriumkarbonatlosung in die Schale zu dem Sandriiekstand, waseht 
das Filter etwas aus, verascht es und bringt die Asche zu dem Riickstand in der Porcellan
sehale. Man erhitzt die Fliissigkeit nun etwa 2 Stunden auf dem Wasserbade, urn aIle 
hydratische Kieselsaure in Losung zu bringeIl. filtrirt darauf, wascht den Riickstand nach
einander mit Sodal1isung, Wasser, stark verdiinnter Salzsiiure, schliesslieh mit Wasser aus, 
bringt den Sand in eine Platinschale, verascht das Filter, bringt auch dieses hinzu, gliiht 
bei dunkler Rothgluth und wagt. - Man stellt fest, ob dieser Sand seiner Korngrosse 
nach als "Kies" oder als "Schliefsand" zu bezeiehnen ist. 

Ais Sand ist in Rechnung zu stellen das Gewicht von Sand + Eisenoxyd + 
Thonerde. 

Kalk. Das sub 2 erhaltene salzsaure Filtrat fiillt man auf 500 cern auf. 100 cern 
desselben versetzt man mit einer hinreichenden Menge Ammoniumchlorid und £alit nun mit 
Ammoniak in der Warme Eisenoxyd und Thonerde. Das Filtrat hiervon maeht man mit 
Essigsaure sauer und fallt den Kalk durch Ammoniumoxalat und fiihrt das abgeschiedene 
Calciumoxalat dUTCh Gliihen in Caleiumoxyd iiber. - 1m Filtrat bestimmt man noeh die 
Magnesia als Ammoniummagnesiumphosphat. Ais Kalk ist in Rechnung zu stellen das ge
fundene Caleiumoxyd + Magnesiumoxyd. 

Aus den erhaltenen Werthen bereehnet man die zur Hersteliung des Miirtels ver
wendeten Mengen Baukalk und Kies unter Zugrundelegung folgender Daten: 

1) Guter Baukalk enthiilt 33,34Proc. Calciumoxyd und 66,66 Proc. Wasser. II 
guter Baukalk wiegt 1328 g. [Das Gewicht eines Volumens ist also 1,328.] 

35* 
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2) Feuehter Kies (Bausand) besteht aus 93,76 Proc. Gliihriiekstand und 6,24 Proc. 
Wasser. 1 Liter feuchter Bausand wiegt = 1542 g [das Gewicht cines Volumens ist 
also 1,542]. 

Beispiel: Gefunden: 
Sand 

85 Proc. 
Kalk + Magnesia 

7 Proe. 

a) 85,0 g trockner Sand sind [93,76: 100 = 85: x] = 90,65 g feuchter Bausand. 
Diese sind [90,65: 1,542] = 58,78 cern feuehter Bausand. 

b) 7 Proc. gegliihter Aetzkalk Cli.O sind [33,34: 100 = 7 :x] = 21 g Baukalk. Diese 
sind [21: 1,328] = 15,8 cern feuchter Baukalk. 

Mithin ist der Mortel [58,78: 15,8] aus 1 Vol. Baukalk und 3,71 Vol. feuchtem Bau
sand hergestellt worden. 

Calcium aceticum. 
Calcium aceticum. Calciumacetat. Essigsaurer Kalk. Acetate de chaux 

(Gall.). Ca(C2HsOJ2 + H20. Mol. Gew. = 176. Die reine Verbindung wird erhalten durch 
Neutralisation von 4 Th. verdiinnter (30 Proc.) Essigsaure mit 1 Th. gefiilltem Calcium
karbonat in der Warme. Man filtrirt die neutrale oder [·sehr schwach sauer reagirende 
LlIsung und bringt sie durch Eindampfen zur Krystallisation. 

Farblose, gliinzende Nadeln oder Prismen, welche an trockner Luft und bei 100 0 C. 
das Krystallwasser nur zum Theil abgeben. Von herb-salzigem Geschmack, leicht l1Islieh 
in Wasser, weniger leicht in Alkohol lllslich. Die wasserige Losung lost Bleisulfat reich
lich auf. Das reine Salz findet Verwendung zum Nachweis bezw. zur Bestimmung der 
Oxalsaure. . 

Weisskalk oder Holzkalk ist die Bezeichnung des zur Darstellung der Essig
saure dienenden rohen Calciumacetats, welches durch Neutralisation des Holzessigs mit 
Aetzkalk und Eindampfen der LlIsung erhalten wird. 

Calcium benzo'icum. 
Calcium benzo'icum. ,Calctumbenzoat. Benzoiisanres Calcium. Benzoate 

de chaux (Gall.). (C?H50 9)2 Ca + 4H20. Mol. Gew. = 354. 
DarsteZZung. Man bereitet aus 10 Th. Aetzkalk eine diinne Kalkmilch, tragt in 

diese 43 Th. Benzoesaure ein, erhitzt 5-10 Minuten ZUll Sieden und filtrirt. Das 
Filtrat wird durch Eindampfen koncentrirt, nllthigenfalls nochmals filtrirt, alsdann der 
Krystallisation iiberlassen. Aus den Mutterlaugen kann man durch Ansauern mit Salzsaure 
die Benzoesaure wiedergewinnen. 

JjJigenschaften. Farblose, verwitternde Nadeln, 11lslich in 20 Th. kaltem, leichter 
lllslich in siedendem Wasser. Aus der wasserigen LlIsung werden durch Salzsaure Kry
stalle von Benzoesaure abgeschieden. Zur Priifung auf Chlor wird das Salz schwach ge
gliiht und der Gliihriickstand nach dem Auflllsen in Salpetersaure durch Silbernitrat ge
priift. Die wasserige LlIsung wird durch Ammoniumoxalat weiss, durch Ferrichlorid reh
braun gefallt. 

A'I6wendung. Als innerliches Antisepticllill wie Natriumbenzoat und Natrium
salicylat. 
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Calcium boricum. 
Calcium boricum. Calcium pyroboricum. Cale,iunl tetraboricum. Calcium

borate B40 7Ca + 6H20. Mol. Gelf. = 304. 
Zur Darstellung von Calciumsalzen der Borsaure existiren eine ganze Reihe von 

Vorschriften. Die Zusammensetzung der Praparate ist indessen von den gewahlten Ver
suchsbedingungen ausserordentlich abhangig. Es ist also die im folgenden angegebene 
Vorschrift genau einzuhalten, wenn man das oben aufgefiihrte Praparat erhalten will. 

Darstellung. Man lost 10 Th. krystallisirtes Calciumchlorid CaCl,a + 6 H20 in 
100 Th. Wasser, ferner 17,4 :.rh. krystallisirten Borax in 100 Th. Wasser und mischt beide 
Losungen, welche mittlere Temperatur haben sollen, durch Umriihren. Es entsteht sogleich 
weisser, breiformiger Niederschlag. Man saugt denselben vor der Strahlpumpe ab, wascht 
ihn mit kleinen Mengen Wasser bis zur Chlorfreiheit aus und trocknet ihn auf porosen 
Unterlagen bei Lufttemperatur, worauf er zerrieben wird. 

Eigenschaften. Ein weisses, fast geschmackloses Pulver, oder weisse, an der 
Zunge haften bleibende Massen, der Starke oder weissem Thon ithnlich. Sie blauen das 
rothe Lackmuspapier. In kaltem Wasser fast unliislich, wenig liislich in heissem Wasser, 
massig liislich in den Liisungen des Calciumchlorids und in denen des Borax. Ziemlich 
leicht loslich in Glycerin, namentlich in der Wiirme. Diese Losung reagirt gegen Lackmus 
deutlich sauer. Liislich auch beim Erwarmen in Ammoniumchloridlosung unter Ent
wickelung von Ammoniak; in dieser LiiRung entsteht auf Zusatz von Ammoniumoxalat ein 
weisser, in Essigsiiure unliislicher Niederschlag. - Liislich in verdiinnter Salzsaure. Diese 
Liisung farbt Curcumapapier braunroth. Durch Ammoniak werden die braunroth gefiirbten 
Stellen in Schwarzblau iibergefiihrt. - Uebergiesst mau 0,5 g des Salzes mit 2 ccm ver
diinnter Schwefelsaure und 3 ccm Alkohol, so verbrennen die beim Erwarmen entweichenden 
Diimpfe mit griiner Flamme. 

Anwendung. Aeusserlich bei nassenden Ekzemen, Verbrennungen, iibelriechen
dem Schweiss; innerlich zu 0,3-0,4 g gegen Diarrhoe der Kinder. 

Calcium boro-glycerinicum. Borglycerinkalk. (Ross.) Eine Liisung von 8 Th. 
geliischtem Kalk [Ca(OH)2J und 25 Th. Borsaure in 76 Th. Glycerin. 

Calcium bromatum. 
Calcium bromatum. Calciumbromid. Bromcalcium. Calcii Bromidum 

(H-St.). CaBr2• Mol. Gelf. = 200. 
DarsteZZung. Man neutralisirt 650 Th. Bromwasserstoffsaure (von 25 Proc.) mit 

100 Th. gefalltem Calciumkarbonat unter schwachem Erwarmen. Die filtrirte neutrale 
Liisung wird eingedampft. 

Eigenschaften. Ein farbloses, korniges, zerftiessliches Salz von scharf salzigem 
Geschmack. Liislich in 0,7 Th. Wasser von 15 0 C. oder in 1 Th. Alkohol von 94 Vol. Proc. 
Die wasserige Liisung ist neutral und giebt mit Silbernitrat einen gelblichweissen Nieder
schlag von Silberbromid, mit Ammoniumoxalat einen weissen in Essigsaure unliislichen 
Niederschlag von Calciumoxalat. Auf Zusatz von etwas Chlorwasser farbt sie sich gelb
braun; durch Schiitteln mit Chloroform geht das Brom in dieses iiber. 

Pr1J,j'llng. 1) Das Salz farbe sich beim Befeuchten mit verdiinnter Schwefelsaure 
nicht sofort gelb (Calciumbromat Ca(BrOS)2). 2) Die wasserige Losung (1: 10) werde 
nach Zusatz von etwas Starkeliisung durch wenige Tropfen Chlorwasser oder Ferrichlorid 
nicht blau gefarbt (Jod). 3) 0,2 g des scharf getrockneten Salzes sollen bei der Titration 
unter Zusatz einiger Tropfen Kaliumchromatlosung bis zur eben eintretenden RothIarbung 
20 ccm '/'0 Normal-Silbernitratliisung verbrauchen. Ein hOherer Verbrauch wiirde Gehalt 
an Calciumchlorid anzeigen. 
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Aufbewahrung. Vor Feuchtigkeit geschiitzt, in sehr gut verschlossenen Glas
gefassen. 

Anwendung. Als Nervinum in Gaben von 1-2 g mehrmals taglich. 
Elixir Calcii Bromidi, Elixir of Calciumbromide (Nat. formul.). Caleii bro

mati 85,0 g, Acidi citrici 4,0, Elixir aromatici q. s. ad 1000 ccm. 

Calcium carbonicum. 
Calciumkarbonat kommt in mehreren verschiedenen Formen zur pharmaceutischen 

Verwendung, 1) als pracipitirtes Calciumkarbonat, 2) Schlammkreide, 3) Marmor, 4) praparirte 
Austemschalen, 5) Krebssteine, 6) und 7) rothe und weisse Koralle, S) weisses Fischbein. 

I. Calcium carbonicum (Relv.). Calcium carbonicom praecipitatom (Austr. 
Germ.). Carbonate de chaux precipite (Gall.). ealcii Carbonas praecipitatus (Brit. 
U-St). Calciumkarbonat. Kohlensaurer Kalk. CaCOa• )[01. Gew. = 100. 

.c.p. 
Fig. 134. 

Da'l'steZZung. Man geht zweckmassig vom weis
sen Marmor aus. Man lost 100 Th. weissen Marmor in einer 
Mischung von 300 Th. Salzsaure (25 Proc.) und 300 Th. Wasser 
auf. Um die in dieser Losung neben Calciumchlorid enthalte
nen Verunreinigungen (Ferrochlorid, Manganochlorid und Mag
nesiumchlorid) zu beseitigen, versetzt man die deutlich salzsaure 
Fliissigkeit mit einer diinnen Anreibung von (5 Th.) Chlorkalk 
mit Wasser, bis die Fliissigkeit deutlich nach Chlor riecht. 
Nach mehreren Stunden der Einwirkung des Chlors wird die 
Fliissigkeit mit der zweifachen Menge Wasser verdiinnt, er
hitzt und nunmehr unter Umriihren so lange mit Kalkmilch 
(aus Calcaria usta e marmore) versetzt, bis deutlich alkalische 

Prlicipitirtes CaJciumkarbonat.. •. d . 
400Iache Vergr. ReaktlOn vorhanden 1st. Elsen un Manganverbmdungen wer-

den hierdurch vollstandig, Magnesiumchlorid wird der Haupt
menge nach ausgefiUlt. Man filtrirt sogleich eine kleine Probe ab und stellt fest, ob sie 
eisenfrei ist. Die alkalische Fltlssigkeit darf durch Schwefelammonium nicht dunkel ge
farbt, die mit Salzsaure angesauerte Losnng darf durch Ferrocyankalium nicht blau ge
farbt werden, sonst muss die Behandlung mit Chlorkalk und Kalkmilch wiederholt werden. 
Man Iasst einige Stunden absetzen, filtrirt die Losung, stellt ihr spec. Gewicht fest und 
ermittelt aus einer Tabelle (s. S. 558) den Gehalt an Calciumchlorid CaCI2• Riemach ist 
die ungefahr anzuwendende Menge von Natriumkarbonat zu berechnen. Auf 100 Th. in 
Losung befindliches Calcinmchlorid CaC~ bedarf man rechnnngsmassig rund 260 Th. kry
stallisirtes Natriumkarbonat. 

Man erwarmt das mit Salzsaure schwach angesauerte Filtrat nunmehr anf 60-70° C. 
und fant unter Umriihren mit einer filtrirten Losung von (etwa 300 Th.) kryst. Natrium
karbonat in der 3-4fachen Menge Wasser. Am Schlusse der Fallnng muss die Fliissigkeit 
deutlich alkalisch reagiren. Man lasst den Niederschlag einige Stunden absetzen, dann 
wascht man ihn zunachst durch Dekanthiren, spater auf einem Papierfilter oder auf einem 
gut genassten Colatorinm so lange ans, bis das Ablanfende chlorfrei ist, also nach dem 
Ansanern mit Salpetersaure durch Silbemitrat nicht mehr opalisirend getriibt wird. Dann 
lasst man das Wasser abtropfen oder absaugen, trocknet den Niederschlag und pulvert ihn. 

Die Fallungstemperatur ist auf die Beschaffenheit des Praparates nicht ohne Ein
lluss. Bei gewohnlicher Temperatnr faUt das Calciumkarbonat zunachst als amorpher 
voluminoser Niederschlag aus, der nur schwierig auszuwaschen ist, nach Iangerem Stehen 
aber freiwillig dicht und krystallinisch wird, wobei er in die rhomboedrische Form des 
Kalkspaths iibergeht. Aus siedender Losung fallt das Calciumkarbonat sofort in kry~talli
nischem Zustande aus und zwar in der Form des Arragonits. 
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Eigenschaften. Ein trockenes, sehr weisses, zartes, geruch- und geschmackloses, 
der Zunge anhaftendes Pulver, welches aus mikroskopisch-kleinen, rhomboedrischen, durch
s,ichtigen Krystallchen besteht, loslich in etwa 27000 Th. kaltem Wasser, dagegen leichter 
loslich in kohlensaurehaltigem Wasser, und zwar unter Bildung von Calciumbikarbonat; 
leicht, vOllstandig, klar und farblos aufloslich in verdiinnter Salzsaure, Salpetersaure oder 
Essigsaure. Die Krystallchen des [aus kalter Losung gefallten Calciumkarbonats sind er
heblich kleiner als die aus heisser Losung abgeschiedenen. Letztere eignen sich daher 
besser £iir Zahnpulvermischungen. 

Beim Gliihen geht das Calciumkarbonat wieder in Calciumoxyd iiber. 
In der essigsauren Losung, welche unter Aufbrausen vor sich gehen muss, entsteht 

durch Zusatz von .A.mmoniumoxalat ein weisser Niederschlag von Calciumoxalat C20 4Ca 
+ H20, der in Salzsaure und in Salpetersaure lOslich, in Essigsaure unloslich ist (Identitat). 

Priifung. Durch diese ist namentlich der Nachweis zu fiihren, dass das Praparat 
bis auf Spuren ftei von Chlor ist und kein Alkalikarbonat (N~C03) enthalt. 1) 1 Th. 
Calciumkarbonat mit 50 Th. Wasser geschiittelt gebe ein nicht alkalisch reagirendes (also 
neutrales) Filtrat, welches beim Verdunsten einen wagbaren Riickstand nicht hinterlasst. 
Alkalische Reaktion und Verdampfungsriickstand wiirden schliessen lassen, dass das Pra
parat mangelhaft ausgewaschen wurde und noch Natriumkarbonatl) enthiUt. 

2) Die mit Hilfe von Salpetersaure dargestellte wasserige Losung (1 = 50) darf 
durch BaryumnitratlOsung nicht sofort verandert (weisse Triibung von Baryumsulfat zeigt 
Schwefelsaure an) und durch Silbernitratliisung nur opalisirend getriibt ;werden; es sind 
daher Spuren von Chlorwasserstoff bezw. Chlornatrium zugelassen. (Ueber das 
chlorfreie Praparat s. w. u.) 

S) Die salzsaure Losung werde a) durch Ammoniak, im Ueberschuss versetzt, inner
halb 10 Minuten nicht getriibt (Thonerde); b) durch Kaliumferrocyanidliisung nicht sogleich 
blau gefarbt (Eisen). 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Glasgefassen. 

Anwendung. Innerlich genommen neutralisirt das Calciumkarbonat die Saure 
in den ersten Verdauungswegen unter Abscheidung 'von lKohlensaure und Bildung der 
betreffenden Calciumsalze; ein Ueberschuss Calciumkarbonat geht mit den Fiices fort. Ein 
Theil der Kalksalze wird resorbirt und zur Bildung des Knochengeriistes verbraucht. 
Man giebt das Calciumkarbonat zu 0,5-1,0-1,5 gals Antacidum bei iibermassiger Saure
bildung, IDiarrhiien, Knochenkrankheiten, Skrophulose, neuerdings, mit Calciumphosphat 
kombinirt mit gutem Erfolge bei Diabetes. Aeusserlich ist es ein mildes, austrocknendes 
Mittel, besonders eine viel gebrauchte Grundlage £iir Zahnpulver. 

Calcium carbonicum purlssimum, chlorfrei. (Austr. Germ.) Dieses zu analytischen 
Zwecken, z. B. zur Priifung der Benzoesaure auf gechlorte Produkte, benutzte Praparat 
wird durch Fallung einer Losung von Calciumnitrat mit Natriumkarbonat bei 60-70° C. 
und nachfolgendes griindliches Au~waschen erhalten. 

II. Creta praeparata. Calcium carbonicnnl nativnm (Austr.). Schliimmkreide. 
Kreide. Blanc d'Espagne (de Paris ou de Mendon). Craie. Chalk. Die Kreide 
kommt als "Stiickenkreide" und als "geschliimmte Kreide" im Handel vor. 

Zur Darstellung der letzteren wird :die natiirlich vorkommende, weisse Kreide 
gemahlen und einem Schliimmprocess unterworfen. Das geschIammte Produkt wird getrocknet 
und kommt entweder als Pulver oder in Trochiskenform (als kleine Kegel) in den Verkehr. 

Zartes, weisses Pulver, unfiihlbar. In verdiinnter Essigsaure soIl es sich fast klar 
ohne Hinterlassung von Sandkiirnern aufliisen. Die hierbei entwickelte Kohlensaure besitzt 
in der Regel modrigen Geruch. - Schlammkreide stellt amorphes Calciumkarbonat dar, in 

1) Man hiite sich,. sodahaltiges Calciumkarbonat zu Zahnpulvern zu verwenden; 
die Kaufer bringen letzteres wegen des laugenhaften Geschmackes mit Protest zuriick. Es 
empfiehlt sich, das fiir Zahnpulver bestimmte Calciumkarbonat durch den Geschmack 
zu priifen. 
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der Regel verunreinigt durch kleine Mengen Thonerde, Thonerdesilikat, Magnesiumkarbonat, 
Calciumkarbonat, Calcium phosphat, organische Substanz und Spuren von Eisenoxyd. 

Die Kreide besteht hauptsachlich aus den Schalen mikroskopisch kleiner Foramini
feren (Polythalamien) ; unter dem Mikroskop zeigt sie meist abgerundete Partikel von Hnsen
formiger Gestalt und verschiedener Grosse. Fig. 136. 

Innerlich wird die Schlammkreide liberhaupt nicht mehr angewendet. Sie ist hier, 
wie auch zur Herstellung von Zahnpulvern, durch das geflHite Calciumkarbonat wahrend 
der letzten 20 Jahre vollstandig verdrangt worden. Teehniseh wird sie zur Bereitung von 
Kitten, znr Gewinnung von Kohlensaure in der l\1ineralwasserfabrikation verwendet. 

III. Marmor album. Weisser Marmor. Marbre. Marble. Der Abfall aus den 
Werkstatten der Bildhauer ist zu einem sehr geringen Preise zu erlangen. Der weisse 
Marmor ist meist ein sehr reines Calciumkarbonat und wird daher zur Darstellung der 
Kalksalze und als Kohlensaurematerial gebraueht. Auch die Mineralwasserfabrikanten, 
welehen die Erlangung des Magnesits erschwert ist, benutzen ihn als Kohlensaurematerial, 
denn die daraus entwiekelte Kohlensaure ist sehr rein. Man sehe nur darauf, dass zum 
pharmaeeutisehen Gebrauch mogliehst weisse Marmorstlieken verwendet werden. Nothigen
falls lese man die weissesten Stiicke aus. Der durch Brennen von weissem Marmor er
haltene Aetzkalk ist sehr rein (s. S. 539). 

IV. Conchae praeparatae (Erganzb.). Testae Ostreae laevigatae. Prliparirte 
oder geschllimmte Austernschalen. 

Die gepulverten und geschlammten Senalen der gem e i n e n Au s t e r, Ostrea edulis 
Linn., einer an den europaischen Klisten vielfach vorkommenden, zur Klasse der Lam e 11 i
branchiaten gehorigen Molluske aus der Familie der Ostrelden. 

Fig. 135. Cn. p. Priiparirte Austernschalcn. Fig. 136. Crt. p. Schliimmkt"idc. 

400 tache Vergrosserung. 

Darstellung. Die aus den Wein- bezw. Austernstuben wabrend der kalten 
Jahreszeit in grossen l\fengen kostenfrei zu erhaltenden Schalen werden zunachst von 
anhaftenden Unreinigkeiten mechaniseh durch Abkratzen gereinigt. Alsdann weicht man 
sie in ammoniakhaltigem Wasser ein, kocht sie hierauf mit Wasser aus, biirstet sie mit 
einer Stahldrahtblirste aussen ab, waseht sie mit rein em Wasser und trocknet sie. Hierauf 
stosst man die ausseren, gefarbten Schichten der Schale mit einem stark en, kurzklingigen 
Messer ab und pulvert die von diesen befreiten Schalen im Morser moglichst fein. Das 
Pulver wird alsdann im Morser aus Porcellan mit Wasser feingerieben (im grossen auf 
Mahlgangen) und einem Schlammprocess unterworfen. Die sich absetzenden feinsten 
Theilchen werden gewaschen, alsdann in der Regel in die Form kleiner Kegel gebracht 
und getrocknet. 

Eigenschaften. In den Handel gelangen sie entweder in der Form der schon 
beschriebenen Kegel von etwa 1 cm Hohe oder als feines Pulver. Zerrieben stellen sie 
ein weissliches, feines, unflihlbares Pulver dar, welches keine glanzenden Partikel enthalt. 
In kalter Salzsaure lost es sich unter Aufbrausen mit Hinterlassung einiger weniger 
FlOckchen auf. AilS dieser Losung scheidet sieh durch Uebersattigen mit Ammoniak nllr 



Calcium carboniculll. 553 

ein geringer Niederschlag von Calciumphosphat ab, wahrend z. B. Knochenasche einen sehr 
reichlichen Niederschlag von Calciumphosphat giebt. Eine Unterschiebung von Kreide 
entdeckt :man, wenn man eine Probe zwischen den Zahnen kaut. Das Praparat aus 
Austernschalen enthalt, auch wenn es zwischen den Fingern ullfiihlbar erscheint, doch 
stets harte, scharfe Partikelchen, welche zwischen den Zahnen und auf der Zunge leicht 
kenntlich sind. Solche scharfe Partikel fehlen der Kreide. Fig. 135. 

Mit Sicherheit lassen sich Kreide und Austernschalen unter dem Mikroskop unter
scheiden. Die praparirten Austernschalen bestehen aus verschieden grossen, ziemlich 
scharfkantigen, bisweilen langlichen, durchsichtigen Stiickchen, denen man es aber immer 
ansieht, dass sie von platten- oder ,tafelartigen Gebilden herriihren. Die Kreide zeigt 
zwar auch grossere und kleinere Theilehen, aber diese sind nicht scharfkantig, sondern 
nahern sich mehr der Linsen- oder Kugelform. Nach CRATIN und MUNTZ enthalten die 
Austernschalen in Proeenten: 0,1 Stiekstoff, 0,15 Sehwefel als SUIfat, 0,02 Schwefel als 
Sulfid, 0,4 Magnesiumoxyd, 0,012 Mangan, 0,025 Eisen, 1,0 Siliciumdioxyd, 50,0 Calcium
oxyd, 45,0 Kohlensaure (C02), 0,003 Jod, 0,005 Brom, 0,02 Fluor, 0,09-0,4 Phosphorsaure 
(P20~) und 1,0 organische Bestandtheile. 

Anwendung. Die praparirten Austernschalen werden unter den gleichen Indika
tionen wie der kohlensaure Kalk angewendet. Sie sind Bestandtheil zahlreicher Kinder
(beruhigungs)pulver, ferner vieler Zahnpulver. Die Ansicht, dass man sie ohne wei teres 
durch das reine gefallte Calciumkarbonat ersetzen konne, muss als irrthiimlich bezeiehnet 
werden. 

V. Lapis Cancrorum (Erganzb.). Oculi Cancrorum. Calculi Cancro rum. 
Krebsaugen. Krebssteine. Werden gegenwartig vorzugsweise aus Russland eingefiihrt. 

Der FI usskr e bs, Astacus fluviatilis Linn., ein zur Unterklasse der III alakostraken 
gehUriger Kruster aus der Familie der Astaciden, wechselt alljahrlich und zwar von 
Juni bis August seine Kalkschale. Wahrend dieser Hautungszeit 
findet man an den Seiten seines Magens und am Grunde der Speise· 
rohre harte, ziemlich weisse, matte, kreisrunde, konkav-konvexe, 
auf der konkaven Seite mit wulstig vortretendem Rande versehene, 
0,3 bis 1,0 em im Durehmesser haltende, 0,2-0,5 em dicke Kor
}ler. Sie zeigen im Inncrn koncentrische Sehichtung. In ihrer 
ehemisehen Zusammensetzung sind sie den Austernsehalen ahnlieh. 
In kochendem Wasser nehmen die :Krebssteine gewohnlich eine 
rosenrothe Farbe an. Beim Erhitzen in der Weingeistfiamme 
schwarzen sie sieh anfangs, werden dann aber in der Gliih
hitze wieder weiss. Sie IOsen sieh in verdiinnter Salzsaure 

" 

~~ 
L.C. 

Fig. 137. Krebssteine. 

a Vertikaldurchschnitt, 
b kleiner Krehsstein von 
unten, c ein grosser von 

oben gesehen. 

unter Aufbrausen und hinterlassen eine gallertartige Haut von der Gestalt des gelOsten 
Krebssteines. In der salzsauren Losung erzeugt Ammoniak, wenn es im Uebersehuss zu
gesetzt wird, einen ziemlich reiehliehen Niedersehlag von Calcium phosphat. Sie enthalten 
nach WEISKE 14,44-15,08 Proc. organisehe lIiaterie, 5.'),42-55,72 Caleinmoxyd, 30,6-31,9 
Kohlensaure und 10,73-11,23 Phosphorsaure. 

Man halt die Krebssteine unzerkleinert oder als feines Pulver vorrathig. Die un
zerkleinerten wendet das Yolk an, um Fremdkorper aus dem (menschlichen) Auge zu ent
fernen. Zu diesem etwas rohen Verfahren soUten moglichst kleine Krebsaugen abgegeben 
werden. Das Pulver wird innerlieh in gleicher Weise wie Calciumkarbonat und Conchae 
praeparatae angewendet. 

VI. Corallium album. Weisse Koralle. Unter dieser Bezeiehnung wurden 
friiher versehiedene Augenkorallen (Oeuliniden) gesammelt, namentlich die Jungfern
koralle, Oculina vi~-ginea Less. und versehiedene andere, der Gattung Madrepora, Familie 
der Madreporiden, zugezahlte Korallen. Das Kalkgeriist dieser Korallen fand in der alten 
Mediein haufig als giftwidriges Mittel Verwendung. 

Der Korallenstoek ist baumartig und astig, milehweiss, glatt, mit zuso.mmenlaufenden 
Aesten. Die als weisse Koralle in den Handel kommenden Bruchstiicke der Aeste sind 
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hart, 2 bis 10 cm lang, 0,5-1,0 cm dick, eylindrisch, hin und her gebogen, glatt mit vielen 
rundlichen Vertiefungen mit strahlig gestellten Blattchen. Innen sind sie hohl und 
strahlig. Sie bestehen hauptsachlich aus Calciumkarbonat mit Spuren Jod und etwas 
thierischer chitinartiger Substanz. 

Die weisse Koralle, welche hOchst selten und nur als feines Pulver in Anwendung 
kommt, mrd durch Conchae praepara tae vollstandig ersetzt, sowohl in Pulvern flir den 
innerlichen Gebrauch, als aueh in Zahnpulvermischungen. 

VII. Corallium rubrum. Rothe Koralle. Hierunter sind die kleinen Fragmente 
der im Mittelmeer und im rothen Meere gefischten Blut- oder Edelkoralle Corallium 
rubrum Lam., Familie der Gorgonidae, Ordnung der Octactin(a zu verstehen. 

Der Polypenstock ist strauchartig und astig. Die in den Handel kommenden rothen 
Korallen sind harte, 3-5 cm lange Bruchstiicke der Aeste. Sie sind strohhalm- bis feder
kieldick, cylindrisch oder plattgedriickt, hin und her gebogen, zart gestreift. Sie bestehen 
hauptsachlich aus Calciumkarbonat mit kleinen Mengen Magnesia, Eisenoxyd, chitinartiger 
Substanz und Spuren Jod. Durch Digestion in TerpentinOl werden sie weiss. 

Die rothe Koralle mrd nur als ein feines Pulver zu Zahnpulvern verwendet. 

Corallin hat man die als Farbmaterial benutzte Rosolsaure genannt. Diese ent
steht aus einem Gemisch von 1 Th. Oxalsaure, P/2 Th. Karbolsaure und 2 Th. Schwefel
saure durch mehrstiindiges Erhitzen bis auf 140 bis 1500 C. 

VIII. Os Sepiae (Erganzb.). Ossa Sepiae. Tegmina Sepiae. Sepie. Sepia
Knochen. Weisses Fischbein. 

Der Tintenfisch, die gemeine Sepie, Sepia officinalis Linn., ein zur Unterord
nung der Decapodiden gehoriger Cephalopode aus der Familie der Myopsiden, tragt 
unter seiner amseren Haut eine kalkige Riickensehale (Riickenschulp); welche die Sepia 
des Handels darstellt. 

Das weisse Fischbein des Handels besteht aus liinglich ovalen, 12-25 cm langen, 
4-8 em breiten, weissen, sprOden und leicht zerbrechliehen Stiieken. Man unterscheidet 
leicht drei Lagen des Schulpes: Nach aussen ist eine feste, dUnne (papierstarke) Kalk
schicht mit chagrinirter, feinhiickeriger Oberflache. Die mittlere Schicht ist ein diinnes 
Hornblatt. Das grosste Volumen nehmen sehr zahlreiche, schief nach oben gerichtete Kalk
blattchen ein, welche sich unter einander verbinden und die dritte Schicht bilden. Diese 
letztere ist bisweilen von schwaehem Seewassergeruch und schwach salzigem Geschmack. 
Das weisse Fischbein besteht hauptsachlich aus Calciumkarbonat und thierischer leimartiger 
Substanz nebst sehr geringen Mengen Calcium phosphat und Natriumchlorid. 

Zur Darstellung des gepulverten weissen Fischbeins wird die innere weisse lockere 
Schicht mit einem Messer mit nmdem Ende von der harten ausseren Decke abgestossen 
und zu Pulver zerrieben. Es ist zuweilen Bestandtheil des Zahnpulvers oder wird vom 
Volke als Fieber- und Magenmittel genommen, oder zum Poliren metallener Gerathschaften 
gebraucht. Zu letzterem Zwecke wird hiiufiger das ganze oder nicht zerkleinerte Fischbein 
benutzt. Die Goldarbeiter benutzen die ganzen Sepia-Schalen zur Herstellung von Guss
formen fUr Ringe und dergl. Hiel'fUr sind besonders grosse und dicke Exemplare auszu
wahlen. 

Die unter dem Namen Sepia geschatzte dunkelbraune Malerfarbe ist der eingedickte 
Saft des Tintenbeutels des Tintenfisches. 

Zahn-Pasten. Das Calciumkarbonat ist ein Bestandtheil der meisten Zahnpasten, 
welche bekanntlich ausserdem noch Seifenpulver, Borax und andere mehr indifferente Be
standtheile enthalten. Fiir die Darstellung guter Zahnpasten ist folgendes als wichtig zu 
beachten: Die lUischung der vorgeschriebenen Pulver ist lediglich unter Anwendung von 
koncentrirtem Glycerin zur Paste anzustossen. Der vorgeschriebene Farbstoff ist im Gly
cerin zu losen und als GlycerinlOsung zuzufligen. Zusatze von Wasser und Alkohol 
sind streng zu vermeiden, denn sie machen die Paste in kurzer Zeit steinhart. 
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Aqna Calcariae bicarbonicae. 

Carrara-water. 
Rp. Aquae Calcariae q. B. 

fst mit Kohlensaure zu impragniren. 

Globuli anterysipelacei. 
Elisabethiner Kugeln 

Rp. Cretae laevigatae 130,0 
Aluminis pulverati 10,0 
Ammoni chlorati 5,0 
Camphorae tritae 2,5 
Mucilaginis Amyli q. s. 

Man bereite hieraus 10 Kugeln und trockne sie 
an einem warmen Orte. 

Mistura Creta. (Brit.). 
Rp. CaleB carbonici praecip. 5,0 

'fragacanthae puiv. 0,7 
Sacchari pulverati 10,0 
Aquae Cinnamomi q. s. ad 160,0 ccm. 

Mistnra Cretae (U-St.). 
Rp. Pulveris Cretae compositi 200,0 

Aquae Cinnamomi 400,0 
Aquae destillatae q. s. ad 1000,0 ccm. 

Mixtura cretacea (Hamb. V.). 
Ansternschalen-Mixtur. Lac Perlarum. 

Rp. Concharum praeparatarnm 3,0 
G-ummi arabici pulv. 3,0 
Aquae Amygdalar. amar. dil. 20,0 
Sirupi Sacchari 15,0 
Aquae deBtillatae q. B. ad 100,0. 

Pasta dentifricia nobills. 
Dr. B. F,SCHER'S Zahnpasta. 

Rp. Boracis 3,0 
Rhizomati. Iridis pulv. 5,0 
Saponis medicati 10,0 
Calcii carboIrici praec. 20,0 
Olei Menthae piperitae 
Olei Geranii aa 1,0 
Phloxinroth 
Glycerini aa q. s. 

DieBe Zahnpasta, von B. FISCHER wahrend 10 Jahren 
erprobl, ist die schOnste, welche wohl liberhaupt 
existirt. S. oben nntel': Zahn-Pasten. 

Pnlvis antilyssns. 
Graf ISENBDRG'S P U 1 v er. 

Rp. 1. Concharum praeparatarum 
2. Coralliorum rllbrorum aa 20,0 
3. Auri foliati 
4. Argenti foliati aii q. s. 

Man mischt 1 und 2 und reibt von 3 und 4 so 
viel darunter, dass glanzende Flitter in der 
Mischung deutlich zu sehen sind. 

Pulvis Cretae aromaticus (Brit.). 
Rp. Corticis Cinnalnomi 80,0 

N ucis moschatae 60,0 
Caryophyllorum 30,0 
Fructus Cardamomi 20,0 
Sacchari 500,0 
Calcii carbonic! 220,0. 

Pulvis Cretae compositlls (U-St.). 
Rp. Calcii carbonici praecip. 30,0 

Gummi arabiei 20,0 
Sacchari albi 50,0. 

Pulvis deutifricios albus. 
Weisses Zahnpulver (Erganzb.). 

Rp. Caleii earbonici praee. 945,0 
Saponis medicati 50,0 
Olei Meuthae piperitae 5,0. 

Polvls deutifricius albus (Austr.). 
Rp. Rhizomatis Iridis pulv. 

Jllagnesii carbonici aa 5,0 
Calcii carbonici 40,0 
Olei :lIenthae piperitae gtt. IV. 

Pulvis deutifriclus cum Campltora (Ergilnzb.). 
Po udre den tifrice de craie camphree (Gall.). 

Erganz b. Gall. 
Rp. Camphorae 1,0 1,0 

CaleB carbonici 19,0 90,0. 

Polvis deutifricius saponatus LASSAR. 
LASSAR'sches Zahnpulver. 

Rp. ealcii carbonic! 100,0 
Kalii chlorioi 
Lapidis Pumicis pulv, ail 2,5 
Saponis medicati 25,0 
Olei JlIenthae pip. 1,0 

Pulvis dentifricius ruber nobilis. 
Dr. B. F,SCHER'S rothes Zahnpulver. 

Rp. Calcii carbonici 100,0 
Rhizomatis Iridis pulv. 5,0 
Magnesii carboniei 5,0 
Solutionis Phloxini spirituos. q. s. 
Olei Menthae pip. 
Olei Geranii aa 1,0. 

Eins der schons ten rothen Zahnpulver. 

Pol vis Principis Friderici. 
Prinz Friedrichspulvcr. 

Rp. Calcii carbonici 
Bacchari albi aa 50,0 
l\fagnesii carbonici 10,0 
Tincturae eapitum Papaveris 5,0. 

Wird kleinen Kindern messerspitzenweise mit Milch 
als Antemeticum nnd Antidiarrhoicum gegeben. 

Tinctura CoraUiorom. 
Korallen tropfen. 

Rp. Tincturae Ratanhae 
Tineturae Cinnamomi 
Tincturae aromaticae aa 15,0 
Spiritus diluti (70% ) 55,0. 

Fl'uher wurde diese Tinktur aUB Gewurzen und 
rothen Korallen bereitet. Da von diesen aber 
Dichts gel6st wurde, so hat man der obigen 
Mischnng den Namen Korallentinktur gelassen. 

Trochisci Cretae (U-St.). 
l{p. Calcii carbonici 25,0 

Gummi arabici 7,0 
Spiritus Macidis 3 cern 
Sacchari albi 40,0 

fiant cum aqua q. s. trochisci No. 100. 

Balm of White Lilies, for preserving and beautifying the skin, von H. A. HOADLEY 
in N ew-York. Schonheitswasser fiir die Haut. Roth gefarbtes Vl asser, welches eine 
grosse Menge Kalkkarbonat in Suspension, aber keine schadlichen Metalle entMlt. (CHAND
LER, Analyt.) 

Epilepsiemittel, von der Frau Gross-Herzogin yon Mecklenburg-Schwerin 
empfohlen, zu beziehen aus der Hofapotheke zu Schwerin, besteht aus 91,23 g Paonien
pulver und 8,77 g praparirten Krebssteinen, vertheilt auf 24 Pulver, und einer Flasche 
Maiblumenwasser. (HIMLY, Analyt.) 

Fettllecke aus Marmor zu entfernen. Man tragt einen Brei von gebrannter 
Magnesia etwa 1 cm dick auf, bedeckt, urn das rasche Abdunsten von Benzin zu verhin-
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dern, mit einer Schale und wischt das Pulver, nachdem es trocken geworden ist, weg. 
Das Verfahren muss unter Umstanden wiederholt werden. 

HUhner-Pulver, um die Hiihner zum vermehrten Eierlegen zu veranlassen. Grob 
gestossene Austernschalen 250,0, Kreide 3~,0, Calciumphosphat B8,0, Schwarzer Pfeffer, 
Paprika je 4,0, Eisenoxyd 6,0, Natriumchlorid 8,0. 

Kalodont von SARG in Wien. Calciumkarbonat 250,0, Magnesiumoxyd 80,0, Gly
cerin 500,0, medicinische Seife 150,0, Zimmtol, Pfefferminzol je 2,0, Phloxinroth q. s. 
(DAHMEN.) In 'ruben zu fiillen. 

Kinderberuhigungspulver (Wiener Specialitat). Pulveris Visci albi, Magnesii car
bonici, Rhizomatis Iridis fiorentinae, Concharum praeparatarum aa 10,0, Ligni Santali rubri 
pulverati 20,0. 

Lily White and Rose Blom, LAVEL'S. Kalkkarbonat mit Speckstein. (CHANDLER, 
Analyt.) 

Lily White, superior, besteht aus Kalkkarbonat und wenig lYlagnesiumsubkarbonat. 
(CHANDLER, Analyt.) 

M armorplatten aufleimen. U m Marmorplatten auf Holz, z. B. auf N achttische 
und Spiegeltische aufzuleimen, benutzt man eine Mischung von heissem Leim mit Gips. 
Die zu verbindenden Flachen sind anzuwarmen, auch ist r a s c h zu arbeiten. 

Opiat pour les dents von PINAUD, eine Zabnlatwerge. 70 'I.'h. mit Rosanilin 
rothgefarbter Zuckersyrup, 21 Th. Kreide, 7 1 /2 Th. Gips, P/2 Th. Magnesia. (PRIBRAM, 
Analyt.) 

Patentkitt, Karlsbader. Besteht I) aus Wasserglas von 1,34 spec. Gew. II) Aus 
1 Th. Calciumkarbonat und 29 Th. Kaolin. Zum Gebrauch erwarmt man die zu kittenden 
Bruchfiachen, mengt das Pulver mit dem Wasserglas zu einem dicken Brei an, bestreicht 
die Bruchfiachen, presst sie aneinander und lasst sie zwolf Stunden in gelinder Warme 
trocknen. 

Pondarine von FALTINGER & Co. in Wien, ein Pulver, welches die Hiihner zum 
Eierlegen anregen soil, ist angeblich eine Mischung von SchHimmkreide mit Eisenoxyd 
(Eisenmennige ). 

Sozodont von BUSKIRK, Zahnreinigungsmittel. I) Gemisch von Calciumkar
bonat, Magnesiumkarbonat und Veilchenwurzelpulver, mit N elkenol schwach parfiimirt. 
II) Losung von Oelseife 5,0, Glycerin 6,0, Spiritus 30,0, Wasser 20,0. Parfiimirt mit 
N elkenol, Pfefferminzol, Anisol etc. und mit Kochenille tingirt. 

Steinpillen der Frau STEPHENS. 0,2 g schwere Pillen aus Kalkkarbonat und Seife. 
Taglich fiinfmal je 5 Pillen. 

Superior Lily White von BAZIN in Philadelphia. Besteht aus Kalkkarbonat mit 
kohlensaurer Magnesia und ist frei von schadlichen Metallen. (CHANDLER, Analyt.) 

Zahnpasta, aromatische, von SUrN DE BOUTEMARD in Rheinsberg. 62,5 Proc. 
Oelseife, 6,5 Proc. Stiirkemehl, 17,4 Proc. Kugellack, 7,35 Proc. kohlensaurer Kalk, 0,95 Proc. 
schwefelsaurer Kalk, 6,2 Proc. Bimstein nebst wenig Pfefferminzol. 24 g = 0,6 Mark. 
(WITT STEIN, Analyt.) 

Zahnpasta von PFEFFERMANN in Wien. 60 Th. Schlammkreide, 26 Th. Austern
schalen, 6 Th. Florentiner Lack, 3 Th. Pfefferminzol werden mit der nothigen Menge Tra
ganthschleim zur Konsistenz geformt. .50 g = 2,5 Mark. lBILDWEIN, Analyt.) 

Zahnpulver, FRIKow'sches, besteht aus Ossis Sepiae, Lapidum Cancrorum ana 20,0; 
Rhizomatis Iridis 15,0; Lapidis Pumicis .5,0; Carmini rubri 0,6; Olei Menthae piperitae 
0,15; Olei Rosae 0,05. 

Zahnpulver, vegetabilisches, von J. G. Popp in Wien. 20 Th. Veilchenwurzel, 
10 Th. gebranntes Hirschhorn, 1 Th. FlorentineI' Lack. 30 g = 1,8 Mark. (HILDWEIN, 
Analyt.) 

Calcium chloratum. 
1m Handel unterscheidet man folgende drei Hauptsorten des Calciumchlorids: 1) Cal

cium chloratum crystallisatum CaCl2 + 6H20, 2) Calciu,m chloratum siccum seu granulatum 
CaCl2 + 2 ~O und 3) Calcium chloratum fttsum CaCl1. 

I. Calcium chloratum crystallisatum. Chlorure de calcium crystallise 
(Gall.). Krystallisirtes Calciumchlorid. Calx salita. Sal ammoniacuDl llXUDl. 
Chlorcalcium, krystallisirtes. CaCl2 + 6H20. Mol. Hew. = 219. 

Darstellung. 100 Tb. grob gepulverter weisser Marmor werden in einen ge
raumigen Glaskolben gegeben und nach und nach mit 300 Th. reiner Salzsaure von 
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circa 1,124 spec. Gew. iibergossen. Gegen das Ende dieser Operation (erwarmt man den 
Kolben im Sandbade, urn die Auflosung des Marmors und die Austreibung der Kohleri
saure zu befOrdern. Hierauf giebt man noch 5 Th. oder so viel gepulverten weissen 
Mar m 0 r hinzu, dass bei fortgesetzter Digestion ein Theil des Marmors ~ungelOst bleibt. 
Der warmen Fliissigkeit werden nun ohne zu filtriren 5 Th. Chlorkalk, welcher mit 
Wasser zu einem Brei angeriihrt ist, nach und nach hinzugesetzt. Das Erwarmen wird 
eine halbe Stunde oder solange fortgesetzt, bis eine abfiltrirte geringe Menge, der Losung, 
mit einigen Tropfen Aetzammon versetzt, auf Zusatz von Schwefelwasserstoff nicht farbig 
verandert wird, also die Abscheidung etwa gegenwartigen Eisenoxyds gesichert ist. 

Die erkaltete Fliissigkeit wird filtrirt, wenn sie deutlich alkalisch reagiren solite, 
mit reiner Salzsaure neutralisirt und in einer porcelianenen Schale in der Warme des 
Sandbades (110-130 0 C.) entweder unter Umrfthren zur Trockne eingedampft oder bis zur 
Sirupdicke eingeengt und zur Krystallisation bei Seite gestellt. Ausbeute circa 210 Th. 
In beiden Fallen erhalt man das krystallisirte Calciumchlorid CaC~ + 6 ~O, welches fast 
50 Proc. Wasser enthalt. 

Batte man Krystalie erzielt, so bringt man diese zum Ablaufen in einen bedeckten 
Trichter, trocknet sie rasch durch Walzen auf Filtrirpapier und bringt sie - obgleich sie 
jetzt noch teucht aussehen werden - sogleich in trockne, mit guten Korken zu ver
schliessende und sogleich mit Paraffin zu dichtende Gefasse, die man an einem kiihlen Orte 
aufbewahrt. 

Eigenschafl,en. Das krystallisirte Calciumchlorid bildet geruch- und farblose, 
sehr hygroskopische und an der Luft zerfiiessende, gewohnlich etwas feuchte, 4- und 
6seitige Saulen mit scharf zulaufenden Endspitzen oder ein trockenes, weisses, krystalii
nisches Pulver von erwarmend salzigem, bitterem, scharfem Geschmack und mit einem 
Krystaliwassergehalt von 49,32 Proc., leicht Hislich in Wasser und Weingeist, damit neu
trale Fliissigkeiten gebend. 

Beim Erhitzen schmilzt es und giebt einen Theil des Krystaliwassers abo Wird es 
langere Zeit auf 200 0 C. erhitzt, so giebt es 4 Mol Krystallwasser ab und es hinterbleibt 
ein undurchsichtiges wasserarmes Salz der Zusammensetzung CaCl2 + 2HgO, welches rund 
24,5 Proc. Wasser enthalt. Wird die Erhitzung bis zur Rothgluth gesteigert, so wird 
auch der Rest des Wassers abgegeben und man erhalt das wasserfreie Calciumchlorid CaeIg 
als geschmolzene, olige Fliissigkeit, welche nach dem Erkalten zu durchsichtigen, kry
stallinischen Massen erstarrt. 

Wahrend das krystallisirtelCalciumchlorid leicht neutral erhalten werden kann, tritt 
sowohl bei der Darstellung des Salzes CaCl2 + 2~O als auch bei derjenigen des wasserfreien 
Salzes CaCIg eine geringe Abspaltung von Salzsaure ein unter Bildung von basischem Cal
ciumchlorid, so dass diese beiden SaIze, so wie sie im Handel vorkoIllIllen, stets mehr oder 
weniger alkalisch reagiren, woranf man unter Umstanden Riicksicht zu llehmen hat. 

Priifung. 1) Die Losnng in 10 Th. Wasser sei klar und gegen Lackmuspapier 
annahernd neutral. 2) Beim Versetzen mit Ammoniakfliissigkeit entstehe nicht sogleich 
ein Niederschlag; ein weisser Niederschlag wiirde von Thonerde, ein braunlicher von 
von Eisenverbindungen herriihren. 3) Die mit Salzsaure massig angesauerte Losung werde 
durch Baryumchlorid nicht getriibt (Schwefelsaure) und durch Schwefelwasserstoff nicht 
gefarbt (Metalle, z. B. Arsen, Blei). Durch Kalinmferrocyanid werde sie nicht sogleich 
blau gefarbt (Eisen). 

Aufbewahrung. Wegen seiner stark hygroskopischen Eigenschaften wird das Cal
ciumchlorid in Glasgefassen, welche dicht mit Kautschuk- oder mit paraffinirten Kork
stopfen geschlossen sind, an einem trocknen Orte aufbewahrt. 

Anwendung. Das krystallisirte Calciumchlorid wirkt in Substanz wegen seiner 
Neigung, Wasser aufzunehmen, auf Schleimhaute schwach atzend, in verdiinnter Losung 
adstringirend. In Deutschland wird es nur selten, haufiger in England und Amerika an
gewendet. Man giebt es: Aeusserlich in Augenwassern (0,1: 10,-20,0 Aqua), zur Zer
theilung von Drftsengeschwiilsten in Form von Salben (1,: 10,0 Fett) , als Verbandwasser 
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(1,: 20,-30,0 Wasser). Inn erlich bei Scrophulosis und Phthisis mehrmals taglicb 
0,2-0,5 in stark verdiinnter, wasseriger Loaung. Gaben von 2,0-5,0 bewirken Ekel, Er
breeben, Mattigkeit, Angst, Schwindel, Zittern und ahnliche Zufiille. 

Die Hauptmengen des krystallisirten Caleiumchlorids werden, soweit der Pharmaceut 
in Betracht kommt, zur Darstellung kiinstlicher Mineralwasser, namentlich des kiinstlichen 
Selterserwassers verbraucht. - Ferner dient das Calciumchlorid des Ausgangsmaterials zur 
Darstellung .zahlreicher Calciumverbindungen. Endlich ist es ein Bestandtheil zahlreicher 
Feuerloschmittel. 

Calcidum. Mittel gegen das Gefrieren der Schaufenster etc. ist eine AufioBung von 
Calciumchlorid. 

Calcium chloratum crudum. Dieses SaIz ist im krystallisirten Zustande oder in 
Gestalt der kone. wiisserigen Losung ein Nebenprodukt, ja haufig ein liistiges Abfallprodukt 
der chemischen Industrie. Man verwendet es zur Darstellung von Badern (100-200 g) 
auf ein Vollbad), besonders aber als Gefrier-Laugen bei der kiinstlichen Herstellung von 
Eis. Koncentrirte CalciumchloridlOsungen konnen. namlich auf - 100 C. und darunter ab
gekiihlt werden, ohne zu erstarren. Man hat also damit die Moglichkeit, Kaite in Form 
einer stark abgekiihlten Fliissigkeit durch Rohrenieitungen nach beliebigen Orten hinzu
fiibren. Aus dem gleichen Grunde benutzt man Losungen von Calciumcblorid als Sperr
fliissigkeit fiir Gasometer in solchen Fillen, in denen bei Anwendung von reinem Wasser 
muthmasslich ein Einfrieren des letzteren eintreten wiirde s. S. 349. 

Werden 3 Th. krystallisirtes Calciumehlorid mit 1 Th. Schnee oder zerkleinertem Eise 
gemiseht, so sinkt die Temperatur bis auf - 36 0 C. - Eine. solche Mischung wird daher in 
der Praxis als Kaltemischung~benutzt. 

Zu manchen Zwecken muss dieses Salz neutral sein oder vielmehr, es darf nicht 
sauer reagiren. Man priift eine grossere Menge der auf einen Gehalt von etwa 15 Proc. 
des krystallisirten SaIzes verdiinnten Losung mit Methylorange. Die Losung muss gelb 
bleiben und darf nicht roth gefiirbt werden. Ein saures Praparat konnte durch Digeriren 
mit Marmorpulver oder durch Zugabe von Kalkmilch entsiiuert werden. 

Volumgewicht und Gehalt der Losungen an krystallisirtem und wasserfreiem Cal
ciumchlorid bel 18,3 0 C. (SCHIFF). 

Spec. Gew. I Proc. I C I Spec. Gew'l Proc. Icc I Spec. Gew. I Proc. I 
be; 18,3 0 C. CaCI.+6H.O hoc. ael. bei 18,3 0 C. CaCI.+6H.O Proc. a I. be; 18,3 0 C. I CaCI.+6H.O! Proc CaCI. 

1,0079 2 1,014 1,1107 26 13,177 1,2262 50 25,340 
I,01l'i9 4 2,028 1,1199 28 14,191 1,2363 52 26,354 
1,0241 6 3,041 1,1292 30 15,204 1,2465 54 27,368 
1,0323 8 4,055 1,1386 32 16,218 1,2567 56 28,381 
1,0407 10 5,068 1,1480 34 17,232 1,2669 58 29,395 
1,0491 12 6,082 1,1575 36 18,245 1,2773 60 30,408 
1,0577 14 7,096 1,1671 ! 38 19,259 1,2877 62 31,422 
1,0663 16 8,107 1,1768 40 20,272 1,2981 64 32,436 
1,0750 18 9,121 1,1865 42 21,286 1,3087 66 33,449 
1,0838 20 10,136 1.1963 44 22,300 1,3193 68 34,463 
1,0927 22 11,150 1,2062 46 23,313 1,3300 70 ! 35,476 
1,1017 24 12,164 1,2162 48 24,327 

II. Calcium chloratum siccum (Ergiinzb.). Calcium chloratum granulatuDl. 
Calcii ChloriduDl (Brit.). Entwiissertes oder trockenes Chlorcaleium. Granulirtes 
Chlorcalcium. CaC~+2H20. Mol. Gew. = 147. 

Darstellung. Eine neutrale oder schwach saure Losung von Calciumchlorid wird 
in einer Porcellanschale auf dem Sandbade unter Umriihren mit der Vorsicht erhitzt, dass 
die Temperatur nicht wesentlich iiber 2000 C. hinauskommt. Die Fliissigkeit wird zunachst 
Olig-dick, spater bildet sich auf ihr eine weisse, undurchsichtige Haut, schliesslich wandelt 
sie sich in eine kriimelige weisse, undurchsichtige Salzmasse um. Man setzt das Erhitzen 
(bei 2000 C.) so lange fort, bis die Salzmasse rein weiss aussieht, eine dariiber gehaltene 
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kaIte Glasplatte nicht mehr mit Feuchtigkeit beschliigt und die Masse sich ohne allzu grosse 
Schwierigkeiten in Krusten von der Schale ablOsen lasst. 

Man zerkleinert diese Salzmassen noch heiss, brin!\"t die StUcke durch Absieben 
auf eine einigermassen gleichartige Korngrosse und fUllt sie sogleich in vorgewarmte, 
gut zu verschliessende Gefasse ein. Die mehr pulverigen Antheile werden gesondert 
aufbewahrt. 

Eigenschaften. Weisses kiirnig-krystallinisches Salzpulver, meist aber granulirte, 
porose Massen von Erbsengrosse darstellend. Sie ziehen mit Begierde Feuchtigkeit aus 
der Luft an, wobei sie zu einer siruposen Fliissigkeit zerfliessen. In Wasser sind sie unter 
Selbsterwarmung lOslich. Die wasserige Losung reagirt in der Regel etwas alkalisch 
(s. vorher S. 557), verhalt sich im iibrigen aber ebenso wie die wasserige Losung des 
krystallisirten Calciumchlorids. - Das SaJz enthalt nach der obigen Formel rechnungs
massig rund 24,5 Proc. Krystallwasser, die es beim Erhitzen auf Rothgluth unter Ueber
gehen in den geschmolzenen Zustand abgiebt. Deshalb verlangt der Erganzb., dass das 
entwiisserte Calciumchlorid, langere Zeit. geschmolzen, nicht mehr als 25 Proc. an Gewicht 
verlieren solIe. 

Anwendung. Dieses Salz ist dasjenige, welches vorzugsweise zum Trocknen von 
Gasen, zum Fiillen von ExsiccatOlen, zum Einstellen in Wagegehause verwendet wird. 
Es eignet sich hierzu, obgleich es noch 2 Molekiile Wasser enthiilt, wesentlich besser als 
das wasserfreie, geschmolzene Calciumchlorid, weil es den Gasen seiner poriisen Beschaffen
heit wegen eine grossere Oberflache darbietet. Zur Fiillung von Absorptionsrohren fUr die 
Kohlensiiurebestimmung, auch fUr die Elementar-Analyse benutzt man meist das im Vor
stehenden beschriebene reine Salz, nachdem es neutral gemacht worden ist: flir 
Exsiccatoren, zum Trocknen von Gasen, bei nicht quantitativen Arbeiten u. dgl. die 
noch zu besprechende technische Sorte. 

Calcium chloratum siccum neutrale. Neutrales Calciumchlorid. Zur FUllung 
der Absorptionsrohren flir die Bestimmung der Kohlensiiure bedarf man eines getrockneten 
Calciumchlorids, welches frei ist von basischem Calciumchlorid. Man gewinnt dasselbe, 
indem man das Gefass, in welchem sich das Calciumchlorid befindet, entweder a) mit 
feuchter Kohlensaure oder b) mit trockener, gasformiger Salzsiiure flillt, das betr. Gas ctwa 
12 Stunden im verschlossenen Gefiisse einwirken liisst und alsdann durch mehrstUndiges 
Durchleiten von getrockneter Luft den Ueberschuss des betreffenden Siiuregases wieder 
entfernt. 

Die geeignetsten Absorptionsrohren sind langschenkelige, die man nach dem FUllen 
(mit Calciumchlorid oder einem anderen Medium) durch Abschmelzen verschliesst. 

Calcium chloratum siccum technicum. Wird in den chemischen Fabriken durch 
Eindampfen der mehr oder weniger reinen, n e u t r ale n Chlorcalciumlaugen in eisernen 
Kesseln erhalten. 1m pharmaceutischen oder chemischen Laboratorium verarbeitet man 
bisweilen die abgebrauchten FUllungen der Kohlensaureapparate auf dieses Salz. - Es ist 
meist durch etwas Ferrioxychlorid oder Eisenoxyd verunreinigt, daher gelblich gefiirbt. In
dessen schadet das seiner Verwendung als Trocknungsmittel nicht. Die Selbstbereitung 
dieses Salzes, welches zu sehr niedrigem Preise im Handel zu haben ist, bietet materiell 
keinen Vortheil. 

III. Calcium chloratum fusum. Geschmolzenes Calciumchlorid. Wasser
freies Chlorcalcium. Calcii Chloridum (U-St.). CaCl2• Mol. Gew. = 111. 

Darstellung. Krystallisirtes Calciumchlorid oder die im Sandbade eingetrocknete 
Losung des Calciumchlorids (s. S. 556) wird in einer porcellanenen Schale bis auf circa 
2000 C. erhitzt und bei dieser Temperatur unter UmrUhren eine Stunde erhalten. Die er
kaltete Salzmasse wird alsdann in einen Hessischen Tiegel gegeben und nach Auflegen 
eines Deckels bei allmiihlich verstiirktem Kohlenfeuer bis zur Dunkelrothgluth oder soweit 
erhitzt, bis das Salz eine wie dickes Oel fliessende Masse darstellt. Diese wird auf eine 
eiserne oder marmorne Platte ausgegossen, nach dem Erkalten sofort in StUcke zerbrochen 
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welche in dicht zu verschliessende Glasgefasse eingeschichtet an einem trocknen OIte auf
bewahrt werden. Die Korkstopfen sind zweckmassig mit Paraffin auszugiessen. 

Das unreine geschmolzene Calciumchlorid wird in der Weise dargestellt, 
dass man eine neutrale salzsaure Losung des weissen Marmors in einem gusseisernen Kessel 
eindampft und zuletzt bis zur dunklen Rothgluth erhitzt, es eine Viertelstunde in dieser 
Temperatur erhalt und nun auf Eisenplatten ausgiesst etc. C 

Eigenschaften. Farblose, durchsichtige, krystallinische Massen, welche aus der 
Luft Wasser anziehen, zunachst llndurchsichtig werden, spater zerfliessen. Sie lOsen sich 
unter Selbsterwarmung in 1,5 Th. Wasser, auch in 8 Th. kaItem oder 1,5 Th. siedendem 
Alkohol (von 90 Proc.); in Aether, Fetten und atherischen Oelen, Chloroform, Kohlen
wasserstoffen u. dgl. sind sie unloslich. Die wasserige Losung reagirt wegen eines geringen 
Gehaltes von basischem Caleiumchlorid in der Regel schwach alkalisch. 

Geschmolzenes Calciumchlorid verbindet sich mit Methylalkohol und Aethylalkohol 
zu den krystallisirenden Verbindungen CaC12 + 4CHa.OH bez. CaCl2 + 4C2H60H, es kann 
also nicht mit Vortheil zum Entwassern dieser Alkohole, wohl aber zur Abscheidung dieser 
Alkohole benutzt werden. - Mit Ammoniakgas bildet es die Verbindung CaC~.4NH3; 
aus diesem Gnmde kann es auch nicht zum Trocknen von Ammoniakgas verwendet werden. 

Anwendung. Das geschmolzene Calciumchlorid dient namentlich zum Trocknen 
von FUissigkeiten, z. B.fAethern, Saure-Aethem, atherischen Oelen, Kohlenwasserstoffen u. dgl. 
Zu diesem Zwecke tragt man es in bohnengrossen Stiicken in die betreffenden Fliissigkeiten 
ein, lasst die Mischung unter haufigem Umschiitteln 12-24 Stunden stehen. Hierauf giesst 
man die entwasserte Fliissigkeit ab und behandelt sie entweder mit neuen Mengen 
geschmolzenem Calciumchlorid oder man destillirt sie abo 

Balneum Balarucense arteflciale. 
Bain de Balaruc. 

Rp. Calcii chlorati cryst. crudi 000,0 
Magnesii chlorati 200,0 
Natrii chlorati crudi 2000,0 
KaIii bromati 10,0 
Natrii sulfurici crystallisati 000,0 
Aquae calidae 300 I 

inter agitationem immisce 
Natrii bicarbonici pulverati [600,0. 

Liquor antiscrophuloBus NIEMANN. 

Rp. Calcii chlorati 3,0 
Tincturae Calami 27,0. 

20-40 Tropfen mit Zuckerwasser drei- bis viermal 
tiiglich. 

Liquor Calcli r.hlorati RADEMACHER. 

Liquor Calcariae muriaticae RADEMACHER. 

(Ergiinzb.) 
Rp. CaIcii chlorati sicci (CaCI.+2H.O) 20,0 

Aquae destillatae 40,0. 
D. S. 15-30 Tropfen dreistnndlich (bei chronischen 

Magenleiden mIt Erbrechen und Atrophie). 

lIlixtura antlhectica BEDDOES. 

Rp. Calcii chlorati cryst. 3,0 
Extracti Hyoscyami 0,5 
Aquae destillatae 150,0 
Sirupi Liquiritiae 25,0. 

Viermal tliglich einen Essloffel (bei skrophuUlser 
Lungenschwindsucht). 

Pastilll ferro·calcarei. 
Dragee. de Pougues. 

Rp. Calcii chlorati 100,0 
Magnesii chlorati 20,0 
Ferri chlorati 10,0. 

Solutis in 
Aquae communis 2000,0 

admisce 
Natrii carbonici crystallisati 200,0 

soluta in 
Aquae communis 

Sedimentum exortum collige 
exprime et cum 

Natrii bicarbonici 
Tragacantbae 

in pastillos ducentos redige. 

1000,0. 
in colatorio !inteo, 

100,0 
1,0 

Pasta Calcli chloratl cum Plee UNNA. 

Rp. Zinci oxydati 4,0 
Olei cadini 4,0 
TeITae siliceae 8,0 
Calcii chlorati fusi 2,0 
Aquae destillatae 20,0 
Vaselini flavi 26,0. 

Annihilator. Apparat zum Loschen kleiner Brande: Eine Handdruckspritze, mit 
Calciumchlorid-Losung gefiillt. 
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Calcium hypophosphorosum. 
t Calcium bypophosphorosuDl (Erganzb. Relv.). Calcii Hyposphosphis (Brit. U·St.). 

Hypophosphite de chaux (Gall.). Calcium subphospborosum. Calcium hypophospbit. 
Unterphospborigsaures Calcium. Ca(P02H2)2. Mol. Gew. = 170. 

Darstellung. 100 Th. frisch bereitetes Kalkhydrat und circa 250 Th. destil
lirtes Wasser werden in einem steinzeugnen Topfe gemischt, dann mit 40 Th. Phosphor, 
welcher in einer Flasche unter \Vasser geschmolzen unO. durch Schiitteln granulirt worden 
ist, versetzt und unter hiillfigem rmriihren unO. Ersatz des etwa verdampften Wassers 
eine Woche hindurch oder so lange digerirt, bis die Entwickelung des entziindlichen 
Phosphorwas~erstoffs beim Umriihren nicht mehr stattfindet. Nach Zusatz von 300 Th. 
heissem destillirtem Wasser wird durch Leinwand kolirt und das im Kolatorium 
VerbJiebene mit etwas heissem destillirtem Wassel' nachgewaschen. In die Kolatur wird 
nun Kohlensaure eingeleitet, so lange durch diese eine Abscheidung von Calciumkarbonat 
erfolgt. Dann wird filtrirt und das Filtrat in der Warme des Wasserbades (nicht tiber 
freiem Feuer) unter bestandigem Umriihren zur Trockne eingedampft (Ausbeute ca. 35 Th.) 
oder nur koncentrirt und durch Beiseitestellen in Krystalle gebracht (Ausbeute 30 '1.'h.). 
Die Krystalle werden durch Drticken zwischen Fliesspapier getrocknet. 

Eigenschaften. Farblose, luftbestandige, saulenformige Krystalle von Perlmutter
glanz, oder ein weisses krystallinisches Pulver, g'eruchlos, von widerlich bitterem und zu
gleich laugenhaftem Geschmack, IOslich in 6 Th. Wasser von 150 C., etwas leichter loslich 
in siedendem Wasser, unlOslich in Alkohol und in Aether. Wird das Salz in einem 
trockenen Probirrohr erhitzt, so entweicht ein selbstentziindliches Gas, welches ein Gemisch 
von Wasserstoff und Phosphorwasserstoff ist; im Riickstande hinterbleibt ein Gemisch von 
Calciumpyrophosphat mit Calciummetaphosphat mit etwas rothem Phosphor. Beim Erhitzen 
mit Kalihydrat entweicht nur Wasserstoff. 

Die wasserige Losung ist gegen Lackmus neutral lInd giebt mit Ammoniumoxalat 
einen weiss en, in Essigsaure unloslichen Niederschlag. Wird sie s ch wach (!) mit verdiinnter 
Schwefelsaure angesauert, so giebt sie mit Silbernitrat einen Niederschlag, der zunaehst 
weiss ist, sehr bald aber - unter Ausscheidung von metallischem Silber - braun bis 
schwarz wird. - Das Calciumhypophosphit ist ein energisches Reduktionsmittel; diese 
Eigenschaft tritt in folgenden Reaktionen ZlI Tage: 

1) Aus Mercuriehloridlosung wird Mereurochlorid, ja metallisches Quecksilber abge
schieden. 2) Beim [schwachen Erwarmen mit Kupfersulfatlosung entsteht ein brauner 
Niedersehlag von Kupferwasserstoff. 3) Erwarmt man die wasserige Losung schwaeh mit 
etwas verdiinnter Schwefelsaure und Ammoniummolybdanat, so tritt blaue Farbung auf. 
4) Die mit Schwefelsaure angesauerte wasserige Liisung reducirt Kaliumpermanganat. 
Wird die Oxydation mit Kaliumpermanganat bis zur bleibenden Rothfarbung durchgefiihrt, 
so enthalt die Fliissigkeit alsdann Phosphorsaure, welche durch Ammoniummolybdanat
Hisung gefallt werden kann. 

Priifung. 1) Es lOse sich in 10 Th. Wasser zu einer klaren neutralen Fliissigkeit 
auf. Eine TriiblIng konnte von Caleiumsulfat oder von Caleiumphosphat herriihren. 2) Die 
wasserige Losung werde nicht getriibt a) dureh Baryumchlorid (Schwefelsaure; der Nieder
schlag wiirde in Salzsaure unlOslich sein), b) durch Bleiacetat (liisliche Phosphate). 3) Sie 
werde auch durch Schwefelwasserstoff nicht verandert (Metalle). 

Gehaltsbestimm ung. Wird 0,1 g Calciumhypophosphit in 10 ccm Wasser gelast, 
diese Lasung mit 10 ccm konc. Schwefelsaure sowie 50 ccm '/'0 N. KaIiumpermanganat
Lasung (3,16 g KMn 0 4 in 1 1) gemischt und die Mischung 15 Minuten lang im Sieden 
erhalten, so sollen nicht mehr als 3 cern '/,0 N. Oxalsaure-Lasung (6,3 g krystall. Oxalsaure 
in 1 I) zur eben eintretenden Entfarbung verbraucht werden. 

Die Oxydation erfolgt nach der Gleichung: Ca(PH20 2)2 + 2 O2 = Ca(H2P04)2' Jeder 
1 cern der obigen Lasung giebt 0,0008 g Sauerstoff zur Oxydation abo Jeder 1 ccm der 
'/,0 N. Kaliumpermanganatlasung zeigt das Vorhandensein von 0,002127 g Calciumhypo
phosphit an. 

Handb. d. ph.rm. Praxis. 1. 36 
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Aufbewahrung. Vorsichtig, im gut geschlossenen Gefiisse. Man hiite sirh, 
dieses Salz mit Calciumphosphat zu verwechseln! 

Anwendung. Calciumhypophosphit wirkt schon in verhaltnissmiissig kleinen 
Mengen fgiftig. In kleinen, medicinalen Gaben soll es den Appetit anregen und Puls
frequenz sowie die Temperatur steigem. Langere Zeit oder in grosseren Gaben gebrallcht, 
stort es den Appetit und erzeugt Schwindel, Ohrensausen und ahnliche Nebenerschei
nungen. Es wird namentlich in England und Amerika in Gaben von 0,2-0,5 g drei- bis 
viermal taglich zur Hebung des allgemeinen Kriiftezustandes bei Phthisis, ferner bei 
Scrophttlosis, Chlorosis lInd Rhachitis gegeben. 

Oave. Man vermeide wahrend des Gebrauches: Sauren, sallre Speisen, Kalium 
chloricum. 

Das Priparat ist flir eine Reihe von Magistralvorschriften verwendet worden (Sirupe), 
von denen wir im Nachstehenden die wichtigsten angeben. 

Calciumhypophosphit-Sirup von GRIMAULT & Co. in Paris. Calcii hypophospho
rosi 1,0, Aquae destillatae 30, Aquae Oalcariae 6,0, Sacrhari 64,0. Mit Kochenille roth
lich gefarbt. [HAGER.] 

Elixir Calcii Hypophosphitis, Elixir of Calcium Hypophosphite (Nat. 
Form.). Calcii hypophosphorosi 35,0 g, Acidi citrici 4,0, Elixir aromatici q. s. ad 1000 ccm. 

Emuisio Olei Jecoris cum Calcio hypophosphoroso. I. Rp. Olei Jecoris Aselli 
71,0, Olei Menthae piperitae 0,5-1,0, Glycerini 37,0, CalcH hypophosphorosi, Natrii hypo
phosphorosi aa 1,0, Gummi arabici 30,0, Aquae destillatae 168,0. II. Rp. Aquae Cal
cariae 250,0, Saccharini 0,2, Spiritus q. s., Calcii hypophosphorosi 30,0, Natrii hypophos
phorosi 15,0, Gelatinae 30,0, Olei Jecoris Aselli 250,0, Olei Amygdalarum amararum 
aetherei gtt 5, Olei Anisi gtt 15. 

FELLOW's Syrup of Hypophosphites. Amerikanische Specialitiit. Ferri phos
phorici solubilis 1,0, N atrii hypophosphorosi 3,0, Chinini sulfurici 0,06, Strychnini 0,03, 
Mangani hypophosphorosi 1,0, Sirupi Saechari q. s. ad l/S Liter. 

Sirupus Calcii hypophosphorosf. Calciumhypophosphit-Sirup. A. Erganzb.: 
Calcii hypophosphorosi 1,0, Sacchari pulverati 64,0, Aquae destillatae 30,0, Aquae Calcariae 
6,0. Durch Erwiirmen auf 40-50 0 C. zum Sirup zu verarbeiten. Die namliche Vorschrift 
enthalten auch die Hamburg. Vorschr. 

B. Gall.: Calcii hypophosphorosi 5,0, Sirupi Aurantii florum 50,0, Sirupi Sacchari 
concentrati (spec. Gew. 1,32) 445,0. 

C. Nat. form.: Sirup us Calcii Hypophosphitis. Calcii hypophosphorosi 
35,0 g, Acidi citrici 1,5 g, Sacchari 775,0 g, Aquae q. S. ad 1 Liter. 

Sirupus CaicH et Sodii Hypophosphitum (Nat. form.). Calcii hypophosphorosi, 
Natrii hypophosphorosi aa 35,0 g, Acidi citrici 1,5 g, Sacchari 775,0 g, Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Sirupus CaicH hypophosphorosiferratus,Kalkeisensirup (Erganzb., Hamburg. 
Vorschr.). Sirupi Calcii hypophosphorosi 2 Th., Sirupi Ferri hypophosphorosi 1 Th. 

Sirupus Hypophosphitum. Syrup of Hypophosphites (D-St.). Calcii hypo
phosphorosi 45,0, Kalii hypophosphorosi, Natrii hypophosphorosi aa 15,0, Acidi hypophos
phoroRi diluti (10 Proc.) 2,0, Sacchari .500,0, Spiritus Citri 5 cem, Aquae destillatae q. s. 
ad 1 Liter. 

Sirup us Hypophosphitum compositus. Compound Sirup of Hypophos
phites. (Bad. Taxe, Miinch. Ap. V.): Calcii hypophosphorosi 35,0, Kalii hypophos
phorosi, Natrii hypophosphorosi aa 12,0, Mangani hypophosphorosi 2,0, Ferri lactici 5,0, 
Chinini puri 1,0, Strychnini puri 0,06, Acidi citrici 10,0, Sacchari pulv. 600,0, Aquae des
tillatae q. s ad 1000,0. Man lost zunachst Chinin, Strychnin und Citronensaure in wenig 
Wasser, dann die iibrigen Salze ohne Anwendung von Wiirme im Reste des Wassers. Mit 
der gemischten Fliissigkeit schiittelt man den Zucker bis zur Losung, lasst gut absetzen 
und filtrirt. Von gelblicher Farbe. 

Sirupus Hypophospbftnm cum Ferro. Syrup of Hypophosphites with 
iron (D-St.) Ferri lactici, Kalii citrici aa 10,0, Sirupi Hypophosphitum (D-St.) q. s. ad 
1 Liter. Die heiden Salze sind mit dem Sirup bis zur Auflosung anzureiben. 
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Calcium jodatum. 
I. t Calcium jodatum. Calcium hydrojodicum. Calciumjodid. Jodcalcium. 

CaJ2• Mol. Gew. = 294. Man kann bei der Darstellung des Praparates direkt vom Jod 
ausgehen. Kleinere Mengen aber steUt man zweckmassig aus Calciumkarbonat und Jod
wasserstoffsaure dar. 

DarsteZlung. 1) 100 Th. Calcium sulfurosum neutrale purum (s. S. 131) werden 
in 400 Th. lauwarmem destillirten Wasser vertheilt; aIsdann fiigt man in kleinen Antheilen 
so viel Jod (etwa 158-160 Th.) hinzu, als sich in der Fliissigkeit aufiost und bis die 
Losung anfangt, dauernd eine gelbliche Farbung anzunehmen. Man beseitigt die gelbe 
Farbung durch einen gerade hinreichenden (!) Zusatz von etwas Calciumsulfitlosung, 
giebt zu der noch lauwarmen Losung nach und nach 63 Th. reines Calciumkarbonat hinzu 
und erwarmt, bis die Kohlensaure ausgetrieben ist. Nachdem die Fliissigkeit sich durch 
Absetzen in einer moglichst volIig gefiillten, gut verschlossenen Flasche geklart hat, wird 
filtrirt und das Filtrat - am besten im luftverdiinnten Raume - zur Trockne verdampft. 
Den SalzrUckstand erhitzt man in einem Porcellan-Kasserol (s. S. 375) zum Schmelzen, 
giesst das geschmolzene Salz auf eine Marmorplatte aus und bringt es sofort (!) in gut 
verschlossenen Gefassen unter. 2) Man neutralisirt 102,4 Th. Jodwasserstoffsaure von 
25 Proc. HJ (oder 256 Th. von 10 Proc. HJ.) mit 10,0 Th. reinem Calciumkarbonat und 
bringt die filtrirte Losung wie oben angegeben zur Trockne bezw. in die Form des ge
schmolzenen SaIzes. 

Eigenschaj'ten. Aus der koncentrirten wasserigen Losung schiesst das SaIz in 
wasserhaltigen Nadeln an. Beim Abdampfen der Losung zur Trockne (wobei durch die 
Einwirkung der Luft theilweise Zersetzung erfolgt) entsteht eine weisse zerfliessliche, 
schmelzbare Masse, die beim Erkalten krystallinisch erstarrt. - Ein weisses (gewohnlich 
gelbliches), sehr hygroskopisches krystallinisches Pulver oder solche Stiicke von herbbitterem 
Geschmack, leicht loslich in Wasser und wasserhaltigem Weingeist. Es bietet die Reak
tionen der Kalkerde und der Jodwasserstoffsaure. An der Luft oder feucht werdend zer
setzt es sich unter Abscheidung von Jod und dadurch gelb werdend . 

..tl.ufbewahrung. In der Reihe der starkwirkenden Arzneistoffe in kIeinen dicht 
geschlossenen Flaschen . 

..tl.nwendung. Das Calciumjodid wurde als Alterans und Resolvens bei Scrophulosis 
mit Aufgedunsenheit der Gewebe, ausserlich zur Zertheilung von DrUsengeschwiilsten em
pfohlen. Dosis 0,02-0,05-0,2 zwei- bis dreimal taglich in wasseriger Losung. Von 
VIVENOT wird es neuerdings als Antisyphiliticum dem Kaliumjodid vorgezogen. Es wird 
1,0 dieses schwer konservirbaren Jodids durch eine Mischung von 1,15 Kaliumjodid mit 
einer gleichcn Menge Kalkphosphat fUr Pillen und Pastillen volistandig ersetzt und in 
dieser Weise ex tempore oder auch, wie folgt, dargestellt. 

t Liquor Calcii jodati mit 10 Proc. Calciumjodidgehalt wird durch Mischung 
und Liisung von 11,5 Kaliumjodid und 7,5 krystallisirtem Calciumchlorid in 
81,0 destillirtem Wasser dargestellt. 

Sirupus Calcii jodati mit 2 Proc. Calciumjodid. 2,3 Kaliumjodid und 
1,5 krystallisirtes Calciumchlorid werden in 97,0 Sirupus Sacchari geliist. Thee
liiffelweise. In Amerika hat man einen 9proc. Calciumjodidsirup im Gebrauch. 

Sirupus Calcii Jodidi (Nat. Form.). Man bereitet aus 57 g Jod, sowie 28 g Eisen
pulver und 185 g Wasser eine Aufliisung von Ferrojodid. Diese filtrirt man in eine Flasehe, 
welche 19 g Jod enthiUt, wascht das Filter mit 60 ccm Wasser nach und wiirmt bis zur 
Aufliisung des Jods schwach (I) an. Dann erhitzt man in einer geraumigen (!) Por
cellanschale 250 ccm destillirtes Wasser zum Sieden und giebt nun (von einer abgewogenen 
Menge von 34 g gefalltem Calciumkarbonat) abwechselnd kleine Mengen Calciumkarbonat 
und Ferrojodidliisung unter Umriihren und gelegentlichem Ersatz des verdampften Wassers 
dazu. Man erhaIt schliesslich kurze Zeit im Sieden. filtrirt und wascht mit Wasser naeh, 
bis das Filtrat im kalten Zustande 500 ccm ausmacht. In diesen 500 ccm lost man 700 g 
Zucker und fiillt mit Zuckersirup bis zu 1000 ccm auf. 

36* 
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II. t Calcaria jodata. Calcaria jodosa. Calcaria hypojodosa. lodkalk. 
Jodurirte Kalkerde, ein dunkel braunschwarzes, nach J od riechendes, scharf ulld herb 
schmeckendes hygroskopisches Pulver, dargestellt durch Mischung einer erwarmten Kalk
milch aus 100 Th. Kalkhydrat und 350 Th. destillirtem Wasser mit 310 Jod, und 
Eintrocknen der Mischung unter bestandigem Umriihren in der Warme des Wasserbades. 
Das trockne Pulver wird noch warm in kleine Flaschen gefiillt und in der Reihe der 
starkwirkenden Arzneisubstanzen aufbewahrt. 

Man wendet dieses hOchst iiberfliissige Praparat in denselben Fallen und in gleicher 
Dosis wie das Calciumjodid an. Es ist in Deutschland nicht gebrauchlich, besteht iibrigens 
im wesentlichen aus einer Mischung von jodsaurem Calcium Ca(JOa)2 mit Calciumjodiil. 

Calcium lacticum. 
I. Calcium lacticum. Calciumlaktat. Lactate de chaux purifle, (Gall.). 

1Illchsanrer Kalk. Ca(CaH50a)2 + 5~O. 1101. Gew. = 308. 
Grosse Mengen von Calciumlaktat werden gelegentlich der Dal'stellung der Milch

saure als Zwischenprodukt gewonnen. Es empfiehlt sich indessen zur Bereitung kleiner 
Mengen des reinen Calciumlaktats nicht, von dies em Rohprodukt auszugehen. Man zieht 
es vor, reines Calciumkarbonat mit reiner Milchsaure zu neutralisiren. 

Darstellung. In ein heisses Gemisch von 120 Th. Milchsaure (25 Proc.) mit 
600 Th. destillirtem Wasser werden 50 Th. oder soviel reines Calciumkarbonat ein
getragen, als unter Kohlensaureentwickelung gelost wird und bis ein geringer Theil Cal
ciumkarbon~t ungelOst bleibt. Die Fliissigkeit wird noch warm filtrirt und in der Kalte 
zur Krystallisation gebracht. Die Mutterlaugen werden durch Eindampfen koncelltrirt. 

FAgenschajten. Warzig vereinigte ~adeln oder weisse, kornige Massen, ohne Ge
ruch, von wenig hervortretendem Geschmack, lOslich in 9,5 Th. kaltem Wasser, in jedem 
Verh1iltniss in siedendem Wasser, wenig loslich in kaltem Alkohol, etwas loslicher in sie
dendem Alkohol, fast unloslich in Aether. Bei 100 0 C. wird das Salz wasserfrei. 

Anwendung. Man giebt es, um dem Organismus Kalk in resorbirbarer Form dar
zubieten, bei Rhachitis, Skrophulose, zu 0,2-0,5 g mehrmals taglich, meist mit Ualcium
karbonat, Calciumphosphat oder Ferrolaktat kombinirt. Am hiiufigsten aber in der Form 
des Sirupus Ca:tcii lacto-phosphorici. 

II. Calcium lacto-phosphoricum. Milchphosphorsaures Calcium. Phosphor
milchsaures Calcium. Calcium phosphorieo-Iaeticum. Ob das im Nachstehenden zu 
beschreibende Praparat in der That eine chemische Verbindung oder nur eine Mischung 
ist, muss dahingestellt bleiben. 

Man lost in einer Porcellanschale 15 Th. reines gefalltes Calciumkarbonat in einer 
Mischung von 36 Th. Milchsaure (75 Proc.) und 150 Th. Wassel' auf, filtrirt wenn nothig, 
mischt darunter 39,2 Th. Phosphorsaure (25 Proc.) und trocknet die Mischung in der mit 
Papier iiberdrehten Schale an einem warmen OIte (nicht im Wasserbade!) oder im Srhwefel
saure-Vakuum-Exsiccator aus. Wenn der Riickstand trocken geworden ist, wird er zu 
einem groben Pulver zerrieben und dieses gut gemischt. 

Weisses Salzpulver, in etwa 30 TJ;1. kaltem Wasser langsam aber vollstandig loslich, 
von saurer Reaktion und saurem Geschmack. Es ist hygroskopisch! 

Elixir Calcii Lactophosphatis (Nat. Form.). Calcii lactici 17,5 g, Acidi phos
phorici (85 Proc.) 8 cem, Aquae 60,0 g, Sirupi Saeehari 60 cem, Elixir aromatiei (D-St.) 
q. s. ad 1 Liter. 

Laetophosphate de chaux en solution (Gall.): Calcii phosphorici 17,0, Acidi 
laetiei (75 Proc.) 19,0, Aquae 964,0. Man reibt das Calciumphosphat mit etwas Wasser 
an, mgt die Milehsaure hinzu und filtrirt nach erfolgter Auf Hi sung. 

Sirupus Calcii lacto-phosphoriei cum Ferro et Mangano. Kalk-Eisen
Mangan-Sirup. (Bad. Taxe, Hamburg. Vorschr.): Calcii laetieo-phosphoriei 20,0, 
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Ferri lactici 5,0, 1\fangani lactici 1,0, Aquae destillatae 74,0. Die filtrirte Losung wird 
mit Sacchari 600,0 und Aquae destillatae 300,0 sowie Olei Oitri gtt 2 zum Sirup gekocht. 

Sirupus Caleii phospho-laetici. Oalciumphosphat-Laktatsirup. I. (Er
ganzb., Hamburg. Vorschr.): Oalcii carbonici 2,5, Aquae destillatae 30,0, Acidi lac
tici (75 Proc.) 6,0, Acidi phosphorici (25 Proc.) 5,5. Diese Losung filtrirt man in Sirupi 
simplicis 200,0 und wascht mit Wasser bis zum Gesammtgewicht 250,0 nacho EntMlt etwa 
5 Proc. Oalciumphospholaktat. II. Bad. Taxe: Oalcii lacto-phosphorici 20,0, Aquae 80,0. 
Das Filtrat mit Sacchari (blaufrei) 600,0, Aquae destillatae 300,0, Olei Oitri guttas II zum 
Sirup erwarmen. III. U - St.: Oalcii carbonici 25,0, Aquae 100,0 g, Acidi lactici (75 Pro c.) 
60 eem, Acidi phosphorici (85 Proc. = 1,71 spec. Gew.) 36,0 cem, Aquae Horum Aurantii 
25,0 g, Sacchari 700,0 g, Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter. 

Sirupus Ferro-Calcii lactophosphorici. Ferri sulfurici crystallisati 5,56, Oalcii 
phosphorici 14,68, Acidi lactici (75 Froc.) 20,0, Aquae q. s. ad 350,0, Sacchari (blaufrei) 
650,0, Olei Neroli gtt 1f!. .Fiat Sirupus. 

Nat. Form.: Sirupus Oalcii Lactophosphatis cum Ferro. Ferri lactici, 
Kalii citrici aa 8,5 g, Aquae 60,0 g, Sirupi Oalcii phospho-Iactici q. s. ad 1 Liter. 

Vin de Vial. Oalcii lacto-phosphorici 10,0, Ferri citrici ammoniati 3,0, Extracti 
Oarnis 3,0, Extracti Ohinae 10,0, Vini Xerensis, Vini Malacensis aa 2.50,0. 

Calcium phosphoricum. 
Die dreibasische Phosphorsaure PO!H3 bildet mit der Kalkerde drei verschiedene 

Salze, deren Benennung, weil sie nach verschiedenen, auch zeitlich auseinander liegenden 
Grundsatzen erfolgte, ziemlich verworren ist. Wir werden uns daher erst Uber die Nomen
klatur zu einigen haben: 

I. 
(PO! H2)2 Ca 

Primares Calcimnphosphat 
l\[onocalcium-phosphat 
Saures Calcium phosphat 

II. 
PO!HCa 

8ekulldares Calciumphosphat 
Dicalcium-phosphat 
Neutrales Calciumphosphat 

III. 
(P01)2 Caa· 

Tertiares Calciuruphosphat 
Tricalcium-phosphat 
Basisches Calciumphosphat 

Von dies en drei Salzen ist das unter II aufgefiihrte, sekundare Calciumphosphat 
dasjenige, welches in der Therapie und Pharmacie gewohnlich unter dem Namen "Calcium
phosphat·' verstanden wird. 

I. Calcium phosphoricum acidum. Saures Calciumphosphat. Einbasisches 
Calciumphosphat. Primiires Caleiumphosphat. Monocalciumphosphat. Phosphate 
lllonoealcique (Gall.). (PO!H2)2Ca + 2H20. Mol. Gew. = 270. 

Darstellung. Man vertheilt 600,0 gepulverte Knochenasche in 1200,0 Wasser 
lind giesst allmahlich unter UmrUhren 500,0 kone. Schwefelsaure hinzu. Unter Freiwerden 
von Kohlensaure tritt Selbsterwarmung der Fli.issigkeit ein, schliesslich wandelt sie sich 
in einen steifen Krystallbrei um. vVenn dies del' Fall ist, rUhrt man soviel 'Wasser dazu, 
dass ein d linner Brei entsteht und lasst 24 Stunden unter gelegentlichem UmrUhren 
stehen. Nach diesel' Zeit verdUnnt man mit siedendem Wasser, seiht die FIUssigkeit durch 
und zieht den RUckstand noch zweimal mit siedendem Wasser aus. Die dureh Absetzen
lassen gekJarten Kolaturen dampft man zum dUnnen Sirup ein. Naehdem durch mehr· 
tagiges Stehen an einem kalten Orte das Calciumsulfat vollig abgeschieden ist, filtrirt man 
die sirupose FlUssigkeit, dampft sie zum dicken Sirup ab und Uberlasst diesen an einem 
warmen Orte der freiwilligen Verdunstung, worauf das obige Salz auskrystallisirt. 

Eigenschaften. Farblose, perlmutterglanzende Blattchen, in viel Wasser ohne 
Zersetzung loslich, hygroskopisch. Die wasserige Losung reagirt sauer und giebt mit Silber
nitrat einen gelben Niederschlag von Silberphosphat, P04Agg• Das Salz wird bei 1000 C. 
wasserfrei und geht bei Gliihtemperatur unter Abgabe von Wasser in Calciummetaphosphat 
(P03)2Ca Uber, welches beim Befeuchten mit Silbernitrat sich llicht gelb farbt (Unterschied 
yom tertiaren Oalciumphosphat). - Das Salz findet keine arzneiliche Verwendung, ist 
abet gelegentlich Bestalldtheil klinstlicher Blumen- und Gartendi.inger. Es ist ao.ch in den 
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"Superphosphaten" enthalten. Ausserdem ist es eiu Bestandtheil mancher Backpulver, in 
denen es das Kaliumbitartrat ersetzt. 

II. Calcium phosphoricum (neutrale) (Austr. Germ. Helv.). Phosphate 
bicalcique (Gall.). Dicalciumphosphat. Sekundiires Calciumphosphat. Zweibasisches 
Calciumphosphat. Phosphorsaurer Kalk (gewohnlicher). CaP04H +2H20. Mol. 
Gew.=172. Das zum thempeutischen Gebrauche bestimmte Calciumphosphat ist durrh 
Fallung von CalciumsalzlOsungen mit Natriumphosphat zu bereiten. Das aus Knochenasche 
dargestellte Calciumphosphat enthalt immer Schwefelsaure und ist vom Arzneigebrauche 
ausgeschlossen. 

Hierzu ist zu bemerken, dass die Gall. das Salz ohne Krystallwasser auffiihrt. 
Die Darstellung erfolgt nach allen genannten Pharmakopoen durch' Fallung neutraler 
odeI' ausserst schwach saurer Losungen von Calciumchlorid mit Dinatriumphosphat. 
Die in den Vorschriften vorhandenen Abweichungen sind nur unwesentliche. 

Darstellung. (Germ.). Man iibergiesst 20 Th. wei sse n Marmor mit einer 
Mischung aus 50 Th. reiner Salzsaure (25 Proc.) und 50 Th. Wasser. Wenn in del' Kalte 
eine weitere Einwirkung nicht mehr erfolgt, fiihrt man die Auflosung durch massiges Er
warmen zu Ende, lasst absetzen und giesst die Fliissigkeit von dem etwa nicht ge!Osten 
Marmor-Rest ab. Alsdann vermischt man sie mit soviel frisch berei tetem Chlorwasser, 
dass sie stark (!) darnach riecht und lasst sie wohlverschlossen 12 Stunden im Dunkeln 
stehen. Nach diesel' Zeit muss noch deutlicher Geruch nach OhIoI' wahrzunehmen sein, 
sonst miisste eine neue Menge Ohlorwasser zugefiigt werden. Hierauf erwarmt man auf 
50-60° C., setzt Kalkmilch, welche aus 1 Th. odeI' soviel Kalk bel'eitet ist, dass die Fliis
sigkeit alkaliseh l'eagirt und etwas Kalkhydrat im Uebersehuss verbleibt, hinzu, erwarmt 
1/2-1h Stunde auf 70-80° C. und filtrirt (von Eisenhydl'oxyd und Oalciumhydroxyd) ab. -
Das Filtmt sauert man durch Zufiigung von 1 Th. Phosphorsaure (25 Proe.) an. Nach 
dem Erkalten fiigt man ihm unter Umriihren eine filtrirte und auf 25-30° C. erkaltete 
Losung von 61 Th. krystallisirtem Natriumphosphat in 300 Th. Wasser hinzu und riihrt 
so lange, bis del' Niedersehlag krystallinisch geworden ist. Dann lasst man ihn absetzen, 
giesst die iiberstehende Fliissigkeit ab, sammelt den Niederschlag auf einem Filter, wascht 
ihn erst mit gewohnlichem uurl schliesslich mit destillirtem Wasser aus, bis das Filtrat 
nach dem Ansauern mit Salpetel'saure durch Silbernitrat nicht mehr getriibt wird. - Dann 
presst man den Niederschlag massig ab, trocknet ihn bei massiger Warme, pulvert ihn und 
schlitgt ihn durch ein Sieb. -

An Stelle del' salzsauren Lasung von 100 Th. weissem Marmor kann man auch eine 
Lasung von 220 Th. krystallisirtem Oalciumchlorid oder 110 geschmolzenem Calciumchlorid 
anwenden. 

Eigenschaften. Ein rein weisses, zartes, krystallinisches, geruch- und geschmack
loses, in Wasser beinahe unlosliches, ohne Aufbrausen in Essigsaure, Chlorwasserstoffsaure, 
Salpetersaure, Phosphorsaure leicht lasliches Pulver. In Kohlensaure enthaltendem Wasser, 
auch in Natriumchlorid- und AmmoniumsalzlOsungen ist es etwas !Oslich. Es enthalt ver
schiedene Mengen Krystallwasser, je nach del' Warme, bei welchel' die Fallung geschah, 
und der Lange der Zeit, in welcher der Niederschlag in del' Fallungsfliissigkeit verblieb. 
Die chemische Zusammensetzung des nach der Germ. bereiteten Praparates entspricht del' 
Formel CaHP04 + 2H20. 

Die mit Hilfe von Salpetersaure bereitete wasserige Losung (1 = 20) bleibt auf Zu
satz von Ammoniumoxalat klar; fiigt man aber del' Mischung- Natriumacetat hinzu, so dass 
man an Stelle del' freien Salpetersaure jetzt freijl Essigsaure hat, so erfolgt Ausscheidung 
eines weissen Niederschlages von Oalciumoxalat Ca020 4 + H20. - Wird die salpeter
saure Auflosung mit Ammoniakfliissigkeit genau neutralisirt, so entsteht in der neu
tralen Lasung auf Zusatz von Silbernitratlosung ein gelber Niederschlag von Silber
phosphat, AgSP04 das Bowohl in Salpetersaure als auch in Ammoniakfliissigkeit leicht. 
!Oslich ist. 
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Wird Ualciumphosphat direkt mit Silbernitratlosung befeuchtet, so farbt es sich 
gleichfalls gelb, wobei sich sekundares Silber(ortho)phosphat Ag2HP04 bildet, 
welches gelbe Farbung besitzt. CaHP04 + 2 AgN03 = Ca(N03)2 + Ag2HP04 • 

Wurde das Salz jedoch vorher stark gegltiht, so fiirbt es sich mit Silbernitratlosung 
nicht mehr gelb, da es alsdann unter Wasserverlust 2 CaHP04 = H20 + Ca2P20, in Cal
ciumpyrophosphat iibergegangen ist, welches sich mit Silbernitratlosung zu weissem Sil
berpyrophosphat PgO,Ag, umsetzt. 

Unter dem Mikroskop zeigt das Calciumphosphat saulen- oder tafelformige Krystalle, 
deren Fliichen und Kanten etwas verwittert sind. 

Prafung. Die moglichen Verunreinigungen bestehen in: Arsen, Sulfaten, Chloriden 
und Metallen. Ausserdem ist auf den richtigen Wassergehalt zu priifen. 1) Wird 1 g 
Calciumphosphat mit 3 ccm Stannochloridlosung geschiittelt, so darf im Verlaufe einer 
Stunde braune Farbung nicht auftreten (Arsen, welches muthmasslich dem Natriumphos
phat entstammen wiirde). - 2) Wird Calciumphosphat mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so 
darf das mit Essigsiiure angesauerte Filtrat durch BaryumnitratlOsung nicht verandert 
werden. Eine TrUbung wiirde Schwefelsaure bezw. Caleiumsulfat anzeigen. Das 
Ansauern mit Essigsaure hat den Zweek, das Ausfallen von Baryumphosphat zu verhindern. 
Die Anwesenheit von Sehwefelsaure konnte davon herriihren, dass das verwendete Natrium
phosphat aus Knoehenasche hergestellt wurde. - 3) Man bereite eine Auflosung von 1 g 
Calciumphosphat in etwa 6 ccm Salpetersaure und 13 cern Wasser. Ein Theil dieser, freie 
Salpetersaure enthaltennen Losung darf durch SilbernitratlOsung nach 2 Minuten nur opa
lisirend getriibt werden. Eine starke weissliche Triibung zeigt einen unerlaubt hohen Ge
halt an Chloriden an. - Ein anderer Theil der salpetersauren Losung muss mit Ammo
niak einen rein weissen ~iederschlag von tertiarem Caleiumphosphat geben, das durch 
Zugabe von Schwefelwasserstofl' nicht dunkel gefarbt werden darf (Metalle, z. B. Kupfer, 
Blei, Eisen). 4) 1 g Calciumphosphat darf beim Gliihen bis zum gleichbleibenden Gewiehte 
nieht mehr als 0,25-0,26 g Wasser verlieren. Nach der Formel CaPO~H + 2HgO ergiebt 
sich rechnerisch ein Gewiehtsverlust von 0,2616 g. 

Anwendung. In physiologischer Beziehung ist das phosphorsaure Calcium ein 
nothwendiges Material zum Aufbau des thierischen Knochengeriistes und unerlii.sslich bei 
der Zellenbildung. Obgleich man den grossten Theil des eingefiihrten Phosphats in den 
Faeces wiederfindet, so hat sich dennoch sein Gebrauch bei Knochenerweichung, Rhachitis, 
Knochenfrakturen, bei Oxalurie mit Diarrhoe, skrophulosen Leiden, Geschwiiren, Diarrhoe 
der Kinder in der Zahnungsperiode, allein oder mit tonischen Mitteln (besonders Eisenoxyd), 
in Gaben von 0,5-1,0-2,0 g heilsam erwiesen. 

III. Calcium phosphoricum basicum. Phosphate tricalciqne (Gall.). Calcii 
Phosphas (Brit.). Calcii Phosphas praecipitatns (U-St.). Tricalcinmphosphat. Ter
tiilres Calcinmphosphat. Dreibasisches Calcinmphosphat. Ca3(P04)2' Mol. Gew.=310. 

Darstellung. Man geht entweder von der Knochenasche aus oder man fallt die 
neutrale oder schwach alkalische Losung eines tertiaren Phosphats mit Calciumchlorid. 

A. Man riihrt 500 Th. gepulverte Knochenasche mit Wasser zu einem Brei an, fiigt 
in mehreren Antheilen 1100 Th. Salzsaure (25 Proc.) hinzu, riihrt urn und iiberlasst das 
Ganze an einem warmen Orte unter gelegentlichem Umriihren 5-7 Tage oder so lange 
sich selbst, bis die Saure nicht mehr auflosend wirkt. Alsdann verdiinnt man mit 5000 
bis 6000 Th. Wasser, lasst absetzen und filtrirt. Zu dem Filtrat giebt man unter Um
riihren so viel Ammoniak, dass die Fliissigkeit schwach alkalische Reaktion hat, wodurch 
ein weisser Niederschlag entsteht. Man erhitzt und halt die Fltissigkeit 1 Minute lang 
im Sieden, llisst absetzen, dekanthirt die klare Fliissigkeit, sammelt den Niederschlag, wascht 
ihn mit warmem Wasser bis zur Chlorfreiheit aus, giesst ab und trocknet ihn. B. Zu 
der aus 100 Th. Marmor erhaltenen Auflosung von Calciumchlorid (oder an deren Stelle 
zu einer Losung von 220 Th. krystallisirtem Calciumchlorid oder 110 Th. geschmolzenem 
Calciumchlorin in 600 Th. Wasser) wie sie bei der Darstellung des :sekundaren Calcium
phosphats beschrieben ist, fiigt man unter Umriihren eine Auflosung von 360 Th. krystalli-



568 Calcium phosphoricum. 

sirtem Natriumphosphat (Na2HP04 + 12 Aqua) in 1800 Th. Wasser, die mit 170 Th. 
Ammoniakfiiissigkeit (von 10 Proe.) versetzt ist. Der entstandene Niedersehlag wird ent
weder naeh kurzem Erwarmen oder ,nach langerem Absetzen gesammelt, gewaschen, im 
iibrigen wie unter A. weiter verarbeitet. 

Eigenschaften. Weisses amorphes, luftbestandiges Pulver ohne Gerueh und Ge
sehruaek. UnlOslieh in kaltem Wasser; von siedendem Wasser wird es allmahlich zersetzt, 
indem sich ein unlOsliches basisches Salz bildet und ein liisliches saures Salz in Hisung 
geht. Nur iru frischgefallten Zustaude loslich in Essigsaure. Dagegen ist es bedingungslos 
lOslich in Salzsaure oder Salpetersaure. Auch von kohlensaurehaltigem Wasser wird es 
merklich gelost. Durch Gliihen wird es nicht verandert. Daher nimmt es beim Befeuchten 
mit SilbernitratlOsung - gleichgiiltig ob es vorher gegliiht wurde oder nicht - gelbe 
Farbung an (Unterschied von dem primaren und sekundaren Calciumphosphat). 

Da der Niederschlag sehr voluminos ist und sich deshalb nur schwer auswaschen 
lasst, so enthalt das Praparat stets einen geringen Chlorgehalt. Will man ein chlorfreies 
Calciumphosphat erzielen, so nimmt man an Stelle einer OalciumchloridlOsung eine solche 
von Oalciumnitrat. Das aus Knochenasche gewonnene ist stets durch etwas Magnesium
phosphat verunreinigt. 

Priifung. Man schiittelt 2 g des Salzes mit 20 cem Wasser an und giebt tropfeu
weise Salpetersaure bis zur Auflosung hinzu. Aus dieser Losung wird das Oalciuruphosphat 
durch Zusatz von Ammoniak unverandert gefallt. Durch schwaches Erwarmen mit Am
moniummolybdanatlOsung entsteht ein gelber Niederschlag. 

1) In der salpetersauren Losung erzeuge Silbernitrat nur eine opalisirende Triibung 
(Begrenzung des Chlorgehalts). 2) Lost man in 5 ccm der salpetersauren Losung 0,5 g 
Natriumacetat auf, und fiillt den Kalk durch Ammoniumoxalat im Ueberschuss aus, so 
dart' durch Zugabe von iibersehiissigem Ammoniak nur eine leichte 'friibung (Magnesia) 
entstehen. 3) Die Losung von 1 g des Salzes in 1 g Salzsaure und 20 cem Wasser werde 
weder in der Kalte noch in der ViTarme durch Schwefelwasserstoff verandert (l\IetaUe, 
namentlich Arsen, Blei, Kupfer). 

Anu'endung und Aufbewahrung wie die vorigen. 

IV. Calcium phosphoricum crudum (Erganzb.). Os calcines (Gall.). Knochen
asche. Beinasche. Bone ash. Ossa usta alba. Os ustum. Cornus Cervi ustum. 
Magisterium Cornu Cervi. Craniulll humanum philosophice praeparatum. Ebur 
ustum album. Gebranntes Hirschhorn. Weiss gebranntes Elfenbein. Die auf
gefiihrten Namen sind Benennungen fiir Knochenasche. Die Gepfiogenheit, 'die Knochen
asche durch Con ch a e pra e pa ra t a e zu ersetzen, ist durchaus verwerflich; wenn iiber
haupt eine Substituirung in Frage kommen sollte, so konnte diese nm durrh basische,; 
Oalciumphosphat (sub III) oder durch das Dicalciumphosphat (sub II) erfolgen. Am besten 
aber giebt man eben die wirkliche Knoehenasche abo 

Darstellung. Knoehen vom Rinde (auch vom Kalbe) oder Hammel werden von 
anhaftenden Fleischtheilen durch Abschaben befreit, mit Wasser gewaschen, getrocknet und 
bei Luftzutritt weiss gebrannt. Fiir die zum innel'en medicinischen Gebrauche bestimmten 
Sorten nimmt man das Weissbrennen in einem mit Holzkohle erhitzten Windofen VOl', fiir 
rohere Produkte kann man die Knoehen auch einfach in irgend eine beliebige Feuerung' 
eintragen. - Kach dem Weissbrennen hintel'bleiben die Knochell in ihrer urspriinglichen 
Form; aber sie sind von etwas geringerem Volumen als vorher, von kreidigem Aussehen 
und von nierlrigem specifischen Gewiehte. Die weiss gebrannten Knochen werden durch 
mechanisches Auslesen von etwa vorhandenen kohligen Stellen befreit, alsdann in ein feine, 
Pulver verwandelt. 

Eigenschaften. Ein weisses odeI' grauweisses Pulver, welches in verdiinnter 
Salzsaure unter nur geringem Aufbrausen fast vollig klar lOslich ist; diese Losung giebt 
beim Uebersattigen mit Ammoniakfiiissigkeit einen voluminosen, weissen Niederschlag. 
Wird Knoehenasche mit Silbernitratlosung hefeuchtet, so farbt sie sich allmahlich gelb. 
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1m ubrigen giebt sie aIle Reaktionen, welche fur das tertiare Calciumphosphat Ca3(P04)2 

schon mitgetheilt worden sind. 
Der Hauptbestandtheil der Knochenasche ist das tertiiire Calciumphosphat, daneben 

enthalt sie noch Magnesiumphosphat, Calciumkarbonat, Fluor und Chlor an Calcium ge
bunden. ZALESKY fand z. B. in 1000 Th. der Knochenasche vom Ochsen: 

Calciumphosphat CaiP04)2 860,9 Th. Kohlenstiure (C02) 62,0 Th. 
Magnesiumphosphat Mga(P04)2 10,2" Chlor 2,0 " 
Calcium, an CO2 , FI u. C1. gebunden 73,6" Fluor 3,0 " 

Die Zusammensetzung der Knochenasche schwankt natiirlich bei den einzelnen Thier
arten. Aber sie ist auch bei der namlichen Art bei den einzelnen Individuen etwas ver
schieden. Ausserdem ist auch bei den namlichen Individuen die Zusammensetzung der 
einzelnen Knochen nicht die ganz gleiche. Indessen bewegen sich die Schwankungen doch 
nur innerhalb geringer Grenzen. 

Anwendung. Namentlich in Frankreich, England und Amerika als ein die Knochen
bildung unterstutzendes Mittel, etwa wie bei uns das sekundare Calciumphosphat, ferner 
als Antiepilepticum, gegen incontinentia urinae etc. In der Volksmedicin, auch der Ge
bildeten, spielt die Knochenasche bestimmter Thiere noch eine bedeutende Rolle. Der 
Apotheker wird immer gut thun, diese Drogen originaliter zu besorgen und sich nicht auf 
Substitutionen einzulassen. 

Wertltbestimmung des Knochenmehls. A. Stickstoff. 10,0 g einer mog
lichst sorgfaltig durehmischten Probe werden in einem 500 ccm-Rundkolben mit 3 Tropfen 
Quecksilber und 55 ccm reiner konc. stickstofffreier Schwefelsaure iibergossen und - zu
nachst bei kleiner Flamme - so lange erhitzt ("kjeldahlisirt" s. unter Nitrogenium), bis 
die Masse weiss geworden ist. Tritt zu starkes Schaumen ein, so setzt man ein lin sen
grosses Stiickchen Paraffin zu. - Nach dem Abkiihlen fiigt man etwa 10 ccm konc. Na
triumchloridlosung hinzu und fiiUt bei 150 C. bis zur Marke auf. 

50 ccm des klaren Filtrates (= 1 g Substanz) werden mit einer hinreichenden Menge 
Schwefelnatriumlosung, etwas Zink und 40 ccm Natronhydratlosimg (von 30 Proc. NaOH) 

n 
destillirt unter Vorlegen von 20 cem :3 Schwefelsaure. Ueber die Einzelheiten der Be-

stimmung siehe K.JELDAHL'S Stickstoffbestimmung unter Nitrogenium. 
B. Phosphorsaure. In weiteren 50 ccm des klaren Filtrates (= 1 g Substanz) 

wird die Phosphorsaure nach der Citrat-Methode bestimmt, indem man 100 ccm Citrat
losung zugiebt, mit 25 ccm Magnesialasung, welche tropfenweise unter Umriihren zuge
geben werden, fallt, 5 Minuten lang umriihrt, und nach dreistiindigem Stehen die phos
phorsaure Ammoniakmagnesia abfiltrirt und nach S. 91 weiter verarbeitet. Die Citrat-
1\1 e th 0 de gestattet die direkte Bestimmung der Phosphorsaure, ohne vorherige Abscheidung 
als molybdanphosphorsaures Ammonium (s. S. 92) bei Gegenwart von Kalk und Eisen
verbindungen, welche durch das Ammoniumcitrat in Losung gehalten werden. 

Citratlosung. 110,0 g kryst. Citronensaure mit 400 g Ammoniakfliissigkeit von 0,91 
spec. Gewicht und der nothigen Menge Wasser gelost und zu 1 Liter aufgefiiUt. 

Lecksuchtpulver. Rimpacher Zehrpulver. Ossium ustorum pulv. 300,0, Salis 
culinaris 100,0, Radicis Gentianae 200,0. 

Lac Calcii phosphorici. Lac Ossium. Kalkphosphatmilch (Hamburg. 
Vorschr.). Man lost 6 Th. krystall. Calciumchlorid in 200 Th. Wasser und mischt eine 
Lasung von 10 Th. Natriumphosphat in 200 Th. Wasser in der Kalte hinzu. Der ent
stehende Niederschlag wird nltch dem Auswaschen mit Wasser angeriihrt, bis das Gesammt
gewicht 200 Th. betragt. 

Blumendiinger. Eng-rais artificiale pour des pots a fleurs. 
A. Ammonii nitrici 40, Ammonii phosphorici 20,0, Kalii nitrici 2.5,0, Ammonii 

chlorati .j,0, Calcii sulfurici praecipitati 6,0, Ferri sulfurici oxydulati ammoniacati 4,0. Die 
groben Pulver werden gemischt. 4 g der Mischung werden in 1 1 Wasser gelost. Diese 
Menge geniigt zum Begiessen von 12 mittleren Blumentopfen und ist 1-2 mal wochentlich 
anzuwenden. 

B. Kalii nitrici, Calcii carbonici, N atrii chlorati, Calcii phosphorici, N atrii silicici 
aa 5,0, Ferri sulfurici oxydulati ammoniati 1,5. Gebrauch wie bei A. 

C. KNOP'S Pflanzen-Nah rsalz. Calcii phosphorici 10,0, Kalii nitrici 2,5, Kalii 
phosphorici sicci 2,5, Magnesii sulfurici 2,.j. 

)[ARAGLlANO'S Kraftpulver. Ca1cii phosphorici, N atrii chlorati, N atrii bicarbonici 
aa 10,0, Ferri lactici 3,0, Mangani superoxydati. Rhizomatis Calami aa 2,0. 



570 Calcium sulfuratum. 

Calcaria phosphorica gelatinosa COLLAS, ist frisch gefiilltes, im Filtrum gesam
meltes, darin ausgewaschenes und noch feuchtes, also nicht ausgetrocknetes basisches Kalk
phosphat. Es enthalt ca 66,6 Proe. Wasser. Wird dieser Niedersehlag in der geniigenden 
Menge reiner Salzsaure gelost, so erhalt man den 

Liquor Calcii muriatico phosphorici COIRRE, von welch em taglieh 1-2 Thee
loifel voll in einer Misehung von Wein mit Wasser genommen werden. 

Sirupus Calcii Cblorbydropbosphatis (Nat. Form.). Caleii phosphoriei 17,5 g, 
Aqua 30,0 g, Aeidi hydroebloriei (25 Proe.) q. s. ad solut.ionem (ca. 10,0 g), Essentiae Citri 
20,0 g, Sirupi Saeehari q. s. ad 1 Liter. 

Sirop de lactopbosphate de chaux (Gall.) Caleii phosphoriei 12,5, Aeidi laetiei 
14,0, Aquae 340,0, Saeehari (blaufrei) 630,0, Essentiae Citri e eortiee reeente (1 + 2) 10,0. 

Sirop de phosphate acide de chaux (Gall.) Caleii phosphoriei 12,5, Aeidi phos
phoriei (25 Proe.) 44,0, Aquae 318,0, Saeehari (blaufrei) 630,0, Essentiae Citri e eortiee 
reeente (1 + 2) 10,0. 

Panis cum Caleio phosphorico. 

Zu 1 kg fertigen Brotteiges wird ein Gemisch aus 
25,0 g Calciumphosphat und 50,0 g Zucker zu
gesetzt und daraus ein Bl'Ot gebacken. 

Pulvis Bntatrophleu8. 

Biscuit wird zu grobem Pulver zerrieben und mit 
'110 des Gewichtes Calciumphosphat gemischt. 

1 TheelMfel bis Esslijffel beim Friihstiick mit Kaffee, 
Milch oder Schokolade zu nehmen. 

Pulvis antlrhachiticus 
(Hamb. Vorschr., Form. Berol.). 

Rp. Calcii carbonici 32,0 
Calcii phosphorici 15,0 
Ferri lactici 3,0 
Sacchari Lactis 50,0. 

Pulvis calcareu8 BOt:CHUT. 

Rp. Calcii phosphorici 5,0 
N atrii bicarbonici 10,0 
Sacchari Lactis 15,0. 

Rhachitischen Kindern 4mal taglich eine Messer
spitze. 

Sirupus Calcll phosphorlei. 
Rp. Calcii phosphorici 10,0 

Sirupi Sacchan 60,0 
Acidi phosphorici (25% ) 30,0 

Unter Erwli.rmen zu msen, dann zusetzen 
Sirupi Sacchari 400,0. 

Sirupus Calell ehlorhydrophosphoriei. 
Sirop de chlorhydrophosphate de chaux. 

Rp. Calcii phosphorici 12,5 
Acidi hydrochlorici (25°/.) 12,0 
Aquae destilJatae 340,0 
Sacckari albi 680,0 
Tincturae eitri e cortice 

recente (1+2) 10,0. 

Solutio Calell ehlorhydrophosphoriei. 
Rp. Calcii phosphorici 17,0 

Aciru hydrochlorici (25"10) q. s. 
ad solutionem (ca 10,0) 

Aquae destilJatae 973,0. 

Trochlsci antatrophlcl. 
O{p. Calcii phosphorici 20,0 

Calcii carbonici 10,0 
Ferri reducti 3,0 
Massae Cacao cum Saccharo 67,0 

fiant pastilli 100. 

Calcium sulfuratum. 
Von den geschwefelten Verbindungen des Calciums haben emlge entweder pharma

ceutische oder gewerbliche Bedeutung. Es ist indessen daranf aufmerksam zu machen, 
dass die Nomenklatur dieser Substanzen eine ziemlich verworrene ist, und dass mit ge
wissen Namen nicht immer einheitliche Verbindungen, sondern zum Theil auch Mischungen 
bezeichnet werden. 

I. Calcium sulfuratum purum. Reines Calciumsulfld. Reines Schwefel
calcium. CaS. Mol. Gew. = 72. 

Die reine Verbindung kann erhalten werden durch Gliihen von Calciumsulfat im 
Wasserstoffstrome oder durch Gliihen von Calciumoxyd im Schwefelwasserstoffstrome oder 
durch Wiihen von Calciumkarbonat in einem Gemisch von Schwefelkohlenstoffdampf und 
Kohlensaure. 

Weisse, in Wasser unlosliche Masse, welche an fenchter Luft nach Schwefelwasser
stoff riecht. Es hat die Eigenschaft, im Dnnklen zu leuchten, wenn es vorher dem Lichte 
ansgesetzt worden war. Diese reine Verbindung wird weder in den Gewerben, noch in 
der Pharmacie verwendet; sie kann als Sammlungspraparat betrachtet werden. 

II. Calcium sulfuratum crudum. Calcium sulfuratum (Erganzb.). Calx 
sulphurata (Brit. U-St.). Robes CalciumsuUld. Robes Scbwefelcalcium. Hepar 
Sulfuris calcareum. Kalk-Schwefelleber. 
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Darstellung. A) (Brit. U-St.): Man bereitet eine innige Misehung aus 70 Th. 
entwlissertem Calciumsulfat (Gips), 10 Th. Holzkohlepulver und 2 Th. Starke. Diese 
Mischung packt man unter massigem Druck in einen Hessischen Tiegel, bedeckt dies en mit 
einem Deckel und erhitzt nun 1-2 Stun den, anfangs gelinde, spater starker, bis die Masse 
auch in ihren inneren Theilen grauweiss geworden ist. Alsdann Iasst man erkalten, pulvert 
die Masse und bringt das Pulver sogleich in kleine, gut zu verschliessende, trockene 
Flaschen. 

4CO+CaS. 

B) Erganzb.: 100 Th. fein gepulverter weisser Aetzkalk und 80Th. subli· 
mirter Schwefel werden innig gemischt und damit ein Hessischer Tiegel unter Riitteln 
bis zum Rande angefiillt. Nachdem mittels Thones ein Deckel aufgekittet ist, setzt man 
den Tiegel in einen Windofen und umschiittet ihn mit Holzkohlen, so dass eine geringe 
Kohlenschicht den Deckel bedeckt. Nun schiittet man gliihende Holzkohlen auf, so dass 
das Kohlenfeuer langsam von oben nach un ten urn sich greift. Wenn das Feuer bis 
fast zur Sohle niedergegangen ist, schiittet man noch Kohlen auf, so dass die Gliihung 
circa eine Stunde wahrt. Man Iasst erkalten, nimmt den Deckel vorsichtig vom Tiegel, 
zerreibt die gelbrothliche }Iasse zu einem Pulver und bringt dieses alsbald in Glas
fiaschen unter. 

Eigenschaj'ten. Grauweisses oder leicht rothliches Pulver, schwaeh nach Schwefel
wasserstoff riechend, von widerlichem, alkalischem Geschmack. An feuchter Luft wird es 
unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff allmahlich zersetzt. Es ist keine einheitliche 
Verbindnng, sondern ein Gemisch von Calciumsulfid und unverandertem Calciumsulfat mit 
wechselnden Mengen Kohle. Es soIl nach Erganzb. etwa 35 Proc., nach Brit. min
destens 50 Proe., nach U-St. mindestens 60 Proc. Calciumsulfid CaS enthalten. Die im Nach
stehenden angegebenen Reaktionen sind dies em Gehalt an Calciumsulfid zuzuschreiben. 

In kaltem Wasser ist es schwer lOslich, etwas leichter in heissem Wasser. Durch 
siedendes Wasser wird das Calciumsulfid in Calciumhydroxyd und in Calciumsulfhydrat 
zersetzt. CaS + 2H20 = Ca(OH)2 + Ca(SH)2' Durch verdiinnte Essigsaure wird es unter 
Freiwerden von Schwefelwasserstoff zersetzt; das Filtrat enthalt alsdann Calciumacetat 
und giebt deshalb mit Ammonirimoxalat einen weiss en, in Salzsaure lOslichen Niederschlag. 

Gehaltsbestimmung. Man tragt eine bestimmte Menge Calciumsulfid allmahlich 
in eine s i e den d e Losung von Kupfersulfat von bekanntem Gehalt ein, digerirt alsdann 
15 Minuten lang auf dem Wasserbade und filtrirt. Das erkaltete Filtrat darf alsdann mit 
einigen Tropfen Kaliumferrocyanidlosung eine braune Farbung nicht geben. Es wird hier
durch in jedem Fane ein bestimmter Minimalgehalt an Calciumsulfid CaS festgestellt. 
Diese Priifung gestaltet sich bei den verschiedenen Pharmakopoen wie folgt. Erganzb.: 
1 g Calcium sulfuratum zu einer Losung von 1,20 g krystall. Kupfersulfat in 50 cern 
Wasser. Minimalgehalt rund 35 Proc. CaS. Brit.: 1 g Calcium sulfuratum zu einer 
Losung von 1,75 g krystall. Kupfersulfat in 50 cern Wasser. Minimalgehalt = 50 Proc. 
CaS. U -St.: 1 g Calcium sulfuratum zu einer Losung von 2,08 g krystall. Kupfersulfat 
in 50 cern Wasser. Minimalgehalt = 60 Proc. CaS. 

Aufbewah1'Ung. In dicht verkorkten kleineren Flaschen. Bei Luftzutritt ver
wandelt sich das Calciumsulfid unter allmahlicher Entwickelung von Schwefelwasserstoff 
in Calciumkarbonat. 

Anwendung. Innerlich hat man das Calciumsulfid zu 0,2-0,3-0,5 mehrmals 
taglich in denselben Fallen wie die Kalischwefelleber angewendet. Sehr starke Gabe 0,6. 
Aeusserlich gebrauchte man es bei Kop£grind und anderen Hantausschlagen, Kratze, auch 
als Enthaarungsmittel. Zu letzterem Zwecke ist das Calciumhydrosulfid geeigneter. 

III. Calcium hydrosulfuratum. Calcaria hydrosulfurata. Calciumsulfhydrat. 
Calciumhydrosulfid. Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium. Massa depilatoria MARTINS. 

Ca(SH)2 + Aqua. 
Darstellung. 100 Th. Aetzkalk werden durch Besprengen mit 50 Th. warmem 

Wasser in Kalkhydrat verwandelt, mit 200 Th. oder der geniigenden Menge kaltem 
Wasser zu einem diinnen Brei angerilhrt und nun durch Einleiten von Schwefelwasser
stoff (entwickelt aus circa 300 'I.'h. Eisensulfid und 700 Th. verdi.innter Schwefelsaure) 
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mit diesem Gase iibersattigt, bis die breiige FHissigkeit eine blaugraue Farbe ange
nommen hat. 

Man erhalt so Fliissigkeiten, welehe bis zu 7 Proe. Ca(SH)2 enthalten. Das Calcium
sulfhydrat ist nicht im trockenen Zustande, sondern lediglich in Auflosung bckannt. 
Wenn das Praparat als Depilatorium verwendet werden soil, so wird der entstehende 
Kalkbrei ohne vorherige Filtration abgegeben. 

Auj'bewahrung. In ganz gefiillten Glasgefassen mit Glasstopfen und mit Paraffin 
dicht verkittet. 

Anwendung. Dieses Praparat ist ein energisches Depilatorium (von RUD. BOETTGER 
empfohlen). Es wird in 5 mm dicker Schicht auf die mit Haaren bedeckte Haut auf
getragen und nach 10 Minuten mit einem nassen Schwamme abgewaschen. Es lost das 
Haar zu einer gallertartigen Masse auf. ObgJeich ein vorziigliches Depilatorium, so wird 
es dennoeh hiichst selten benutzt, indem man dem Rhusma (S. 400), ferner dem nach
stehenden Depilatorium, neuerdings auch den mit Baryumsulfid bereiteten Depilatorien 
(s. S. 464) den Vorzug giebt. 

DepilatoriuDl. I. N atrii sulfhydrati crystallisati 1,0, Caleii carbonici 3,0 oder 
II. N atrii sulfhydrati crystallisati 3,0, Calcariae ustae pulveratae, Amyli aa 10,0. Beide 
Praparate sind mit WaRser zu einem Brei anzuriihren, welcher messerriickendick auf die 
zu enthaarenden Stellen aufzutragen ist. 

IV. Calcium oxysulfuratum. CalciuDloxysulfuret. Unter dies em nicht sehr 
zutreffenden Namen werden Prapal'ate verstanden, welche durch Kochen von 1 Th. Aetz
kalk mit 2 Th. Sehwefel bei Gegenwart von Wasser dargestellt werden. Hierbei bilden 
sich nach der Gleichung 3CaO + 12S = CaS20a + 2 CaS. Calciumthiosulfat und Calcium
pentasulfid, so dass die so entstehenden Praparate im wesentlichen diese beiden Ver
bindungen enthalten. Die geschildel'te Reaktion wird iibrigens vorzugsweise zur Her
stellung del' sog. VLElIUNCKx'schen Losung benutzt. 

Calcium oxysulfuratum. Calciumoxysulfuret. Austr.: Calcariae ustae (e mar
more) 30,0 werden in Stiicke zerschlagen und mit Aquae 20,0 besprengt. Zum geliisehten 
Kalk gebe man Sulfuris sublimati 60,0 und mische gut durch. - Die Mischung ist in 
bestens verschlossenen Gefassen aufzubewahren. 

Calcium oxysulfuratum solutum (Austr.). Solutio VLEMINCKX. 3 Th. del' vor
stehenden Mischung (als Calcium oxysulfuratum Austr. aufgefiihrt) werden mit 20 Th. 
siedendem Wasser bis zur Kolatur von 12 Th. unter bestiindigem Ulllriihren eingekocht. 
Die Losung ist bestens verschlossen aufzubewahren. 

Liquor CaicH sulfurati (El'ganzb.). Calcium sulfllratmll solutum (Helv.). 
VLEMINCKx'sche Losung. Golden lotion. Yellow lotion. Calcariae ustae (e mar
more) 1,0 wird mit Wasser zu Pulver geli:ischt, dann mit 2,0 Schwefel und 20,0 Wasser 
in einer Porcellanschale unter Umriihren gekocht, so dass 12,0 durchgeseihte oder klar ab
gegossene Fliissigkeit erhalten werden. - Gelbrothe Fliissigkeit, auf Saurezusatz Schwefel
wasserstoff entwickelnd, unter Abscheiduug von Schwefel. In klein en, ganz gefiillten, gut 
verschlossenen Glasern aufzubewahren. Die nalllliche Vorschrift geben H el v., Ham b. 
Vorsehr. 

V. Calcium stihiato-sulfuratum. CalciuJll sulfurato-stibiatum. (~alcaria 
stibiato-sulfurata. Calx Antimonii cum Sulfure (HOFF1UNX). Antimonhaltige Kalk
schwefelleber, kalkhaltige Spiessglanzleber. 

Bereitung. 90 Th. gepulverter Aetzkalk und 30 'rho Antilllonpentasulfid 
(Goldschwefel) werden gemischt in ein porcellanenes Gefass gegeben, mit 150 Th. Wasser 
iibergossen und in der Warme des Wasserbades unter bisweiligem Umriihren trocken 
gemacht. 

FJigenschaften. Die antimonhaltige Kalkschwefellebel' ist ein gelblichgraues, fast 
geruchloses, in heissem Wasser zum grosseren Theile mit gelblichel' Farbe liisliches Pulver, 
welches mit verdiinnter Salzsaure behandelt reichlich Schwefelwasserstoff entwickelt und 
einen Goldschwefelniederschlag fallen liisst. 
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Aufbewahl·ung. In klein en, vollig gefiillten Flaschen. 

Anwendung. Dieses im 18. Jahrhundert von HOFFMANN in Mainz als Geheim
mittel vertriebene Praparat wurde bei Scrophulosis, Hautkrankheiten, Gicht, Syphilis, Unter
leibsstockungen in Pulvern, Pill en , selbst in der Abkochung zu 0,1-0,2-0,3 zwei- bis 
viermal taglich gegeben, aueh ausserlich zu Umsehlligen, V{asehungen, Badern, Pft.astern 
und Salben, selbst als Depilatorium angewendet. 

Aqua Calcariae 8uIfurato-stlbiatae HVFELA:SD. 

Aqua suifurato-stibiata. Decoctum 
HOFl<'MANX. 

Rp. Calcariae sulfurato-stibiatae 10,0 
Aquae calidae 2500,0. 

Ebulliendo evaporent ad 2000,0 remanentia, quae 
filtrentur. 

D. S. Tassenweise mit Milch oder Fleischbriihe 
mehrmals am Tage zu trinken. 

Decoctum Helgolandicum. 
Decoctum Calcariae piceum. 

Rp. ('alcariae stibiato-sulfuratae 10,0 
Aquae fervidae 2000,0. 

Stent per horae quadrantem, et additis 
Pids Iiquidae 300,0 

digere saepius agitando per home quadrantem. 
Tum sepone. Liquor frigidus decanthetur et in 
lagenis obturatis servetur. 

Depilatorium BOUVET. 

Rp. Natrii hydrosulturati 3,0 
Calcariae ustae pulvera tae 
Amyli aii 10,0. 

Mit Wassel' angerUhrt auf die mit Haaren besetz!e 
Haut aufzustreichen (in 3-4 Minuten ist die 
Wirkung el'reicht). 

Emplastrum antarthriticum Heigolandicum. 

Emplastrum Calcariae piceum. 
Rp. Calcariae stibiato.su!furatae 15,0 

Cerao f1avae 15,0 
Picis nigrae 55,0 
Picis Iiquidae 25,0 

(liobuli suifurati ad baineum. 
Boules Baregiennes. 

Rp. Calcii sulfurati 100,0 
Natrii chlol'ati crudi 50,0 
N atrii thiosulfurici 30,0 

Xatrii carbonici crystallisati 5,0 
Gummi arabici 10,0 
G1ycerini 20,0 
Aquae q. s. 

Fiant globuli duo. 
Eine bis zwei Kugeln zu einem Vollbade. 
N aeh einer franzosischen Vorschrift wird cine 

Kugel aus 40,0 Calciullisulfid, 10,0 Kochsalz, 
5,0 Seifenwurzelextrakl und der genUgenden 
.Menge koncentrirtcr Leimltisnng zusammen
gesetzt. 

PHuiae CaicH stibiato,sl1lfurati HUFElu\ND. 

Rp. Calcii stibiato-sulfurati 
Tragacanthae pulveratae aii 2,0 
Aquae destillatae q. s. 

Fiant pilulae sexaginta (60), Cassia cinnamomea 
pulverata conspergendae. D. ad vitrum. S. 
Zweimal tiiglich 5 StUck (bei chrouischer Metall
vel'giftung). 

Pilulae Calcil sulfurati. 
Rp. CaJcii su!furati 

Argillae ait 5,0 
Aquae glycerinatae q. s. 

Fiant pilulae centulll (100), Cassia cinnamomea 
pulverata conspergendae. 

Taglich drei- bis viermal 3-5-8 Pillen. 

Pulvis antipsoricus PIHOREL. 

Rp. Calcariae su!furatae 20,0 
Divide in partes aequales decem. 
n. ad chartam paraffinatam. 
S. Ein Pulver mit OlivenOl angerieben zum Ein

rf~iben. 

Unguentum antlherpeticum GIBERT. 

Rp. Calcariae sulfuratae 20,0 
Camphorae tritae 1,0 
Adipis suilli 30,0. 

M. D. S. Zum Einreiben (bei Herpes). 

Sulphume-Arzneien. Aus Amerika importirte Geheimmittel, S-Mixture, S-ointment, 
S'pills, S-soap enthalten Oalciumpentasulfid und Oaleiumthiosulfat Es handelt sich also 
urn Praparate, welehe durch Koehen von Schwefel mit Kalk und Wasser hergestellt sind. 

Leuchtfarben (BALlI1AIN'S). 'Vie schon bemerkt wurde, hat das Oalciumsulfid die 
Eigensehaft, im Dunklen zu leuchten, wenn es vorher belichtet worden war. 1m Naeh
stehenden geben wir eine Vorsehrift zur Darstellung phosphorescirenden Oaleiumsulfids 
und zur Zusammenstellung einiger Farbmischungen. Man mischt 20 g sehr fein gepul
verte, gebrannte Muschelsehalen (von Hypopus vulgaris mit 6 g Schwefel und 2 g Starke, 
versetzt die Masse tropfenweise mit 8 cern einer L6sung von 0,5 Wismutnitrat (und einigen 
Tropfen Salzsaure) in 100 ccm ahsolutem Alkohol, lasst 1/2 Stunde stehen, erhitzt in einem 
gesehlossenen Tiegel 20 Minuten lang auf helle Rothgluth, entfernt nach volligem Erkalten 
die entstandene diinne Gipsschicht von der Oberfliiche, pulverisirt und gliiht noehmals 1/4 
Stunde bei gleicher Temperatur, wobei ein aus kleinen, kaum agglomerirten Kornern be
stehendes Produkt erhalten werden muss, welches nieht weiter zerkleinert werden darf. 
Dieses Produkt phosphoreseirt schOn violett. Durch Beifiigung von 0,1 Proe. der Sehwefel
verbindungen von Antimon, Oadmium, Kupfer, Platin, Uran, wird der Ton des leuehten
den Calciumsulfids gelbgriin bis blaugrun (Verneuil). 

Ein schon phosphorescirendes Praparat enthielt 37 Proc. Oaleiummonosulfid, 50 Proc. 
Calciumoxyd, 7 Proc. Calciumsulfat, 5 Proc. Oaleiumkarbonat nebst Spuren von Kiesel
saure, Magnesia, Phosphaten, Alkalien und einigen Zehntausendsteln Wismutsulfid. 

1m Naehstehenden geben wir einige gefarbte Misehungen fiir Anstrichfarben. 
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Orange Blau 
Firniss 46,0 Firniss 42,0 
Baryumsulfat 17,.) Baryumsulf~t 10,2 
Indisches Gelb 1,0 Ultramarinblau 6,4 
Alizarin 1,.,) Kobaltblau 5,4 
Calciumsulfid 38,0 Calciumsulfid 46,0 

Gelb Violett 
Firniss 48,0 Firniss 42,0 Baryumsulfat 10,0 
Baryumchromat 8,0 Baryumsulfat 10,2 

Oalciumsulfid 34,0 Ultramarinviolett 2,8 
KobaUarsenik 9,0 

Grau Oalciumsulfid 36,0 

Firniss 45,0 Braungelb Baryumsulfat 6,0 
Calciumkarbonat 6,0 Firniss 48,0 
Ultramarinblau 0,5 Baryumsulfat 10,0 
Zinksulfid grau 6,5 Auripigment 8,0 
Calciumsullid 36,0 Oalciumsulfid 34,0 

In den vorstehenden Vorscbriften ist unter "Calciumsulfid" stets das aus Muschel
schalen wie oben angegeben hergestellte phosphorescirende Calciumsulfid zu verstehen. 
An Stelle von Firniss kann auch Wasserglas als Bindemittel verwendet werden. 

Leuchtende Leimfarben. Gelatine 500,0 g, heisses Wasser 2 1, Calciumsulfid 1.5 kg, 
Glycerin 50,0. Noch warm aufzutragen, aber kein Kaliumdichromat zusetzen. 

Noctilucin heisst die leuchtende Substanz der Leuchtthiere und gewisser Pflanzen, 
z. B. Agaricus. 

Calcium sulfuricum. 
Das Calciumsulfat kornmt in der Natur im wasserfreien Zustande als "Anhy

dri t" CaS04 vor. 1m wasserhaltigen Zustande kommt das Calciumsulfat in der Natur 
gleichfalls vor; es hat alsdann die Zusammensetzung CaS04 + 2H20 und fiihrt die Be
zeichnung Gips. Die ·namliche Zusammensetzung (CaS04 + 2 H20) hat das kiinstlich ge
faUte Calciumsulfat. - Endlich hat man den durch Erhitzen des wasserhaltigen Gipses 
erhaltenen sog. gebrannten Gips zu beriicksichtigen. 

I. Calcium sulfuricum praecipitatum. Geflilltes Calciumsuifat. Sulfate de 
chaux. Sulfate of lime. CaS04 + 2 H20. Mol. Gew. = 172. 

Zur Darstellung mischt man eine filtrirte Losung von 100 Th. krystallisirtem Cal
ciumchlorid in 1000 Th. Wasser mit einer Losung· von 150 Th. krystallisirtem Na
triumsulfat in 1500 Th. Wasser. Man Jasst die Mischung einen Tag absetzen, wascht als
dann den Niederschlag mit warmem Wasser aus und trocknet ihn bei etwa 30 0 C. 

Feines weisses, zartes Pulver, aus monoklinen Krystallen bestehend. Schwer lOslich 
in Wasser. Bei 15 0 C. lost eS sich in etwa 500 Th. Wasser. Das Losungs-Optimum liegt 
bei 35 0 C., bei dieser Temperatur lOst es sich in rund 370 Th. Wasser. Verhaltnissmassig 
leicht loslich in nicht zu sehr verdiinnter Salzsaure (Unterschied von Baryum- oder Stron
tiumsulfat. Das Praparat findet Verwendung zur Darstellung kiinstlicher Mineralwasser 
(s. S. 344), die koncentrirte wasserige Auflosung auch als Reagens in der chemischen 
Analyse. 

Ein durch Fallung in der Grosstechnik dargestelltes Calciurnsl1lfat (CaS04 + 2 H20) 
kommt im Handel als Annalin oder Pearl heardening vor und wird namentlich ials 
Fiillstoff in der Papier-Fabrikation angewendet. 

Gipswasser. Calciumsulfatlosung. Man iibergiesst etwa 5 g gefalltes Calciumsulfat 
mit 11 destillirtem Wasser, lasst einige Tage unter gelegentlic hem Urnschiitteln stehen und 
filtrirt alsdann abo Reagens zum Nachweis des Strontiums und Baryums, ferner zum Nach
weis der Traubensaure. 
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II. Calcium sulfuricum nativum. Gips. Wasserbaltiger Gips. CaS04 + 2H20. 
Mol. Gew. = 17l!. 

Der natiirliche, wasserhaltige Gips kommt in monoklinen Krystallen vor, unter 
denen sich haufig Zwillings-Krystalle (sogen. Schwalbenschwanze) finden. 1st er von 
korniger, dem Marmor abnlicher Struktur, so heisst er "Alabaster". Lasst er sich in 
diinne Bliittchen spalten, so wird er "Madenglas" oder "Fraueneis" genannt. Stellt 
er faserige Massen dar, so heisst er "Fasergips". "Gipsstein" heissen die dichten, 
weniger reinen Sort en. 

Lapis specularis. Glacies Mariae. Marienglas. Fraueneis. 1st ein durch
sichtiger blattriger Gips, Gipsspath. Man halt die vollig farblose Waare in Stiicken und 
als mittelfeines Pulver vorrathig. Erstere wird zu Zwecken in der Technik, z. B. zur 
Fakrikation kiinstlicher Blumen, letzteres als Medikament fiir Schweine und auch innerlich 
und ausserlich gegen rosenarlige Entziindungen und zu sympathetischen Kuren in den Apo
theken gefordert. 

Dieser Gipsspath ist nicht mit dem Glimmer (Kaliglimmer, Russisch Glas) zu ver
wechseln, welcher mitunter auch als Marienglas oder Frauenglas bezeichnet wird, sich 
aber durch die elastisch-biegsamen Plattchen von dem Gipsspath unterscheidet und ein 
Material ffir Deckglaschen mikroskopischer Objekte liefert. 

III. Calcium sulfuricum ustum (Austr. Gelm. Helv.). Calcii Sulpbas exsicca
tus (U-St.). Gebrannter Gips. Platre cuit. Burnt PlIaster. Dried Gipsum. 

1st der durch massiges Erhitzen seines Krystallwassers zum grossten Theile beraubte 
natiirliche, wasserhaltige Gips. 

DarstelZung. Wird der wasserhaltige Gips erhitzt, so verliert er bei 100-105 0 C. 
einen Theil seines Krystallwassers. Bei 105-170 0 C. geht dann der Rest des Krystall
wassers weg, wobei zwischen 135 und 150 0 C. nochmals eine Periode des Stillstandes ein
tritt. Wird die Erhitzung iiber 200 0 C. hinausgesteigert, so giebt der Gips mit Wasser 
nicht mehr einen schnell erhartenden Brei; er heisst dann "t 0 d t g e bra n n t " . Beim 
Brennen (Entwassern) des Gipses ist demnach dafiir Sorge zu tragen, dass die Entwasse
rung bei einer mittleren Temperatur von etwa 1500 C. ausgefiihrt wird, und dass die Tem
peratur unter keinen Umstanden iiber 200 0 C. hinausgeht. 

Kleine Mengen Gips erhitzt man zum Zweck der Entwasserung in Form eines groben 
Pulvers unter Umriihren in fiachen eiseruen Kesseln, so lange eine dariiber gehaltene kalte 
Glasscheibe beschIagt. Grossere Mengen brennt man in einem gewllhnlichen Backofen. 
Nachdem der Backofen geheizt ist und die Kohlen herausgenommen sind, giebt man den 
Gips in ungefiihr taubeneigrossen Stiicken auf die Sohle des Ofens, schliesst die Thiir und 
iiberliisst ihn anderthalb Tage dieser Warme. Wenn ein in das Mundloch des Ofens ge
haltenes kaltes StUck Glas nicht mehr beschliigt, so ist die Entwasserung beendet. In 
Gipsbrennereien benutzt man Gipsllfen, welche eine den Kalkllfen ahnliche Einrichtung 
haben. In allen FiUlen ist es Aufgabe des Gipsbrenners, die Entwasserung hei mllglichst 
niedriger Temperatur zu bewirken und eher einige Procente Wasser im Gips zu lassen, als 
durch zu starke Hitze die Entwasserung vollstandig zu machen, d. h. den Gips todtzu
prennen. Auch der nicht vollig entwasserte Gips zeigt die Fahigkeit, mit Wasser einen 
schnell erhiirtenden Blei zu bilden. 

Handelswaare. Der gebrannte Gips kommt gepulvert oder, wie es in del Kunst
sprache heisst, klargeschlagen oder gemahlen, verpackt in hOlzernen Fassern, in den 
Handel. Die beste, fiir pharmaceutische Zwecke geeignetst.e Sorte ist der von den Bild
hauern benutzte "Alabastergips". 

Eigenschaj'ten. Der gebrannte Gips bildet ein weisses oder auch ein schmutzig 
weisses, trockenes, ~amorphes Pulver, welches mit der Halfte seines Gewichtes Wasser in 
einigen Minuten zu einer harten, schwer zu zerbrechenden Masse erstarrt. Der gebrannte 
Gips des Handels enthiilt in der Regel noch etwa 5 Proc. Wasser. Erstarrt der Gips, mit 
der Hiilfte seines Gewichtes Wasser angeriihrt, nach einigen Minuten nicht zu einer harten, 
schwer zu zerbrechenden Masse, so ist er eben zur pharmaceutischen Verwendung unge
eignet. Worauf das beruht, liisst sich in den moisten Fallen durch eine Wasserbestim-
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mung feststellen. Betragt der Wassergehalt erheblich mehr als 5 Proc., so war der mps 
wahrscheinlich zu wenig entwassert. 1st er aber wesentlich geringer als 5 Proc., so liegt 
entweder todtgebrannter Gips oder Anhydrit vor. 

Aufbewahrung. Obgleich der gebrannte Gips an der Luft nur sehr langsam 
Wasser anzieht, so empfiehlt es sich doch, i.hn in gut schliessenden Gefiissen aus Glas, 
Stein gut oder Bleeh an einem trocknen Orte, am best en im Trockenschranke, aufzubewahreu. 
Zweckmassig ist es, ihn in l/t-Pfundbiichsen von Blech einzufiillen und diese durch Um
kleben von Papierstreifen zu verschliessen. 

Anwendung. In den Apotheken wird der gebrannte Gips wegen seiner hiiufig 
vorkommenden chirurgischen Verwendung bei Knochenbriichen vorrathig gehalten. Ge
brannter Gips wird mit etwa der Hiilfte seines Gewichtes Wasser von mittlerer Tempera
tur zu einem Breie gemacht uud damit in circa 1 cm dicker Lage mit Hilfe eines Stiickes 
baumwollenen Zeuges das betreffende Glied eingehiillt. Will man die Erhiirtung des Gips
breies verlangsamen, so erreicht man dies durch einen Zusatz von wenig Glycerin. Eine 
Mischung aus 100 gebranntem Gips, 50 Wasser und 5 Glycerin erhartet erst nach einer 
Stunde; dagegen beschleunigt man das Erbarten durch Zusatz von Wasserglas. 1m phar
maceutischen Laboratorium benutzt man den Gips zum Lutiren der Apparate. Mit Mehl 
gemischt, auch wohl mit Anis aromatisirt, wendet man ihn als Ra tten- und Ma u segi ft 
an. In den Kiinsten und in der Technik ist seine Anwendung eine ausgedehnte; in der 
Landwirthschaft dient der gebrannte und ungebrannte Gips als Diingemittel. 

Gipsum bituminatum. Getheerter Gips (Diet.). 4Th. gebrannter Gips mischt 
man mit 1 Th. Buchenholztheer. 

Calcium thiosulfuricum. 
Calcium thiosulfuricum. Calcium hyposulfurosum. Calcium subsulfurosum. 

Thioschwefelsaurer Kalk. Untersehwelligsaurer Kalk. 
Gew.=260. 

CaS203 + 6H20. Mol. 

DarstelZung. 100 Th. sublimirter Schwefel, 50 Th. Aetzkalk mit Wasser 
in das Hydrat verwandelt und 600 Th. Wasser werden in einem eisernen Kessel und 
unter Ersatz des verdampfenden Wassers anderthalb Stunden gekocht, dann auf ein Filter 
gebracht und der Riickstand im Filter mit etwa 100 Th. destillirtem Wasser nachge
waschen. In das rothgelbe Filtrat wird nun Schwefligsauregas eingeleitet, bis die 
Fliissigkeit farblos erscheint. Diese Fliissigkeit wird alsdann filtrirt und in einer Warme, 
welche 60 0 C. nie iibersteigen darf, bis auf circa 100 Th. eingeengt und zur Krystallisation 
bei Seite gestellt. Die Mutterlauge giebt noch Krystalle aus. Ausbeute circa 70 Th. 
1) 3CaO+12S=CaS20 3 +2CaSfi • 2) 2CaSfi +3S02 =2CaS20 3 +9S. 

Eigenschaj'ten. Calciumthiosulfat bildet grosse, farblose, hexagonale Prismen, 
welche in gleichviel Wasser lOslich sind und sich in dieser Losung bei einer Warme iiber 
60 0 C. in Schwefel und Calciumsulfit zersetzen. 

Auj1Jewah'rung. Man bewahrt das Calciumthiosulfat in wohl verstopften 
Flaschen, soviel als moglich vor Licht und Luft geschiitzt. 

Anwendung. Das Calciumthiosulfat wurde als Heilmittel der Hautkrankheiten, 
besonders aber bei Lungenphthisis empfohlen und zu 0,5-1,0-1,5 g einigemale des Tages 
in ZuckerlOsung oder Pastillen gegeben. Der gleichzeitige Genuss oder Gebrauch saurer 
Substanzen ist zu vermeiden. 

Pastllll Calcii thlosulfuriel. 
Rp. Calcii thiosulfurici 

Sacchari albi 
Tragacanthae 
Olei Menthae piperitae 
Aquae q. s. 

Fiant pastilli centum (toO). 

5,0 
100,0 

0,25 
gtt. 20,0 

Sirnpus CaIoii thiosnlturlei. 
Rp. Calcii thiosulfurici 5,0 

Sirupi Sacchari 95,0. 
Drei- bis vierstiindlich einen halben bis gan.en 

EsslOffel. 
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Calendula. 
Gattung del' Compositae-Tubulitlorae-Calenduleae. 

I. Calendula officinalis L. Ringelblume. Studentenblume. Todtenblume. 
Dotterblullle. Warzenkraut. Tous les mois. Souei-Marigold. Heimath im Mittel
meel'gebiet, durch die Kultur weit verbreitet Hnd zuweilen verwildert. 

Verwendung linden znweilcn die BHithenkorbchen: Flores Calendulae. 
Calendulabliithen. Dotterblumen. Ringelblumen. Bliithenkopfchen mit 
zweireihigcm HiiIIkeleh, orangefarbenen Bliit.hen und flachem Bliithenboden. Die 
Randbliithen (Fig. 138) mit langer, dreizahniger, viernel'viger Zunge, fruehtbar. 
Die Friichte ohne Kelehsaum, einwarts gekriimmt, die aussersten schnabelfor
mig verliingert , die innersten kiirzer, ungeschnabeIt, zuweilen gefliigelt. 
Die Scheibenbliithen unfruchtbar. 

Bestandtheile. 0,02 Proc. atherisches Oel. llit dem Namen 
"Calendulin" hat man einen gallertigen Korper, einen amorphen Bitter
stoff, und den gelben Farbstoff der Bliithen bezeichnet. Sie enthalten 
aw:serdem ein in Aether und Alkohol IOsliches Harz und 8 Proc. Asche. 

EJinsammlung und Aufbewahrung. Man pll.uckt yom Juni 
bis September die Bliithenkopfe, trocknet, entfernt die HiiIlkelche und be
wahrt die BHithen VOl' Licht geschiitzt in Blech- odeI' Glasgefassen auf. 7 Th. 
frisrhe Bliithen geben 1 Th. trockene. 

Anwendung. Die als Heilmittel (gegen Skropheln, Gelbsucht, 
Krebs) veralteten Bliithen linden als Bestandtheile von Raucherspecies, in der Fig. 138. 

Randblilthe 
Farberei und zur Verfalschung der Arnikabliithen Verwendung; mit Fernam- von Calendula 

buk oder Anilinroth gefarbt, kommen sie als Safran ersatz in den Handel und officinalis. 

werden zu dessen Verfalschung benutzt. 
ExtraetuDl Calendulae wird aus frischem bliihendem Kraut wie Extractum BelIa

donnae (Germ.) bereitet (vergl. S. 469). 
Tinetura Calendulae. Tincture of Calendula (D-St.). Flores Calendulae (pulv. 

Nr. 20) 200 g, Alkohol (91 proc.) q. s.; man befeuchtet mit 200 cern und stent im 
Verdrangungswege 1000 ccm 1'inktur her. 

Liquor antiearcinomaticus Rl'ST. 

Hp. Extracti Calendulae 
Extrecti Chamoruillae ita 10,0 
Aquae Laurocerasi 80,0 
Tincturae Opii simplicis 5,0. 

Verbandwasser (bei KrebsgeschwUren). 

Pllulae anticarcinomatieae RUST. 

Rp. Extracti Calendulae 
Extraeti Conii 
Ferri oxydati tusci ait 5,0 
Florum Calendulae pulverat. q. s. 

M. t. pllul. 200. 
3mal taglirh 4-5 Pillen (bei Krebs.) 

Unguentum Calendulae. 
Rp. Extracti Calendulae 1,0 

Unguenti cerei 9,0. 

Harzer Gebirgsthee, LAUER'S, ist zusammengesetzt aus : Flores Acaciae, Calendulae, 
Lavandulae, Millefolii, Sambuci , Folia Sennae, Herba Farfarae, Majoranae , Matrisylviae, 
Menthae pip., Veronicae, Lignum Sassafras, Radix Liquiritiae. (.A.poth.-Zeitg.) 

Liquor Calendulae SCHNEIDER, ein BIutstiIlungsmittel , erhalt man, indem man 
frische Ringelblumen mit Wasser befeuchtet, mehrere Monate lang in verschlossenE'r Flasche 
der Sonne aussetzt, die Pressflussigkeit mit Weingeist vermischt und filtrirt. 

Das Kraut (Herba Calendulae, Herba Calthae sativae, Herba Verroeariae) 
wurde ahnlich verwendet wie die BIiithen. 

II. Calendula arvensis L. Heimath wie die vorige, abel' nordlich bis Belgien 
und Siiddeutschland, auch kultivirt. Kleiner wie die vorige. Friiher das Kraut als Herba 
Calendulae silvestris im Gebrauch, die Bliithen (Mol i ton) zum Farben von Butterund Kase. 

Handb. d. pbarm. Praxis. 1. 37 
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Camphora. 
I. Camphora (Austr. Brit. Germ. Helv. U -St.). Camphre du Japon (Gall.). 

Laurineen-Kampher. Gewiihnlieher iKampher. Japankampher C1o H16 0. :Mol. 
Gew. = 152. 

Der Kampherbaum Oinnamomum Oatnphora F. Nee s et E berm. Laurus Oatnphora L., 
Familie der Lauraceae, ist besonders an der Kiiste Ostasiens von Cochinchina bis zur 
Miindung des J ang-tse-Kiang, ferner auf den Inseln Hainan und Formosa und den siidlich 
vom 34. Breitegrade gelegenen Theilen Japans verbreitet. Er enthiilt in allen seinen 
Theilen ein iitherisches Oel, dessen Hauptbestandtheil der Kampher ausmacht. Daneben 
enthiilt es noch Terpene und dem Kampher verwandte sauerstofi'haltige Bestandtheile, 
z. B. Safrol. 

Gewinnung. Dieselbe erfolgt in Japan in der Weise, dass die Spahue des 
Kampherbaumholzes (auch zerkleinerte Zweige und Blatter) einer mehr oder weniger ein
fachen Destillation mit Wasser unterworfen werden. Auf dem Destillate schwimmt schliesslich 
ein halbfestes und halbfliissiges Gemisch von festem Kampher und Kampherol. Letzteres 
wird von dem ausgeschiedenen festen Kampher durch Abkoliren getrenntj, worauf del' 
Kampher in Form kornig-krystallinischer Massen in sog. Tub ben, d. h. in Holzbottichen 
von etwa 180 kg Inhalt, welche mit geflochtenen Matten umkleidet sind, in den Handel 
gelangt Del' Formosa-Kampher wird in Kisten von 50-60 kg Inhalt verpackt, welche 
mit dicker Bleifolie ausgeschlagen sind. 

Das Kampher-Oel, welches noch grossere oder geringere Mengen Kampher gelost 
enthalt, wird gleichfalls nach Europa eingefiihrt, wo es durch Destillation auf Kampher, 
Safrol und sog. leichtes Kampheriil verarbeitet wird. 

Sublimation. Der nach Europa eingefiihrte "Rohkampher" ist mehr oder weniger 
durch Gips, Kochsalz, Holz und Rindenstiicke etc. verunreinigt und muss, bevor er zur 
therapeutischen Verwendung gelangt, einem Raffinirungs-Process unterzogen werden, 
welcher im wesentlichen in einer langsamen Sublimation besteht. Solche Raffinerien be
stehen Z. B. in Hamburg. 

In den europaischen Fabriken wird der "Rohkampher" mit etwas Kohle, Sand, 
Eisenfeile oder Kalk gemischt und in sog. "Bombolas" gebracht, d. h. Glaskolben, 
welche im Sandbade rasch auf 120-1900 C. erwarrnt werden, urn das Wasser auszutreiben. 
Dann wird die Temperatur wiihrend 24 Stunden auf 204 0 C. gehalten. Nach beendigter 
Sublimation sprengt man die Glaskolben durch Auflegen nasser Tiicher und nimmt die 
Kuchen, welche gewiihnlich 3-4 kg wiegen, heraus. 

In Amerika wird der Rohkampher aus eisernen Retorten in abgekiihl te Kammern 
sublimirt, in denen sich die Kampher-Dampfe pulverformig condensiren. Das so er
haltene Kampherpulver wird alsdann unter hohem hydraulischem Drucke in Scheiben von 
40 cm Durchmesser und 3 cm Dicke gepresst. Dieser Scheibenkampher ist dichter und in 
Massen weniger fliichtig als der Kuchenkampher. 

In den deutschen Handel gelangt der raffinirte Kampher in fast halbkugeliormigen, 
oben konvexen, unten konkaven, in der Mitte haufig mit einem Loche - welches der 
Oeffnung des Sublirnir-Kolbens entspricht - versehenen 3-5 kg schweren Broten, welche 
meist in blaues Papier eingeschlagen sind. 

Eigenscha/ten. Ans Alkohol krystallisirt, gliinzende, harte, hexagonale Krystalle. 
Meist aber durchscheinende, kiirnig -krystallinische, etwas ziihe Massen von eigenartigem 
Geruche und brennend bitterem, hinterher kiihlendem Geschrnack. Beim Zerreiben im 
Morser backt er zusammen, doch liisst er sich nach dem Befeuchten mit Alkohol oder 
.Aether oder Chloroform unter Vermeidung starken Druckes in ein feines Pulver verwandeln. 
Mit dem Messer liisst er sich schneiden; die Schnittflache ist gliinzend. Er sublimirt leb
haft beim Erwarmen, verfiiichtigt sich aber schon bei gewohnlicher Temperatur merklich. 
Wegen dieser schon bei mittlerer Temperatur stattfindenden Verdampfung gerathen 
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Kampherstiicke, wenn man sie auf 'Vasser wirft, in lebhaft rotirende Bewegllng. Diese 
hort indessen auf, wenn man etwas Fett oder Oel auf das Wasser bringt. 

Das spec. Gewicht wird verschieden angegeben [0,922 bei 10 0 C., ferner 0,995 (Brit. 
U-St.) bei 15 0 C.]. Diese Abweichungen lassen sich dadurch erkUiren, dass das spec. Ge
wicht wechselt, je nachdem der Kampher mehr oder weniger kompakt ist. Der Schmelz
punkt liegt bei 175 0 C., der Siedepunkt bei 2040 C. Entziindet brennt der Kampher mit 
heller, russender Flamme. 

Kampher ist leicht !Oslich in Alkohol, Aether, Chloroform, PetroUither, Schwefel
kohlenstoff, in Terpenen, atherischen und fetten Oelen, in Essigsaure und in Schwefel
saure. In Wasser ist er nur wenig !Oslich (1: 1200), doch ertheilt er diesem deutlich 
seinen eigenartigen Geruch und Geschmack. Verreibt man Kampher mit trockenem Chloral
hydrat oder Phenol, Thymol, Menthol, Resorcin, Pyrogallol, }Iono- und Dichloressigsaure 
und einigen anderen f est e n organischen Verbindungen, welche noch naher angefiihrt 
werden sollen, so erfolgt Verfliissigung, d. h. die Mischungen werden fliissig und behalten 
den fiiissigen Aggregatzustand bei mittlerer Temperatur. 

Die koncentrirte alkoholische Losung des Kamphers lenkt die Ebene des polarisirten 
Lichtes stark nach rechts ab, doch nimmt die Rechtsdrehung bei zunehmender Verdiinnung 
rasch abo [aJn=+44,22°C. 

Von Schwefligsaure-Anhydrid absorbirt der Kampher unter Verfliissigung mehr als 

CH2 -~CH--CH2 

I CH3-6-CH3 ! 
I I 
CH2-·~C--OO 

I 
CH3 

Kampherformel nach 
BREDT. 

300 Volume. Beim Erwarmen giebt diese Fliissigkeit die schweflige 
Saure unter Hinterlassung von Kampher wieder vollstandig abo -
Durch Oxydation mit Salpetersaure geht der Kampher in Kampher
saure iiber S. S. 23. 

Die Arbeiten iiber die chemische Konstitution des Kamphers 
haben zu einer unbestrittenen Konstitutionsformel noch nicht ge
fiihrt. Die bis jetzt vorliegenden Reaktionen lassen sich noch am 
besten an der Hand der BREDT'schen Formel erkUiren. 

Prufung und AU/bewahrung. Verfalschungen des Kamphers sind in Deutsch
land wohl kaum beobachtet worden. Wenn der Kampher den richtigen Schmelzpunkt und 
Siedepunkt hat und wenn er beim Erhitzen ohne zu verkohlen und ohne Hinterlassung 
eines nicht fiiichtigen Riickstandes sublimirt und im iibrigen den Losungsmitteln gegen
iiber keine auifalligen Eigenschaften besitzt, so kann er als unverfalscht angesehen werden. 

Wegen seiner merklichen Fliichtigkeit und wegen seines durchdringenden Geruches, 
welcher von anderen Arzneistoffen leicht angenommen wird und dies en lange anhaftet, 
schenke man der Aufbewahrung besondere Aufmerksamkeit. - Kleinere Vorrathe bringt 
man in weithalsigen Glasern mit Glasstopfen unter. Fiir grossere Vorrathe benutzt man 
Biichsen aus Weissblech zur Aufbewahrung. Immer aber stellt man die Gefasse raumlich 
moglichst entfernt von anderen Arzneistoffen, ferner an einem kiihlen Orte auf. - Ab
gewogene Mengen Kampher flir den Handverkauf halte man nicht zu lange vorrathig, da 
ihr Gewicht stark schwindet. 

Anwendung. Aeusserlich in Form von Verbandwasser und Salben (1 Kampher, 
9 Fett) als Antisepticum bei schlaffen Geschwiiren, jauchiger Eiterung. In Substanz als 
ableitendes lIIittel, indem man Z. B. bei Zahn- und Ohrenschmerz ein Stiickchen Kampher, 
in Watte gehiillt, in den Gehorgang steckt. Ferner als reizendes und ableitendes Mittel 
in Form der verschiedenartigsten Einreibungen bei den mannigfaltigsten Zustanden. 

Innerlich ist er in kleineren Gaben ein werthvolles Erregungsmittel. Man giebt 
ihn zu 0,05-0,2 g drei- bis viermal taglich bei drohendem Kollaps, bei Vergiftungen mit 
Narcotieis, als Expektorans. Grossere Gaben, wie 0,5-0,8 g, werden als Sedativum bei 
Delirium, Epilepsie, Nymphomanie, Kantharidenvergiftung gegeben. 

Subkutane Injektionen (1 Kampher : 10 OlivenOl oder Alkohol oder Aether) 
werden namentlich bei Kollaps an gewendet. 

37'" 
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Technisch zur Herstellung des CellulOIds, zur Herstellung gewisser Sorten Tauch
schwachen Schiesspulvers, ferner als Mottenmittel. Grosse )Iengen Kampher wirken toxisch, 
erzeugen z. B. Krampfe. 

Dispensation. Zur Herstellung von Pulvermischungen zerreibt man den Kampher 
zuerst mit Weingeist und fiigt dann die anderen pulverfiirmigen Bestandtheile unter 
Reiben mit dem Pistill hinzu, wobei man starkes Aufdriicken vermeidet, da sich sonst der 
Kampher an Pistill und Morserwand festsetzt. Kampher enthaltende Pulver werden in 
glasernen Gefassen, oder in Wachspapier dispensirt. Wird der Kampher in wasserigen 
Mixturen verordnet, so mischt man ihn zuerst mit dreimal soviel arabischem Gummi, oder 
kommt Zucker, Traganth, Eigelb etc. zur Mixtur, mit diesen, und verdiinnt unter Reiben 
die Mischung allmahlich mit Zuckersaft oder Wasser. Wird er Oel- oder Balsam-Emulsionen 
zugesetzt, ~o lOst man ihn zuvor unter Schtitteln und gelindem Erwarmen in den Oelen, 
welche emulgirt werden sollen. Ein vorztigliches Umhiillungsmittel flir Kampher in 
wasserigen Fliissigkeiten ist kohlensaure oder gebrannte Magnesia. Viele trockne oder 
harte Harze macht der Kampher durch seine Gegenwart fliissig oder weich. In Mischungen 
mit einigen Gummiharzen und Harzen, besonders dem Stinkasant, verliert er allmahlich 
seinen Geruch. Zu Salben wird er mit etwas fettem Oel angerieben. In dieser Form wird 
er auch den geschmolzenen, aber nicht zu heissen Pflastern zugesetzt. 8 Theile fettes 
Oel IOsen 3 Theile Kampher. 

Camphora trita. Kampherpulver. Wird dadurch hergestellt, dass man Kampher
stiicke mit starkem Weingeist oder mit Aether besprengt und in einem porcellanenen 
Morser unter massigem Druck zerreibt. Das Pulver wird nicht durch ein Sieb geschlagen. 
Man Jasst den Weingeist oder Aether an der Luft abdunsten und schiittet das Pulver 
locker in sein Standgefass. Grossere Mengen Kampherpulver stellt man auch wohl da
durch her, dass man mit erwarmtem ·Weingeist eine gesattigte AuflOsung macht, diese 
mit einem doppelten Volum Wasser mischt, den abgeschiedenen Kampher in einem Kola
torium sammelt und auspresst. 

Da das Kampherpulver im Verlaufe der Aufbewahrung doch wieder mehr oder 
weniger zusammenbackt, so halte man es nicht flir gar zu lange Zeit vorrathig. Das 
durch Fallung der alkoholischen Losung mit Wasser bereitete Kampherpulver backt nicht 
mehr zusammen. 

Camphora in cubulis. Kampher in Wiirfeln. 1st eine fiir den Handverkauf 
bestimmte und hierflir sehr zu empfehlende Form. Sie wird durch Komprimiren von 
Kampherpulver wie der Kampher in Platten hergestellt. 

Camphora formylica, Kampheraldehyd, Formyl-Kampher, CU H J60 2 • 

DarsteUung. Man lOst 1 Atom Natrium in einer Losung von 1 Mol. Kampher 
in Toluol auf und fiigt unter Abkiihlung 1 Mol. Ameisensaureathylather hinzu. Nach 
langerem Stehen wird in Eiswasser gegossen und die alkalische Losung, welche den Kam
pheraldehyd in Form des Natriumsalzes enthalt, von dem aufschwimmenden Toluol getrennt. 
Die alkalische Losung wird mit Essigsaure angesauert und der ausgeschiedene, olartige Al
dehyd mit Aether aufgenommen. N ach dem Verdunsten des letzteren hinterbleibt die Ver
bin dung als Oel, welches spater krystallinisch erstarrt. D.R.P. 49165 . 

....___CH2 
CsHa I 

---CO 

....-----CH-CHO 
CSH14 I 

----CO 
Kampher. Kampheraldehyd. 

Der so erhaltene Kampheraldehyd schmilzt bei 76-78° C.; er hat saure Eigen
schaften, ist leicht in Alkalien loslich und giebt mit Kupferacetat und Zinkacetat ein kry
stallinisches Kupfer- bezw. Zinksalz. Mit Eisenchlorid liefert er in alkalischer Losung eine 
intensive Dunkelviolettfarbung. 

Der Kampheraldehyd ist zur Verwendung als Arzneimittel und als Ausgangsprodukt 
fiir Arzneimittel in Aussicht genommen. 

Camphora artificialis. Kiinstlicher Kampher. Camphoricin. C1oH16 • HCl. 
Mit diesem wenig zutreffenden Namen bezeichnet man das durch Einwirkung von wasser
freier Salzsaure auf Terpentinol gewonnene Pinenchlorhydrat, Terpentinolmonochlorhydrat. 
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Man leitet in abgekiihltes Terpentinol trocknes Salzsauregas bis zur Sattigung ein. 
Beim Abkiihlen unter 0° C. scheidet sich die Verbindung als krystallinische Masse aus, 
welche nach dem Abpressen aus Alkohol umkrystallisirt werden kann. 

Farblose, kampherartig riechende, je nach der Abstammung des Terpentinols bei 
115-125° C. schmelz en de Krystalle; unloslich in Wasser, loslich in Alkohol. 

Camphora benzo·iea. Benzoilsaure-Kampher. Gemisch von Kampherpulver mit 
Benzoilsaure in verschiedenen Verhaltnissen. 

Camphora earbolisata. Karbolkampher. Acidi carbolici 9,0, Spiritus 1,0, Cam
phorae tritae 25,0. Oelige, blassgelbliche Fliissigkeit von schwachem Kamphergeruch, un
loslich in Wasser und in Glycerin, mischbar in allen Verhaltnissen mit Mandelol oder 
Olivenol. Als Verbandmittel an Stelle der Karbolsiiure, auch zum Bepinseln von diph
therischen Belagen. 

Camphora naphtholiea. Naphthol-Kampher. Eine durch Zusammenreiben im 
erwarmten Morser aus 1 Th. p-Naphthol und 2 Th. Kampher erhaltene Fliissigkeit. 

Camphora resoreinata. Resorcin - Kampher. Durch Zusammenschmelzen von 
gleichen Theilen Kampher und Resorcin zu erhaltende Fliissigkeit. 

Camphora salollsata. Salol-Kampher. 10Th. Kampher werden mit 14Th. Salol 
im erwarmten Morser bis zur Verfliissigung zusammengerieben. Auf Baumwolle-Bauschen 
zum Verbande von Furunkeln und Karbunkeln. 

Camphora thymoliea. Thymol-Kampher. Wird dargestellt durch Zusammenreiben 
gleicher Theile Thymol und Kampher im erwiirmten Morser bis zur Verfliissigung. 

Aqua camphorata (Erganzb.). Eau camphree (Gall.). Kampherwasser. Gall.: 
Camphorae 2,0 lost man in wenig Spiritus, und reibt mit Aquae destillatae 1000,0 an. 
Die Mischung wird aufbewahrt und im Bedarfsfalle filtrirt. Erganz b.: Spiritus campho
rati 2,0, Aquae 100,0. Kraftig schiitteln, im Bedarfsfalle abfiltriren. 

Linimentum ammoniato-camphoratum. (Germ. Relv.) Fl iichtiges Kampher
liniment. Germ.: Camphorae 3,0, Olei Olivarum 27,0, Olei Papaveris 10, Liquoris Am
monii caustici (0,96 spec. Gew.) 10,0. Relv.: Camphorae 7,5, Olei Olivarum 67,5, Liquoris 
Ammonii caustici (0,96 spec. Gew.) 25,0. Man beachte, dass die Brit. unter einem ahnlichen 
N amen ein vollig verschiedenes Praparat fiihrt. 

Linimentum Camphorae ammoniatum. (Brit.) Camphorae 50,0 g, Olei Lavan
dulae 2,5 ccm, Liquoris Ammonii caustici (0,891 spec. Gew.) 100 ccm, Spiritus (90 Proc.) 
q. s. ad 400 ccm. 

Oleum camphoratum. (Germ. Relv.), Huile camphree (GalL). Kampherol. 
Germ., Relv. und Gall.: Camphorae 1,0, OleiOlivarum 9,0. Austr.: Camphorae 1,0, Olei 
Olivarum 3,0. 

Linimentum Call1phorae. Brit.: Camphorae 1,Og, Olei Olivarum 4ccm. U-St.: 
Camphorae 1,0, Olei Gossypii 4,0. 

Spiritus camphoratus. (Austr. Germ. Relv.) Spiritus Camphorae (Brit. U-St.). 
Teinture de Camphre (Gall.). 

Germ. Relv.: Camphorae 1,0, Spiritus (90 Proc.) 7,0, Aquae 2,0. Austr.: Cam
phorae 1,0, Spiritus diluti (70 Vol. Proc.) 9,0. Brit., U-St.: Camphorae 50,0, Spiritus 
(90 Proc.) q. s. ad 500 ccm. 

Gall.: Teinture de Camphre faible: Camphorae 10,0, Spiritus (60 Vol. Proc.) 
390,0. Teinture de Camphre concentree: Camphorae 1,0, Spiritus (90 Proc.) 9,0. 

Vinum camphoratum (Germ.). Kampherwein. Camphorae 1,0 lost man in 
Spiritus 1,0, darauf ftigt man unter Umschiitteln Mucilaginis Gummi arabici 3,0 und Vini 
albi 45,0 hinzu. Einen schoneren Kampherwein erhiilt man, wenn man im Morser 1,0 Th. 
Kampher in 1,0 Weingeist lost, 1,0 Th. arabisches Gummi (Pulver) hinzumischt und nun 
in kleinen Mengen 47,0 Th. Weisswein dazu riihrt. 

Kampher-Cold-Cream. Camphorae tritae 5,0, Unguenti lenientis 95,0. 
Sel de vinaigre sind Kaliumsulfatkrystalle, bez. deren Bruchstiicke, befeuchtet mit 

Acetum britannicum S. S. 10. 
Tbiocamf. Lasst man schweflige Saure unter gewohnlichen Verhiiltnissen auf Kam

pher einwirken, so vereinigen sich beide zu einer Fliissigkeit, welche die schweflige Saure 
nur locker gebunden enthiilt. 1 Vol. Kampher absorbirt etwa 300 Vol. Schwefligsauregas. 
Die wasserige Losung des Praparates dient als Antisepticum. Durch Erwarmen des Thio
camfs wird Schwefligsauregas entwickelt. 

Kryostaz. Eine Mischung von krystall. Phenol, Kampher, Zaponlack und Terpen
tinol. Gallertartige Masse, welche in der Kinte fliissig ist und bei Zimmertemperatur 
gerinnt. 

Wiener Kampherkugeln. Aeusserlich gegen geschwollene Backen. Aluminis crudi 
30,0, Ammonii chlorati 15,0, Aquae 180,0, Cretae albae 400,0, Cerussae 250,0, Camphorae 
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(in Spiritus gelost) 8,0. Fiant boli von 15,0 g Gewicht. 0 der Calcll carbonici nativi 
pulv. 590,0, Cerussae 395,0, Camphorae 15,0, Aquae q. s . 

.!.NGELSTEIN's Liniment antirheumatic. Camphorae 5,0, Olei Cajeputi 5,0, GIy
cerini 100,0. 

Balsam, POSER' scher , von ED. GROSS in Breslau, Einreibung bei chronischen und 
lokalen Rheumatismen. 125,0 einer gelben Fliissigkeit, aus ca. 4,0 Rosmarinol; 10,0 Kam
pher, 15,0 Ameisentinktur, 5,0 Spanischfliegentinktur, 90,0 Weingeist und 10 Tropf. Safran
tinktur bestehend. (4 Mark.) (HAGER, Analyt.) 

Universalmittel, BESSER'S. 1) das Universalmittel gegen Epilepsie besteht 
aus 30,0 roth gefarbtem Kampherspiritus, Preis 1,5 Mark, 2) das Universalmittel gegen 
Wassersucht besteht aus 50,0 Stengeln und Blattern von Spartium Scoparium, Preis 
1,5 Mark, 3) das Universalmittel gegen Rheumatismus und Gicht, im Preise von 
0,2 Mark, besteht aus einem groben Pulver aus Bernstein, Weihrauch, Lavendelblumen, Ka
millen und Wacholderbeeren. (SCHADLER, Analyt.) 

Blatticidium oder Mottentod von MACKS. 3 Th. Kampher, 1 Th. Lavendelol, 
1 Th. Spickol, 1 Th. Terpentinol, 2 Th. Benzin, 32 Th. SpIritus. (330 g = 2 Mark.) 
(RAGER, Analyt.) 

Brahminen-Tinctur von Dr. RAUSCH, gegen Rhcumatismus. Spiritus 1000,0, Grune 
Tannenzapfen 200,0, Florum Arnicae 150,0, Spiritus Formicarum 250,0, Fructuum Juniperi, 
Terebinthinae venetae, Camphorae ita 30,0. 

Elixir Karoly pour les foorrores ist eine "Losung von Kampher und Karbolsaure 
in starkem Spiritus, gemischt mit einer hellbraunlichen scharfen Tinktur (Tinctura Pyrethi 
rosei?). (CASSELMANN, Analyt.) 

Esprit de hanneton (Maikaferspiritus) von FRANZ GROSS in Landsberg a. d. W. 
ist eine triibe, gelbliche, spirituose Fliissigkeit, dargestellt aus 80 Th. Spanischer Seife, 20 
bis 25 Th. Kampher, 400 Th. Wasser, 600 Th. Alkohol, 80-100 Th. frischen Maikafern, 
durch Maceration und Koliren. (60 g = 1,5 Mark.) (HAGER, Analyt.) 

Fey tonia, gegen Zahnschmerz entweder auf Watte in den hohlen Zahn einzufiihren 
oder zum Einreiben der schmerzenden Stelle, ist ein Gemisch aus 10 Kampher, 20 Kajeput-
01, 40 Chloroform und 1 Nelkenol. (HAGER, Analyt.) 

Frostbalsam DOEPp'scher, ein Gemisch aus gleichen Theilen Oleum camphoratum, 
Oleum Rosmarini und Acetum plumbicum. 

Frostbalsam, RICHARDIN'scher, eine Losung von 2,0 Kampher, 3,0 Wacholderol, 
3,0 Thymianol in 4,0 Salmiakgeist und 32,0 Weingeist. 

Gehorol des Dr. MENE MAURICE. Ein mit Alkanna gefarbtes Gemisch aus 30,0 Pro
vencerol, 0,3 Kampher, 8 Tropf. Zimmtol und 15 Tropf. Essigll.ther. (6 Mark.) (E. HOYER, 
AnaIyt.) 

GehOrOl von Dr. JOHN RoBINSON. 1000 Th. Speiseol (Sonnenbiumenol mit Mohnol), 
15 Th. Kampher, 6 Th. Kajeputol, 1 Th. Sassafrasol, 1 Th. Bergamottol, 1 Th. Pelargonien-
01. (90 g = 15 Mark.) (HAGER, Analyt.) 

GehorOl von Dr. SEYDLER, ein mit Kampher und Kajeputol parfiimirtes mohnhaI
tiges Provencerol, mit A~anna roth gefarbt. Daneben etwas g-ekampherte W ollwatte. 
(HAGER, Analyt.) 

Gichtliniment, HOME's, Englis('hes Arcanum, besteht aus 3,0 Kampher, 10,0 Ter
pentinM, 20,0 Nervensalbe, 35,0 schwarzer Seife, 10,0 gepuivertem Mutterkiimmel und 
1,0 Ammonkarbonat. 

Kampher.llilch von COLER, Mittel gegen Hautkrankheiten. Zinci oxydati 10,0, 
Aquae Rosae 180,0, Spiritus camphorati 5,0. 

Katarrh remedy, Dr. SAGE'S von R. V. PmRcE, gegen Lungenieiden. Ein Pulver
gemisch aus Acidi carbolici 0,5, Camphorae 0,5, Natrii chlorati 10,0. Wird, in 1/21 Wasser 
gelost, in die Nase eingesogen. 

Laurineen von BLUMENTHAL in Berlin. Mittel gegen rheumatische Leiden. Saponis 
medicati 4,0, Camphorae 1,5, Olei Rosmarini 0,5, Spiritus (75 Proc.) 94,0. 

lIottentinktor von P. SCHUTZE. I. Acidi carbolici 1,5, Camphorae, Olei Ros
marini a.a. 30,0, Olei Caryophyllorum, Fuchsini ita 5,0, Spiritus 2500,0. II. Olei Terebin
thinae, Olei Caryophyllorum, Olei Bergamottae aa 1,0, Camphorae 2,0, Tincturae Capsici 
16,0, Spiritus 32,0. 

Regenerations-Pillen von Dr. R. RICHARD, gegen geschwll.chtes Nervensystem. 
120 mit Lycopodium konspergirte Pillen, aus 7,5 g Kampher, 10 g Enzianextrakt und 6 g 
Althaeapuiver bestehend. (Dr. HORN, Analyt.) 

Remedium miraculosum, gegen Bliithen im Gesicht, Mitesser, unreine Haut etc. 
Fabrikant Apotheker STEINGRAEBER in Rossleben. 45 g eines Gemisches aus Zinc. oxyd. 5, 
Sulf. praec. 20, Aqua 70, Spirit. camph. 21/ 2, Eau de Cologne 21/ 2• 1 Mark. (SCHAEDLER, 
Analyt.) 
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Rheumstismus-Extraet von JOSEPH BOHLEN in Bayreuth, besteht aus circa 22,0 
Chloroform, 16,0 Spiritus, 8,0 Terpentinol, 1,0 verharztem Lavendelol, 1,0 Rosmarinol, 
gefarbt mit etwas Alkanna. Eine Flasche mit 48,0 dieser Fliissigkeit kostet 1,75 Mark. 
(HAGER, Analyt.) 

Salbe des Einsiedlers JOHANN TREITLER. 3 Th. Niirnberger kampherhaltiges Pflaster, 
1 Th. BaumM oder ungesalzene Butter, 3 Th. Theer. (HAGER, Analyt.) 

Sommersprossen, Mittel von HOEFELD. I. 15 g weisse Pracipitatsalbe mit etwas 
Wachs versetzt. II. Ein Waschwasser aus 0.25 g Kampher, 8 g Benzoetinktur, 15 g Seifen
spiritus und 125 g Rosenwasser. (WITTSTEIN, Analyt.) 

Spiritus Bohemi gegen alle Arten von Zahnschmerz. Eine weingeistige Losung 
von Kampher und Nelkenlll. 15 g = 3 Mark. (LUDWIG, Analyt.) 

Spiritus sntieephsUeus WARD, Spiritus smmoniscslis HAWKINS gegen Migrane, 
eine Losung von 10,0 Camphora in 50,0 Spiritus Ammonii caustici spirituosus; 20,0 spiri
tus Coloniensis und 80,0 Spiritus Lavandulae. Damit befeuchtete Leinwand auf die Sfu-n 
zu legen. 

WEINHOLD'S UniYersalbslsam, zum innerlichen und ausserlichen Gcbrauch: Alkoho
lische Losung von Kampher, Krauseminzol, Rosmarinol, Kiimmelol, Thymianol, gefarbt mit 
Alkanna. 

Kampher-Oel. Bei der Destillation des Kamphers aus den verschiedenen Theikln 
des Kampherbaumes wird ein oliges Destillat gewonnen, aus welchem sich beirn Erkalten 
der feste Kampher abscheidet. Das zuriickbleibende Oel, "Kampher-Oel", galt friiher als 
ein ziemlich werthloses Nebenprodukt, welches an Ort und Stelle meist als Lencht-Material 
verbraucht wurde. 

~achdem es etwa 1887 in grosseren Mengen nach Europa gebracht worden war, 
llnd man erkannt hatte, dass in diesem Oel noch fester Kampher in solchen Mengen, 
dass die Abscheidung sich materiell lohnt, ferner Safrol enthalten sei, ist auch das 
Kampherol ein werthvolles Material geworden. Das meist aus .Japan kommende "rohe 
KampherOl" wird (durch SCHIMMEL & Co., Leipzig) der fraktionirten Destillation unter
worfen, durch welche man besonders den festen Kampher und das Safrol abscheidet. Man 
erhiUt als Nebenprodukte ein sog. "weisses leichtes Kampherol" in grosseren Mengen 
und in geringeren Mengen das sog. "schwere Kampherol ". 

Leiehtes Kampherol. Ein farbloses, dem Terpentinol ithnliches Oel, nach Terpenen 
bez. kampherartig riechend. Spec. Gewicht bei 15° C. 0,895-0,900-0,920. Siedepunkt 
gegen 170-180° C. Entflammungspunkt 44,5° C. (Entflammungspunkt des Terpentinols 
= 33,7 0 C.). 

Es enthitlt Terpene: Pinen, Camphen, Dipenten, Phellandren, sitmmtlich C1oH16. 
Wirkt stark desinficirend. 

Man verwendet es als Ersatz des TerpentinOls zum Auflosen von Harzen, ferner zu 
2-3 Proc. zur Verdeckung des Geruches billiger Schmierseifen, zur Parfiimirung weisser 
Schmierseife und der sog. Terpentinseifen. Doch ist seine Verwendung immer von dem 
augenblicklichen Preisstande abhiingig. 

Schweres KampherOl. Besteht aus den von 240-300 0 C. iibergehenden Antheilen 
des KampherOls. Spec. Gewicht 0,960-0,970. Enthiilt Sesquiterpen Cl~H24' Safrol CloHI002, 
Eugenol CH,H12 O2, Cineol C1oH1S O, Fenchon C1o H16 0, Terpineol C1oH1SO. Kann zur 
Parfiimirung von Seifen verwendet werden, tritt aber im Handel gegen das leichte Oel 
sehr zuriick. 

Rixolin ist ein Gemisch von leichtem KampherOl mit Petroleum. 
Purtn, Fleckenwasser von BERNDT & Co. in Berlin ist ein Produkt der Destilla

tion aus Kampherol mit N at.ronlauge und Alkohol (?). 
Acetum camphoratum. 

(Ergllnzb. Hamburg. Vorscbr.) 

Rp. Campborae 1,0 
Spiritus (90°'0) 9,0 
Aceti (6%) 90,0. 

Viuaigre camphre (Gall.). 
Rp. Acidi acetici glacialis 

Campborae aa 25,0 
Aceti (7-8°'0) 950,0. 

Aether camphoratul. 
Tinctura campborata aetberea. 

Kampber-Aetber. 
Rp. Campborae 5,0 

Aetberis 20,0. 

Teiuture etheree de eamphre (Gall.). 
Rp. Campborae 10,0 

Aetberis 63,0 
Spiritus 27,0. 
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Aqua campbo£ata aetherea. 
Rp. Aetberis camphorati 10,0 

Aquae destillatae 200,0. 
Man schiHteIt krliftig urn und filtrirt alsdauD ab 

Aetber piceo·campboratns. 
Rp. Camphorae 

Picis liquidae 
Spiritus (90010) ail 10,0 
Aetheris 50,0. 

Man macerire einige Tagc und filtrire. 

Aqua otalgica LUDEWIG. 
LUDEWIG'S 0 h r e n t r 0 I' fen. 

Rp. Spiritus Coloniensis 40,0 
Olei Juniperi Fructus gtt. 8 
Camphorae 0,15 
Liquoris Ammonii caustici (0,960) gtt. 15. 

Bei Schwerhiirigkeit eiuig. Tropfen auf Baumwolle 
in den Geh6rgang. 

Aqua St. Jobannis. 
Rp. 1. Zinci sulfurici 3,0 

2 Cupri sulfurici 1,0 
3. Croci pulverati 0,25 
4. Spiritus camphorati 360,0 
5. Aquae destillatae 1000,0. 

Man rnischt 1-3, reibt mit 4 an, fiigt 5 hinzu, 
macerirt 2 Tage nnd filtrirt. Zu Waschungen 
und Umschlagen bei Kontusionen und Luxa
tionen. 

Aura campborata GOELIS. 
Rp. Camphorae tritae 0,05 

Gummi arabici 1,0 
Tincturae Opii crocatae gtt. 4 
Infusi radicis Althaeae 100,0. 

Balsamum GENE VIER. 

Rp. Cerae flavac 25,0 
Cetacei 0,0 
Olci Olivarum 30,0 
Olei Terebinthinae 2,0 
Campborae 1,3 
Ligni San tali rubri pulv. 4,0. 

Verbandsalbe fiir scblaffe Geschwiire, brandige 
Wunden. 

Balsamum nervinum VENELL. 

Rp. Adipis Alkanna tincti 50,0 
Cerae flava. 7,5 
Olei Nucistae 15,0. 

Leni calore liquatis admisce 
Olei Rosmarini 
Olei Menthac crispae 
Olei Lavandulae 
Olei Caryophyllorum 
Olei Thymi 
Olei Sal viae aa 0,3 
Balsami Peru viani 4,0 
Camphorae tritae 1,5 
Spiritus Vini 5,0. 

BalsanlUm Saponis campboratum. 
Liniment savonneux camphre (GalL). 

Rp. Spiritus saponati 50,0 
Camphorac 
Olei Amygdalarum :iii 5,0 
Spiritus 40,0. 

Balsamom odontalgicuUI. 
Zahn balsam. 

Rp. 1. Camphorae tritae 
2. Opii pulverati ali 5,0 
3. Olei Caryophyllorum 
4. Olei Cajeputi aa 1,0 
5 Sanguinis Draconis 2,5 
6. Olei Myristicae 45,0. 

1IIan mischt 1-5 und riihrt sic in 6, nachdem es 
halb crkaltet ist, ein. 

Caudelae Campborae. 
Rp. Camphorae tritae 15,0 

Kalii nitrici 7,5 
Radicis Althaeae 12,5 
Aquae q. s. 

M. Fiant candelae quinque. 
Antisepti.ehes und desinficirendes Rtiuchermittel, 

auch gegen Gicht und Gliederreissen. 

Ceratum Camp horae compositum. 
Kampher-Eis. Camphor-Ice (Nat. form. 96). 
Rp. Cerae albae 150,0 

Ce tacei 480,0 
Olei Ricini 250,0 
Camphorae tritae 107,0 
Acidi benzoici 10,0 
Acidi carbolici 2,0 
Olei Amygdalarum amararum aetherei 1,0. 

In Ceratformen auszugiessen. 

Cigaretae camphoratae. 
Linsengrosse Kampherstiickcben werden in Gaze ge

hUnt uud in ein papierenes, h01zernes etc. Rohr 
eingeschoben. Durch dieses Rohr athmet der 
Patient die Luft ein. 

RASP AIL in Paris empfahl sie gegen verschiedene 
BrusUeideo, gegcn Katarrb, Heiserkeit J Stimm
losigkeit, Husten, Keuchhusten, Lungensucht; 
ferner gegen l\Iagenkrampf, Magenweh, Gastritis, 
wenn lllan beim Gebrauch der Cigaretten den 
Speichel verschluckt. 

Clysma campboratnm LIs"RANC. 
Rp. Camphorae 0,25 

Tincturae Opii crocatae gtt. 15 
Vitellum ovi unius 
Infusi Althaeae 80,0. 

In einem kalten Lavement VOl' dem Sehlafengehen 
(bei DysmenonhOe). 

Emplastrum antaI·tltriticum BENNINUSEX. 
BENXIX"SEx'sches Gichtpflaster. 

Hp Emplastri saponacei 50,0 
Camphorae tritae 1,5 
Castorei Canadensis pulverati 0,5. 

In Papierkapseln auszugiessen. 

Empla.trum balsamicum SCHIFFHAUSEN. 
Rp Emplastl'i saponati 40,0 

Empla.tri fusci 20,0 
Camphorae tri!ae 2,5 
Castorei Canadensis plilverati 1,25. 

In Papierkapseln ausgiessen. 

Emplastrum miracolosum RADEMACHER. 
HI'. 1. Minii 100,0 

2. Olei Olivae 200,0 
3. Succini subtilissime pulverati 5,6 
4. Camphorae tritae 3,0 
5. Ailiminis usti pulverati 1,5. 

Man kocht 1 und 2 zurn Pflaster, fiig!, wenn es 
etwas abgekiihIt ist, 3, 5, und 4 hinzll und giesst 
in Kapseln aus. 

Emplastrum contra morblllo naotlculn. 
Rp. Emplastri Plumbi compositi 40,0 
Leni calore liquatis admisce 

Olei Cajeputi 1,0 
Camphorae 3,0 
Opii pulverati 
Ammonli carbonici pyro-oleosi au 2,0. 

D. S. Wird auf die Magengegend gelegt (gegen 
nnd bei S~ekl'ankheit). 

F.mplastrom resolvens cRmpbo£atnm. 

Rp. Emplastri Plumbi compositi 
Emplastri Meliloti au 25,0 
Camphorae tritae 1,25. 

In Papicrkapseln allszugiessen. 
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Emulsio camphorata. 
Rp. Camphorae 

Gllmmi arabici 
0,5 
2,5 

gtt. 25. Spiritus Villi 
Conterendo mixtis immisce 

SaccM"i albi 25,0 
Emulsionis Amygdalal'llm 250,0. 

English Odontine. 
Rd. Camphorae 2,5 

Spiritus Vini 5,0 
Chloroformii 10,0. 

Fomentum anticephalalglcum. 
1\Ugraneu m sch lag. 

Rp. Aceti aromatici 100 
Aquae Rosae 80;0 
Albumen ovorum duorum 
Glycerini 15,0 

Agitando mixtis adde 
Camphorae 3,0 

soluta in 
Aetberis 5,0. 

Zwischen zwei leiuenen LlIppchen auf die Stirn 
zu legeu (bei Hemicranie, Migrlloe). 

Guttae contra choleram LOBKOWITZ. 

Tincturae Secalis camphorata. 
Rp. Fructllum Secalis cereaUs tostorum 10,0 

Spiritus Vini (90 Proc.) 100,0. 
Digere et exprime. In colaturae 90,0 solve 

Camphol'ae 20,0. 
Halbsti'mdlich 10-20 Tropfen. 

Guttae contra choleram OPPOLZER. 

Rp. Camphorae 1.0 
Aetheris acetici 12,0 
Tincturae Opii simplicis 3,0. 

D. S. AIle 15-30 Miunten 10-15 Tropfen (bei 
Cholera asphytiea). 

Linimentnm ammoniato·camphoratum 
(Form. mag. Bero!.). 

Rp. Olei camphorati (1: 10) 20,0 
Olei Rapae 60,0 
Liquoris Ammonii caustici (0,96) 20,0 

Linimentum antlherpetlcum SUNDEW ALL. 

Rp. Olei camphorati 20,0 
Olei Caryophyllorum 1,0 
Adipis suilli 50,0. 

M. D. S. Nach dem Abscheeren der Baare und 
tiiglich einmaligem Abwaschen mit SodalOsung 
zweimal einzureiben (bei Herpes tonsurans). 

Liquor baroscopicus. 
Baroskop- Fl Ussigkei t. 

Rp. Spiritus Villi ahsoluti 
Spiritus Vini (900/0) 

Camphorae 
Kalii nitrici pulverati 

iiii 80,0 
50,0 

Ammonii hydrochlorici pulverati ail 10,0. 
Man erwarmt die Mischllng eine Stnnde lang und 

bewahrt die FIU,sigkeit mit dem Niederschlage 
auf. Vor dem EinfUlIen in das Baroskop um
zuschiitteln. 

Liquor nervinns BANGII. 

Rp. Camphorae tritae 10,0 
Aetheris 20,0. 

20-30 Tropfen in Wein zu nehmen. 

Lotio cosmetica acida (Hamb. Vorschr.). 
Sa ures Gesichts- Wasch wasser. 
Rp. Acidi acetici glacialis 5,0 

Tincturae Benzoes 
Spiritus camphorati aa 5,0 
Tincturae Santali rubri 7,5 
Spiritus (90"/0) 77,5. 

JIIixtura camphorata. 
Rp. Camphorae tritae 4,0. 

Affunde 
SpIritus Vini 1,0. 

Tum misce cum 
Aquae destillatac 195,0 

et cola per linteum. 

lIlixtura camphorata acida. 
Rp. Mixturae camphoratae 85,0 

Aceti Vini (6"/0) 5,0. 

Mlxtura J118gnesiae camphorata MURCHISON. 

Rp. Camphorae tritae 1,2 
Spiritus Vini 0,3. 

Tum admisce 
l\1agnesiae subcarbonicae 2,5 
Aquae destillatae 200,0. 

D. S. Halb- bis 2 stiindlich einen Essloffel (bei 
Typhus, besonders gegen den qullienden Durst). 

Oleum 8custicum. 
Gehoro\. 0 hreno I gegen Sch werhorigkei t. 

Rp, Olei Olivae Provincialis 20,0 
Olei camphorati 2,5 
Olei Cajeputi 
Olei Sassafras 
Aetheris ail gtt. 5. 

1\I. D. S. FUnf bis zehn Tropfen auf BaumwoJle 
in den Gehorgang einzufiihren. 

Oleum bezo8rdlcum. 
Rp. Olei camphorati 100,0 

Olei Bergamottae 
Olei Alkanna tincti aa 5,0. 

lIIisce. 

Oleum otacusticum RUST. 

Rp. Olei camphorati gtt. 15 
Olei Amygdalarum 30,0 
Liquoris Ammonii anisati gtt. 8. 

M. D. S. Taglich einige Tropfen in den GebOr
gang zu geben (bei H!pocophosis asthenica). 

Oleum Terebinthlnae camphoratum. 
Englische Zahn tropfen. 

Rp. Camphorae 5,0 
Olei Tel'ebinthinae 20,0. 

(Mittel gegen Scbmerz hohler Ziihne, Frostheulen). 

Pasta Camphorse. 
Rp. Camphorae trilae 20,0 

Olei Olivae Provincialis 2,0 
Spirit"s Vini q. s. 

ut massa linimenti spissitudinis efficiatul'. 
Aeusserlich (iu den hohlen scbmerzhaften Zahn 

zu bringen, auf die Wange in del' Gegend des 
Zahnschmerzcs oder a uf andere schmerzbafte 
Stellen, auf syphilitische GeschwUre ulld An
schwellungpn Zll legen). 

PUulae antlchoreicae DEBREYNE. 

Rp Asae foetidae 
Camphorae iiil 10,0 
Extracti Belladonnae 3,0 
Extracti Opii 1,0 
Gummi arabici q. s. 

Fiant pilulae ducentae (200). 
Des Morgens niichtern 2, und alImiihlich steigend 

bis Zll 8 Pillen (bei Chorea). 

Pilulae mltlgantes ROBERT. 

Rp. Camphorae 2,0 
Secalis cornuti 4,0 
Mucilaginis Gummi arabici q. s. 

Finnt pilulae quinquaginta (50). 
Morgens und abends eine Pille (bei Pollutiones 

noctuma~·). 
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Pilulae mitlgantes VELPEAU. 
Rp. Camphorae 

Kalii ni trid ali 5,0 
Radicis Jpecacuanhae 2,5 
Aquae q. s. 

Fiant pilulae quiuquaginta (50). 
Drei- bis vierstUndlich eine Pille (bei Delirien Bach 

gewissen Operationen, bei Gesichtsrose). 

Pllulae Nitrl eamphoratae. 
Rp. Kalii nitrici 10,0 

Camphorae 
Conservae Rosae ali 5,0. 

Fiant pilulae ponderis 0,2. 
Flinf bis zehn Pillen (bei schmerzhsfter Biennor

rhagie). 
Pllulae otalgleae PINTER. 
PINTER'S Ohrenpillen. 

Rp. Camphorae tritae 1,0 
Cerae flavae 3,0 
Emplastri fusci 6,0. 

Leni calore mixta post refrigerationem in pilulas 
sexaginta (60) redigantur. In Watte gehUllt ab
zugeben. 

S. Eine Pille in Baumwolle gehUUt in den Ge
hUrgang einzufUhren. 

Pllulae sedatlvae RICORD. 
Rp. Camphorae 

Thridacis iia 3,0 
:\[ucilaginis Gummi arabici q. s. 

M. f. pilulae viginti (20). 
D. S. Vier bis sechs Pillen des Abends (bei Pria

pismus, schmerzhaften Erectionen, acuter Harn
riihrenentzUndung, Chorda, Balanitis). 

Pommade eamphree (Gall). 
Rp. Camphorae tritac 30,0 

Cerae albae 10,0 
Adipis 90,0. 

Pulvls antlseptleus RUST. 
Rp. Camphorae 

Myrrhae ali 5,0 
Corlicis Chinae fusci 
Florum Chamomillae ali 10,0 
Carbonis Iigni 20,0. 

M. f. pulvis subtilior. Zum Einstreuen in gangrli
nose Wunden. 

Pulvls camphorae compositus. 
Frostpulver. 

Rp. Camphorae tritae 20,0 
Opii pulverati 2,0 
Amyli Solani tubcrosi 60,0. 

Zum Einstreuen in die wollenen Handschuhe (gegen 
Frostanschwellungen, Frostbeulen). 

Pub" dentifrlelus cum Camphora (Ergllnzb.). 
Kampher-Zahnpul ver. 

Rp. Camphorae tritae 1,0 
Calcii carbonici 19,0. 

Pubis diaphoretieus GRAEFE. 
GRAEFE'S Schweisspulver. 

Rp. Camphorae 0,1 
Opii 0,03 
Kalii ni trici 0,8 
Saechari 10,0. 

Vor dem Schlafengehen in Thee zu nehmen. 

Pulvls ad erysipelas eamphoratul. 
Aller Heiligen Rothlaufpul'ver 

Rp. Herbae Majoranae 
Flomm Chsmomillae 
Florum Sambuci ali 10,0 
~'oliorum Malvae 
Herbae Meliloti ali 20,0 
Fabarum albarum 30,0 
Camphorae 2,0. 

M, f. pulvis grossiusculus. 

Pulvis expeetorans (Form. BeroL), 
Rp. Acidi benzolci 0,15 

Camphorae tritae 0,08 
Saeeha"; albi 0,5, 

doses tales X. 

Sagena gossypina aromatiea. 
Gieh twa tte. 

Rp. Camphorae 10,0 
Olei Caryophyllorum 2,0 
Liquoris Ammonii raustici spirituosi 15,0 
Mixturae oleoso-balsamicne 50,0. 

Zum Besplengen der Wattetafell1, 

Sapo eamphoratus. 
Rp. Saponis cocoini amorphi recentis 100,0 

Camphorac tritae 5,0. 
Misce, 

Solutio Camphorae aetherea TROUSSEAU, 
Rp Camphorae 25,0 

Aetheris 50,0. 
D. S. Zum Bepinseln. LeichtentzUndliche Fliissig

keit! (Mittelst eines Pinsels wird die erysipela
tUse Hautflache bei Neugeborenen bestrichen.) 

Spiritus aethereus eamphoratus. 
Liquor nervinus BANGII. 

Rp, Camphorae 5,0 
Spiritus aetherei 45,0. 

20-30 Tropfen in Wein zu Rehman (bei Cholera. 
Dysenterie, Kolik), 

SpIritus antleephalalglcus. 
Kopf- und Hirnspiritus. 

Rp, Liquoris Ammonii caustici 
Spiritus camphorati 
Spiritus Rosmarini aa 10,0. 

Zum Riechen und auf Kompressen auf Slim und 
Schllife zu legen (bei Migrline, Kopfschmerz), 

Splrltns eamphoratus eroeatuH (Erglinzb,). 
Elixir camphoratum HARTIIUNN. 
Rp. Spiritus ramphorati 12,0 

Tincturae Croci 1,0, 

Spiritus eephallcus GROMNITZKI. 
GROMNITZKI'S Kopfgeist, l\figrltnegeist. 

Rp. Camphorae 15,0 
Olei Menthae piperitae 5,0 
Balsami Vitae Hoffmanni 10,0 
Spiritus (90 Proc,) 50,0. 

Auf Stirn und Schllife einzureiben. 

Spiritus contra PernIones II (Hamburg, Vor.chr.), 
Frost- Spiritus. 

Rp, Acidi hydrochlorici (250/0) 1,0 
Spiritus camphorati 9,0, 

Spiritus nervi nus eamphoratul. 
Strassburger flUssiger Opodeldok, 

Rp, Liquoris Ammonii caustici spirituosi 5,0 
Spiritus camphorati 
Spiritus saponati 
Spiritus Vini (90 Proc.) 
Tinctllrae Opii simplicis 
Olei Lavandulae 
Olei Rosmarini 

aa 15,0 
45,0 

2,5 

M 1,0. 

Spiritus resolvens SCHMUCKER. 
Fomen tllm resol vens SCHMUCKER. 

Rp. Spiritus camphomti 35,0 
Spiritus saponati 25,0 
Spiritus Rosmarini 50,0 
Ammonii hydrochlorici pulverati 3,0, 

Misce, agita et filtra. 
Bei Verrenkung, Kontusionen, Frost etc. Ein 

Flanell-Lappen wird durehtrAnkt und auf die 
leidende Stelle aufgelegt oder aufgebunden. 
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Tinctnra anticholedca KRi.:cmR. 
(Hamburg. Vorschr.) 

Rp. Spiritus aetherei 
Spiritus camphorati 
Aquae destillatae 
Spiritus (90010) 

2,0 
15.0 
33,0 
50,0. 

Tinctora contra tineas. 
Mo tten tinktur 

Rp. Tincturae Capsici allllui 
Spiritus (90 Proe.) aa 100,0 
Camphorae 30,0 
Acidi carbolici puri 5,0 

Zurn Besprengen des Pelzwerkes und der Woller:. 
zeuge. 

M 

UngoentoDt A.lthaeae camphoratum. 
Rp. Unguenti Althaeae 25,0 

Camphorae tritae 
Spiritus (90 Proc.) ITa 2,5. 

Ungoentom camphoratom (Ergauzb.). 
Rp. 1. Camphorae tritae 2,0 

2. Unguenti cerei 8,0. 
Man lost 1 unter Erwarmen in 2 und riihrt bis 

zurn Erkalten. 

1Jngoentom camphoratom (Helv.). 
Rp. Cerae aluae 1,0 

Adipis suilli 7,0 
Camphorae 2,0. 

Ungoentom contra Perniones seo camphoratnm 
(Form. Berol.). 

Rp. Camphorae tritae 5,0 
Vaselini flavi 50,0. 

Ungnentom flavom FRERE COME. 
Rp. Cerae flavae 10,0 

Olei Olivae 15,0 
Camphorae tritae 3,0. 

Leni calore mix tis adde 
Aceti plumbici 4,5. 

Nach Anwendullg des arsenikalischen Causticurns 
auf die cancrt)se Wunde zu applicirem. 

Ungoentnm Picls camphoratunt ROLLE'r. 
Rp. Picis liquidae 

Camphorae aa 5,0 
Adipis suilli 40,0. 

Ungnentum contra Perniones I (Ramb. Vorschr.). 
Frostsalbe I. 

Rp. Camphorae tritae 10,0 
Vaselini flavi 90,0.1 

Ungoentnm contra Perniones II (Hamb. Vorschr.). 

Rp. 
Frostsalbe II. 

Camphorae tritae 1 
Opii pul verati . 
Acidi tannici 
Aquae destillatae 
Balsami Peruviani 
Adipis suilli 

aa 5,0 
10,0 
70,0. 

Ungoentom Plombi compositom. 
Ceratum PI u m bi camphora tum. 

Rp. Unguenti plumbic! 25,0 
Camphorae tritae 0,1 

Ungnentnm 'ferebinthinae camphoratnm. 
Genfer Balsam. 

Rp. Olei Olivae 50,0 
Terebinthinae 20,0 
Cerae flavae 30,0 
Camphor de tritae 0,0 
Ligni San tali rubri 2,5. 

Leni calore mixta agitentur, donee refrixerint l 

Ungnentllm contra decllbitom FRERICHS. 
Rp. Camphorae tritae 0,3 

Morphini hydrochlorici 0,12 
Balsami Tolutani 0,6 
Zinci oxydati 
Vaselini fla vi 
Cerae flav;:,e 

2,0 
20,0 

2,5. 

Vet. Electuarinm .amphoratum RERTWIG. 
Rp. Camphorae tritae 10,0 

Kalii nitrici 
Ra<licis Valerianae aa 75,0 
Farinae secalinae 40,0 
Aquae q." 

ut fiat electuariuffi. 
Den funften Theil aile 3 Stunden (bei Starrkrampf, 

EntziindungsHebern mit brandiger Beschaffen
heit des Blutes). 

Vet. Elee!lIarinm dlaphoreticnm. 
Rp. Florum Arnicae 50,0 

Florum Sambuci 100,0 
Sulfuris sublimati 60,0 
Camphorae 10,0 
Tartari stibiati 5,0 
Radicis Althaeac 50,0 
Aquae q. s. 

ut fiat electuarium. 
AUe Stunden den fiinften Theil zu geben (zur Be

forderung del' Hantausdiinstung, bei rheuma
tischen ZufiiUen del' Pferdej. 

Vet. Electnarinm ner,lnoDt. 
Rp. Camphorae 

Aloes aa 10,0 
Florum Arnicae 120,0 
Rhizomatis Calami 100,0 
Sulfuris sublimati 
Farinae secalis 
Aquae q. s, 

30,0 
20,0 

ut nat electuarium. 
Dreistundlich wie ein Hiihnerei gross zu geben 

(bei chronischem Rheumatismus del' Pferde). 

Vet. Electnarinm stimnlans RERTWIG. 
Rp. Camphorae 

Corti cis Quercus 
Rhizomatis Calami 
Farinae secalinae 
Aquae 'I. s. 

10,0 

aii 80,0 
30,0 

ut fiat electuarium. 
Den fiinften Theil aile vier Stunden (bei asthe

nischen Zustanden mit Atonie und Reizlosigkeit, 
z. B. bei atonischem Durchfal1, Blutharnen, Harn
ruhr, Schleimfliissen del' Pierde und Hinder). 

Vet. Electnarium stypticom camphoratum 
HERTWIG. 

Rp. Ferri sulfurici crystallisati 
Camphorae aa 15,0 
Rhizomatis Calami 120,0 
Radicis Althaeae 45,0 
Aquae q. s. 

M. f. electuari urn. 
D. ·S. Den vierten Theil aUe zwei Stunden zu 

geben (bei asthenischen Krankheiten mit wass
rigel' Blutbereitnng, Faulfieber, Harnruhr ctc.). 

Vet. Linimentnm campborato·therebln
tMnatnm. 

Rp. Liquoris Ammonii caustici 
Olei Rapae raffinati 

Agitando exacte mixtis adde 

100,0 
250,0. 

Olel Terebinthinae 50,0 
Camphorae tritae 20,0. 

Zum Einreiben uer grossen lIausthiere. 
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Vet. Pilulae cauum. 
Hundepillen. 

RI'. Caruphorae 2,0 
Ammonii carbonici pyro-oleosi 3,0 
Opii 0,5 
Radicis Valerianae 20,0 
Saponis pulverati 
Glycerini aa 5,0 
Aquae q. s. 

Fiant pilulae sexaginta. 
S. Gros8('n Hunden 3-4 PilIen, kleinen 1-2 Pillen 

morgens und abends (bei Staupe, Epilepsie, 
Krampfen, Lahmung). 

Vet. Spiritus camphoratus opiatus. 

Rp. Spiritus camphorati 20,0 
Tincturae Opii simplicis 2,5. 

Die Haifte der FlUssigkeit in ein Ohr deB Mutter
schweines zu giessen (wenn es die Ferkel nicht 
saugen lassen will und diese aufzufressen sich 
unschickt). 

II. Borneolum. Borneol. 
Kampher. Malayischer Kampher. 

Rechts - Borneol. Borneo - Kampher. Baros
Sumatrn-Kampher. ClO H18 0. Mol. Gew. = 154. 

Dieser Kampher ist sowohl im freien Zustande als auch als Ester (der Essigsaure, 
Valeriansaure n. a. Sauren) als Bestandtheil zahlreicher atherischer Oele nachgewiesen 
worden. In den grossten Mengen kommt er frei vor in Hohlungen und Rissen, auch unter 
der Rinde der iHteren Stamme von Dryobalanops aromatica Gaertn., eines zur Familie der 
Dipterocarpaceen gehOrigen, auf Borneo und Sumatra vorkommenden Baumes. Zur Ge
winnnng des Naturproduktes miissen die Baume - und zwar gerade die alteren Stamme -
vollstandig vernichtet werden. Und da ein Baum von 30-40 Meter Hohe nur wenige 
Kilo dieses Kamphers liefert, so ist es erklarlich, dass derselbe einen ausserordentlich hohen 
Preis hat. 

Das natiirliche Borneol stellt mehr oder weniger braunliche, aus hexagonalen Krystall
fragmenten bestehende Massen dar, welche dem Laurineen-Kampher sehr ahnlich sind, dorh 
ist der Geruch etwas abweichend: Er ist zugleich kampher- und pfefferartig und an Ambra 
erinnernd. Nach dem Umkrystallisiren aus PetroIather oder nach dem Sublimiren erhalt 
man ihn im farblosen Zustande mit dem Schmelzp. 203-204° C.; Siedep. 212 0 C. Das 
spec. Gew. ist niedriger als dasjenige des Wassers. Die alkoholische Losung dreht die 
Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts. 

Dieser natiirliche Kampher gelangt nach Europa nur als iiberaus 
seltenes Sammlungspraparat, da er an Ort und Stelle zu religiosen 
Ceremonien, z. B. zu Raucherungen bei Begrabnissen und zum Einbalsa
miren der 'l'odten 'verbraucht wird. 

Laurineen-Kampher. Zum gewohnlichen Laurineenkampher steht das Borneol im Ver
haltnis eines sekundaren Alkohols zum zugehOrigen Keton. Daher kann 
der Laurineen-Kampher durch Reduktion in Borneol und umgekehrt Bor
neol durch Oxydation in Laurineen-Kampher verwandelt werden. Diesen 

Borneo-Kampher. 
Zusammenhang zeigen die beistehenden Formeln. 

Borneol, kiinstliches. Die Darstellung dieser interessanten 
durch Reduktion des Laurineen-Kamphers nach mehreren }Iethoden. 
folgende: 

Verbindung erfolgt 
Die bequemste ist 

Man lost 1 Th. Laurineen-Kampher in 10 Th. Alkohol (96 Proc.) und fiigt allmahlich 
1 Th. metallisches Natrium in klein en Stiickchen hinzu. Nachdem die Wasserstoff-Ent
wickelung beendet ist, destillirt man den Alkohol ab, wascht den Rtickstand mit Wasser 
aus, trocknet das zuriickbleibende Borneol und reinigt es entweder durch Sublimation oder 
dmch Umkrystallisiren aus PetroIather.· 

Das kiinstliche Borneol ist imlller _. nach welcher Reduktionslllethode man auch 
arbeiten mag - ein Gemenge von rechtsdrehendem Borneol und linksdrehendem Isoborneol. 
Nach dem vorstehenden Verfahren erhlilt man ein Gemenge von etwa 80 Proc. Borueol 
mit 20 Proc. Isoborneol. 

Dieses als kiinstliches Borneol in den Handel kommende Gemenge stellt sechsseitige 
Tafeln oder Bllittchen dar, welche (wegen der Anwesenheit des bei 212 0 C. schmelzenden 
Isoborneols) bei 206-207 0 C. schmelzen. 
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Das Kunstprodukt dreht in alkoholischer Losung rechts und gleicht in seinen 
physikalischen Eigenschaften so vollstandig dem natUrlichen Borneol, dass es gegenwartig 
nach dem Osten exportht wird und dort an Stelle des Naturproduktes bei religiosen 
Ceremonien iritt. - In Europa gelangt das Borneol zur Verwendung in der Parfiimerie. 

Lairan ist wasserhaltiges, rohes Borneol, auch roher Ngai-Kampher. 
Bornylacetat. C,oB1,O. C2B 30 . Essig sa ure-B 0 rny leste r. 1st der Trager des 

Aromas aller Koniferen-Destillate, z. B. der riechende Bestandtheil der Fichtennadel-Oele. 
Wird kiinstlich dargestellt, indem man eine Lasung von Borneol in wasserfreier Essigsliure 
bei Gegenwart geringer Mengen von Schwefelsaure erhitzt. Der entstandene Ester wird 
unter vermindertem Drucke destillirt. 

Farblose, rhombische Saulen, vom Schmelzp. 29° C. Siedep. 106-107° C. bei 15 mm. 
Spec. Gew. 0,991 bei 15° C. Leicht laslich in Alkohol und in Aether . 

Ngai-Kampher. Blumea-Kampher. Stammt von der in Indien und China ein
heimisrhen Komposite Blumea balsamifera D. C. abo Dieser Kampher ist mit dem Borneol 
vollkommen identisch mit dem einzigen Unterschiede, dass seine alkoholische Liisung in 
demselben Maasse link!; dreht als das Borneol rechtsdrehend ist. Er ist daher das als 
Links-Borneol zu bezeichnende optische Isomere des Borneols. 

Dieser Kampher ist glciehfalls nieht Gegenstand des Bandels. 

Camphora monobromata. 
Camphora monobromata (Erganzb. Belv. U-St.)_ Camphre monobrome (Gall.). 

Monobromkampher. Bromkampher. Bromure de Campbre. Monobromated Camphor. 
ClOHJ(.BrO. Mol. Gew. = 231. 

Llisst man auf Kampher etwa 
das gleiche Gewieht Brom einwirken, 
so wird letzteres zunaehst addirt und 
es entsteht die "Kampherdibro
mid" genannte additionelle Ver
bindung ClOB160 . Br2• Die Bildung 
derselben geht besonders rasch vor 
sich, wenn der Kampher in Chloro
form geliist ist. Sie ist ein roth
braunes Krystallpulver. Erhitzt man 
diese Verbindung auf dem Wasser
bade, so spaltet sie sich in Mono
bromkampher und Bromwasserstoff. 

Darstellung. In einem 
Kolben A von mindestens 600 cern 
Inhalt bringt man 30 g gepulver
ten Kampher und Hisst durch den 
Scheidetrichter B allmahlieh 32 g 
troekenes Brom zufliessen. Sobald 
die Masse sich verfliissigt hat, er
warmt man den Kolben im Wasser
bade, zunachst vorsiehtig. Es ent
weicht nun durch das Rohr C, wel
ches zi emlich weit s ein muss, 
Bromwasserstoff, welcher in der 
Vorlage D aufgefangen wird. Die 
Retorte E dient dazll, ein Zuriick
steigen des vorgelegten Wassers in 

Fig. 189. Appnrat zlIr Darstellung des MODobrornkampher B. 
Das Gnsabzugsrohr 0 ist ziemlich wei( zu wlhleD. 
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den Kolben A. zu verhindern. Wenn die Entwiekelung des Bromwasserstoffs naehHisst oder 
ganz anfhOrt, so bringt man zu dem Inhalt des Kolbens A etwa 80-100 ccm heisses Was
ser, schiittelt tllehtig durch, sammelt nach dem Erkalten den farblos gewordenen Mono
bromkampher, saugt ihn auf einer Porcellanplatte ab und krystallisirt ihn, wenn er troeken 
geworden ist, aus heissem Alkohol odeI' heissem Ligroin urn (Helv.). 

Das den Bromwasserstoff enthaltende Wasser in Vorlage D kann man durch Neu
tralisation mit Baryumkarbonat auf BarYllmbromid bez. Bromwasserstoff verarbeiten, 
s. S. 52 und 460. 

Eigenscltaften. Grosse farblose Krystalle (Nadeln odeI' Schupp en) von schwaeh 
kampherartigem Geruch und Geschmack, bei 76° C. schmelzend, bei 274° C. ohne Zer
setznng siedend, schon unter 100 0 C. sublimirend. Loslieh in 15 Th. Weingeist, leieht 
loslich in Aether, Chloroform, heissem Benzin (Ligroin) und in fetten Oelen, fast unlOslieh 
in Wasser, wenig lOslich in Glycerin. 

Von kalter kone. Schwefelsaure wird Monobromkampher ohne Zersetzllng gelOst und 
aus dieser Losung durch Zllsatz von geniigenden Mengen Wasser unverandert wieder ab
geschieden. - Sehmilzt man eine kleine Menge mit Natriumkarbonat + Salpeter zusammen, 
so giebt die mit Salpetersaure angesauerte Losung der Sehmelze auf Zusatz von Silber
nitratIosllng einen gelblichweiHsen Niedersehlag von Silberbromid. Abspaltung- del' Brom
wasserstoffsaure tritt auch schon ein durch Kochen des ]\{onobromkamphers mit einer 
geniigenden Menge koneentrirter wasseriger Silbernitratlosung. 

Priifung. 1) Er bilde farblose, bei 76° C. sehmelzende, neutrale Krystalle, die 
beim Erhitzen vollig fliiehtig sind. 2) Werden 0,5 g mit 10 ccm Wasser geschiittelt, so 
sei das Filtrat neutral und werde dmch Silbernitratlosung nicht merklich getriibt. 
3) Werden 0,5 g Kamphermonobromid mit einer Losung von 1 g Silbernitrat in 20 cern 
Wasser 1-2 Stunden auf dem Wasserbade erwarmt, so erhalte man 0,406 g Silberbromid, 
s. S. 53 u. 58. 

Das gefallte Silberbromid ist auf gewogenem Filter oder im GoocH'schen Tiegel 
zu sammeln, mit Wasser zu waschen und zur Beseitigung des Kamphers mit Alkohol und 
Aether auszuziehen. Aufbewaltrung. In gut verschlossenen Geflissen. Lichtschutz ist 
nicht erforderlich. 

Anwendung. Monobromkampher wirkt in kleinen Gaben als Sedativum, erst bei 
langerem Gebraueh erfolgt Herabsetzung del' Pulsfrequenz; auch solI er den Gesehlechts
trieb herabsetzen. Grosse Dosen erzellgen Druck und Schmerz im Kopf, geistige Depression, 
sogar Bewusstlosigkeit. Innerlich zu 0,1-0,5 gals Sedativum bei Epilepsie, Delirium 
tremens (hier 1,0-1,5 g), Hysterie, Migrane, Chorea; aueh bei Stryrhnin-Vergiftung 
elllpfohien. Sub k uta n zu 0,1 g in Oel gelOst. 

Cannabis. 
Gattung der Moraceae - Clluuaboideae. 

Nul' 1 Art. Cannabis sativa L., Hauf, Chanvre, Hemp. Wahrscheinlich in 
Centralasien (Sibirien) heilllisch, durch die Kultur zur Gewinnung del' Fasern, des fetten 
Oeles und des narkotisch wirkenden Krautes weit verbreitet. Die kleineren mannlichen 
Pflanzen des zweihausigen Hanfes werden mancherorts als Fimmel (feminella), die kraf
tigeren weiblichel1 Pflanzen. als Maschel (Illasculus), also dem wahren Verhalten ent
gegengesetzt, bezeichllet. 

a) t Herba Cannabis Indicae (Austr. Erganzb. Helv.). Cannabis Indica (Brit. U-St.). 
Summitates Cannabis. - Indischer Hanf. Indisches Hanfkraut. Haschisch. - Chan
vre indien. - Indian Hemp. 
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Das Kraut der weiblichen bliihenden oder mit jungen Friichten versehenen Pflanze 
und zwar fast ausschliesslich das der in Indien gewachsenen, da der Hanf aus nordlichen 
Gegenden viel geringere narkotische Eigenschaften hat oder wirkungslos ist. 

Beschreibung. Die Blatter etc. sind oft dmch ausgetretenes Harz mit einander 
verklebt. Sie sind langgestielt, gefingert (5-9 zahlig), die oberen dreizahlig, die 
obersten ganz ungetheilt. Die Abschnitte schmal lanzettlich, am Rande gesagt, der mitt
lere Abschnitt ist am langsten. Die weiblichen Bliithenstande sind beblatterte Scheinahren 
mit gehauften BHithen. Das Deckblatt der weiblichen Bliithe umgiebt dieselbe und lasst 
nur die 2 Narben hervortreten. Fruchtknoten oberstandig mit einem Ovulum. Das Blatt 
tragt Driisenhaare mit mehrzelligem Kopf vom Typus der Labiatendriisen, dickwandige, 
gekriimmte, einzellige Haare, die am Grunde einen undeutlich geschichteten Cystolithen 
von Calciumkarbonat enthalten, es fithrt wie die Rinde und das Mark der Achse Drusen 
von Calciumoxalat und im Phloem Milchsaftschlauche mit braunem Inhalt. 

Bestandtheile. Ueber die die narkotische Wirkung bedingenden Stoffe herrscht 
wenig Klarheit: Cannabin, Oxycannabin, Cannabinin, Tetano-Cannabin sind 
nicht einheitlich, sondem anscheinend Gemenge harzartiger Korper vielleicht mit Alkaloi
den. Von letzteren werden angegeben: Cholin, Trigonellin und Muscarin. Neuer
dings wird als wirksamer Bestandtheil angegeben: Canna bindon CsH120 (1895), und ein 
zu 3,3 Proc. erhaltenes rothes Oel Cannabinol (1896), das in Dosen von 0,05 g Haschisch
rausch erzeugen solI. Ferner 0,1-0,3 Proc. atherisches Oel, welches Terpene, Ses
quiterpene (Cannaben, Cannabenwasserstoff) und einen sauerstoffhaltigen 
Korper enthiilt. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt in dicht geschlossenen Blech
oder Glasgefassen, das Pulver in braunen StOpselglii.sem. 

Anwendung una Wirkung. Wirkt zuerst anregend und verursacht Hallucina
tionen meist angenehmer Art, oft auch Tobsucht, spater tiefen Schlaf. Wegen der unan
genehmen Nebenwirkungen: Erbrechen, Kopfschmerz, Aufregung etc. kein brauchbares 
Hypnoticum. Auch als Sedativum, als Antispasmodicum bei Tetanus, Veitstanz empfohlen. 
Ferner empfohlen bei Gicht, Rheuma, Intermittens, Hydrophobie, Neuralgien. Antidot bei 
Strychninvergiftung. 0,25-2,0 g als Pulver, in Pillen oder mit Zucker und Traganth Zll 

Kuchen geformt. (Helv.: Dosis maxima pro3osi:;"0,5,' pro die 2,0.) 
Bekannt ist die ausserordentlich ausgedehnte Verwendung der Hanfpraparate als 

narkotische Genussmittel bei allen muhamedanischen Vlilkern von Indien bis Mar
rokko. Man fasst die verschiedenen Formen gewlihnlich unter dem Namen Haschisch 
zusammen. Verwendung finden auch hier nur die Spitzen der weiblichen Pflanzen. Namen 
der verschiedenen Praparate: Churus, Charas, Ohur, Ganjah, Gunjah, Bheng, 
Siddhi, Majun etc. 

t Extractum Cannabis Indicae. Indisch-Hanfextrakt. Extrait de chan
vre de l'Inde. Fein geschnittenes (Austr.) oder grob gepulvertes (Brit. Helv. U-St.) In
disches Hanfkraut wird mit q. s. Weingeist (87 bezw. 91 proc.) im Verdrangungswege er
schlipft, der Auszug zu einem dicken Extrakt eingedampft. Gall. Aus 1000 g mittelfein 
gepulvertem Kraut mit 6000 g Alkohol (60 pro c.) ebenso zu bereiten. 

Erganzb. liisst das fein zerschnittene Kraut 6, dann 3 Tage lang mit je 5 Th. 
Weingeist ausziehen, die Pressfliissigkeit zu einem dicken Extrakt eindampfen. Dunkelgriin, 
in Wasser wenig, in Weingeist vlillig llislich. Ausbeute aus gutem Kraut 14-16 Proc. 
Die Verarbeitung der Herba Cannabis "pro extracto" ist nicht rathsam. 

Dosis max. simp1. 0,06 Brit. 0,1 Austr. 0,1 Helv. 0,2 Ergiinzb. 
Dosis max. pro die 0,3 0,5 0,6 

Wenn dieses Extrakt in fliissigen Arzneiformen verordnet ist, so muss es mit q. s. 
einer Mischung aus Gummi und Zucker aa angerieben werden. 

Die Abgabe zum innerlichen Gebrauch ist nur gegen arztliche Verordnung gestattet. 
t Extractum Cannabis Indicae :8.uidum, Fluid Extract of Indian Cannabis 

(U-St.). Aus Herb. Cannab. Ind. (No. 20) 1000 g und q. s. Alkohol (91 proc.) im Ver
drangungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 900 ccm und 
stent 1. a 1000 ccm Extrakt her. 

t Tinctura Cannabis Indicae. Indisch-Hanftinktur. Teinture de Chanvre 
indien. - Tinqture of Indian Hemp. 
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Bri t. Auflosung von 5 g Extract. Cannabis indic. in Spiritus q. s. ad 100 ccm. 
Erganzb. 5 g Indischhanfextrakt in 95 g Weingeist zu losen. 
Gall. ,Aus 100 g grobgepulvertem Kraut und 500 g Alkohol (60 proc.) durch 

10 tagiges Ausziehen. 
Helv. lasst aus 20 '1.'h. grob gepulvertem Kraut 100 Th., U-St. aus 15 g 100 cem 

Tinktur dureh Verdrangung mit Weingeist herstellen. 
Klar, dunkelgriin, sehwach bitter, von betaubendem Geruch. Innerlich je 4-6 Tropf. 

1/2 stiindlich. 
Vorsiehtig, vor Lieht geschiitzt aufzubewahren. Dosis max. simpl. 1 g, pro die 

5 g. (Helv.) 

Charta Cannabis Indiclle. 
In di sch- Han f - Papier. 

Rp. Extracti Cannabis Indicae 10,0 
Spiritus 100,0. 

Mit der Losung wird Filtrirpapier getrankt, das 
zuvor in eine SalpeterlOsnng getaucht nnd 
getrocknet wurde. ~Ian trocknet in gelinder 
Warme nnd schneidet in Streifen. Diese Hiset 
man verglimmen nnd athmet den Dampf cin. 

Grune Lupnssalbe UNN.L 

Rp. Acid. salicylici 
Liq. Stib. chlorati aa 2,0 
Extr. Cannab. Ind. 
Kreosoti 
Adip. Lanae 

Oleum Cannabis Indicae. 
Aus grob gepulvertem Ind. Hanf wie Oleum Bella

donnae (S. 472) oder durch Losen von 
Extracti Cannabis Ind. 1,0 

in Olei Olivarum 20,0 
in der Warme nnd A bsetzenlassen zu bereiten. 

Pastilli Cannabis Indicae (Diet.). 
Rp. Extracti Cannabis Indic. 5,0 

Sacchari 25,0 
Pastae Cacao 20.0 
Saccbari Vanillini 0,2. 

Man formt 100 Pastillen mit je 0,05 Hanfextrakt. 

Stilus Cannabis ungnens. 
Cannabis-Salbenstift Diet. 

Rp. Colophonii 5,0 
Extracti Cannabis Indici 10,0 
Cerac flavae 45,0 
Olei Olivarum 40,0. 

Man schmilzt und giesst halberkaltet in Btangen
formen. 

BEYERSDORF'S Hiihneraugenpllaster ist ein Pflastermull mit Indiseh-Hanfextrakt 
und Salicylsaure. 

Bromidia, ein Schlafmittel, besteht aus Chloralhydrat, Bilsenkraut- und Indisch
Hanfextrakt. 

Cigaretten, Indische. :Mit Opium-, Lobelia- und Indisch - Hanftinktur getrank-
tes Papier. 

Cornillin, ein Biihneraugenpflaster von der Zusammensetzung des BEYERSDORF'schen. 
Cornicide ist Collodium salicylatum Erganzb., ebenso ilas 
Hiihneraugenmittel des Apothekers RADLAUER in Berlin. Aehnliche :Mischungen 

sind die 
Hiihneraugentinkturen von ESSER, KRANICH, SIKORSKI, WURFLING, GOLIENSKI, 

BARKOWSKI, BONGARTZ und Haschisch vom 'Apotheker KARRER. 
Pulver von BICKFORD & SPOONER ist mit Salpeter behandelter Hanf. 
t Cannabinnm tannicum. 
Darstellung. Indischem Banf wird das atherische Oel durch Destillation mit 

Wasserdampfen entzog'en, derselbe sodann mit Wasser ausgezogen, del' Auszug mit Blei
acetat gefallt, der Bleiniederschlag mit Schwefelwassel'stoff zerlegt und die so in Freiheit 
gesetzten Glykoside an Tannin gebunden. - Nach anderer Angabe wil'd der wassrige Aus
zug direkt mit Tannin gefallt. 

Eigenschaften. Gelbgriines oder mehl' braunliches Pulver von etwas bitterem 
und stark zusammenziehendem Geschmack. Wenig Hislich in Wasser, Weing'eist und 
Aether, leicht loslich in angesauertem Weingeist und Wasser. Die letztere Losung wird 
durch Alkalien weisslich gefaUt, durch JodlOsung getriibt. 

Priifung. Ohne betaubenden Banfgeruch, auf Platinblech vel'brannt, hOchstens 
0,1 Proc. Riickstand lassend, in 10 Theilen mit 10 Proe. Salzsaure versetztem Weingeist 
ohne Riiekstand loslieh. 

Aufbewahrung. In wohl versehlossenen Gefassen vOTsichtig. 

Anwendung. Rei leichteren Formen der Schlaflosigkeit als Hypnotieum. Dosis 
simplex 0,25-1,0, pro die 2,0. 

Rp. Cannabin. tannic. 1,0 
Bacch. alb. 2,0 

M. f. pnlv. div. in p. aeq. IV. 
:::. Abends vor dem Schlafengehen ein Pulver. 
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t Cannabinum pur 11m. Durch Einwirkung von Zinkoxyd auf Cannabintannat als 
braunes Pulver erhalten. 

Auf Platinblech erhitzt, ohne Riickstand fiiichtig, geschmacklos, in Wasser unloslich, 
in Weingeist, Aether, Chloroform leicht loslich. In Dosen von 0,05- 0,1 wie voriges. 

t Haschisch purum. Ein alkoholisches Extrakt aus Cannabis, das man vorher Yom 
atherischen Oel befreit hat, wird mit Alkalien behandelt und dadureh aIle saueren Be
standtheile, fcttes Oel etc. beseitigt. Der nieht an Alkali gebundene Antheil liefert das 
Praparat. Ein braunes Weichharz, in Wasser unloslieh, loslieh in Alkohol, Aether, Chloro
form, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Amylalkohol, Essigather, Aeeton. 

Wirkt anfangs erregend, spater beruhigend. Dosis 0,02-0,04. 
t Cannabinonum (Erganzb.). Aus dem vorigen wird sehadlieh wirkendes Teta

nin (?) mit Gerbstoff gefaUt; es hinterbleibt dann Cann a bin on in Form eines braunen Harzes. 
SolI rein schlaferregend wirken. Dosis 0,03-0,1 g. 
b) Die Friichte: Fructus Cannabis (Erganzb.). Semen Cannabis. - Hanfsamen. 

Hanfkorner. - Graine ou Semence de chanvre. Chlmevis (Gall.). Hemp.seed. 

Beschreibung. Die niisschenartigen Schliessfriichte sind bis 5 mm lang, 2 mm 
breit, oval- breit-eiformig, von der Riickenseite etwas zusammengedriickt, griinlich-grau
braun, an beiden Randern schwach weisslich gekielt, von einem feinen Gefassbiindelnetz 
umspannt. Schale diinn, sprOde, leieht zerbrechlich. In dem sparlichen, graugriinlichen 
Endosperm liegt der gekriimmte Embryo mit gelben Kotyledonen. - In der Fruchtsehale 
palissadenartig gestreckte, an den Seiten faltig verbogene, reichlieh porose Steinzellen. 
Im Embryo 4-8 fl grosse AleuronkOrner mit einem grossen Globoid und Krystalloid. 

Bestandtheile. Fettes 0 e132-58 Proe. (vergl. unten), Wasser 8,92 Proe., Stiek
stoffsubstanz 18,23 Proe., stickstofffreie Extraktstoffe 21,06 Proe., Holzfaser 
14,97 Proe., Asche 4,24 Proc. In der Troekensubstanz: Stickstoffsubstanz 20,01 Proe., 
Fett 35,77 Proe., Stiekstoff 3,2 Proe. 

Einsammlung. Aufbewa.Jtrung. Die im August gesammelte Frueht wird 
getroeknet und an einem troeknen Orte aufbewahrt. 

Anwendung. Zu Emulsionen (1: 10: die Friiehte sind vorher abzuwasehen), zur 
Gewinnung des fetten Oeles, leicht gequetseht zu Theemischungen. 

Emulsio Cannabis. - Hanfmileb. 

Rp. 

(MUnch. Nosok.-Vorschr.) 

Rp. Fructus Cannabis 50,0 
Aquae 500,0 
Sirupi simplicis 20,0. 

Emulsio Cannabis composita. 

Kalii nitrici 5,0 
Natrii nitrici 5,0 
Extracti Hyoscyami 0,5 
Aquae Amygdalar. amar. 10,0 
Emulsionis Cannabis 200,0. 

Emulsion de ehimevis (GalL). 
Rp. 1. Fructus Cannabis 50,0 

2. Sacchari albi 50,0 
3. Aquae destillatae 1000,0. 

Man stOsst 1 mit 1/3 von 2 und q. s, von 3 zur 
Pasta an und mgt den Rest von 3 hinzu, presst 
ab und lOst den Rest von 2. 

Extrait Cannabis. 
Ein aus Hanfsamenmchl besteh~ndes Geheimmit!€l. 

Vet. Latwerge bei Harnverhalten der Schare 
(Diet.). 

Rp. Fructus Cannabis contus. 100,0 
Magnesii sulfurici 50,0 
Amygdalarum amarar. 10,0 
Fructus Juniperi contus. 25,0 
Farinae Secalis 25,0 
Aquae q. s. 

Stiindlich taubeneigross. 

Olenm Cannabis. Hantiil. Hulle de chanvre. Huile de chenevis. Hemp 
seed oil. 

Wird aus den gepulverten Friichten dureh Auspressen gewonnen. Frisch gepresst 
ist es infolge eines Gehaltes an Chlorophyll hellgriin bis griinlichgelb, mit der Zeit wird 
es braungelb. Von eigenthiimlicbem Geruch, mildem Geschmack. Troeknet leicht. Es 
lost sich in 30 Theilen kalten Alkohols, seine Losung in 12 Theilen kochenden Alkohols 
seheidet beirn Erkalten Stearin aus. 

Konstanten: Spec. Gew. 0,925-0,931. Wird bei -15°C. dick, bei -27,50C. 
fest. Schmelzpunkt der Fettsauren 19° C. Erstarrungspunkt 150 C. VerseifungszahlI93,1. 
Jodzahl 143-157,5. Jodzahl der Fettsauren 122,2-125,2. Breehungsindex bei 180 C. 
1,47843. 

Handb. d. pharm Praxis. I. 38 
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Bestandtheile. Trig lyceri d e d er Stearinsa ure und Palmi tinsa 1I re, Li
nolsaure nebst wenig Linol ensaure und lsolinolensaure. 

PrUfung. Mit Natronlauge gekocht giebt es eine braungelbe, feste (Leinol eine 
gelbe, weiche) Seife. - Schwefelsaure farbt intensiv griin, ebenso farbt Salzsaure; altes 
Oel wird gelbgriin. - Ein Gemisch von gleichen Theilen Wasser, kone. Schwefelsaure lind 
rauchender Salpetersaure giebt mit dem 5 fachen Volum Oel eine Griinfarbung, die in 
Schwarz und nach 24 Stunden in Rothbraun Ubergeht. - Besonders eharakteristiseh die 
hohe Jodzahl. 

Anwendung. In der Technik zur Herstellung von Seifen. Arzneilieh neuerdings 
empfohlen zu Einreibungen als die Milchsekretion hem men des Mittel. 

Cantharides. 
Lytta vesicatoria Fabricius (Cantharis vesicatoria L.). Familie der Cantlra

ridae. - Verwendung finden die ganzen Thiere: 
t Cantharides (Austr. Germ.). Cantharis (Brit. Helv. U· St.). Kanthariden. 

Blasenkiifer. Pflasterkiifer. Spanische Fliegen. - Cantharides (Gall.). Mouches 
d'Espagne. - BUsting-flies. Spanish-flies. 

Beschreibung. Der Kafer (die Bezeichnung "Fliegeu' ist also falseh) ist lang
lieh, fast eylindrisch, bis 2,5 cm lang, bis 8 mm breit. Von oben gesehen smaragdgriin 

Fig. 140. 

oder goldgriin, nur das Abdomen ist etwas bIaulich oder kupfer
farben, die Beine und die elfgliedrigen Fuhler schwarz. Der ge
senkte Kopf ist fast herzfOrmig, am Scheitel mit einer Rinne, 
fein punktirt und weissgrau behaart, mit braun en halbnierenfor
migen Augen. Das unterste Glied der Fiihler ist langer als die 
Ubrigen und behaart. Das Halsschild ist schmal, nach hinten 
verengert, das Brustschild viereckig mit stumpf dreieckigem 
Schild chen. Fliigeldeeken fein gerunzelt mit zwei feinen Langs
rippen, unten braun, biegsam, nach hinten abgerundet. Die Flii
gel sind gross, hautig, geadert, braun. Von den sechs Beinen 
haben die zwei vorderen Paare fiinfgliederige, das hintere vier
gliederige Tarsen mit in zwei ungleiche Haiften gespaltenen 
Klauen. Die FUhler des ~1linnchens sind halb so lang wie der 
Korper, die des Weibchens kUrzer. Das Durchschnittsgewicht eines 
Klifers betragt 0,1 g. 

Bestandtheile. Die lufttrockenen Kafer enthalten 7,5-8,5 Proc. Wasser, die 
gepulverten 7,3-12,45 Proc. Der Gehalt an Asche betragt bis 6 Proe. (1m Pulver fanli 
DIETERICH bis 10,55 Proe.) Alkohol (90 proc.) nimmt 15 Proc. auf. Sie enthalten ferner 
12 Proc. eines gelben .. butterartigen Fettes, fiiissiges Oel, Harz, einen gelben, in 
Schwefelkohlenstoff losliehen, und einen rothen, ' darin unlosliehen Korper, und als wirk
samen Stoff 0,3-0,6 Proc. Cantharidin, theilweise an Alkalien gebunden (BAUDIN fand 
0,72 Proe. freies Cantharidin, 0,32 Proe. an Alkalien gebunden). Der Sitz des Cantharidins 
soll in den Genitalien und in den Eiern sein. 

Priifung. Dieselbe hat sich neben der Feststellung des Aschengehaltes auf die 
gute aussere Besehaffenheit zu riehten, dass die Kafer nieht von Schmarotzern (Larve einer 
Motte: Tinea flavifrontella, Kafer: Anthrenus museorum , Hoplia farinosa) zer
fressen sind. Ferner hat man sein Augenmerk darauf zu riehten, dass die Kafer nieht 
etwa mit Alkohol, Benzol oder Aether extrahirt sind, event. unter Zusatz von Sehwefel
saure. In letzterem Fall ist die Asche reich an Sulfa ten. - Der litherische Auszug aus 
guten Kanthariden hinterlasst etwa 10 Proc. eines dieklichen, griinlieh-gelben Extrakts, 
in dem sieh Kantharidinkrystalle befinden, bereits extrahirte liefern viel weniger Extrakt 
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(etwa 2 Proc.). -:- Ferner ist darauf zu achten, dass den Kanthariden nicht fremde Kafer 
beigemengt sind, als solche sind beobachtet: Cetonia aurata, Cantharis togata, Lytta 
syriaca, Silpha quadripunctata, Aromia moschata. - Mit fettem Oel beschwerte 
Kanthariden machen, zwischen Papier sanft gepresst, einen Fettfieck. 

Bestimmttng des Oantharidingehaltes. Zur Bestimmung des Gesammtcantha
ridins Uisst man 25,0 g feingepulverte Kanthariden mit 100,0 g Chloroform und 2,0 g 
Salzsaurtl eine N acht stehen, schiittelt dann wahrend 3 Stunden after um und fiItrirt durch 
einen bedeckten Trirhter. 62 ccm des FiItrats (= 15 g Kanthariden) werden verdunstet, 
der Riickstand mit 5 eem Schwefelkohlenstoff oder Petrolather behandelt, das Ganze auf 
ein gewogenes Filter gebracht, mit 10 ccm Schwefelkohlenstoff oder Petrolather nach
gewaschen, das Filter bei 600 ]. getrocknet und gewogen. Bei Verwendung von Schwefel
kohlenstoff rechnet man 0,01 g fur durch denselben gelostes Cantharidin hinzu. Die 
Bestimmung des freien, nicht an Alkalien gebundenen Cantharidins geselueht in derselben 
\Veise, nur lasst man die Saure weg. - Eine Cantharidinbestimmung ist stets vorzunehmen, 
die Gall. verlangt 0,5 Proc. 

Vorkommen und Einsammlung. Heimiseh in Mittel- und Siideuropa bis 
Russland in deu Monaten Mai bis Juli auf Oleaceen (Fraxinus, Ligustrum, Syringa), 
Caprifoliaceen (Sambucus, Lonieera), Acer, Populus, Larix. Die in den friihen Morgen~ 
stunden auf ausgebreiteten TUehern gesammelten Kafer todtet man in verschlossenen 
Flaschen, indem man in dieselben auf 1 I Inhalt 5 g Aether giebt, und trocknet sie sorg
faltig bei gelinder Warme (nicht iiber 300 C.), zuletzt iiber Aetzkalk. 5 Th. frische Kan
thariden geben etwa 2 Th. trockne. 

Aufbewalwung. Die Kanthariden sind, sobald sie sich leicht zu Pulver zerreiben 
lassen, in dicht zu verschliessende Standgefasse aus Stein oder Blerh zu bringen, in welehe 
man zur Fernhaltung von Insekten einen mit Aether getrankten Wattebauseh hangt. 
Sie werden an einem trockenen Orte vorsichtig aufbewahrt; das grobe Pulver halt man 
in Blechgefassen, das feine in braunen StopselgUisern, beide in nicht zu grosser Menge, 
vorrathig; bei Uingerer Aufbewahrung verliert das Pulver ganz erheblich an Wirksamkeit. 

Germ. schreibt das Vorrathighalten der unzerkleinerten Kafer vor; Hel v. lasst 
dieselben jahrlich erneuern. 

Verarbeitung. Beim Pulvern der Kanthariden sind besondere Siebe zu ver
wenden. Der Arbeiter hat eine Schutzbrille anzulegen, Mund und Nase mit einem feuchten 
Tuche zu verbinden. Das fertige Pulver trocknet man vor dem Einfiillen in die V or
rathsgefasse iiber Aetzkalk nacho 100 Th. lufttrockene Kanthariden Hefern 90-94 Th. 
grobes oder 85-88 Th. feines Pulver. 

Beim Verarbeiten des Pulvers Zll Ausziigen, Pfiastern u. dergl. in der Warme sind 
Wasserbad und verschlossene Gefasse zu verwenden, um einer Verfiiichtigung des wirk
samen Bestandtheils vorzubeugen; da dessen Dampfe iiberdies Augen und Lungen hochst 
gei'ahrlich werden konnen, arbeite man unter einem Abzug oder im Freien. Bei trockener 
Verarbeitung des Pulvers ist dasselbe, um Stauben zu verhiiten, mit wenig Alkohol an
zufeuchten. 

Wirkung und Anwendung. Sie wirken stark reizend auf die Harnwege. 
Schon geringe Dosen rufen gefahrliche Vergiftungen henor, wobei es zu Albuminurie, 
Hamaturie, Cystitis etc. kommt, ferner bestehen Dysurie, Strangurie, schmerzhafte Erek
tionen. Bei schweren Fallen kommt es zu Respirationsstorungen, Krampfen und akuter 
Gastroenteritis. Innerlich als Aphrodisiacum und Diureticum gar nicht mehr im Gebrauch 
und mit Recht, weil die zuweilen beabsichtigten, anscheinend erotischen Erscheinungen 
eben nichts anderes als Zeichen schwerer Erkrankung der Harnwege sind. - Aeusserlich 
als Vesikans bei Pleuritis, Pneumonie, Gelenkrheumatismus, Neuralgien, rheumatischen 
Zahnschmerzen, Augenentziindungen etc. 

Dosis maxima: Germ. Helv. 0,05 g, pro die 0,15 g, Austr. 0,2 g. 
Bei Kantharidenvergiftung infolge ausserer A.nwendung: A.usspiilungen der 

Blase mit warmem Wasser, warme Sitzbader, Blutentziehung in der Nierengegend, inner
lich Opium. - Infolge innerer Anwendung: Ausspiilungen des Magens, Magenpumpe, 
schleimige Mittel, Opium. Fette sind zu vermeiden. 

Dem freien Verkehr sind Kanthariden und ihre Zubereitungen entzogen. 
t .A.ether cantharidatns. Spanischfliegenather (Erganzb.). Liquor epispas

ticus. Blistering Liquid. (Brit.). Aus 10 Th. mittelfein gepulverter Kanthariden sam
melt man nach 24 stiindigem Stehen mit 15 Th. Aether im Verdrangungswege dureh N aeh-

38* 
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giessen von q. s. Aether 10Th. Fliissigkeit. Klare , braunlich-griine, schwach saure 
Fliissigkeit, die vorsichtig und im Kiihlen aufzubewahren ist. (Fig. 141 . T Trichterrohr, 
D Deplacirtrichter, b Baumwollbausch, l Luftrohr.) 

Brit. schreibt E~sigather vor und Hi,sst aus 50 g Kantharidenpulver 100 ccm Aus
zag herstellen. 

t Collodium cantharidatum s. cantharidale s. Yesicans. Spanischfliegen
Kollodium. Blasenziehendes Kollodium. - Collodion cantharide. - Blis
tering Collodion. Germ., Helv. 100 Th. grob gepulverte Spanische Fliegen werden 
mit q. s. Aether im Perkolator erschOpft, der Auazug in gelinder Warme zum Sirup ein
gedampft und mit Kollodium q. s. zu 100 Th. vermischt. 

U -S t . 60 g Kantharidenpulver wird im Perkolator mit Chloroform erschOpft, der 
Auazug auf 15 g eingedampft und mit 85 g elastischem Kollodium vermischt. 

Brit. lasst 5 g Schiessbaumwolle in 
200 ccm Kantharidenather (Liq. Ilpispastic. 
Brit.) ltisen. 

Emplastrum Cantharidum (Austr.). 
Empl. Cantharidum ordinarium 
(Germ.). Empl. Cantharidis (Brit. 
Helv.). Empl. vesicans s. vesicato
rium. Blasenpflaater. Kanthariden
p fl as t e r . Sp anischfliegenpflaater.
EmpUttre vesicatoire (Gall.). - Can
tharides Plaster. Blistering Plaster. 
Vesicatory. 

a. Austr. 100,0 gelbes Wachs 
100,0 venetianischer Terpentin, 20,0 Oli
ventil schmilzt man, seiht durch, tragt 
125,0 gepulverte Kanthariden ein, erwarmt 
1 Stunde im Wasserbade, setzt 10,0 Peru
balsam zu und lasst erkalten. 

b. Brit. Man schmilzt 20,0 Kolo
phonium, fiigt 5,0 Seifenpflaster, dann je 

S 20,0 gelbes Wachs und Schweinefett und 
zuletzt 35,0 Kantharidenpulver hinzu. 

c. Germ. 2 Th. mittelfeines Kan
tharidenpulver, 1 Th. Oliventil 2 Stun
den im Dampfbade erwarmen, 4 Th. gel
bes Wachs, 1 Th. Terpentin zufiigen, 
riihren bis zum Erkalten. 

d. Helv. 25 Th. frisches Kanthari
denpulver wird mit 12 Th. Oliventil 2 Stun
den im Wasserbade erwarmt, in eine ab
gekiihlte Mischung aus 50 Th. gelbem 
Wachs, 8 Th. Terpentin, 5 Th. Elemi ein
getragen. Mit Glycerin in Stangen aus
zurollen und jahrlich zu erneuern. 

e. Gall. 10 Th. Elemi, 4 Th. Oliven
til, 30 Th. Ktinigssalbe, 40 Th. gelbes 
Wachs schmilzt man, seiht durch und 
mischt 42 Th. feines Kantharidenpulver 
hinzu. 

Fig. 141. f. Nach E. DIETERICH. 100,0 Oli-
ventil, 525,0 gelbes Wachs, 125,0 Terpentin 

8chmilzt man, setzt 10,0 Weingeist mit 1,0 Schwefelsaure, dann 250,0 fein gepulverte Kan
thariden hinzu, erwarmt 2 Stunden (60-700 C.) und mischt 2,0 Baryumkarbonat mit 6,0 
Weingeist zu. N ach dieser Vorschrift wird auch das gebundene Kantharidin wirksam. 
In lose bedeckten Kasten aufzubewahren, in Blechgei'lissen schimmelt das Pflaster. 

Emplastrnm Cantharidum extensum. Um ein sauberes Pilaster zu erhalten, 
streicht man die Masse auf Wachspapier, schneidet mit der Scheere die gewiinschte Form, 
driickt auf gestrichenes Heftpflaster und zieht das zuvor mit Aether oder Benzin benetzte 
Wachspapier glatt abo 

Emplastrum Cantharidum d'Albespeyres. (Erganzb.) Albespeyres Pflaster. 
35,0 Kolophonium, 15,0 gelbes Wachs, 12,0 Terpentin, 5,0 Hammeltalg, 2,0 Storax schmilzt 
man, aeiht durch, liisat mit 30,0 mittelfein gepulverten spanischen Fliegen 1 Stunde bei 
60-650 C. stehen und streicht dann. 
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Dieses Pfiaster kommt in Originalpackung auf griines Wachstuch gestrichen in den 
Randel und zeichnet sich durch Raltbarkeit und zuverlassige Wirkung aus. 

Emplastrum Cantharldnm perpetuum. (Austr. Germ. Relv.) Empl. caleCa
ciens (Brit.). Empl. epispasticum. Empl. Euphorbii s. Janini s. Jaegeri. 
Empl. vesicans mediolanensc (Gall.) s. vesicatorium perpetuum. Immer
wahr endes Spanischfliegenpflaster. Be standiges Kan tharide npflaster. 
(Zugpflaster Germ.) - Mouches de Milan. Empliltre a mouche de Milan. 
Vesicatoire de Janin. - Warming plaster. 

a. Germ. 14,0 Kolophonium, 7,0 Terpentin, 10,0 gelbes Wachs, 4,0 Talg schmilzt 
man und setzt 4,0 mittelfein gepulverte Kantharlden, 1,0 Euphorbium zu. 

b. ReI v. 30,0 Elemi, 20,0 gelbes Wachs, 10,0 Storax schmilzt man und fiigt 
5,0 Kampher in 5,0 Olivenol gelost und 30,0 fein gepulverte Kanthariden hinzu. Zu einer 
.Mouche de MiJan" nimmt man 1 g hiervon. 

c. Austr. Je 30,0 Venetianischen Terpentin und Mastix schmilzt man und setzt 10,0 
gepulverte Kanthariden, 5,0 gepulvertes Euphorbium hinzu. 

d. Brit. 10,0 Kantharidenpulver zieht man 6 Stunden mit 50 ccm siedendem 
Wasser aus, presst, dampft die Fliissigkeit auf 1/3 ein und schmilzt 10,0 gelbes Wachs, 
10,0 Kolophonium, 130,0 Reftpfiaster, 80,0 Seifenpflaster hinzu. 

Gall. Je 50 Th. Burgunder Pech und gelbes Wachs schmilzt man, seiht durch, 
erwiirmt mit 50 Th. feinem Kantharidenpulver 2 Stunden im Wasserbade, mgt 10 Th. 
venetianischen Terpentin hinzu, riihrt bis zum Erkalten und setzt je 1 Th. LavendelOl und 
Thymianol hinzu. Wird in fiachgedriicktcn Kiigelchen zu 1 g, in ein Stiick schwarze 
Seide von 6 cm Durchmesser eingeschlagen, abgegeben. 

Emplastrum Drouoti. Empl. Mezerei cantharidatum (Erganzb.). Pannus 
vesicatorius. Taffetas vesicans. Empl. epispasticum Drouoti. Drouot'sches 
Pflaster. Blasentaffet. Spanischfliegen-Seidelbastpflaster. - In einer aus 
30,0 grobem Kantharidenpulver, 10,0 fein zerschnittener Seidelbastrinde, 100,0 Essigiither 
bereiteten Tinktur lost man 4,0 Sandarak, 2,0 Elemi, 2,0 Fichtenharz und bestreicht mit
telst breiten Pinsels ausgespannten, vorher mit einer Losung von 20,0 Rausenblase und 
2,0 Zucker in 200,0 Wasser iiberzogenen Seidentaffet. Vorstehendes Verhiiltniss in Grammen 
liefert 3000 Ocm (s. auch unter Empl. adhaesivum Anglicum). 

Extractnm Cantharldum. Extrait ethere de cantharide (Gall.) ist wie Extr. 
Cinae aethereum (Gall.) zu bereiten. 

Extrait alcoolique de cantharlde (Gall.) wie Extr. Scillae. 
Linimentnm Cantharidis (Nation. Form. 1896). Cantharides pulv. 150,0 g werden 

in der Warme mit 1000 ccm Terpentinol ausgezogen, das Filtrat wird mit Terpentinol auf 
1000 ccm gebracht. 

Olenm cantharidatnm (Germ.). Spanisehfliegenol. Ruile de cantharide 
(GalL). 3 Th. grobes Kantharidenpulver werden mit 10 Th. Olivenol10 Stunden im Dampfbade 
behandelt, gepresst und filtrirt. Gall.: Aus 1 Th. grobem Kantharidenpulver und 10 Th. Oli
venol durch 6 stiindiges Erwiirmen. Dieses Oel wird zweckmassiger durch Oleum Cantha
ridini ersetzt. 

Sparadrap vesicans (Gall.). Je 25 Th. gelbes Wachs, schwarzes Pech und Kolo
phonium schmilzt man, seiht durch, fiigt 2 Th. Olivenol und je 4 Th. Glycerin und vene
tianischen Terpentin, zuletzt unter Umriihren 40 Th. mittelfeines Kantharidenpulver hinzu. 
N ach halbstiindigem Erwiirmen im Wasserbade wird die Masse auf Wachstuch gestrichen. 

t Tinctnra Cantharidnm (Austr. Germ.) s. Cantharidis (Brit. Relv. U-St.). 
Spanischfliegentinktur. Kantharidentinktur. - Teinture ou Alcoole de 
cantharide (Gall.). - Tincture of Cantharides. 

a. Germ. Grobes Kantharidenpulver 1,0, Spiritus 10,0. 
b. Relv. Aus 10 Th. Kantharidenpulver und q. s. Weingeist (94 pro c.) stellt man 

durch Verdrangung 100 Th. Tinktur dar. 
c. A ustr. Aus Kantharidenpulver wie Tinct. Aconiti (Austr.), doch mit 87 proc. 

Weingeist zu bereiten. 
d. Brit. Kantharidenpulver 12,5 g, Spiritus (90 Proc.) 1000 ccm. Durch Maceration 

zu bereiten. 
e. U-St. aus 50 g Kantharidenpulver 1000 ccm Tinktur wie nach Relv. herstellen. 
f. Gall. Grobes Kantharidenpulver 1 Th., Alkohol (80 proc.) 10 Th.; 10 Tage zu 

maceriren. 
Griinlichgelbe Tinktur, mit Wasser gemischt milchig triibe. Vorsichtig aufzube

wahren. 
Grosste Einzelgabe Austr. 0,5 
Grosste Tagesgabe 1,0 

Germ. Relv. 0,5 
1,5. 
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Gegen Ausfallen der Haare (HUSEMANN). 

Rp. Tincturae C.mtharidum 1,0 
Spiritus Sinapis 5,0 
Spiritus 50,0 
Olei Lavandulae 
Old Amyg<1. amar. lith. 
Olei Rosae 
Olei Aurantii Florum ua 0,25. 

Rp. Tineturae Cantharidum 
1\Hxtul'ae odoriferae aa 0,5 
Olei Ricini 50,0 

Raarm. 

Jeden 2. Tag die Kopfhaut einreiben. 

t Tinctura Cantharidum aetherea. 1,0 Kantharidenpulver, 7,0 Aether, 3,0 Wein
geist (90 proc.). Man macerirt und bringt ohne auszupressen Bufs Filter. 

Gall. Teinture etheree de cantharide. Cantharidnm gr. pulv. 10,0, Aetheris 
acetici 100,0. 1m Verdrangungswege zu bereiten (Fig. 141). 

Unguentum Cantharidum (Germ.) s. Cantharidis (Brit. Helv.1. Ceratum Can
tharidum. Ungt. irritans. Spanischfliegensalbe. Kantharideflsalbe. Reiz
salbe. Fontanellsalbe. Pommade epispastique. - Oantharides Ointment. 

a. Germ. 3 Th. Oleum cantharidatum, 2 Th. Cera flava. 
b. Hel v. lasst 2 Th. frisch gepulverte Kanthariden mit 8 Th. Olivenal 4 Stunden im 

Dampfbade erwarmen, pressen, filtriren und 6 Th. des Filtrates mit 4 Th. weissem Wachs 
zusammenschmelzen. 

c. Brit. 3 Th. Kanthariden, 30 Th. Benzoefett digerirt man 12 Stunden (bei etwa 
500 C.) und seiht unter gelindem Pressen durch. 

d. Gall. 1) Pomatum luteum de Cantharide. Pommade epispastique janne. 
60 Th. grobes Kantharidenpulver erwiirmt man mit 840 Th. Schweinefett 4 Stunden im 
Wasserbade, lasst absetzen, giesst klar ab, digerirt 1 Stunde mit 4 Th. Kurkumapulver, 
filtrirt im Heisswassertrichter, schmilzt 120 Th. gelbes Wachs hinzu, riihrt kalt und giebt 
4 Th. Citronenal hinzu 

2) Pomatum viride cum Cantharide. Pommade epispastique verte. 280 Th. 
Pappelsalbe werden mit 40 Th. weissem Wachs zusammengeschmolzen und 10 Th. Kan
tharidenpulver zugemischt. 

Die Salbe dient zum Offenhalten von Wunden und ist im Handverkauf mit Vorsicht 
abzngeben. 

Pommade pour Papier epispastique. 
Rp. Sebi ovilis 240,0 1 

Adipis benzoati 360,0 J A 
Cantharidum gr. m. pulv. 100,0. 

Man erwarmt 2 Tage im Wasserbade, presst ab und filtrirt heiss. 
Charta epispastica (Gall.). Papier epispastique. 

No. I No. II No. III 
600 Rp. Unguenti A. 360 4-50 

Adipis benzoati 
Sebi ovilis 
Cerae albae 

150 90 
100 60 
60 60 60 

Durch einseitiges Auftragen der geschmolzenen Salben auf Papierstreifen erhalt man die 
Papiere No. I, II, III. 

t Acetum Cantharidis (Brit.). 
Vinegar of Cantharides. 

Rp. Cantharidum gr. pulv. 100,0 g 
Acidi acetici glacial. (99°/,,) 
Aquae aa q. s. 

Man macerirt mit 900 cern und sammelt im 
Verdrangungswege 1000 cern. 

Balsamnm Vinariense. 
Linimentum Saponis rubefaciens. 

Weimarscher Seifenbalsam. 
Rp. 1. Linimenti saponato-camph. 80,0 

2. Olei Terebinthinae 5,0 
3. Tincturae Cantharidum 2,5. 

Man schmilzt 1, setzt 2 und 3 Zll und klihlt schnell 
abo 

Ceratum Cantharidls (U-St.). 
Rp. 1. Cantharidum plliv. (No 60) 320,0 g 

2. Cerae flavae 180,0 » 
3. Colophonii 180,0 " 
4. Adipis suilli 220,0 , 
5. Olei Terebinthinae 150,0 ccm. 

Man macerirt 1 mit 5 48 Stunden, fUgt 2, 3, 4 ge
schmolzen hinzn nnd dampft im Wasserbade 
bis auf 1000 g ein. 

Charta antirheumatica stimnlans. 
Reizendes Gichtpapier. 

Rp. Resinae Pini 100,0 
Cerae flavae 50,0 

schmilzt man, fUgt 
Tinctnrae Cantharidum 
Tineturae Ellphorbii aa 4,0 

hinzu, verdunstet den Weingeist im Wasserbade 
und verflihrt wie bei Charta cerata. 

Collemplastrum Cantharidin! (Diet.). 

Rp. !lIassae ad Coliemplastrum 800,0 
Rhizomatis Iridis pulver. 88,0 
Sandaracae 20,0 
Old Resinae Pini (HarzOl) 20,0 
Acidi salicylici 6,0 
Cantharidini subt. pulv. 2,5 
Aetheris 150,0. 

Bcreitnng wie Coliemplastrum Arnicae (S. 385.). 

Collemplastrnm Cantharidin! perpetnum (Diet.). 

Wie voriges, doeh nur mit 0,25 Cantharidini und 
30,0 Rhizom. Iridis, und statt Sandal'ak mit 
50,0 Euphorbium und 20,0 Olibanum zu bereiten. 
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EmpJastrnlll Cantharidum Bel·olinense. 
Bandpflaster. 

Rp. Terebinthinae lariein. 20,0 
Cerae f1avae 30.0 
Resinac Pini 12.0 
Sebi ovilis 7,0. 

Man schmilzt, fi.'tgt 
Euphorbii pulv. 10,0 
Canthariduill pulv. 10,0 
Sandaraeae pulv. 25,0 

hinzu, streicht auf Seidenzeug und schneidet in 
3 em breit. Streifen. Aus diesen erhalt man 
mittelst cines Pflastersteehers ohrformige StUcke 
(Ohrpflaster, Zahnpflaster). 

Emplastrulll Cantharidum FERRARI 
entspricht dem Empl. Cantharid. perpet. Germ., 

erhalt aber noch wenig Styrax und Oleum Thymi. 

ElIlplastrum CantbaridulIl call1phoratulll. 
Vesica toriu m camphora tum, Vesica toire 

ea mp bre (Gall). 
Emplastrllm Calltharidum extensum wird mittelst 

eines Pinsels mit Aether camphoratus bestrieben. 

Emplastrum Cautharidulll I,ubecense. 
LUEBEcK'sehes Blasenpflaster. 

Rp. Colophonii 20,0 
Resinae Pini 20,0 
Styracis Iiquidae 10,0 
Cantharidum subt. pulv. 10,0. 

Emplastrum ad clavos pedum KEILHOJ,Z. 
Rp. Emplastri Litharg. eomp. 40,0 

Emplastri Galbani 10,0 
Pieis navalis 20,0 
Ammonii hydrochlor. 1,5 
Aeruginis 1,5 
Cantharidum 1,0. 

Emplastrulll Picis cantharidatulll (U-St.). 
Warming Plas ter. 

Rp. Cerati Cantharidis 80,0 g 
Durch Schmelzen und Dnrehseihen trennt man 

von den Canthariden, fiigt zum fliissigen Teile 
Resinae Pili Burgund. q. s. ad 1000,0 g 

und bereitet I. a. eine gleiehmiissige ]\fasse. 

Emulsio Cantharidum VAN Mo)!s. 
Rp. Olei cantharidati 6,0 

Vitellum ovi unins 
Mellis depurati 30,0 
Gummi arabici 10,0 
Aquae Juniperi 90,0. 

t Extraetum Cantharillum. 
Rp. 1. Cantharidum gr. m. pulver. 100,0 

2. Spiritus diluti 1000,0 
3. Spiritus diluti 300,0. 

Man zieht zuerst mit 2. dann mit 3 aus, filtrirt 
und dampft zum dicken Extrakt ein,' Ausbeute 
etwa 60 Procen t. 

Globuli ad fontieulo •• 
Fontanellerbsen. Eitererbsen. 

Globulos e Hhizomate Iridis magnitudine pisi 
parvi 

benetzt man mit einer l\1ixtUl' aus 
Tincturae Cantharidum 10,0 
Balsami Tolutani 1,0. 

Linimentum crlnale. 
(Amer. Drugg.) 

Rp. Cantharidini 0,06 
Aetheris acetici 7,5 
Spiritus 90,0 
Olei Ricini 30,0 
Olei I"avandulae gltS. 15. 

Linimentnm vesica·ns SWRDIAUR. 

Rp. Canthal'idum contusar. 
Camphorae 
Olei Olivarnm 
Olei Terebinthinae 

Digeriren, auspressen, filtriren. 

6,0 
10,0 

5,0 
20,0. 

Mittel gegen HaarRu.fall LEISTIKOW. 
Rp. Tincturae Cantharidum 3,0 

Chlorali hydra!i 2,0 
Lanolini 5,0 
Vaselini 
Aquae Laurocerasi 
Aquae Calcis aa 10,0. 

Oleum Cantharidini (Diet.). 
(Loco Olei cantharidati). 

Rp. Cantharidini pulverati 1,0 
Acetoni 40,0. 

::Ilan lOst im Wassel'bade in verschlossenem Glas
kolben, tragt allmahlich in 

Olei Olivarum 960,0 
das auf 500 C. erwarmt ist, und bewahrt bei 

Zimmerwarme in gelhen Stopselglasern auf. 

PUulae antenuretlcae MEISSNER. 
Gegen Bettnassen. 

Rp. Cantharidum pulverat. 0,66 
Ferri pulverati 1,33 
Succi Liquiritiae 5,0. 

M. f. pilulae No. 100. 

PHulae stimulante. SUNDELIN. 

Rp. Cantharidum 0,4 
Fructus Capsici 0,6 
Camphorae 1,6 
Resinae Guajaci 5,0 
Tincturae Colocynth. q. s, 

f. pilul. No. 100. 

Pomata trlchopbytica DlJPUYTREN. 

Rp. Medullae ossium bovin. 100,0 
Balsami Peruviani 4,0 
Olei Cinnamomi 2,0 
Old Bergamottae 1,0 
Tincturae Cantharidum 1,5 
Mixturac oleoso-balsamicae 3.5 

D. 8. DUPlTYTREN'Sche Haarwuchspomade. 

Rattengift (Apoth.-Zeitg.). 

Rp. Cantharidum pulverat. 40,0 
Malti pnlverati 480,0 
::IIoschi 0,06 
Olei Ligni Rhodii 
Olei Carvi aa gtts. 
Sacchari fusci 60,0. 

::11. f. pasta. Man legt kleine Kiigelchen ans. 

Saponimentum Cantharidini UNNA. 
Can tharidin- Opodeldok (Diet.) 

Rp. Saponis stearin. dialys. 100,0 
Saponis oleIn. dialys. 50,0 
Spiritus (90% ) 450,0 
Aquae 95,0. 

:lIan liist durch Digestion und fugt hinzu eine 
Losung aus 

Cantharidini 5,0 
Acetoni 300,0. 

Spiritus contra alopeeiam syphilitieam 
LANGLRBERT. 

Rp. Tincturae Cantharidum 5,0 
lIydrargyri biehlorati 0,05 
Spiritus 
Spiritus l\Ielissae aa 40,0 
Aquae Rosae 20,0. 
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Spiritus criuaUs. 

Haarspiritus. 
1. (Gaz. hebd. de med.) 

Rp. Tincturae Cantharidum 
Acidi tannici aa 3,5 
Chinini hydrochlor. 
Ligui Santali an 1,5 
Glycel'ini 20,0 
Spiritus ColonlenBis 15,0 
Vauillini 0,02 
Spiritus dilnti q. B. ad 300,0. 

2. (Form. american.) 

Rp. Tincturae Cantharidulll 
Tincturae Capsici 
Tincturae Gallarum 
Spiritns (96°/0) 
Spiritus Coloniensis 
Olei Ricini 

aa 4,0 
8.0 

aa'180,0 
75,0. 

3. Gegen Kopfschinnen. 

(Bull. of Pharm.) 
Rp. Tincturae Cantharidum 3,5 cern 

Tincturne Chinae 7,5 ,., 
PiJocarpini hydroehlor. 0,24 g 
Chlorail hydrati 3,6 " 
Glycerini 28 ccm 
Bay Rum q. s. ad 450 

Spiritus crinaUs roborans. 

Haar-Tonicum (Ph. Era). 
Rp. Tincturae Cantharidum 14 ccm 

Liquor. Ammon. canst. arom. 28 
Mixturae oleoso-balsam. 113 
Glycerini 142 
Aquae Rosae 568 
Spiritus q. s. ad 908 

Spiritus trichophyticus. 
Haarwuchswas s er. 

Rp. Tincturae Cantharidum 1,0 
Acidi salicylici 2,0 
Mixturae oleoso-balsam. 20,0 
Spiritus 20,0 
Glycerini 30,0 
Aquae Rosae 60,0. 

Ttiglich die Kopfhattt zu befeuchten. 

Spiritus trichophyticns EPENST>:rN. 
Rp. Tincturae Cant.haridum 10,0 

Spiritus Sinapis 1,0 
Olei Lavandulae 
Olei Amygdalar. amar. aeth. 
Olei Rosae 
Olei Attrantii florum ail gtts. 5 
Spiritus 100,0. 

Jeden 2. Tag 1 TheelOffel voll in die Kopfhaut 
einzul'eiben. 

Unguentum ad fonti.ulos BERG. 
Rp. Extracti Mezerei 1,0 

Terebinthinae laricinae 5,0 
Unguenti Cantharidum 20,0 
Unguenti basilici 50,0 
Cupri acetici subt. pulv. 4,0. 

Unguentum ad fonticulos (Ergiinzb.). 
Rp. Euphorb. subt. pull'. 1,0 

Unguent. Cantharid. 19,0. 

Unguentum eplspasticum. 
Unguentum irritans Lansanniense. 

Rp. Unguenti Cantharidum 
Unguenti Althaeae aa 10,0 
Olei Citri gtts. 2. 

Vet. Charge de Leba. (Gall.). 
LERAS scharfe Einreibung. 

Rp. Adipis suilli 125,0 
Picis liquid. abietin. 125,0 
Tinctur. Cantharidum 100,0 
Olei Terebinthinae 100,0. 

Yet. Charge resolutive (Gal!.l, 
Rp. Picis liqu. Lithantracis 250,0 

Petrolei albi 75,0 
Tincturae Cantharidum 75,0. 

Vet. Emplastrum acre. 
Scharfes Pflaster. Piephackenpfiaster. 

Rp. Cantharidum pulver. 25,0 
Ettphorbii pulver. 5,0 
Terebinthinae 
Olei Olivarttm aa 12,5 
Cerae flavae 45,0 

digerirt man einige Btunden im Dampfbade. 

Vet. Emplastrum Cantharidum pro usu 
veterinario (Germ.). 

Rp. 1. Colophonii 6,0 
2. Terebinthinae 6,0 
3. Cantharidum gr. m. pulv. 3,0 
4. Euphorbii subtile pulv. 1,0. 

Man schmilzt 1 und 2 und setzt 3 und 4 hrnzu. 

Vet. Oleulll acre. 
Oleum irritans AllglicUlll. Feu anglais. 

Rp. Euphorbii pulverati 
Cantharidum pulverat. aa 1,0 
Olei Terebinthinae 

. Olei Olival'llm aU 50,0. 
Man digerirt 1 Tag und filtrirt. 

Vet. Olenm acre BLISTER. 
Rp. Olei Rapae 250,0 

Olei Terebinthinae 50,0 
Cantharidum pulverat. 20,0 
Euphorbii pulverat. 10,0. 

Einige Tage digeriren. Yor dem Gebrauch umzu
schiitteln. 

Vet. Spiritus "cer. 
}-'eu franc;ais. 

Rp. Tincturae Cantharidum 
Tincturae Euphorbii 
Spiritus aii. 

Vet. Tinctura Calltharidum concentrata, 
s. fortior. 

Rp. Cantharidum pulverat. 1,0 
Spiritus 5,0. 

Vet. Ullguentum Cantharidum pro usu 
veterinario (Germ.). Ungt. acre. 
Scharfe Balbe. Spathsalbe. 

Rp. 1. Cantharidum subtile pulver. 2,0 
2. Olei Olivarmn 4,0 
3. Cerae fla vae 1,0 
4. Terebinthinae 2,0 
5. Euphorbii subtile pulv. 1,0. 

1 und 2 werden 10 Stunden im Dampfbade er
wiirmt, 3 ttnd 4 zugefiigt, dann mit 5 bis zum 
Erkalten geriihrt. 

Vet. Unguentulll vesicatorlum (Gal!.). 
Onguent vesicatoire Lebas 

Rp. Cerae flavae 3,0 
Picis nigrae 4,0 
Resinae Pini 4,0 
Olei Olivarulll 10,0 
Cantharidum gr. m. ply. 6,0 
Euphorbii pulv. 2,0. 

Vet. Unguentnm veslcatorlum mercnriale (Gall.) 
Onguent resolutif Trashot. 

Rp. Unguenti vesicatorii Lebas 
Unguenti mercurialis duplicis (50°/0) ili\. 
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Gebeimmittel. 
Berenizon von WORTLEY, Haarwuchsmittel. Enthalt Perubalsam, Ricinusol, China

tinktur, Kantharidentinktur, Weingeist, Rosenwasser. 
Blister (nach Veterinary Counter Practice). 
a. Kanthariden 12,5, Euphorbium 25,0, gelbes Wachs 4,0, Kolophonium 6,0, Ter

pentin 15,0, Fett 60,0. 
b. Liq. Blister. Kanthariden 120,0, Euphorbium 30,0, Methylalkohol 550,0. 
Blistering Ointment von JAMES, fiir Spath, Ueberbein etc., besteht aus Kantha

riden, Euphorbium, Elemisalbe, Wacholder-, Rosmarin- und Terpentinol. 
Gichtbalsam, nach Dr. LAVILLET. Bestandtheile: Kanthariden, Salmiakgeist, Spi

ritus, Seife, Kampher, Rosmarinol. 
Gliadinpftaster von KLOSE, enthalt als Hauptbestandtheil Kanthariden und 

Euphorbium. 
Haarbalsam, von SCHWARZLOSE. Ein Spiritus Coloniensis mit Storax, Fett, Pott

asche und wahrscheinlich auch Kantharidenauszug. 
Haarbalsam, W ACKERSONB. Carmin, Koloquinthenextrakt, Kantharidentinktur, Peru

balsam !nit Haarpomade gemischt. 
Haarwuchsbeforderer von WILBON, enthalt Kantharidentinktur, MandeIol, Salmiak

geist, Citronenol, Rosmarinspiritus. 
Hair-Wash von Dr. LESLIE besteht aus Alkohol, Ricinusol, Kantharidentinktur, 

Macis- und Rosenol. 
Kroniithyl soll ein atherischer Auszug aus chinesischen Kanthariden sein. 
Parlser Kantharidenpflaster wird aus starker Kantharidentinktur, Harz, Peru

balsam und eingedicktem Leinol bereitet_ 
Pastillen, aromatische von STEEL, sind aus Eisensuliat, Kantharidentinktur, Zucker 

und Zimmtwasser hergestellt. 
Proliflsches Pulver, zur Starkung der Manneskraft. 1m wesentlichen: Kanthariden, 

Cascarilla, China, Kubeben, Zimmt, Zucker. 
Shampooftiissigkeit, ein amerikanisches Haarwas.ser. 1000,0 Rum, 120,0 Weingeist, 

3,0 Kantharidentinktur, 5,0 Ammoniumkarbonat und 10,0 Kaliumkarbonat. 
Taffetas vesicans DUBUISSON wird !nit weingeistigem Kantharidenauszug und Gela

tinelosung wie Englisches Pflaster hergestellt. 

tt Cantharidinum (Erganzb.). Kantbaridenkampher. Cantharidine (Gall.). 
CloH1204. Mol. Gew. = 196. 

Die Wahl des Ausgangsmaterials zur Herstellung des Cantharidins hitngt vom je
weiligen Preise des Rohmaterials und von seinem Gehalt an Cantharidin abo 1m Nach
folgenden ist angenommen, dass es sich urn Kanthariden handelt. Da das Cantharidin in 
den Blasenkafern nur zum Theil im freien Zustande, zu einem anderen Theile an Alkali 
gebunden vorhanden ist, so muss man dieses letztere in geeigneter Weise (durch Saure
Zusatz) in freien Zustand bringen. 

Darstellung. 1000 g mittelfein gepulverte, chinesische Kanthariden werden mit 
einer Mischung aus 20 g kone. Schwefelsaure und 1500 g Essigather zwei Tage lang bei 
gewohnlicher Temperatur stehen gelassen. Dann mischt man mit Hilfe eines Holzspatels 
(nicht mit den Handen!) 40 g Baryumkarbonat darunter, bringt das Gemisch in einen 
Extraktionsapparat und erschOpft es in dies em durch Extraktion mit Essigather. - Nach
dem von dem Auszuge der Essigather abdestillirt worden ist, wird der aus Fett, Harz 
und Cantharidin bestehende Riiekstand 8 Tage lang sich 'selbst iiberiassen, damit das 
Cantharidin auskrystallisiren kann. 

N'ach dieser Zeit wird der Riickstand mit 200,0 g Petrolather (0,74 sp. G.) tiber
gossen und gelinde erwarmt, um das Fett zu losen, die LOBung abfiltrirt, das Cantharidin 
mit Petrolather gewaschen und aus 90proc. Alkohol in der Warme umkrystallisirt. Das 
so erhaltene Cantharidin ist fast weiss und als "Vesikans" hinreichend rein. Wird es 
z. B. zu subkutanen Injektionen vollig rein verlangt, so muss es unter Zusatz von Knochen
kohle aus Essigather umkrystallisirt werden (DIETERICH). 

Eigenschaj'ten. Farblose, glanzende, geruchlose, neutrale Saulen oder Blattchen 
des rhombischen Systems, welche bei 218 0 C. schmelz en, dariiber hinaus erhitzt als weisse 
Nadeln sublimiren. Es lost sich in 30000 Th. kaltem oder 15000 Th. siedendem Wasser. 
In Wasser, welches Sauren, Z. B. Schwefelsaure, oder atherisehe Oele gelost enthalt, ist es 
reichlicher loslich. Es lOst sieh ferner in 3300 Th. Alkohol von 90 Proc., oder in 1650 Th. 
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Schwefelkohlenstoff, in 560 Th. Aether, oder 65 Th. Chloroform oder 40 Th. Aceton. Es 
lOst sich ferner reichlich in Eisessig, konc. Schwefelsaure, in fetten Oelen, Wachs und 
Harz. Es ist nach Gall. schon bei gewohnlicher Temperatnr merklich lliichtig und beginnt 
schon oberhalb 1200 C. zu sublimiren. 

Seinen chemischen Eigenschaften nach stellt es sich als das Anhydrid der zweibasi
schen, im freien Zustande nicht bekannten Cantharidinsliure CloH1606 dar. Behandelt man 
es nnter Erwarmen mit Kali- oder Natronlauge, so geht es (langsam auch bei Einwirkung 
von Ammoniak) in Losung unter Bildung kantharidinsanrer Salze, z. B. 

CO COOH COOK 
CSH120<CO>0 CSH140 2 <COOH C8H140~<COOK 

Cantharidin Cantharidinsiiure Cantharidinsaures Kali 

Diese Salze sind wenig bestandig, sie werden z. B. schon durch Einwirkung der 
Luftkohlensanre theilweise zerlegt. Behandelt man sie mit starkeren Sauren, so erhalt 
man nicht die freie Cantharidinsiiure, sondern ihr Anhydrid, das Cantharidin. 

Nachweis. Der chemische Nachweis des Cantharidins stosst auf Schwierigkeiten, 
weil der Verbindung charakteristische Reaktionen mangeln. Fiir die Alkalisalze des 
Cantharidins werden folgende Reaktionen angegeben. Die nicht zu sehr verdiinnte Losung 
giebt: 1) Mit Calciumchlorid, Barynmchlorid, Quecksilberchlorid und Silbernitrat weisse, 
krystallinische Niederschlage. 2) Mit Kupfersulfat einen griinblauen, kornig-krystallinischen 
Niederschlag. 3) Mit Kobaltoxydullosung eine blassrothe, in Wasser ausserst schwer los
liche Fallung, mit Niccolosulfat eine griine Fallung. 4) Mit Palladiumchloriir entsteht 
zunachst nur eine Triibung, nach 24stiindiger Einwirkung aber ein Netzwerk hellgelber 
Krystallnadeln. 5) Erhitzt man Cantharidin mit konc. Schwefelsaure unter Zusatz von 
etwas Kaliumchromat, so entsteht prachtig griine Farbung, die nach einigen Stunden 
trtib blattgriin wird. 

Diese Reaktionen sind natiirlich nicht gerade eigenartig flir das Cantharidin und 
beweisen deshalb dessen Anwesenheit nicht. 

Man ist daher in den meisten Fallen auf den physiologischen Nachweis des Kan
tharidins angewiesen, und zwar um so mehr, als es sich in der Regel um den Nachweis 
so geringer Mengen handeln wird, dass die 'Erzielung mess barer Krystalle und die Aus
fiihrung von Schmelzpunkts -Bestimmungen nicht moglich ist. - Um in Speisenresten, 
Organtheilen etc. das Vorhandensein von Cantharidin festzustellen, verfahrt man nach 
DRAGENDORF wie folgt: 

Die zu untersuchenden Substanzen werden, wenn nothig, fein zerschnitten und mit 
Kalilauge von 8 Proc. so lange erwiirmt, bis eine gleicharlige Fliissigkeit entstanden ist. 
Diese Fliissigkeit wird nach dem Erkalten, wenn nothig, mit Wasser verdiinnt und dann 
mit Chloroform mehrmals ausgeschiittelt, um Unreinigkeiten (z. B. Fett) zu beseitigen. 
Nachdem das Chloroform abgetrennt worden ist, wird durch verdiinnte Schwefelsaure iiber
sattigt und sogleich mit etwa dem vierfachen Volumen Alkohol von ca. 95 Proc. gemischt. 
Die Mischung wird am Riickllusskiihler einige Zeit im Sieden erhalten, dann heiss filtrirt, 
das Filtrat moglichst stark abgekiihlt, alsdann nochmals filtrirt und dann durch Destillation 
vom Alkohol befreit. Die zUriickbleibende, wasserige Fliissigkeit wird hierauf mit Chloro
form behandelt, nachdem zuerst die an den Wandungen des Destillationskolbens haftenden 
Substanzen durch dasselbe aufgenommen worden sind, soweit sie sich in Chloroform losen. 
Die Chloroform-Ausziige werden zunacht durch Waschen mit Wasser von etwa anhaftender 
Schwefelsaure befreit, dann zur Verdun stung gebracht. Einen etwa hinterbleibenden Riick
stand priift man auf das Vorhandensein von Krystallen (durch das Mikroskop und Polari
sations-Mikroskop) und stellt schliesslich den physiologischen Versuch an. 

Physiologischer Versuch. Man reibt den Riickstand der Chloroform-Ausziige 
mit wenigen Tropfen Mandelol an, nimmt die olige Losung alsdann mit etwas Watte auf 
und applicirt diese auf den Oberarm einer Versuchsperson in der Weise, dass man auf die 
abgetrocknete Hautstelle zunachst den oligen Wattebausch bringt, dariiber etwas Gutta
perchapapier auflegt und nun einen leichten Verband anlegt. 1st im Riickstande Can
tharidin enthalten gewesen, so entsteht an der A pplikationsstelle nach 3-6-12 Stunden 
lebhafte Rothung der Haut, die sich schon nach 0,00015 g Cantharidin bis zur Blasen
bildung steigern kann. 
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Aufbe·wall-rung. Sehr vorsiehtig, in gut ,erschlossenen Gefassen; Lichtschutz 
ist nicht erforderlich. 

PrUfung. Die Prilfuug kann sich, wenn crforderlich, auf die Feststellung der 
volligen Fliichtigkeit beim Erhitzen, sowie auf die Ermittelung des Schmelzpunktes be
schranken. Doch sei man beim Hantiren mit Cantharidin iiusserst vorsiehtig. 

Anwendung. Das Cantharidin beginnt sich immer mehr als Ersatz der Kanthariden 
zur Herstellung von Vesikatorien Eingang zu versehaffen. Diese Ersetzung del' Kanthariden 
durch Cantharidin ist auch durchaus zu billigen, weil man das Cantharidin leieht genau 
dosiren kann, wiihrend del' Cantharidingehalt der spanischen Fliegen sehr wechselnd ist. 
Man gebraucht es ferner zur Herstellung der sog. LIEBREICH'schen Mittel. Bei del' ausser
lichen Anwendung rechnet man 1 Th. Cantharidin als gleichwerthig mit 200 Th. 
Kanthariden. 

t Solutio Kalii cantharidinici Liebreich pro injectione. LIEBREICH'S 
Mittel. Dieses Arzneimittel ist eine Losung von Kaliumkantharidat. Da dieses Salz aber 
schwer rein darzustellen ist, so geht L. bei der Darstellung vom Kantharidin selbst aus und 
bezieht auch die Dosirung auf das freie Kantharidin. 

Darstell1tng. 0,2 g (2 Decigramme) Kantharidin und 0,4 g Kalihydrat - beide 
genau gewogen - werden in einem 1 Liter-Kolben mit Marke mit 20 ccm Wasser im 
Wasserbade erwarmt, bis klare Losung erfolgt ist. Alsdann fiigt man unter fortdauernder 
Erwarmung allmahlich Wasser bis ungefahr zur Marke zu, mischt gut durch und fiillt nach 
dem Erkalten mit Wasser bis zur Marke auf. Die vollig erkaltete Losung wird filtrirt. 
(LIEBREICH.) 

1 ccm dieser Losung enthlUt = 0,0002 g Cantharidin in der Form des Kalium
kantharidats ClOHH K20a + H20. 

Diese Losung ist fruher von LIEBREICH zur Injektionskur vorgeschrieben worden. 

tt Kalium cantharidinicum. Cantharidate de potasse (Gall.). Cantbaridas 
potassiens ClOHl2K20S + 2~O. Mol. 6e1l'. = 326. 

Man bringt in einen Kolben von 500 ccm Fassungsraum 10 g Cantharidin, 5,73 g 
reines Kalihydrat sowie 200 ccm Wasser, erhitzt im Wasserbade bis zur volligen Auf
!Osung und filtrirt noch heiss im Dampftrichter. Beim Erkalten scheidet sich das Salz in 
Krystallen abo (Gall.) 

Farblose Nadeln, loslich in 25 Th. kaltem oder in 12 Th. siedendem Wasser, wenig 
!Oslich in Alkohol, unloslich in Aether und in Chloroform. 

Sehr vorsich tig in gut geschlossenen Gerassen aufzubewahren. 
An Stelle der obigen Injektionen wird zur Zeit die inn ere Darreichung in fol

gender Form empfohlen. 

t Tinctura Cantharidini Liebreich. LIEBREICH's Kantharidin - Tinktur. 
Nicht zu verwechseln mit Kanthariden-Tinktur! 

0,1 g (Ein Decigramm!) Cantharidin wird in 300 cem Tinctura Aurantii cortieis 
llnter miissigem Erwarmen ge!Ost, worauf man die erkaltete Losung mit Tinctura Aurantii 
corticis auf 500 ccm auffi'tllt. Diese Tinktur ist sorgfaltig Zll mischen und zu filtriren (!). 
Man nimmt diese Tinktur innerlich ein, indem man 0,1-1,00 ccm mit der PRAVAz'schen 
-Spritze abmisst und in ein halbes Weinglas voll Wasser eintragt. 

t Solutio Natrii cantharidinici Liebreich pro injectione. Kantharidln
Natrium-Losnng LIEBREICH. 

Man bereitet in der bei dem Kaliumsaiz angegebenen Weise eine wasserige Losung 
aus 0,2 g (Zwei Decigramm) Cantharidin und 0,3 g Natriumhydroxyd und flillt diese mit 
Wasser zu 1 Liter auf. Je 1 cem enthalt 0,0002 g Cantharidin in Form des Natrium
kantharidats. 

LIEBREICH hat das Cantharidin gegen tuberku!Ose Processe, Phthisis, tuberkulOse 
Erkrankungen des Pharynx, Larynx, gegen Lupus, Psoriasis, Lepra empfohien. Er beginnt 
innerlich und subkutan mit 6ilo Decimilligramm = 0,00006 g, entsprechenu 0,3 ccm del' 
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obigen Losungen, nach und nach steigend urn je 0,00002 g, d. h. urn 0,1 ccm der obigen 
Losungen. - Vor jeder Anwendung, welche nicht tliglich erfolgen darf, ist der Harn auf 
Eiweiss zu priifen; bei eintretender Nephritis ist der Gebrauch einzustellen. Wegen der 
leicht eintretenden Nieren-Reizung ist die grosste Vorsicht geboten. 

Dispensation. Die LIEBREICH'schen Losungen werden llicht den Patiellten aus
gefolgt, sondern dem Arzte iibergeben und werden von diesem selbst aufbewahrt. Die 
Aufbewahrung in den Apotheken hat vorsichtig zn erfolgen. 

Der Arzt mache es sich zur Piiicht, diese Mittel auf den Recepten stets ohne Ab
kiirzung zu verschreiben. Der Apotheker lege jedes zweifelhafte Recept dem Arzte 
zur nochmaligen Durchsicht vor. 

t Aether Cantharidini. Kantharidinather. Loco Aetheris cantharidati. 
1 g gepulvertes Kantharidin wird im Kolbchen unter Erwarmen in 40,0 g Aceton gelost. 
Diese Losung giesst man in 940,0 g Aether, den man durch Einstellen in lauwarmes Wasser 
auf 25° C. erwarmt hatte, in mehreren Antheilen unter Umschwenken ein. Schliesslich 
tragt man 2,0 Ranfextrakt ein, schiittelt bis zur Auflosung desselben und filtrirt nach mohr
tagigem Absetzen. (DIETERICH.) 

t Collodium Cantharidini. Kantharidin-Kollodium. Oantharidini 0,1 wird 
mit Olei Ricini 4,0 verrieben, und in Oollodii duplieis 96,0 eingetragen, worauf man das 
Prliparat durch Zusatz von Tineturae Cannabis indicae 1.0 griinlich farbt. 

Capsella. 
Gattung der Cruciferae-Hesperideae-Capsellinae. 

Capsella bursa pastoris (L.) Mnch. Ueberall gemeines Unkraut. Kahl oder 
behaart, Grundblatter eine Rosette bildend, gestielt, ganzrandig, buehtig gezlihnt oder 
fiederspaltig, StengelbHttter kleiner, sitzend, Stengel aufrecht, SchOtchen auf wagerecht ab
stehenden Stielen dreieckig- verkehrt- herzformig, Griffel kurz, die Ausrandung nicht 
iiberragend. 

Man verwendet das Kraut: Herba Bursae pastoris (Erganzb.). Herba Capsellae. 
Hirtentaschel. Gansekresse. Sackel- oder Taschelkraut. - Panetiere. - Shepherd's 
purse. 

Bestandtheile. Ein leieht zersetzliehes Alkaloid, eine eigenthiimliche Saure von 
glukosidischem Oharakter: Bursasaure. Das atherische Oel der Samen ist Allylsenfol, 
sie enthalten ausserdem 28 Proe. fettes Oel. 

Anwendung. Das Mittel ist veraltet, aber durch Pfarrer KNEIPP wieder in Er
innerung gebraeht. Die RADEMACHER'sche Schule benutzt es gegen Blutungen und Blasen
leiden in Form der Tinktur und der Salbe. N euerdings als Ersatz des Rhizoma Hydrastis 
und Seeale eornutum gegen Haemorrhagien empfohlen, besonders in Form des Fluidextrakts. 

Extractum Bursae pastoris fluidmn wird aus dem fein gesehnittenen Kraut mit 
Weingeist (68 proe.) im Verdrangungswege bereitet. 

Tinctura Bursae pastoris Rademacheri (Erganzb.). RADEMACHER'S Rirten
tascheltinktur, wird aus 5 Th. zerquetsehtem frisehem Kraut mit 6 Th. Weingeist be
reitet. Ausbeute 61/ 2-7 Th. Innerlieh zu 15-30 Tropfen 4-6mal taglieh. 

Unguentum Bursae pastoris Rademacheri. 1 Th. frisches, zerquetsehtes Kraut 
wird mit 2 Th. Sehweinefett gekoeht, bis die Feuehtigkeit vollig verdunstet ist, dann ge
presst und klar abgegossen. 

Capsicum. 
Gattung' der Solanaceae - Solaneae. 

I. Capsicum annuum L. mit verl1ingerten, a ufrechten Friiehten und Capsicum 
longum D. C. mit verliingerten, hangenden Friiehten. Es ist unsieher, ob beide Arten 
wirklich verschieden sind, da angeblich Pflanzen mit hangenden und aufrechten Frii.ehten 
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ails den Samen derselben Frucht hervorgegangen sind, beide wiirden dann in C. annuum L. 
zusammen zu ziehen sein. Heimisch in Amerika (vielleicht Brasilien), in allen heissen und 
gemassigten Gegenden der Friichte wegen in zahlreichen Formen kultivirt. 

Fructus Capsici (Germ. Helv.). Piper Hispanicum s. Turcicum. Spanischer 
oder Tiirkischer Pfeffer. Beissbeere. Guineapfefferl). Schoten- oder Taschen
pfeffer. - Poivre d'Es-
pagne. Pimentdesjardins. 
Poivre de Guinee 1 ) (Gall.). 

Beschreibung. Eine 
saftlose, yom bleibendell 
Kelch gestiitzte Beere, meist 
aus 3, selten aus 2 Karpel. 
len hervorgegangen. Die 
Frucht ist durch theilweises 
Verwachsen der Karpelle im 
unteren Theile drei-, im 
oberen einfacherig. An den 
Placenten befinden sich zahl
reich die Hachen, rundlichen, 
hellgefarbten Sam en. 

Die pharmaceutisch 
verwendeten Friichte sind 
langgestreckt , bis 12 em st 
lang, dunkelbraunroth, fein Fij:. U 2. P IOELU:R, )likro kopie.) 

quergestreift. 
Auf die Epidermis folgt ein aus 5-6 Zellschichten bestehendes Collenchym, woran 

sich ein diinnwandiges Parenchym schlie sst, die Zellen dieser Schichten enthalten rothgelbe 
Kiirnchen und spindelfiirmige dreispitzige oder runde, gelbe Chromatophoren, die sich mit 
Schwefelsaure tiefblau flirben. 

Die Wande der Collenchymzellen sind fein ge
kiirnelt. 1m Parenchym verlaufen die zarten Gefliss
biindel zuweilen mit einigen Bastfasern. Zwischen 
dem Parenchym und der inneren Epidermis liegen 
auffallend grosse Zellen, die durch derbe Qllerwande 
oder schmale Platten kleinerer Zellen getrennt sind. 
Die Zellen der unteren Epidermis unter den grossen 
Zellen sind verholzt, verdickt und getiipfelt, die un
ter den Zwischenplatten sind diinnwandig, nicht ver
holzt. Diese inn ere Epidermis mit abwechselnden 
griisseren Parthien verholzter (also mit Phloroglucin 
und Salzsaure roth werdender) und schmiiJerer unver
holzter ZeUen ist flir die Erkennung der Droge cha
rakteristisch neben den gelben Chromatophoren und 
rothgelben Tropfen des Parenchyms. 

An den Scheidewanden der Frucht wird die 
Cuticula durch die Bildung eines Sekretes von den 
darunter liegenden gestreckten Epidermiszellen empor
gehoben. Es findet sich hier das scharfschmeckende 
Prinzip der Frucht. - Die Samen umscbliessen ein reich

Fig. 148. 
(!\fOELLER, llIkroekople.J 

liches Endosperm und den gekriimmten Embryo. Die Epidermiszellen der Samenschale sind 
vielfach in einander verzapft und verkeilt und gewahren auf der Fllichenansicht ein sehr 

') Unter diesem Namen versteht man eigentlich die Friichte der Xylopia aethio
pica A. Rich. und X. aromatic a D. C. 
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verworrenes aber hOehst eharakteristisehes Bild. Sie sind ebenfaJls fiir die Erkennung der 
Droge von Wiehtigkeit. Ihre Aussenwand besteht aus drei Schichten: der Cuticula, einer 
mit J od sich ohne weiteres blau fiirbenden und einer verholzten Schicht. 

Bestandtheile. Wir sind dariiber verhiiltnissmassig· wenig· unterrichtet. Der 
scharf brennend schmeekende Bestandtheil wird als Capsaicin C9H1402 (?) bezeichnet. Es 
bildet farblose, bei 590 C. sehmelzende Krystalle, die in kaltem Wasser wenig, in heissell! 
mehr loslich und mit Wasserdampfen in geringel' J\!Ieuge fiiichtig sind, sich in Alkohol und 
Alkalien 108en. 

Capsacutin C35 H5!N3 0" zu 0,05-0,07 Pl'oc. in der Droge, von saurer Reaktion. 
Capsicin und Capsicol sind weiche, gelbe bis rothbraune, scharfschmeckende 

Substanzen, offenbar nicht einheitlieh. 
Capsicin, ein fliichtiges Alkaloid, ist ebenfalls zweifelhaft. 
Nach KOENIG: Wasser 12,42 Proc., Stickstoffsubstanz 13,43 Proe., Fliichtiges Oel 

1,58 Proc., Fett 14,40 Proc., Stickstofffreie Extraktstoffe 34,49 Proe., Holzfaser 19,59 Pl'oc., 
Asche 5,67 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 15,34 Proc., Fett 16,44 Proe., 
Stickstoff 2,45 Proc. 

Aufbewahrung. An einem trocknen Orte, die ganzen oder gesehnittenen Friichte 
in Holz- oder in Blechgefassen, das Pulver in braunen, gut verkorkten Glaseru. - Trotz 
seiner Sehiirfe ist der Spanische Pfeffer dell! Insektenfrasse ausg'esetzt, eine hiiufige Durch
musterung der Vorrathe deshalb geboten. Das filr Cantharides (S. 595) empfohlene Ver
fahren ist auch hier von Vortheil. Beim Verarbeiten der Droge ist Staubentwickelung zu 
vermeiden, da die Schleimhiiute damr hOchst empfindlich sind und heftige Entziindungen 
entstehen konnen. Urn die Friiehte zu zerschneiden, feuchtet man sie daher durch leichtes 
Bestauben mit Wasser an und trocknet sie nach dem Schneiden wieder. Das Pulver 
bereitet man nach Angabe einiger Arzneibiicher, indem man die zerkleinerten Friichte mit 
Gummi- oder Traganthschleim befeuchtet, trocknet und hierauf stosst. Der Arbeiter hat 
dabei das Gesicht in geeigneter Weise zn schiitzen. 100 Theile lieferu 88 - 90 Theile 
mittelfeines Pulver. 

Anwendung. Innerlich selten bei Verdaunngsschwache, Flatulenz, zu 0,05-0,5. 
1m Aufguss (1,0: 200,0) zu Gurgelwassern bei Angina maligna. Aeusserlich sehr hanfig 
als Bestandtheil hautreizender Mittel. 1m Hanshalt ein beliebtes Gewiirz zu Saucen, 
Mixed-Pickles und drg!. Missbrauchlich als verscharfender Zusatz zu Essig und Branntwein. 

Tinctura Capsici. Tinctura Piperis Hispanici. Spanischpfeffertinktur. 
Teinture de poivre d'Espagne. Tincture of Capsicum. a) Brit. Aus 50 g 
Capsicumpulver und 1000 ccm Weingeist (70 proc.) durch Maceration zu bereiten. 
b) G e r m. Aus 1 Th. mittelfein zerschnittenem Spanischem Pfeffer mit 10Th. Weingeist zu 
bereiten. c) Hel v. Aus 10 Th. Spanisehem Pfeffer (V) und verdiinntem Weingeist sind 
durch Perkolation 100 Th. Tinktur zu sammeln. d) U -St. Aus 50 g Capsieumpulver 
und q. s. Weingeist (Alkohol 950 ccm, Wasser 50 cem) sind durch Perkolation 1000 ccm 
zu sammeln. 

Capsieum-Opodeldoc. 
(Bull. of Ph.) 

Rp. Tincturae Capsiei 10,0 
Spiritus 40,0 
Saponis. hispanici 6,0 
Camphorae 4,0 
Liquoris Ammonii caust. 2,0 
Mentholi 1,0 
Olei Spilanthis oleracei 0,5. 

Charta antirheumatica Anglica. 
Englisches Gichtpapier (Diet. Man.). 

Rp. Tincturae Capsici 10,0 
Tincturae Enphorbii 10,0 
Terebinthinae 20,0 
Olei Terebinthiuae 60,0 
Alkohol. absoluti 500,0 
Resinae Pini depnratae 400,0. 

Die durchgeseihte Lasnng wird mit breitem Pinsel 
auf Seidenpapier gestrichen und dieses auf Schnu
ren an del' Luft getl'ocknet. 

Collemplastrulll Ca,lsici (Diet). 

Ca p sic umpflas ter. 

Rp. Massae ad Collempiastrum 800,0 
Rhizomatis Iridis pulv. 90,0 
Olibani 20,0 
Extracti Capsiei aetherd 20,0 
Olei Resinae Pini 15,0 
Acidi salicylici 6,0 
Aetheris 150,0. 

Wie Collemplastrum Arnicae (S. 385.) zu be.reiten. 

Auf Leinwand gestrichen und durchlocbt giebt 
diese Masse einen Ersatz fUr das Capsin-Porous
Pflaster, BENSON'S Plaster aus New York. 

Collyrium antamauroticum BEASLEY. 

Rp. Fructus Capsiei 0,5 
Aquae destillatae 300,0. 

Nach 3 stundigem Stehen fiitriren. 
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Curry. powder. 
Nach Buehh. 

Rp. Fructus Capsici 
Rhizomatis Zingiberis 
Fructus Cardamomi aa 75,0 
Fructus Pimentae 
Rhizomatis Curcumae fia 100,0 
Piperis nigri 125,0 
Cassiae Cinnamomi 150,0 
Fructus Coriandri 300,0 

werden als mittelfeine Pulver gemischt. 

Emplastrum Capsid (U·St.). 
Rp. OIeoresinae Capsici 

Emplastri adhaesivi aa q. s. 
Auf das dunnauflllusselin gestrichene Pflastertragt 

man mittelst eines Pinsels das Capsicum-Extrakt 
auf, so dass 0,25 g davon 10 Ocm bedecken. 

Extraetnm Capsiei, 
wird wic Extractum Ansinthii (S. 408.) bereitet. 

Extractum Capsiei aethereum. 
Oleoresin a Capsici (U-St.). 

Rp. Fructus Capsici subtilc puly. 500 g 
Aethe1is q. s. 

Das Pulver wird durch Perkolation eracMplt, del' 
Aether durch Destillation, zuletzt durch frei
williges Verdunsten entfernt; den f1ussigen Theil 
sammelt man, withrend der schmierige Riickstand 
verworfen wird. 

Extractum Capsiei fiuidum (U·St.) 
wird aus 1000 Th. fein gepulverten Fruct. Capsici 

und 91 proc. Alkohol durch Perkolation bereitet; 
man befeuchtet mit 500 ccm, sammelt zuerst 
900 ccm und stellt 1. a. 1000 ccm Extrakt her. 

Gargarisma auticatarrhale GRA YES. 

Rp. Decocti Corticis Chinae (e 15) 200,0 
Tincturae Capsici 10,0. 

Zum Gurgeln. Bei Katarrh. 

Guttae carminativae. 
New·Yorker Forme. 

Rp. Tincturae Capsici 1 vol. 
Tincturae Opii 1 
Spiritus camphorati 
Spiritus Menthae pip. 
Aquae 4 

Dosis 5 celli. 

Unimentum antarthritieum. 
Gichtfluid (VOMACKA). 

Rp. Tincturae Capsici 500,0 
Tincturae Colchici 10,0 
OIei Rosmarini 20,0 
OIei Menthae pip. 3,0 
Camphorae 30.0 
Saponis medicaii 25,0 
Aetheris 50,0 
Liquoris Ammon. caust. 300,0 
Kalil jodati 20,0. 

Linimentum Capstei eompositum. 
1. Ph. Neer!. III Supp!. 

Rp. Fructus Capsici pulv. 1,0 
3,0 Spiritus (0,834) 

(iigere p. dies 8, exprime; hujus tinct. part. 525,0 
adde 

Camphorae 
Olei Rosmarini 
OIei Lavandulae 
Olei Thymi 

30,0 

OIei Caryophyllorurn iia 10,0 
Olei Cassiae 2,0 
Liquoris Ammonii caust. 100,0 
Saponis medicati 3,0. 

II. :Nac,h FASSA'l'l. 
Rp. 1. Fructus Capsici gr. plv. 

2. Aetheris 
3. Spiritus 
4. Spiritus q. s 

500,0 
125,0 
12f),O 

5. Camphorae 500,0 
6. Liqu. Ammon. callst. (spec. Gcw. 0,910) 625,0 
7. OIei Thymi 
8. OIei Lavandulae all 10,0. 

Man perkolirt 1 mit 2 und 3, sammelt durch Nach· 
giessen von 4 1250 g Fliissigkeit, lOst darin 5, 7 
und 8 lllld mischt 6 hinzu. 

Ersatz fill' RICHTER'S Pain Expeller ulld fur 
den amerikanischen Pain Killer. 

Mottenspiritus. 
I. Russischer ~Iottenspiritus. 

Rp, Tincturae Capsici 
Tincturac Colocynthidis 
Spiritus 
Camphorae 
Acidi c.rbolici puri 

aa 50,0 
100,0 

20,0 
5,0. 

II. Motten·Essenz nach DIETERICH. 
Rp. Fructus Capsici minor. conc, 100,0 

O\ei Terebinthinae 50,0 
Spiritns (96"10) 900,0 

macerirt man 8 Tage, presst aus, lost 
N aphthalini 25,0 
Camphorae 25,0 
Olei Caryophyllorum 10,0. 

lasst absetzen und filtrirt. 
Auf Fliesspapier gegossen zwischen Pelz· oder WoH· 

gegenstande zu legen. 

Piper Hispanicum solubile. 
Liislicher Cayennepeffer. (Buchh). 
Rp. Fructus Capsici concis. 

SpirItus 
100,0 
150,0 

~Ian macerirt, presst aus I 
das Filtrat mit 

filtrirt und verdampft 

Natrii chlorati 
zur Trockne. 

100,0 

Spiritus lIussieus (Erganzb.). 
Russischer Spiritus. 

Rp. 1. Semin. Sinapis gr. pulv. 5,0 
2. Aquae 10,0 
3. Fructus Capsici concisi 2,0 
4. Camphorae 2,0 
5. Natrii chlorati 2,0 
6. Liquoris Ammonii caustici 5,0 
7. Spiritus (91010) 80,0 
8. Olei Terebinthinae 3,0 
9. Aetheris 3,0. 

lIIan riihrt 1 mit 2 zurn Teig an, lasst stehen, bis 
sich ein kriiftiger Geruch nach SenfOl entwickelt, 
fiigt 3, 5, 7 hinzu, presst nach Stagigem Stehcn, 
lOst 4, filtl'il't und setzt 6, 8, 9 ZU. 

Unguentum Capsid (Brit.). 
Capsicum Ointment 

Rp. Fructus Capsici concisi 12,0 
Cetacei 6,0 
Olei Olivarulll 44,0. 

lIIan erwarm! 1 Stunde 1m Wasserbade und seiht 
durch. 

Vet. Acetum sternutatorium J\1A'l'THIEr. 

Rp. Aluminis 
Zinci sulfurici aa 30,0 
Fmctns Capsici 60,0 
Camphorae 8,0 

mischt man in Pnlverfol'ul zu 
Olei Terebinthinae 30,0 
Aceti 1000,0 

ZUnI Einspritzen in die Niistel'n del' Rinder, bei 
Katarrh je 1 Theel6ffel. 
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Vet. Llnimentum restltntorlum. 

a. tErgiinzb.) 

Rp. Tincturae Capoici 150,0 
Spiritus 200,0 
Spiritus camphorati 100,0 
Spiritus aetherei 100,0 
Ole; Terebinthinae 10,0 
Liquoris Ammonii caustici 20,0 
Ammonii hydrochlorici 50,0 
Natrii chlorati 20,0 
Aquae 350,0. 

Rest; tu tionsflu; d. 
b, Pharm, Zeitg, 

Rp, Tincturae Capsici 50,0 
Spiritus camphorati 
Spiritus aetherei 
Spiritus denaturati (900!0) 
Liquoris Ammonii caustici aa 100,0 
Decocti Florum Arnicae (25,0) 500,0 
Natrii chlorati crudi 75,0. 

Sepone et filtra 

II. Capsicum fastigiatum Blume (c. minimum Roxb.) Kleiner Strauch mit 
orangerothen, kaum 2 em langen, aufrechten Friiehten. Liefert ebenfalls in den Friichten 
Fructus Capsici, Capsicum (Brit. U. St.) Cayenne Pepper, African Pepper (U, St.) 

III. Capsicum frutescens L. Ebenfalls strauchig, Friichte roth, 1 em lang, auf
recht. Liefert in den Friichten Piment de Cayenne (Gall.). Diese beiden Arten liefern 
hauptslichlieh das unter dem Namen: Cayennepfeft'er, Chillies bekannte Gewiirz, wo
gegen man unter Paprika meist die erstgenannte Art versteht. 

C. fastigiatum und C. frutescens kann man von C. a'nnuum leicht unter
scheiden aueh im zerkleinerten Zustande durch die Epidermiszellen der Samenschale, die 
bei ihnen schlank und hoeh, bei der anderen Art im Querschnitt kurz und gedrungen sind, 
die die innerste Schicht der Aussenwand bildende verholzte Lamelle ist bei ihnen viel 
dicker wie bei C. annuum. 

Bestandtheile. Capsacutin (s. oben) ist auch in C. fastigiatum gefunden. 

Wirkung und Anwendung wie bei I. 
Apone, von Dr. POULET, ist ein weingeistiger Auszug von Capsicum mit Salmiak-

geist, Thymian()l und Chloralhydrat. 
Blister essence, C. SIMON'S, ist dem Restitutionsfiuid iihnlich zusammengesetzt. 
Branntweinschiirfe von STEPHAN ist ein weingeistiger Auszug von spanischem Pfeffer. 
Capsicin. Unter dieser Bezeichung kommt eine Mischung aUs Ammoniak, Seife, 

Kampher, ather. Oelen und den Fluidextrakten von Capsicum und Gaultheria in den Handel. 
Capsicum-Vaseline der Chesebrough-Gesellschaft ist durch Ausziehen des Spanischen 

Pfeffers Iuittelst Vaseline hergestellt. 
Ernstings 1lagentropfen bestehen aus Tinctura aromatica, Calami, Capsici, Liquor 

Kalii acetici und Spiritus dilutus. 
Glycoblastol des Prof. KLETZINSKY ist em weingeistiger, mit Glycerin und wohl

riechenden Oelen versetzter Auszug aus Spanischem Pfeffer. 
Magnetic-Elixir von Low enthalt Capsicumtinktur, Terpentin()l, Kampherspiritu8, 

Salmiakgeist, Sassafrasol, Sassafrasextrakt. 
Mustard-Paper oder Sinapine tissue von COOPFR ist diinnes Papier Iuit einem 

Gummiiiberzug, der die scharfen Stoffe des Spanischen Pfeffers und des Euphorbium enthiilt. 
Pain-Expcller 1) von RICHTER. Nach Apoth.-Ztg.: Fructus Capsici 8,0, Flores 

Arnicae 2,0, Spiritus dilutus 100,0, Spir. camphoratus 20,0, Oleum Caryophyllor. gtts. XX., 
Liquor Ammonii caustici 30,0. 8 Tage digeriren, dann filtriren. 

2) Von SACHS. Tinetura Capsici 8,0, Tinctura Atnicae 12,0, Oleum Caryophyllor. 
gtt. X., Spiritus 50,0, Aqua 50,0, Spiritus camphoratus 20,0, Liquor Ammonn eaust. 30,0. 

3) Von SCHONE. Tinctura Capsici (1 : 3) 900,0, Tinct. Piperis 90,0, Tinct. Galangae 
60,0, Tinct. Ratanhae 30,0, Semen Paradisi cont. 180,0. Man digerirt 8 Tage, presst 
aus und fiigt hinzu Oleum ThyIui, Caryophyllor., Rosmarini, Lavandulae aa 15,0, Spiritus 
camphoratus, Liquor Ammonii caust. spirituos. M 450,0, Sapo domesticus 45,0, Tinctura 
resinae Guajaci 100,0. Nach mehrtagigem Absetzen zu filtriren. (SolI dem RIcHTER'schen 
Pain-Expeller in jeder Hinsieht gleichkommen.) 

Papier Wlinsi ist diinnes Papier, das Iuit einem Ueberzuge von Capsicum, Benzoe, 
Euphorbium, Kopaivabalsam, Draehenblut, die zuvor in Weingeist gel()st wurden, ver
sehen ist. 

Pilules Alegres von COLLAS, gegen Hiimorrhoiden, bestehen aus Extractum Capsici, 
Extr. Graminis und Radix Althaeae. 

Prompto Allivio von RADWAY, ein AIlheilIuittel, enthiilt Capsicum, Kampher, SaIze, 
Aether und Weingeist. 

,Russol von Dr. BLOCH in Basel, ein GichtIuittel, enthiilt Capsicum, Colchicum, 
Chloroform, Senfspiritus, Gaultheriaol. 
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Speciality for Diphtherie, Dr. WHITE'S, ist mit Capsicumauszug und Oenanth
ather versetzter Rum. 

Tympanitessenz. Liq. Ammonii anisat. 12,0, Tinct. Capsici 7,5, Tinct. Zingiberis 
30,0, Aqua commun. q. s. ad 2 L. Bei Trommelsucht del' Rinder, auf einmal, wenn nothig 
nach 1/2 Stunde dieselbe Dosis nochmals zu geben. 

Vegetable Bathing-Prepareds von REGLER, besteht aus grob zerkleinerten Capsi
cum- und Rosskastanienfriichten. 

Venetianisches Liniment von TOBIAS, Allheilmittel, ist eine dem Pain -Expeller 
ahnliche Mischung. 

Capsulae. 
Vnter Kapsel, Capsula, Capsule versteht man eine Hiille zur Aufnahme einer 

Dosis irgend eines Medikaments. Vnd zwar kann diese Hiille entweder lediglieh zur Auf
bewahrung eines Arzneistoffes dienen oder dazu bestimmt sein, zugleich mit dem Arznei
mittel hinuntergeschluckt zu werden. In diesem FaIle miissen die Kapseln aus einem 
Material bestehen, welches von den Verdauungssaften gelost wird. 

Man unterscheidet im allgemeinen Papierkapseln, Devorativkapseln, Starke
kapseln und Gelatinekapseln. 

I. Capsulae chartaceae. Pulverkapseln. Papierkapseln. Diese dienen zur 
Aufnahme kleiner Pulvermengen, besonders der sogenannten nabgetheilten" Pulver. Sie 
werden gewohnlich aus glattem, weissem Schreibpapier hergestellt. Zur Aufnahme von 
hygroskopischen Pulvern oder solchen, welcbe leicht fIiichtige Bestandtbeile enthalten, 
verwendet man Kapseln, die aus sogenanntem Wachspapier (charta cerata) hergestellt sind. 
Dieses Wachspapier wird zur Zeit durch Tranken von Papier mit ICeresin, nicht mit 
Wachs erzeugt. 

Zur Aufnahme des Natrillmbikarbonates als Bestandtbeil der englischen Brausepulver 
benutzt man Kapseln aus rotbem oder blauem Papier. Die Weinsaure soIl in, diese 
farbigen Kapseln nicht eingefiillt werden, weil diese alsdann fIeckig werden wiirden. -
Zur Aufnabme besonders kostbarer, auch starkadharirender Substanzen faltet man Kapseln 
aus Glanzpapier, die glanzende Seite nach innen. Der Gebrauch der Papierkapseln ist 
ein so allgemeiner, dass auf ihre nahere Beschreibung verzichtet werden kann. 

II. Capsulae catapotae plicatiles. Devorativ-Kapseln. Verschluckbare 
Kapseln. Sie sind von E. DIETERICH erfunden worden, haben die Form der Papierkapseln 
und bestehen aus einer, Starke und Glycerin enthaltenden Masse, etwa vom Aussehen 
diinnen, hellen Guttapercha-Papieres. Aus dieser Masse werden die Kapseln ahnlich wie 
die Papierkapseln hergestellt. 1bre Fiillung mit dem Medikament und das Versehliessen 
der geftUlten Kapseln erfolgen in gleicher Weise wie bei den Papierkapseln. 

III. Starkemehlkapseln. Capsulae amylaceae. Amylkapseln. Cachets. Sie 
sind aus den schon friiher benutzten sog. Einnehme-Oblaten bervorgegangen, wurden etwa 

Db. 

1873 von LmouslN in Genf eingefiihrt, 
spater von F ASSER in Wien verbessert. 
Die Starkemehlkapseln werden ahnlicb 
den Oblaten entweder aus reiner Wei
zenstarke oder aus Gemischen von 
Weizenstarke und Weizenmehl in so
genannten Oblatenbaekereien gebaeken. 
Sie sind rundliehe Blattehen mit fIaebem 
Rande und centraler Vertiefung. Fiir 
gewohnlieh werden sie in drei Grossen 

Fig. 14 • . Fig. 145. 

und zwar von~ 2,0, 2,5 und 3,0 cm Durcbmesser 
Einhiillen fester Substanzen, besonders der Pulver. 

Handb, d, pbarm. Praxis. I. 

angefertigt. Sie dienen ausnahmslos· zum 
Sehr volnminose Pulver z. B. Chininsalze, 

39 
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Salicylsiiure, kanu man mit Hiilfe eines Pastillensterhers in trocknem Zustande etwas kom
primiren und dann in die Kapseln bringen. Der Verschluss erfolgt in der Weise, dass auf 
die das Pulver tragende Kapselhiilfte die andere, angefeuehtete Halfte anfgedriiekt wird. 
Versehlnssapparate sind konstruirt worden von LIMOUSIN, DIGNE, SEVZIK, FAssER, Vo
MAOKA U. A. Fig. 144 und 145. 

Beim Bezug einer grosseren Menge dieser Kapseln auf 
einmal werden dieselben von den Fabriken mit der Firma 
des Bestellers geliefert. 

Be ide m E ink auf der Starkemehlkapselu beaehte man 
folgende Punkte: Sie sollen nicht stark gebUiut sein, diirfen 
keine giftigen Bestandtheile en thai ten, (J\letalle wiirden in del' 
Asche aufzusuchen sein, welehe nicht mehr als 1 Proe. be
tragen soil.) Sie milssen ferner elastiseh und frei von Brueh
stiicken sein und, in Wasser getaucht, sofort zu einer form
los en Masse zusammenfallen. 

Vorriithige Oblatenpulver nehmen sehr bald ein unan
sehnliehes Aussehen an. 

Fig. U6. 

IV. Capsulae gelatinosae. Von diesen zum Theil 
aus unvermisehter Gelatine, zum Theil aus Gelatine mit Zu
satzen hergestellten Kapseln unterseheidet man namentlieh 

1) Deekelkapseln, 2) Gefiillte harte Kapseln und 3) Gefiillte elastisehe Kapseln. 
Die technisehe Darstellung dieser versehiedenen Sorten Gelatine-Kapseln ist 

mit geringen, sieh vou selbst ergebenden Abweiehnngen, die gleiche. Ais Ausgangs-. 
material wird von den Fabriken nicllt die diinnblatterige Gelatine, sondern ein in dickeren 
Tafeln im Handel vorkommendes Produkt, der sogenannte franzosische oder belgische 
Gelatine-Leim verwendet, weil die mit diesem hergestellten Kapseln klarer und durch

siehtiger ausfallen. 
Dltrstellung. A. Der harten Kapseln. 1 Th. Gelatineleim 

lasst man im Gefasse B mit 3 Th. Wasser quellen und erhitzt die Masse 
alsdrmn im Wasserbade A zum Sehmelzen. Wenn die Temperatur etwa 
65° C. ist, so lasst man kurze Zeit stehen, schiebt alsdann die an der Ober
Hache del' Leimlosung abgesetzte Schaumschicht mit einem Spatel oder 
dergl. zur Seite. Fig. 146. 

Vorher hatte man die zur Darstellung der Gelatinekapseln erfor
derlichen Formen (Docken), olivenformige Stabe aus polirtem Zinn oder 

- B Stahl, mittels eines mit Olivenol benetzten Lappchens abgerieben und 

ig. 147. 

diese Formen zu 12-20 Stiick mit den Stielen nach unten (Fig. 146 C) in 
eine Korkplatte oder eine ahnliche Vorrichtung gesteckt, so dass die Kopfe 
alle in einer Ebene liegen. Man ergreift nun eine solche, mit kalten Me
tallformen besteckte Platte und taucht sie in die heisse Gelatinelosung, 

A etwa bis A, Fig. 147, langsam ein und zieht sie ebenfalls langsam wiader 
heraus. Damit sich an den Enden keine Thranen bilden, zieht man den 
·hier befindlichen Ueberschuss der Masse durch momentane leise Beriih
rung mit der OberHache der .Gelatinelosung wieder abo Dann dreht 
man, behufs gleichmassiger Vertheilung der Gelatine, das Brett mit den 
Formen langsam in der Hand so, dass die Formen etwa wagerecht liegen, 
1-2 Minuten lang und steUt das Ganze hierauf etwa 1/2 Stunde an einen 
kiihlen, schattigen Ort. N ach dieser Zeit ist die Gelatine soweit erstarrt, 
dass man die "Hiilsen von den Formen entfernen kann. Man setzt hei B, 
Fig. 147, die Schneide eines Messers an und macht hier durch RoUen 
der mit Gelatinemasse iiberzogenen Form auf der Messerschneide einen 
Ringelschnitt. Dann zieht man die Gelatinekapsel mit der rechten Hand 
iiber die Olive, die abgetrennte Hiilse aber mit der linken Hand iiber 
das verjiingte Ende der Form abo 

Die Kapseln werden reihenweise in Brettchen mit Vertiefungen 
eingesetzt und hier etwas iibertrocknet. 

Die Fiillung mit Fliissigkeiten erfolgt, solange die Kapseln !loch 
nicht ganz getroeknet, sondern noeh etwas feucht sind. Das Fiillen der 
Kapseln mit Fliissigkeiten erfolgt zweckmassig mit einer Spritze, deren 
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Ausfiussrohr cinen allongenformig gebogenen Glasansatz mit feiner Spitze tragt. Der Glas
schnabel wird in die Oeffnung der Kapsel eingefiihrt, worauf man durch sanften Druck 
des Kolbens der Spritze die Fiillung ausfiihrt. Eine geschickte Arbeiterin fiillt in einem 
Arbeitstage etwa 6000 Kapseln der gewohnlichen Grosse. Zum Fiillen del' Kapseln mit 

Fig. 14 . 

pulverformigen Arzneimitteln bedient man sich eines kleinen diitenformigen Fiilltrichters 
aus Metall, durch welch en man die gepulverten Arzneistoffe mit Hilfe eines .,Stopfers" in 
die Kapseln hinein bringt. Eine geschickte Arbeiterin fiillt von diesen Kapseln im Tage 
hOchstens 600 an. 

Man sehe indessen darauf, dass die Kapseln nicht zu voll gefiillt werden, weil sonst 
das Verschliessen derselben schwierig, ja unmoglich wird. 

Das Verschliessen der gefiillten Kapseln geschieht dadurch, dass man auf ihre Oeff
nung eincn Tropfen warmer LeimlOsung mit Hilfe eines kleineren oder grosseren Pinsels 
sctzt. Und zwar geschieht dies zweimal hintereinanuer. Durch das erste Betupfen erfolgt 
nul' ein horizontaler Verschluss del' Kapsel. Durch das zweite Aufsetzen eines Tropfens 
warmer Leimlosung erhalt del' Verschluss eine gefallige, abgerundete Form. 

Die so hergestellten Kapseln miissen daraufhin untersucht werden. ob nicht mangel
haft verschlossene (leckende) Kapseln unter ihnen sind. Zu dies em Zwecke belasst man 
die Kapseln in ihren Einsatzbrettern, bis sie lufttrocken geworden sind, dann legt man sie 
einzeln auf treppenfOrmig gebogenes Papier aus und liest nach etwa 24 Stunden die
jenigen Kapseln mechanisch aus, welche geleckt haben. Del' Rest wird auf Hiirden im 
Trockenschranke vollstandig ausgetrocknet. 

1m Vorstehenden ist angegeben, dass die harten Kapseln lediglich aus Gelatine
Leim und Wasser hergestellt werden. In der That ist das diejenige Darstellungsweise, 
nach welcher die meisten Fabriken arbeiten. Die Gall. schreibt folgende ~Iasse vor: 
Gelatinae 25,0, Glycerini 10,0, Sacchari 8,0, Aquae circa 45,0. 

Ubrigens ist die Darstellung der Gelatine-Kapseln eine ziemlich einfache Arbeit, 
welche sich recht wohl im pharmaceutischen Laboratorium ausfiihren liesse. 

B. Del' elastischen Kapseln. Die Grundmasse fiir die elastischen Gelatine-
kapseln besteht aus Gelatineleim 1 Th., Wasser 1 Th., Glycerin 2 Th. Die Herstellung der 
elastischen Kapseln erfolgt genau in der namlichen Weise, wie es bei A. beschrieben 
wurde. Die Fiillung del' Kapseln geschieht, wenn sie zwar schon starr, abel' noch nicht 
vollig getrocknet sind. Ebenso erfolgt del' Verschluss der gefiillten Kapseln mit heisser 
Glycerin-Gelatinemasse, solange die Kapseln noch nicht vollig getrocknet sind wie unter A 
angegeben. Dagegen wird die Trocknung nicht mit kiinstlicher Warme, sondern im Kalk
Trockenscbrankc (s. S . .546) iiber Aetzkalk oder Chlorcalcium ausgefiihrt. Die Kapseln 
bleiben solange im Kalk-Trockenschranke, bis sie an Papier nicht mehr anbacken. - Als 
eine geeigncte Masse empfiehlt FORRET: Gelatinae 16 Th., Aquae 20 Th., Glycerini 15 Th., 
Sirupi Sacchari 10,0. Sollen lichtempfindliche Substanzen in Kapseln untergebracht wer
den, so kann die Gelatinemasse Zusatze von unschadlichen, wasserloslichen Farbstoffen, 
z. B. Indulin oder Nigrosin erhalten. 

Capsulae gelatinosae durae. Harte Gelatinekapseln. Unter Gelatinekapseln 
schlechthin versteht man die harten Gelatinekapseln. Sie werden meist in mittleren Grossen 
von 0,1-1,0 g Inhalt hergestellt, die gebrauchlichste Sorte aber ist die von 0,5 g Inhalt. 

In diese Kapseln kann man aile solche Flii~sigkeiten 
und feste Stoffe einfiillen, welche die Galatineh iille nicht auf
losen bez. zerstoren, Z. B. Balsame, alkoholische und atheri
sche Extrakte, atherische Oele, Antipyrin, Apiol, Chinin, 
Phenole und phenolartige Korper, Z. B. Kreosot und Creolin. 

Fig. l49. 

Bei gewissen Suhstanzen kann man den Angriff auf die Gelatinehiille dadurch verhindern, 
dass man sie in oliger Losung einfiillt, Z. B. Chloralhydrat in Oel gelOst. Wasserige 
Fliissigkeiten sind yom Einfiillen in Gelatinekapseln natUrlich ausgeschlossen, 

39* 
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Von diesen Kapseln ist zu verlangen, dass sie aus gutem Gelatineleim hergestellt 
sind, der nicht unangenehm riecht und schmeckt. Sie mUssen ferner gut aussehen, d. h. 
die GelatinehUlle muss klar sein. Sie dUrfen ferner nicht lecken und nicht verschimmelt 
sein. Es empfiehlt sich, aile kauflich bezogenen Kapseln (auch die folgenden Sorten) darauf 
hin zu priifen, ob das Gewicht des Inhaltes stimmt und ob die eingefUlite Substanz den 
bezUglich der Reinheit an sie zu stellenden Anforderungen geniigt. Fig. 149. 

Fig. 160. 

Obgleich die harten Kapseln nicht gerade besonders empfindlich sind gegen Feuchtig
keit, so empfiehlt es sich doch, sie an einem trockenen Orte, am besten im geheizten 
Zimmer, aufzubewahren. In feuchten Ranmen wertlen sie trUbe, konnen unter Umstiinden 
80gar verschimmeln. 

Capslllae gelatinosae elasticae sell moUes. Elastische Gelatinekapseln. Diese 
Kapseln werden in Grossen von 0,15 - 1,0 - 5,0 - 10,0 - 15,0 g Inhalt angefertigt. Noch 
betrachtlichere Grossen kommen nur fiir die Veterinar-Praxis in Betracht. Man kann in 
diese Kapseln grossere Mengen, namentlich von FIUssigkeiten, einfUllen, weil sie sich wegen 
ihrer Elasticitat der Form der Speiserohre anpassen, also dem Hinunterschlucken nicht 
allzugrossen Widerstand entgegensetzen. Ais Fiillung dieser kommen namentlich RicinusOl 
und Leberthran in Betracht, doch konnen sie mit jeder Substanz geflillt werden, welche 
die Gelatine-Masse nicht zerstort. 

Diese Kapseln sind gegen Feuchtigkeit erheblich empfindlicher als die harten. Durch 
feuchtes Lagern werden sie triibe; sie erhalten alsdann durch Nachtrocken an einem 

lauwarmen, trockenen Orte oder iIp. Kalk-Trockenschrank ihr gutes Aussehen 
flir gewohnlich wieder. Zu hoher Warme diirfen sie abel' auch nicht ausgesetzt 

. B werden, weil sie alsdann schmelzen wiirden. Sie sind auch gegen Staub sehr 
empfindlich, weil sie ihn an ihrer Oberflache festhalten. Man bewahrt sie also 
vor Staub geschUtzt, an einem trockenen, nicht zu warm en Orte auf, am besten 
im Kalk -Trockenschranke. 

Periae gelatinosae. Gelatineperlen. Die"deutschen Gelatineperlen 
A. sind harte Kapseln, aber nicht wie diese olivenformig, sondern von Kugelge

stalt. Ihre Herstellung erfolgt wie diejenige der harten Kapseln unter Benutzung 
kugelformiger Zinnformen. (Fig. 151). Die Bildung eines unauffiilligen sauberen 
Verschlusses erfordert grosseres Geschick als bei den olivenformigen Kapseln. 
Die franzosischen Gelatineperlen bestehen aus zwei durch Pressung 
miteinander vereinigten Halbkugeln und haben daher eine, jede Kapsel in zwei 
Halften theilende Naht. lhre Herstellung erfolgt mit Hilfe besonderer Ma
schinen, welche von N. PALLAU & Co. , Paris, Avenue du Maine 43, ebenso wie 
aIle iibrigen Apparate zur Herstellung und Fiillung von Gelatinekapseln und 
-Perlen, geliefert werden. 

Die Gelatineperlen dienen besonders zur Aufnahme von Arzneien, welche 
Fig. 1M. in kleineren Mengen zur Verwendung gelangen, wie Aether, atherische Oele, 

Morrhuol, Orexin, Pepsin und Alkaloi"de (Hydrastinin).: 
Capsulae opercnlatae. Deekeikapsein. Sie bestehen aus einem Untertheil und 

Obertheil aus dUnner Gelatine, welcher letztere Uber den ersteren hinweggeschoben wird. 
Sie haben den Zweck, die olivenformigen Kapseln zu ersetzen, d. h. solche Arzneistofi'e auf
zunehmen, welche nur selten in dieser Form verordnet und deshalb nicht fabrikmassig her
gestellt werden. In der Regel dienen sie zur Aufnahme von festen Arzneistofi'en, bisweilen, 
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aber seltener, auch zur Aufnahme von extraktformigen. Das FiiIlen""geschieht, indem man 
die unterzubringende fein gepulverte Substanz einfach in die Halfte mit dem geringeren 
Durchmesser hineinschiittet und die dazu passende (iihergreifende) Halfte dartiber schiebt. 
Bei lockeren Pulvern (z. B. Chininsalzen) 
kommt man besser zum Ziel, wenn man 
rlas abgewogene Pulver auf Papier schilt
tet und nun mit der schlankeren Halfte 
einfach auftupft. Den Deckel bestreicht 
man inwendig mit etwas Gummischleim, 

Fig. 1~2 

c 

urn ein Lockerwerden desselben zu verhindern. Wichtig ist natiirlich, dass von der schlecht
schmeckenden Arznei nichts auf die Aussenseite der Kapsel gelangt. Fig. 152. 

Capsulae operculatae pro suppositoriis. Deckelkapseln fUr Suppositorien. 
Diese werden vorzugsweise zur Applikation des Glycerins in den Mastdarm angewendet. 
Sie bestehen aus einer steifen konischen GelatinehiiIle mit iibergreifendem Deckel (Fig. 153). 
Unmittelbar vor dem Gehrauche flillt man die konische Halfte mit konc. Glycerin, setzt den 
iibergreifenden Deckel auf, taucht das gefUllte Zapfchen, urn es schliipfrig 
zu machen, einen Augenblick in kaltes Wasser :und schieht es alsdanll so
gleich moglichst tief in den After ein. 

Da diese Kapseln in einer verh1Htnissmassig kurzen Zeit im Darm 
gelost werden, so konnen sie natiirlich auch zur Fiillung mit anderen Supposito
rien-Massen verwendet werden. 

Suppositorien-Kapscln mit Fettdeckel. Diese sind eigentlich nur 
die konischen Half ten der vorigen, zu welchen Fettdeckel aus starrer, aber 
leicht schmelzbarer Fettmasse beigegeben werden. Man braucht sie zur Her
stellung von Cacao-Suppositorien, indem man einfach die geschmolzene Sup
positoricn-Masse in sie hineingiesst, oder falls die Masse durch Anstossen er
zeugt wurde, diese Masse in sie hineinstopft. Die geftillten Kapseln werden 
schliesslich mit dem beigegebenen Fettdeckel verschlossen. 

Capsulae keratinosae. Pohl's Diinndarmkapseln. Diese Kapseln 
werden aus einer plastischen und elastischen Masse hergestellt, welche be
steht aus einer Mischung von a) filtrirter, bis zur Sirupsdicke eingedampfter 
Losung von Keratin in Ammoniakfiiissigkeit, b) ebenfalls bis zur Sirnpsdicke 
eingedampfter Losung von wachsfreiem Schellack, Borax und Wasser und 

Fig. 1~3. 

c) sehr geringer Menge ammoniakalischer Kolophonium-Losung. D.R.P. 35976. Diese Masse 
hesitzt die Eigenschaft des Keratins: im Magen ungelOst zu bleiben, im Darm aber in 1,0-
sung zu gehen, dagegen nicht die SprOdigkeit und Zerreiblichkeit des reinen Keratins. 

Sie dienen zur Aufnahme von Arzneistoffen, welche nicht im Magen, :sondern erst 
im Darm zur Wirkung gelangen sollen, z. B. Acidum arsenicosum, Acidum hydrochloricum, 
Acidum salicylicum, Acidum tannicum, Alumen, Balsamum Copaivae, Bismutum subnitricum, 
Chinin und dessen Salze, Chrysarobin, Extractum Cubebarum, Extractum Filicis (iiberhaupt 
aIle Bandwurmmittel), Ferrum und dessen Verbindungen, Kreosot, Naphthalin, Opium, 
Phosphor, Plumbum aceticum, Quecksilber-Verbindungen, Resorcin, Santonin. 

Man priife sie, ob sie in einer Misehung von 100 cern Wasser, 10 Tropfen Salzsaure 
und 0,1 g Pepsin bei 35° C ungelOst bleiben. 

Carbida. 
Carbida. K,ubide. U nter »K arb ide n" versteht man die Verbindungen des 

Kohlenstoffs mit Elementen, vorzugsweise mit Metallen. 
Einige Karbide haben, seitdem es moglich geworden ist, illl elektrischen Of en (d. h. 

im elektrischen Flammenbogen) Temperaturen von vordem nieht erreiehter Rohe zu er-
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zielen, ganz erhebliche technische Bedeutung erlangt. - Zum Vel'standniss des Fo)genden 
sei vorausgeschickt, dass man durch den zwischen 2 Kohle-Elektroden libergehenden Flammen
bogen (also im Lichtbogen del' sog. elektrischen Bogenlampen) Temperaturen von etwa 
3500-4000 0 C. erzeugen kann. Bei diesen Temperaturen gelingt es, Substanzen wie Aetz
kalk u. a. zu schmelzen, welche vol'dem fUr unschmelzbar gehaJten wurden. Infolgedessen 
gelingt es auch Reaktionen herbeizufUhren, welche man vordem nicht kannte. Bei del' 
Darstellung der im Folgenden zu besprechenden Karbide wirkt der elektrische Strom nul' 
als Warmequelle. Eine nElektrolyse" findet nicht statt. Man wlirde im Stande sein, die 
gleichen Reaktionen auch ohne den elektrischen Strom auszufiihren, wenn man auf anderem 
Wege Temperaturen von der angegebenen Hohe erzielen Mnnte. 

Die 1I11ssere Wandung A d Or nS be leht au 
'e"erte.ten hamotte leinen. J D deD Ofelt rageD 
di beid n Kohle-Elek trod n ce, urn w~lclle di 
ReakuoD8-Mi chung F g chichtet i t. Das ge
schmol.en Reaktion produkt nie 0' bei P oReh 

Dab. 

I. Carbidum Calcii. Calciumkarbid. 
Gasstein. CaC2• Mol. Gew. = 64. 

Die ergiebige Darstellung des Calciumkar
bids im elektrischen Of en ist 1894 von dem 
Amerikaner WILSON angegeben und von MOISSAN 
weiter vervollkommnet worden. 

Darstellung. Man stellt eine Mischung 
von 120 Th. frisch gegllihtem Aetzkalk mit 80 Th. 
Kohle (Anthracit, Koks oder Zuckerkohle) her und 
schmilzt diese im elektrischen Of en bei etwa 35000 C. 
zusammen. Eine solche Temperatur wird erreicht 
durch einen elektrischen Strom von 350 Ampere 
bei 70 Volt Spannung. Die Ausbeute betragt. 120 
bis 150 Th. 

CaO+3C CO+ CaC2• 

Eigenschaj'ten. Das gegenwartig im 
Handel befindliche Calciumkarbid ist. nicht rein, 

sondei'll es enthalt bis zu 20 Proc. Verunreinigungen, welche aus den Ausgangs
materialien stammen. Die guten Sorten stellen specifisch schwere Massen dar mit krystal
linischem Bruch und charakteristisch braunrother Farbung. Haufig finden sich unter 
den Karbidstlicken solche, welche vollig llnbrauchbar sind. Das spec. Gewicht ist 2,20 
bis 2,25. -

Del' Luft ausgesetzt, verbreitet das Calciumkarbid einen unangenehmen knoblauch
artigen Gemcll, welcher von entwickeltem Phosphorwasserstoff herrlihrt, zugleich geht es 
allmahlich in Calciumhydroxyd und Calciumkarbonat tiber. Gegen die meisten chemischen 
Agentien ist es von einer bemerkenswerthen Bestandigkeit; von Wasser und wasserigen 
Fltissigkeiten abel' wird es unter Bildung von Acetylen und Calciumhydroxyd stlirmisch 
zersetzt CaC2 + 2 H20 = C2H2 + Ca(OH)2' Auf dieser Reaktion beruht z. Z. die praktische 
Wichtigkeit der Verbindung. 

1 kg Calciumkarbid liefert theoretisch 350 Liter Acetylen, das Calciumkarbid des 
Handels aber giebt nul' etwa 280-300 Liter, wei! es eben einen betrachtlichen Procentsatz 
von Verunreinigungen enthltlt. - Unter diesen Yerunreinigungen sind namentlich Ver
bindungen des Phosphors (Phosphorcalcium CaaP2) , des Schwefels und des Stickstoffs vor
handen, welche durch die Einwirkung von Wasser zur Bildung von Phosphorwasserstoff, 
bez. Schwefelwasserstoff, bez. Ammoniak Yeranlassung geben. Dieser Umstand macht eine 
Reinigung des aus dem Calciumkarbid entwickelten Acetylens (s. d. w. u.) erforderlich. 

Aufbewahrung. Kleinere Mengen Mnnen in Pulverflaschen mit GIasstopfen auf
bewahrt werden, in denen sie sich aber fUr gewohnlich nicht lange gut halten. Grossere 
Vorrathe bewahrt man in zugelOtheten Blechblichsen auf. Man beachte, dass fUr den 
Transport und fiir die Aufbewahrung von Calciumkarbid besondere lokale Verordnungen 
(s. W. unten) existiren, welche genau zu beachten sind. Unter allen Umstanden ist das 
Calciumkarbirl vor Feuchtigkeit moglichst geschiltzt aufzubewahren. 
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Anwendung. Die Hauptanwendung erfolgt zur Darstellung des Acetylens. Die 
Benutzung zur Entwasserung von Alkohol (Darstellung von absolutem Alkohol) hat sich 
nicht bewahrt. - Therapeutisch ist es von GUINARD zur Bekampfnng der Blutungen des 
weiblichen Geschlechtsorganes empfohlen worden. Zu diesem Zwecke werden libel' Nacht 
nussgrosse Stucke des Calciumkarbids in del' Scheide belassen. 

Calciumkarbid, petrolisirtes oder parafflnirtes. Urn das Calciumkarbid gegen 
die Einfliisse der Luft einigermassen widerstandsfahig zu machen, trankt man es, nachdem 
es in haselnussgrosse Stiicke zerkleinert worden ist, mit Petroleum oder Paraffin. In diesem 
Zustande ist es einigermassen unempfindlich gegen die Luftfeuchtigkeit, wird abel' von 
Wasser noch mit genii gender Energie angegriffen. 

We·rthbestimmung. Da der Werth des Calciumkarbids in del' Menge des ent
wickelten Acetylengases liegt, so wlirde es nahe ]jegen, eine Werthbestimmung auf die 
Volummenge des aus del' Gewichtseinheit entwickelten Acetylens zu grlinden. Diese Art 
del' Bestimmung sHisst aber auf Schwierigkeiten, weil 10 g Calciumkarbid schon 3 Liter 
Acetylen liefern. Urn also noch genau messbare Mengen Acetylen zu erhalten, mlisste 
man sehr kleine Mengen von Calciumkal'bid in Arbeit nehmen. Bei del' leichten Vel" 
anderlichkeit des Calciumkarbids an del' Luft wiirde abel' schon die Wagung eine erheb
liche Fehlerquelle in sich schliessen. H. BAMBERGER hat daher empfohlen, die Gehalts
bestimmung ahnlich wie bei der Bestimmung der Kohlensaure auf den Gewichts-Verlust 
zu grlinden. Del' benutzte Apparat ist dem MOHR'schen Apparat zur Kohlensliure-Be
stimmung nachgebildet, aber erheblich grosser. 

Del' Apparat besteht aus einer zweihalsigen Flasche von 400 ccm Fassungsraum, 
welche ill dem einen Tubus ein Chlorcalciumrohr trligt. wlihrend durch den anderen ein 
250 ccm fassender Tropftrichter hindurchfiihrt. - Zur Ausfiihrung del' Analyse bringt man 
in dic Flasche 50-60 g grob zerschlagenes Calciumkarbid, fiillt in den Trichter etwa 
200 ccm einer 15-20procentigen Kochsalzlosung und bestimmt das Gesammtgewicht 
des Apparates auf einer noch 0,01 g anzeigenden Tarirwaage. - Lasst man jetzt vor
sichtig die Ko('hsalzlosung zutropfen, anfangs 5-6 Tropfen in del' Minute, so wird das 
Karbid zersetzt ohne die heftige Reaktion, welche mit rein em Wasser eintritt, und del' 
langsam entweichende Gasstrom wird durch das Calciumchlorid getrocknet. Wenn nach 
3-4 Stunden die Halfte del' Kochsalzlosung zugetropft ist, liisst man den Rest auf cin
mal zu, erwarmt etwas, saugt 10 Minuten Luft durch den Apparat und wagt Dach dem 
Erkalten. Die Gewichtsdifferenz ergiebt die Ausbeute an Acetylen, aus derman, unter 
Beriicksichtigung, dass 1 kg Rein-Karbid = 406,25 g (40,625 Proc.) oder 348,9 1 (bei 
0° C. und 760 mm B) Acetylen liefert, sowohl den Gehalt an Reinkarbid wie an Gasaus
beute berechnen kann. 

Acetylenum. Acetylen. Aethin. Steingas. C2H2 • Mol. Gew. = 26. 

Wie schon erwiihnt wurde, wird das Acetylen in sehr einfacher Weise dUl'ch Ein
wirkung von Wasser auf Calciumkarbid dargestellt. 

Eigenschaften. Farbloses, ullangenehm, aber nicht narh Phosphol'wasserstoff 
riechendes Gas. Spec. Gewicht (Luft = 1) = 0,90. Bei 0° C. kann es durch einen Druck 
von 21,5 Atmosphlirell ver1liissigt werden. Das fliissige Acetylen siedet bei - 83° C. 
Beim raschen Verdull~ten hinterllisst es festes Acetylen vom Schmelzp. - 81 ° C. Die 
kritische Temperatur flir die Verdichtung ist = + 37 ° C. 1 Liter Acetylengas wiegt bei 
0° C. und 760 mm B = 1,165 g. 1 kg fllissiges Acetylen entspl'icht = 858 Liter Gas bei 0° C. 
und 760 mm B. 

Das Acetylengas ist in Wasser ziemlich lOslich. 1 Vol. Wasser lost 1 Vol. Acetylen
gas; Alkohol und Aether IOsen es l'eichlicher. Dagegen ist es in konc. Kochsalzlosung 
fast unlOslich. - Wird es durch ammoniakalisrhe Kupferchloriirlosung durchgeleitet, so 
entsteht ein brauner, beim Durchleiten durch ammoniakalische SilberlOsung ein weisser 
Niederschlag von Acetylen-Kupferoxydul C2H2 • Cu20 bez. Acetylen-Silberoxyd C2H2 • Ag20. 
Beide Niederschlage ~ind im trockenen Zustande sehr explosiv. Wegen del' moglichen 
Bildung des ersten Niederschlages hat man Kupfer als Material fill' die Acetylen
Leitungen etc. auszuschliessen, ausserdem bemliht man sich, das Ammoniak aus dem Ace
tylen dnrch Waschen zu elltfernen. 
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Wird unvermischtes Acetylen an der Luft entzundet, so verbrennt es mit heller, 
stark russender Flamme. Das Russen kann unterdriickt werden, und das Acetylen wird 
als Lichtquelle besonders vortheilhaft ausgenutzt, wenn man geeignete Gemenge von Acetylen 
mit Luft (oder Sauerstoff) zur Verbrennung bringt. EiIi. solches geeignetes Gemenge ist 
eine Mischung von 3 Vol. Acetylen und 2 Vol. Luft. Ein solches Gemenge verbrennt, wenn 
es unter einem Druck von etwa 60 mm Wassersaule aus engen Oeffnungen ausstromt, ohne 
zu russen mit blendend weissem Lichte. Ein Brenner, welcher pro Stunde 140 Liter 
Acetylen verbrennt, hat eine Leuchtkraft von 240 Normal-Stunden-Kerzen. (Leuchtgas 
giebt unter den gleichen Bedingungen nur 16 Normal-Stunden-Kerzen. 140 Liter Leucht
gas im Auer-Brenner ergeben etwa 120 Normal-Stundenkerzen.) 

Gemische von Acetylen mit Luft verbrennen unter Explosion. Solche Gemische sind 
geflihrlicher als ahnliche Gcmische von Leuchtgas mit Luft, denn die Explosionsflihigkeit 
in sol chen Gemischen ist noch vorhanden innerhalb folgender Grenzen: 1) Gemisch von 
3 Vol. Proc. Acetylen mit 97 Vol. Proc. Luft bis 2) Gemisch von 81 Vol. Proc. Acetylen 
mit 19 Vol. Proc. Luft. Das Explosions-Maximum zeigt ein Gemisch von 1 Vol. Acetylen 
mit 12 Vol. Luft. - Gelangt ein Gemisch von 1 Vol. Acetylen mit 1 Vol. Sauerstoff zur 
Verbrennung, so kann eine Temperatur von 4000 0 C. erzeugt werden. 

Eingeathmet wirkt das Acetylen zwar auf den Organismus giftig, aber weniger 
giftig als Leuchtgas. Es verursa:cht keine nachweisbare Veranderung des Blutes (Unter
schied vom Leuchtgas, bez. Kohlenoxyd) und wirkt mehr narkotisch. Saugethiere konnen 
in einer Luft mit 9 Vol. Proc. Acetylen ohne merkliche Beeinflussung noch leben. 

Beintgung. Das aus technischem Calciumkarbid dargestellte Acetylen enthiilt bis 
zu 4 Proc. Verunreinigungen, von denen die wichtigsten Phosphorwasserstoff und Schwefel
wasserstoff sind, wahrend den iibrigen: Ammoniak, Kohlenoxyd, Wasserstoff, Stiekstoff und 
Sauerstoff geringere Bedeutung zukommt. Ein solches Rohacetylen zeigte z. B. folgende 
Zusammensetzung. 

I. Aus amerikanischem Karbid. 

Acetylen 98,87 Proc. 
Phosphorwasserstoff 0,04 " 
Schwefelwasserstoff 0,02 " 
Ammoniak 0,06 " 

II. Aus Schweizer Karbid. 

99,87 Proc. 
0,02 " 

0,04 
" 

Die Entfernung dieser Verunreinigungen erscheint nothwendig, weil sie zum Theil 
giftig sind, ferner, weil moglicherweise selbstentziindlicher Phosphorwasserstoff auftreten 
kann und weil endlich das Ammoniak in Gemeinschaft mit dem Acetylen ~zur Bildung 
explosiver (Cu-) Verbindungen Veranlassung geben kann. 

Die Reinigung erfolgt dadurch, dass man das Gas zuniichst in Wasser wascht, 
welches das Ammoniak aufnimmt, sodann uber feuchten Chlorkalk leitet, welcher die 
Phosphorwasserstoffe zu Phosphorsiiure oxydirt, hierauf uber Kupfersulfat oder LAMING
sche Masse (Eisenhydroxyd) tiihrt, welche den Schwefelwasserstoff binden und schliesslich 
durch Ueberleiten iiber Aetzkalk trocknet. Das Trocknen kann auch zweckmiissig durch 
Calcilimkarbid erfolgen. 

Komprimirtes A.cetylen. Wiihrend gasformiges Acetylen, welches unter gewohn
lichem Druck steht, zur Explosion nicht neigt, steUt Acetylen, welches unter Druck steht, 
einen Energie-Speicher - etwa wie ein Explosionsstoff - dar, welcher unter gunstigen 
Bedingungen seine Energie" abgiebt, d. h. explodirt. Eine solche Explosion nennt man 
eine innere Entfiammung. 

Gasformiges Acetylen ist fiihig, infolge einer inneren Entflammung zu explodiren, 
wenn ein Behiilter von 1 Liter Fassungssaum mehr als 2,5 g Acetylen enthiilt. In Aceton 
gelOstes Acetylen ist einer inneren Entfiammung nur dann ausgesetzt, wenn der anfing
Hche Druck 10 Atmospharen iiberschreitet. 

Deshalb ist durch verschiedene Verordnungen festgesetzt, dass komprimirtes Ace
tylen nur unter bestimmten Vorsichtsmassregeln verwend,et werden darf. 
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Fliissiges Acetylen. Fliissiges Acetylen kommt zwar im Handel vor, indessen gilt 
dasselbe zur Zeit noch fiir eine recht gefl1hrliche Substanz, deren Eigenschaften noch 
keineswegs genau bekannt sind. Man wird daher gut thun, das Hantiren mit dieser 
Substanz vorlaufig zu unterlassen. 

Wir geben an dieser Stelle einen Auszug der fUr den Reg. Breslau erlassenen Polizei
Verordnung iiber den Verkehr mit Acetylen und Calciumkarbid wieder: 

Die Apparate zur Entwickelung und Aufbewahrung von Acetylengas miissen 
so eingerichtet sein, dass in ihnen kein h()herer als ein U eberdruck von e in e r Atmo
sphare sich bilden kann. 

Calciumkarbid in Mengen von mehr als 10 kg muss in wasserdicht geschlossenen 
Gefassen in trockenen, hellen, gut geliifteten Ritumen aufbewahrt werden. Die Lage
rung im Keller ist untersagt. 

Die Gefil.sse miissen die Aufschrift tragen: "Karbid, gefahrlich, wenn nicht 
tr6cken gehalten." 

§ 7. Die zur Aufnahme fliissigen Acetylens bestimmten Flaschen miissen 
durch einen weissen Anstrich und die Aufschrift: "FltisBiges Acetylen, feuer
gefahrlich" gekennzeichnet, mit Angabe der Tara und des Fassungsraumes in Litern 
versehen und auf einen Druck von 250 Atmospharen gepriift seine 

Bei der Fiillung der Flaschen darf das Verhaltniss von 1 kg Acetylen auf 3 1 
Wasser Rauminhalt nicht iiberschritten werden. 

§ 9. Die Flaschen fiir verdichtetes Acetylengas miissen durch die Auf
schrift ,,Acetylengas, feuergefahrlich" gekennzeichnet und mit der Angabe des 
htichsten zuIassigen Druckes versehen seine Sie miissen mit dem doppelten des zu
lassigen Druckes gepriift seine 

§ 10. Die mit fliissigem oder komprimirtem Acetylen gefiillten Flaschen diirfen 
weder der Sonne noch der Of en war me ausgesetzt werden. 

§ 11. Fliissiges oder verdichtetes Acetylen diirfen nur in Flaschen gefiillt werden, 
an denen kein Theil aus Kupfer oder Kupferlegirungen besteht. 

Wir empfehlen darauf zu achten, dass sammtliche Verordnungen unterscheiden: 
1) Acetylengas, 2) komprimirtes Acetylengas und 3) fliissiges Acetylen. 

Da die kritische Temperatur des Acetylens bei + 37 0 C. liegt, so stellen mit fliissigem 
Acetyl en gefiillte Gefasse bei dieser oder hOherer Temperatur einen Energie-Speicher von 
hoher Spannung dar. Der Druck in den Gefassen ist bei 37 0 C. und dariiber nicht blo88 
von der Temperatur, sondern auch von dem Grade der Fiillung abhangig (vergl. S. 32). 

Karburation. Die Hoffnungen, welche man darauf gesetzt hatte, es werde gelingen, 
dem Steinkohlen-Leuchtgase durch Beimischung eines gewissen Procentsatzes von Ace
tylen eine bedeutend hOhere Leuchtkraft zu ertheilen, scheinen sich nicht erfiillt zu haben. 
Zwar die Ansicht vieler Gastechniker: dass Acetylen und Leuchtgas wegen der abweichenden 
spec. Gewichte sich nicht zu einem homogenen Gemenge wiirden vereinigen lassen, [ dass 
sich vielmehr beide Gase aus dem Gemisch nach ihren verschiedenen specifischen Gewichten 
wieder trennen wiirden], muss aus theoretischen Erwagungen als unzutreffend bezeichnet 
werden, aber es scheint, dass die Leuchtkraft solcher Gemische den gehegten Erwartungen 
nicht entsprochen hat. 

Dagegen haben Versuche ergeben, dass das aus Petroleum-Riickstanden gewonnene 
Oelgas sich mit Acetylen karburiren lasst. Die preussischen Eisenbahn-Verwaltungen 
benutzen mit Vortheil zur Beleuchtung der Eisenbahnwagen ein Mischgas, welches aus 
35 Vol. Acetylen und 65 Vol. OeIgas besteht. Dieses Gemisch vertragt eine Kompression 
auf 6 Atmospharen ohne sich zu verfiiissigen oder Explosionsgefahr zu bieten. 

II. Carbidum Aluminii. Aluminiumkarbid CaAI,. Mol. Gew. = 144. 
Wird durch Schmelzen einer Mischung von Kaolin mit Kohle oder Aluminium mit 

Kohle im elektrischen Of en wie das Calciumkarbid dargestellt. 1m reinen Zustande geJbe 
Krystalle, spec. Gew. = 2,36. Das technische Produkt steUt ein gelbliches Pulver dar. 

Die wichtigste Reaktion dieser Verbindung besteht darin, dass sie, mit Wasser 
zusammengebracht, im Sinne der nachstehenden Gleichung CaAl, + 12H20 = 3CH~ + 
2[Alg(OH)eJ in Methan und Aluminiumhydroxyd zerlegt wird. - Die Zersetzung erfolgt in 
der Kalte nur langsam, weitaus energischer mit massig warmem Wasser. 
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Das Aluminiumkarbid wird zur Zeit namentlich von Sprengstoff-Fabriken verwendet, 
um in ihren Versuchsstationen schlagende Wetter (d. i. Mischungen von Methan und Luft) 
nachzubilden. 

III. Carbidum Silicii. Siliciumkarbid. Carborundum. SiC. Mol. Gew. = 40. 
Wird durch Zusammenschmelzen von 50 Th. Kohle (Koks) und 25 Th. Kieselsaure 

(Sand) bei Gegenwart eines Flussmittels, wie Kochsalz, im elektrischen Of en dargeetellt. 
1m reinen, bez. eisenfreien Zustande ist es farblos, bisweilen erhalt man regulare 

Hexaiider vom spec. Gew. 3,22. Bei der technischen Darstellung erhitlt man kleine ver
schiedenartig gefarbte, meist blauschwarze (eisenhaltige) Krystalle. 

Das technische Siliciumkllrbid wird "Karborund um" genannt. Es ist ausser
ordentlich hart, ritzt Saphir, wird aber selbst vom Diamanten geritzt. Es ist unloslich in 
Salzsaure, Salpetersaure, Schwefelsaure, fast uuloslich in Fluorwasserstoffsaure. Beim 
Schmelzen mit ~atriumkarbonat oder Natronhydrat wirn es unter Abscheidung von Kohlen
stoff zu Natriumsilikat aufgeschlossen. Bei Weissgluth verbrennt es im Luft- oder Sauer
stoffstrome nur schwierig zn Kieselsaure und Kohlensaure. 

Die Carbonmdum-Krystalle werden durch Stampfen zerkleinert und das Pulver nach 
dem Feinheitsgrade wie Smirgel sortirt. Man benutzt es zum Schleifen von Diamanten und, 
mit einem festen Bindemittel in Form von Radchen oder Prismen gebracht, zum Schneiden 
von Glas, zum Schleifen von Glas, auch zum Bearbeiten von Metallen. Carborundum ver
richtet in der Zeiteinheit etwa 3-4 mal mehr Schleifarbeit als Korund. 

Carbo animalis. 
I. Carbo Carnis. Carbo animalis (medicorum) (Erganzb.). Fleischkohle. 

Thierkohle (medicmische). 
Bereitung. Von dem Fette befreites und in kleine Stiicke zerschnittenes Kalb

fleisch wird mit ungefahr dem dritten Theile seines Gewichtes kleiner Kalbsknochen 
in einem passenden bedeckten Gefasse gerostet, so lange brennbare Dampfe daraus hervor
treten. Der erkaltete RUckstand wird in ein Pulver verwandelt. (Erganzb.) 

Da~ Gefass, in welchem die Rostung vorgenommen wird, ist am besten ein guss
eiserner Topf, welcher mit dem Fleische nur zu 1/3 seines Rauminhaltes angefiillt und mit 
einem thOnernen Deckel bedeckt ist. Das Kohlenfeuer, durch welches die Erhitzung des 
Topfes geschieht, darf nur ein massiges sein. Die Ausbeute betragt etwa 7 Proc. 

Eigenschaften. Die Fleischkohle 1St ein braunschwarzes, wenig glanzendes (matt 
metallisch glitnzendes), sehr wenig brenzlich riechendes, in RothglUhhitze fast ohne Flamme 
ergliihendes Pulver. Sie unterscheidet sich von der in der chemisch-technischen Praxis 
haufig "thierische Kohle" genannten Knochenkohle geniigend durch ihre stark braun 
nuancirte Schwarze und eine bedeutend geringere Eigenschwere, chemisch durch einen fiinf
mal geringeren Gehalt an Knochenerde. Unter dem Namen "Carbo animalis", Thierkohle, 
werden in den Pharmakopoen und in der Technik verschiedene Substanzen verstanden, 
welche wohl auseinander zu halten sind. 

Die Fleischkohle enthalt neben Calciumphosphat hauptsachlich stickstoffhaltige Kohle, 
welcher man die Formel CoN zuschreibt. In Bel'iihrung mit der Luft erleidet sie keine 
merkliche Verandernng. 

Au{bewaltrung. Man bewahrt die Fleischkohle in dicht verschlossener Glas
fiasche. Diese Aufbewahrung ist nothwendig, da die Fleischkohle nul' selten in Anwen
dung kommt und ein Quantum von 50 g fUr den Gebrauch wahrend mehrerer Jahre aus
zureichen pflegt. 

Beim Erhitzen an der Luft hinterlaEst sie eine betrachtliche }lenge (etwa 60 Proc.) 
'Von Asche, beim Ausziehen mit Salzsaure giebt sie ein Filtrat, welches auf Zusatz_ von 
Ammoniak einen reichlichen gallertartigen Niederschlag giebt. 
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Anwendung. In ibren physikalischen Eigenschaften gleicht die Fleischkohle etwa 
der Knochenkohle und der Holzkohle, d. h. sie hat wie diese ein starkes Absorptionsver
mogen. Sie unterscheidet sich von diesen durch einen grosseren Gehalt an Stickstotl'ver
bindungen. Beziiglich des Gehaltes an anorganischen Salzen steht die Fleischkohle in der 
Mitte zwischen der Knochenkohle und der Holzkohle. - Man giebt die Fleischkohle 
innerlich zu 0,5-2,0 g 3-4mal taglich bei krebsigen Leiden der Briiste, Gebitrmutter, 
Lippen etc., bei Verhiirtungen driisiger Organe, Skropheln; ausserlich in Substanz und in 
Salbenform bei krebsigen Wunden. Ueber die Wirkung ist man sicb .insofern nicbt ganz 
im klaren, als gerade die Fleischkohle von den Medicinern haufig mit der gereinigtell 
'fhierkoble verwechselt wird. - Die Volksmedicin schreibt der Fleischkohle von gewissen 
Thieren ganz besondere Heilkraft ZU. Hierher wiirden z. B. gehOren die Schwalb en
kohle, Hirundines ustae, und die Maulwurfskohle, Talpae ustae. 

II. Carbo Ossium. Carbo animalis erudus. Carbo animalis (U-St.). Char
bon animal ordinaire (Gall.). Cornu Cervi ustum nigrnm. Ebur ustum. Spodium. 
Knoehenkohle. Knoehensehwarz. Beinsehwarz. Thierisehe Kohle. Dieses Produkt 
entsteht durch Gliihen von Knochen bei Luftabschluss,_ wobei das organische Gewebe der
selben verkohlt und die Koble in der ul10rganischen Grundsubstanz der Knochen (Knochen
erde) abgelagert wird. In den Handel gelangt die Knocbenkohle entweder im gekornten 
oder im gepulverten Zustande. 

Darstellung. Knochen von grosseren Thieren werden zunachst durch Extraktion 
mittelst Benzin, Schwefelkohlenstotl' oder Kohlenstotl'tetrachlorid entfettet (das Fett wiirde 
Veranlassung zur Bildung von unwirksamar Glanzkohle geben) und alsdann entweder Ull
zerkleinert oder bis zu Bohnengrosse zerkleinert (Patent-Kohle) durch Erhitzen in Topfen 
oder in eisernen Retorten bei Luftabschluss verkohlt. Ais N ebenprodukte werden gewonnen: 
Stink en des ThierOl, Leuchtgas und Ammoniak. 

Die gewonnene Kohle wird durch Absieben bez. Zerkleinern auf eine bestimmte 
Korngrosse (von Bohnengrosse) gebracht. AHe Abfalle werden gepulvert. . 

Die granulirte Knochenkoble wird meist in die Zuckerfabriken bez. in andere che
misehe Fabriken als Entfarbungsmittel geliefert, das Pulver wird hauptsachlieh zur Fabri
kation von Sehuhwichse verbraueht. 

Eigenschaften. Die gekornte Knoehenkohle stellt linsen-, erbsen- bis bohnen
grosse Stiickehen dar, deren Kanten nieht abgescblitl'en sind. Eine gute Kohle ist rein 
schwarz mit sammetartig matter BrucbfHtche, welche an der feuchten Zunge einige Zeit 
haften bleibt. Kohle, deren Bruehflaehe glanzend und glasartig ist, entfarbt nicht gut_ 
Ein gertlttelter Liter von Kohle dieser KOl'ngrosse wiegt 730-780 g, unter keinen Um
standen aber mehr als 800 g. 

Ihrer chemisehen Zusammensetzung naeh besteht die Knochenkohle aus rund 90 Proc. 
unorganisehen Bestandtheilen und nur etwa 10 Proe. Kohlenstotl'. Die nahere Zusammen
setzung einer guten Knoehenkohle ist z. B. folgende: 

Kohlenstotl' + Stickstoffkohle 11,0 Proe. Caleiumsulfat CaSO, 
Caleiumphosphat Caa(P04)2 ) 800 Alkalisalze 
Magnesiumphosphat Mga(P04)2 f ," Eisenoxyd Fe20 a 
Caleiumkarbonat CaC03 8,0" Kieselsiiure Si02 

Sie hinterlasst beim Gliiben etwa 85 Proe. einer fast weissen Asche. 

0,2 Proe. 
0,4 " 
0,1 " 
0,3 " 

Die Verwendung in der Technik verdankt die Knochenkohle ihl'er Absorptions
wi r k un g, d. h. der Fahigkeit, gewisse in Losungen befindliche Substanzen, wie Farb
stoffe, Alkaloide, Glukoside, Kohlehydrate, unorganische Salze, aber auch Gase und Dampfe 
auf sich niederzusehlagen. Diese Absorptionswirkung wird z. Z. auf Flaehenanziehung 
zuriickgefiihrt und erklart sich dadureh, dass der Kohlenstoff in der Knochenkohle ausser
ordentlieh fein vertheilt ist und infolgedessen eine grosse Oberflache darbietet. - Das Ab
sorptionsvermogen ist iibrigens begrenzt und verschiedenen Stotl'en gegeniiber verschieden. 
Auch kann es z. B. einer bestimmten Substanz gegeniiber erschOpft sein, wahrend eine an
dere Substanz noch aufgenommen wird. 



620 Carbo animalis. 

Priifung. Die Knochenkohle ist beim Einkauf sorgfaltig zu priifen, denn es 
kommt nicht nur vor, dass eine !lnrch fehlerhafte Bereitung unwirksam gewordene oder 
unerwiinschte Wirkungen zeigende Kohle in den Verkehr gebracht wird, sondern es er
folgen auch Verfalschungen durch bereits im technischen Betriebe gewesene Kohle, ferner 
durch Kohle aus Knochen der Leimsiedereien (denen der Leim durch Auskochen mit Wasser 
entzogen worden ist), endlich durch verkohlte Braunkohle u. dgl. 

1) Sie sei von mattem tiefem Sehwarz, auf dem Bruche matt schwarz, sammetartig, 
nicht g·lasig. Braunliche oder rothlich schwarze Farbung weist darauf hin, dass die Kohle 
nicht gar gebrannt ist; bliiulichgraue oder weisslichgraue Farbung macht es wahrscheinlich, 
dass die Kohle zu stark erhitzt wurde, also arm an Kohlenstoff ist. - Zeigen sich bei 
Betrachtung mit der Lupe die Ecken und Kanten stark abgeschliffen, so ist die Kohle 
wahrscheinlich schon einmal im Betrieb gewesen. 2) Wassergehalt. 5 g einer fein ge
pulverten Durchschnittsprobe der Knochenkohle werden in flacher Schale eine Stunde bei 
1200 C. getrocknet, dann gewogen. Der Gewichtsverlust soli nicht mehr als 5 Proc. be
tragen. 3) K ohlenstoff und Sand. Man iibergiesst in einem Becherglase 5 g Knochen
kohle mit 50 ccm Wasser, setzt allmahlich 50 ccm Salzsaure zu und erhitzt einige Zeit 
zum Sieden. Man liisst absetzen, dekanthirt durch ein bei 1000 C. gewogenes Filter, kocht 
nochmals mit salzsanrehaltigem Wasser aus, bringt den gesammten Riickstand anf das 
Filter und wiischt ihn erst mit heissem salzsiinrehaltigen Wasser, dann mit reinem heissen 
Wasser aus, trocknet bei 1000 C. und wagt. Dann verascht man Filter und Inhalt. Zieht 
man dieses den Sand darstellende Gewicht von demjenigen des Gesammtriickstandes ab, 
so erhiilt man das Gewicht des Kohlenstoffes. 4) Man flillt ein Litermaass geriittelt voll 
mit der Kohle und stellt das Gewicht fest. Betragt es mehr als 800 g, so liegt bereits 
gebrauchte Kohle vor, deren Litergewicht bis auf 1000 g steigen kann. 5) Wird Kohle 
mit 8 procentiger KaWauge erhitzt, so muss die Fliissigkeit nach dem Absetzen farblos er
scheinen. Braune Fiirbung beweist, dass noch mangelhaft verkohlte organische Substanz 
zugegen ist~ Eine solche Kohle entfiirbt nicht, ertheilt vielmehr den betreffenden Sub
stanzen braune Fiirbung, was zu ganz unangenehmen Weiterungen fiihren kann. 6) Das 
Entfiirbungsvermogen priift man meist empyrisch, indem man zu Rothwein, Caramel-Losung 
und ahnlichen gefarbten Losungen etwas Knochenkohle giebt und zusieht, ob und inner
halb welcher Zeit Entfiirbung eintritt. 

Gepulverte Knochenkohle. In der gepulverten Knochenkohle (dem Spodium) 
konnen die oben angefiihrten Verunreinigungen bez. Verfiilschungen sehr viel schwieriger 
nachgewiesen werden. Zur Darstellung der gepulverten Knochenkohle geht man daher stets 
von der gekornten Knochenkohle aus. 

III. Carbo Ossium depuratus. Carbo animalis depuratus. Carbo /animalis 
puriftcatus (U-St.). Charbon animal purifte (Gall.). Gereinigte Knochenkohle. Ge
reinigte Thierkohle. Mit den vorstehenden Namen wird diejenige Kohle bezeichnet, welche 
del' Chemiker im Laboratorium als Entfarbungsmittel bei analytischen und synthetischen 
Al'beiten benutzt. 

1000 Th. gekornte Knochenkohle guter Qualitat werden in einem Glaskolben oder 
in einem Porcellangefass oder in einem glasirten irdenen Topfe mit 3000 Th. heissem 
Wasser angeriihrt, woranf man in mehreren Antheilen 1000 Th. Salzsiiure von 25 Proc. 
zugiebt. Nachdem die Gasentwickelung im wesentlichen voriiber ist, digerirt man die 
Masse etwa 6 Stunden unter Umriihren auf dem Wasserbade, und liisst noch 24 Stunden 
an einem warmen Orte stehen. Nach dieser Zeit entnimmt man eine Probe der Kohle, 
wascht sie mit Wasser vollstiindig aus und stellt fest, ob sie an Salzsaure von 6 Proc. noch 
etwas Losliches abgiebt. Der salzsaure Auszug darf durch Uebersiittigen mit Ammoniak 
nicht getriibt werden. Ist dieses der Fall, so kolirt man die Kohle ab, wascht sie 3 bis 
4mal mit Wasser aus und wiederholt das oben beschriebene Ausziehen mit Wasser und 
Salzsiiure noch einma!. 

Ist der Kohle alles entzogen, was durch Salzsaure in Losung geht, so kolirt man 
sie ab, wascht sie soiange, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt und auch durch 
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Silbernitrat nieht mehr getriibt wird. Dann trocknet man sie erst im Wasserbade, schliesslich 
einige Zeit im Luftbade bei 1500 C. und bewahrt sie in gut verschlossenen Gefassen auf. 
Einige Chemiker bewahren die ausgewaschene Kohle auch im feuchten Zustande auf. 

Hat man ein nicht verunreinigtes fliessendes Gewasser in der Nahe, so vollzieht sich 
das Auswaschen aueh grusserer Mengen sehr rasch, wenn man die Kohle, in einen Beutel 
eingebunden, einige Zeit in den Wasserlauf einhangt und schliesslieh mit destillirtem 
Wasser zu Ende wascht. 

Pritfung. 1) Man kocht 1 g der Kohle mit 50 ccm Wasser aus. Das Filtrat sei 
neu tral, farblos und werde weder durch Silbernitrat noch durch Baryumchiorid verandert. 
Farbt man 10 ccm des Filtrates mit IndigolOsung deutlich blau und liisst alsdann ein 
gleiches Volumen reiner Schwefelsaure zulliessen, so dan Entfarbung nicht eintreten. 
2) Wird 1 g der Kohle mit einer Mischung von 40 ccm Wasser und 10 ccm Salzsilure 
ausgekocht, so darf das Filtrat durch Uebersattigen mit Ammoniak nicht Iblau (Kupfer) 
werden, auch keine braune Farbung (Eisen) zeigen. Die ammoniakalische Losung dan 
weder durch Ammoniumoxalat (Kalk), noch durch Ammoniumsulfid (Eisen) verandert werden. 

IV. Carbo animalis e sanguine. Blntkohle. Blutlaugenkohle. 1st eine 
thierische Kohle, welche in ihren physikalischen Wirkungen die vorerwithnte gereinigt e 
Knochenkohle um vieles iibertrifft. Sie wird daher fiir Arb~iten des kleinen chemischen 
Laboratoriums verwendet. 1000 Th. frisches Blut werden mit 125 Th. gereinigter 
Pottasche (oder 280 Th. krystallisirtem Natriumkarbonat) gemischt und in einem eisernen 
Kessel unter Umriihren zur Trockne eingedampft. Die trockene Masse wird in einen Gliih
tiegel eingeschichtet, so dass ~ieser nur zu einem Drittel angefiillt ist, der Tiegel mit 
einem irdenen Deckel bedeckt und so lange erhitzt, als Dampfe hervortreten. Die riick
standige Kohle wird gepulvert, zuerst mit heissem destillirten Wasser, dann erst mit 
verdiinnter reiner Salzsaure und zuletzt mit destillirtem Wasser bis zur Chlorfreiheit aus
gewaschen, schnell trocken gemacht und in gut verkorkten Flaschen aufbewahrt. 

V. Carbo animalis ex albumine. Albnminkohle. Fein gepulverte Knochen
kohle wird mit soviel Hiihnereiweiss gemischt, dass eine Pasta entsteht, welche zer
theilt und scharf getrocknet in einem bedeckten Tiegel gegliiht, dann gepulvert mit ver
diinnter Salzsilure und Wasser behandelt wird, wie bei Darstellung der gereinigten 
Knochenkohle angegeben ist. 

Diese .A.lbuminkohle wird zur Klarung des Bieres und Weines gebraucht, und 
kommt der Blutlaugenkohle einigermassen in der Wirkung nahe. 

VI. Carbo Spongiae. Spongiae ustse. Eponge torreflee (Gall.). Schwamm
kohle. Meerschwamme lund zwar Abfitlle derselben) werden durch mechanisches Auslesen 
von den beigemengten Konchylien, ferner durch Klopfen und Schiitteln in einem Gazenetz 
vom Staub und von beigemengtem Sande befreit, hierauf in einem lose bedeckten Tiegel 
oder in einer Kaffeetrommel solange erhitzt, bis brennbare Diimpfe nicht mehr entweichen. 
Nach dem Erkalten reibt man die Schwammkohle unter gelindem (!) Druck durch ein 
feines Sieb, so dass die unorganischen Verunreinigungen, wie Sand und Steinchen etc., mog
lichst zuriickbleiben. Ausbeute 20-25 Proc. Feines, schwarzes oder braunschwarzes Pulver 
entweder geruchlos oder von nur schwach brenzlichem Geruch und von salzigem Geschmack, 
zwischen den Fingern zart, nicht sandig anzufiihlen. Es giebt an Wasser losliche Bestand
theile ab, reichlichere Mengen werden unter Aufbrausen von SaIzsiiure gelost. Es enthitlt 
einige Procente Natriumjodid. Beim Gliihen an der Luft hinterbIeibt eine weissliche 
Asche, welche in Salzsiiure fast vollstiindig loslich ist, ohne erhebliche Mengen Sand zu 
hinterIassen. 

Anwendung der Thierkoltle. Wie schon erwiihnt, wird die thierische Kohle 
wegen ihrer Absorptionsfahigkeit in den Gewerben und in .der Technik angewendet. Das 
Absorptionsvermogen der einzelnen Kohlesorten ist nun je nach der Art der Kohle recht 
verschieden. 1m allgemeinen kann man annehmen, dass - gute Sorten vorausgesetzt -
1 Theil Blutkohle die gleiche Wirkung ausiibt wie 4 Theile gereinigte Knochenkohle oder 
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40 Theile Holzkohle. - Urn die Wirksamkeit der Kohle moglichst auszunutzen, wendet 
man ~ie in Pulverform an und erwarmt die zu entfiirbenden Fliissigkeiten auf 40-70° C. 

1) A bsorbirende Kraft fiir Gasarten. Wie andere porose Korper hat die 
Kohle in ausgezeichnetem Grade die Eigenschaft, Gase zu absorbiren. 1 Volum frisch 
ausgegltihter Buchsbaumkohle vermag z. B. 90 Vol. Ammongas, 55 Vol. Schwefelwasser
stoffgas, 35 Vol. Kohlensaure, 10 Vol. Sauerstoff zu absorbiren. 1st die Kohle schon mit 
einem Gase gesattigt, so nimmt sie kaum noch etwas von einem anderen Gase auf. Eine 
mit Luft gesattigte Kohle muss daher, urn sie zur Absorption anderer Gase, tibler Gertiche 
etc. fahig zu machen, unter Luftabschluss frisch gegltiht werden. Durch Absorption von 
Wasserdampf vermag sie ihr Gewicht urn 12-20 Proc. zu vermehren. Die Absorption des 
Wasserdampfes geschieht unter Warmeentwickelung. Bei der Verdichtung der Gase durch 
Kohle findet oft eine solche Warmeentwickelung statt, dass die Kohle sich entziindet. 

2) Absorbirende Kraft fiir Riechstoffe. Diese Kraft ist der vorerwahnten 
nahestehend und zugleich die Ursacbe, fiiulnisswidrig und desodorirend zu wirken. 
Organische Stoffe, welche zur Faulniss neigen, halten sich in Kohlenpulver gehiillt lange 
Zeit unverandert. Uebelriechendes oder fauliges Wasser durch Kohlen filtrirt wird wieder 
trinkbar. Ueberhaupt findet die Kohle hiiufige Anwendung, Fliissigkeiten von riechen
den Stoffen zu befreien. Dieses Geruchlosmachen ge3chieht durch ~Iaceratjon und Di
gestion der Kohle mit der Fliissigkeit. Dieselbe Eigenschaft macht die Kohle auch zu 
einem niitzlichen Material, damit iibelriechende Gefiisse, Gerathschaften, wie Morser, 
Flaschen, Pillenmaschinen etc. abzuscheuern und zu reinigen. 

S) Absorbirende Kraft fur Farbstoffe. Die Kohle hat ferner die Eigenschaft, 
Farbstoffe auf sich niederzuschlagen oder mit anderen Wort en zu entfarben. 
Diese Eigenschaft gehOrt vorzugsweise der sogenannten Blutlaugenkohle oder animalischen 
Kohle an. Geiarbte Salzltisungen werden entweder durch Digestion oder durch Kochen 
mit Kohle entfiirbt. Selbst Mutterlaugen, welche unansehnliche Krystalle liefern, geben 
hiiufig nach der Digestion mit Kohle schOne und farblose Krystalle aus. Viele der von 
der Kohle aufgenommenen Farbstoffe konnen wieder durch chemische Agentien davon ge
trennt werden. Eine Kohle, welche Ammongas kondensirt hat, hat erfahrungsgemass eine 
erheblich geringere Entfarbungskraft. Setzt man die Entfiirbungskraft der gewohnlichen 
Knochenkohle gleich 1, so ist dieselbe Kraft der Blutlaugenkohle gleich 40-50. 

4) Absorbirende Kraft fiir chemisch indifferente Stoffe, Bitterstoffe, Glu
koside, Kohlehydrate etc. Die Kohle, welche sich mit Wasser gesattigt hat und dann 
mit Losungen der vorerwahnten Korper digerirt wird, giebt einen Theil des absorbirtcn 
Wassers ab und nimmt dafiir entsprechende Mengen der erwahnten Substanzen auf. 
l\lehrere dieser Stoffe lassen sich, wenn sie leicht in Weingeist ltislich sind, alsdann durch 
Digestion oder Kochung mit Weingeist der Kohle entziehen. 

5) Absorbirende Kraft fiir neutrale, aber schwerlosliche Salze der Er
den, sowie flir in Losung befindliche Oxyde der Schwermetalle und Schwermetall
sal z e. Die Entfernung aller dieser Substanzen aus Fliissigkeiten, welche oft nur durch 
liistige chemische Operationen zu erreichen ist, wird durch Biutiaugenkohle und Digestion 
odeI' Kochung erreicht. Z. B. bei Darstellung von Bittersalz enthalt die Krystallisations
lauge gewohnlich Calciumsulfat. Dutch Digestion mit gereinigter Knochenkohle lasst sich 
dieses schwerlOsliche Salz volIkommen auf die Kohle,niederschiagen. Enthiilt die Pottasche 
Oxyde des Eisens und Mangans, so geniigt eine Digestion mit gereinigter Knochenkohle, 
beide Oxyde vollstandig zu entfernen. Bleisalze, Kupfersalze, auch Zinksalze und Antimon
saize als Verunreinigungen von Sauren und Saizen lassen sich in gleicher Weise beseitigen 
und stets verhaltnissmassig um so leichter, wenn die Salze in Wasser mehr oder weniger 
schwer lOslich sind. Das Metallsalz wird entweder unverltndert von der Kohle auf
genommen, oder es wird zersetzt und das MetalIoxyd resorbirt oder selbst reducirt. Metall
sauren, welche schwerloslich sind oder in einen schwerlOslichen Zustand iibergehen konnen, 
wie Wolframsaure, Antimonsaure, Molybdiinsaure, vermag die Kohle selbst aus ihren Salz
verbindungen abzuscheiden und auf sich niedcrzuschlagen. 
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6) Absorbirende Kraft fitr alle Alkalien und alkalis chen Erden, Karbo
nate derselben und fUr Aikalolde. Es findet stets ein Verlust statt, wenn man AlkaloId
lOsungen mit Kohle zu entfarben sucht. Eine Entfarbung derselben sonte immer nur in 
einer sauren Losung vorgenommen werden. Brunnenwasser, welches von Chloriden ziem
Hch frei ist, kann durch Schiitteln und Digestion mit animalischer Kohle in ein eben so 
reines oder noch reineres Wasser verwandelt werden, als durch Destillation. Kalkkarbonat, 
Ammonkarbonat, Kalksulfat, Kohlensaure und organische Stoffe, welche in dem Brunnen
wasser vorhanden sind, werden durch Digestion mit gereinigter Thierkohle von dieser 
vollstandig absorbirt. 1st der Gehalt an Chlornatrium nur ein geringer, so wird auch 
dieses absorbirt, und das Filtrat durch reines Fliesspapier erweist sich gegen Barytnitrat, 
Silbernitrat, Quecksilberchlorid, Bleisubacetat, Kaliumpermanganat indifferent. Die Kar
bonate der alkalischen Erden und der Alkalien werden im ganzen von der Kohle energi
scher absorbirt als die atzenden Hydrate dieser Basen. Die durch die Kohle absorbirten 
alkalischen Stoffe konnen derselben durch Sauren, wie Schwefelsaure und besser Salzsaure, 
entzogen werden. 

WiederbeZebung gebrauchter KohZe. Kohle, welche zur Entfarbung, Ent
fuselung, Fallung chemischer Stoffe gebraucht wurde, ist fUr den ferneren Gebrauch un
tauglich. Sie erlangt jedoch ihre friiheren Eigenschaften mehr oder weniger wieder, wenn 
die von ihr aufgenommenen Stoffe je nach der Natur derselben durch Glahen, durrh Be
handeln mit Sauren oder Alkalien, durch Gahrung etc. zerstort oder entfernt werden. 

Die feingepulverte Knochenkohle ist die Basis der sogenannten Wichse, Stiefel
wichse (Coreamentum), welche mitunter in den Apotheken gesucht wird. 

1. Gewohnliche Wichse. A. Ein inniges Gemisch aus 200,0 feingepulverter 
Knochenkohle, 100,0 Indischem Sirup, 20,0 Fischthran, 500,0 Wasser wird zu
nachst mit 35,0 Englischer Schwefelsiiure, dann mit 20,0 roher Salzsaure und 6,0 
gepul vertem Eisen vi tri 01 versetzt. Statt odes Indischen Sirups wird auch roher Sirup 
aus der Riibenzuckerfabrikation genommen, mitunter auch eine geringe Menge Arabisches 
Gummi zugesetzt. 

B. Indischer Sirup 300,0, Beinschwarz 450,0, EisenvitrioI4,0, englische 
Schwefelsaure 112,0, BaumoI60,0, heisses Wasser 200,0. 

2. Fliissige Wichse. 200,0 feingepulverte Knochenkohle, 25,0 gebrann
ter Kienruss, 50,0 Zucker, 75,0 Arabisches Gummi werden zu einem feinen Pulver 
gemischt, dann zunachst mit 25,0 Riibol und 40,0 Englischer Schwefelsaure, zuletzt 
mit 1 Liter einer guten Gallustinte und soviel 'Vasser versetzt, dass eine sirnpdicke 
Fliissigkeit entsteht. 

3. Wichse (Schwarze) fiir Pferdegeschirr. 100,0 feingepulverte Knochen
kohle und 20,0 gebrannter Kienruss werden mit 150,0-200,0 Terpentinol zu einem 
hOchst zarten Brei zerrieben und dann mit einer lauwarmen Losung von 500,0 Wachs in 
5 Litern Terpentinol vermischt und bis ZUID Erkalten agitirt. 

Plastiscbe Koble ist ein Material fiir Gefasse verschiedener Form, welche als 
dauernde Filter im Gebrauch sind. Die plastische Kohle wird zusammengesetzt aus 60 Th. 
Koks, 20 Th. Knochenkohle, 10 Th. Holzkohle, 10 Th. Thon und der geniigenden 
Menge Melasse oder aus 10 Th. Koks, 30 Th. Knochenkohle, 10 Th. Thon, 40 Th. 
kurzfasrigem Asbest und der geniigenden Menge Melasse. Die einem steifen Breie 
ahnliche Mischung wird in Formen gepresst, getrocknet und in Muffeln unter Abschluss 
des Luftzutritts gebrannt. Dann werden die Kohlegefiisse mit 5 procentiger Salzsaure 
ausgelaugt, mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und nochmals in gleicher Weise bis 
zur Rothglut erhitzt. 
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Cataplasma carbonacenm. 

Rp. Carboni. os.ium pulverati 100,0 
Gummi arabici 5,0 
Glycerini 20,0 
Aquae q. s. 

Zum Verbande stinkender.Wundell nnd Geschwiirs
fHichell. 

Emplastrum ad rupturas nlgram. 
Emplsstrum oxycroceum nigrum. 

Schwarzes Bruchpflaster. Schwarz
S tiktiknm pflas ter. 

Rp. Resinae Pini 200,0 
Cerae flavae 100,0 
Pieia nigrae 50,0 
Sebi taurini 30,0 
Colophonii 10,0. 

Eboris uati optimi pulverati 25,0. 
Das Pflaster ist mit Hilfe von Wasser zu malaxiren. 

Epilepsiepnlver des Grafen DUPLESSIS-PARSCAU, WmDEBAcH'S, SCHLEMULLER'S, der 
Dresdner Diakonissen etc. besteht aus verkohlten und gebrannten Thieren (Maulwurf, 
Ratte, Mans, Krote, Eidechse). Diese Pulver werden ersetzt durch eine Mischung aus 
1 Th. Knochenkohle und 9 Th. praparirten Austerschalen. 

Pntzmittel fur Mascbinentbeile. Terpentinol 5,0, Stearinol (Acidi olemici crudi) 
25,0, Polirroth 25,0, Feinste Thierkohle 45,0. Mit Spiritus zu einem diinnen Brei an
zureiben. 

Carbo mineralis. 
I. Graphites. Plumbago. Carbo mineralis. . Grapbit. Reissblei. Wasser

blei (Eisenschwiirze). Pottlob. Crayon de mine. Black-lead. Wird im Urgebirge, 
nur selten krystallisirt (in Formen des hexagonal en Systems), meist in derben schuppigen 
oder dichten Massen eingesprengt, haufig gefunden (B6hmen, Mahren, Bayern). Kiinstlich 
entsteht er beim Ausschmelzen des Eisens aus den Erzen (Hochofengraphit). Am schiinsten 
und reinsten ist der, welcher zu Keswick in der Grafschaft Cumberland gegraben wird 
und als englischer Graphit in den Handel kommt, ebenso der brasilianische Graphit von 
Barreros, der ceylonische und der sibirische. Er besitzt einen schwachen Metallglanz, 
fiihlt sich zart und fettig an, ist undurchsichtig, auf dem Bruche muschelig oder k6rnig, 
und giebt auf Papier einen grauschwarzgIanzenden Strich. Die Harte ist 0,5-1,0. Sein 
spec. Gew. variirt zwischen 1,8 und 2,2. Er ist unschmelzbar und selbst im Sauerstoff
strom schwer verbrennlich, dagegen ein guter Leiter der Elektricitat. Er wird haupt
sachlich zur Fabrikation der Bleistifte und der Passauer oder Ypser Schmelztiegel, zum 
Schwarz en der Eisenwaaren, zum Einreiben der Raderzapfen in Maschinen (urn die Rei
bung zu mindern) etc. gebraucht. Die schlechten Graphitsorten sind mit Eisen, Kupfer, 
Titan, Antimon, Sand etc. verunreinigt. Das kaufliche geschlammte Wasserblei ist 
sehr unrein und darf in der Medicin nicht verwendet werden. Das englische, welches aus 
cirka 96 Th. Kohlenstoff und 4 Th. Eisen besteht, eignet sich alIein zum Arzneigebrauch. 
Ist diese Sorte nicht zu erlangen, so muss man Graphit in ganzen Stiicken beschaffen, 
aus denen sich die reineren aussuchen lassen. Der Graphit besteht im allgemeinen in 
100 Th. aus 75-97 Th. Kohlenstoff, 2-6 Th. Kieselsaure, 1-4 Th. Eisen, Mangan, Kalk
erde, Thonerde, Wasser. Dem Graphit gehen die absorbirenden Eigenschaften der anima
lischen und vegetabilischen Kohle ganzlich ab 

Prufung. Ein mit Schwefelantimon verunreinigter Graphit entwickelt vor dem 
Lothrohre Schwefligsaure und erzeugt einen weiss en Beschlag. Kieselsaure bleibt beim 
Verbrennen als Asche zuriick, ebeDso die verunreinigenden Metalle. Das Verbrennen ge
schieht in einem :Il.achen Platinschalchen oder auf einem Platinblech. Der Graphit muss 
hierzu hlichst fein zerrieben und in ausserst diinner Schicht ausgebreitet sein. Der Werth 
des Graphits flir die technische Verarbeitung hangt von seinem Kohlenstoffgehalt ab. Eine 
einfache und leicht ausfiihrbare Methode ist, hlichst feines Graphitpulver bei cirka 200 0 C. 
zu trocknen, dann 1,0 desselben mit 1,0 Kalinitrat und 4,0 wasserfreiem Natriumkarbonat 
innig zu mischen und das Gemisch bis zur Schmelzung und dann zur schwachen Roth
gluth zu erhitzen. Die Schmelze behandelt man mit Wasser, msst die Graphitkohle ab
setzen, sammelt sie nun in einem Filter, digerirt sie hierauf einen halben Tag bei gelinder 
Warme in 25 procentiger Salzsaure, welche mit wenig Salpetersaure versetzt ist, wascht 



Carbo mineralis. 625 

sie hierauf mit Wasser aus, troeknet und wagt sie. Ihr Gewicht mit 1,05 multiplicirt 
entspricht annahernd dem wirklichen Kohlenstoffgehalt. In der LUsung der Sehmelze und 
der Sauren kann die Art der Verunreinigungen des Graphits bestimmt werden. 

Genauer wird die KohlenstoffcBestimmung in der Weise ausgefUhrt, dass man etwa 
0,2 g Graphif, der vorher durch Ausziehen mit heisser Salzsaure von IOslichen Karbonaten 
befreit, gewaschen und wieder getrocknet war, der nassen Elementar-Analyse nach ULL
GREEN unterwirft, d. h. mit einem Gemisch von Chromsaure und Schwefelsaure oxydirt 
und die entstehende Kohlensaure wie' bei einer Elementar-Analyse auffangt und wagt. 

In den Apotheken wird der kaufliche geschliimmte Graphit vorrathig gehalten. 
Eiserne Gerathschaften, Windofen, eiserne Ofenthiiren werden mittelst einer Biirste mit 
dem mit Wasser zum Brei angeriebenen Graphit eingerieben und nach dem Trocknen mit 
derselben Biirste blank gerieben. 

Man verwechsele nicht den Graphit mit dem bleigrauen Molybdanglanz (Schwefel
molybdan), welcher auch im Handel unter dem Namen Wasserblei vorkommt. 

,II. Gra'phites depuratus (Erganzb.). Graphites elutriatus. Gereinigter Gra
phit ist die flir den Arzneigebrauch bestimmte Sorte. 

Darstellung. 5 Th. geschlammter Graphit werden 1 Stunde lang (unter Um
l'iihren) mit 20 Th. Wasser ausgekoeht und nach Abgiessen des letzteren mit einer Mischung 
aus 1 Th."Salpetersaure (von 25 Proc.) und 3 Th. Wasser 24 Stunden lang unter ofterem 
Umschiitteln bei 35-40° C. stehen gelassen, hierauf mit Wasser solange gewaschen, bis 
das Ablaufel).de blaues Lackmuspapier nicht mehr rothet, schliesslich getrocknet. (Erganzb.) 

Ein feines, schwarzgraues, schliipfrig anzuflihlendes Pulver, welches auf Papier ab
fiirbt, beim Erhitzen auf Platinblech nicht schmilzt und nur schwierig verbrennt. Es ist 
in den gewohnlichen Losungsmitteln sowie in Sauren unlOslich, an Aetzlaugen giebt es 
meist etwas Kieselsaure ab. 

Mit Graphit erwarmte, verdiinnte Salzsiiure soIl nach dem Filtriren beim Verdampfen 
einen nichtfliichtigen Riiclf~tand nicht hinterlassen. 

Anwendung. Der Graphit wird als Antiherpeticum und als austrocknendes Mittel 
angewendet. Innerlich giebt man ihn mehrmals tiiglich zu 0,5-1,0-1,5 g; iiusserlich 
in Salben 5,0-10,0 auf 25,0 Fett. 

III. Retorten-Graphit. Gaskohle. Lagert sich in den oberen WOlbungen der 
Retorten del" Steinkohlen-Gasanstalten als ein, ziemliche Starke erlangender Ueberzug ab, 
der gelegentlich abgekIopft werden muss, und ist das Produkt der Zersetzung der Kohlen
wasserstoffe durch sehr hohe Temperatur. 

Graue, metallglanzende, meist gewolbte Massen, dem dichten Koks ahnlich. Sie 
leiten Warme und Elektricitiit gut, und sind sehr schwer verbrennlich. Dichte Gaskohle 
giebt am Stahl Funken, hat das spec. Gew.2,356 und ist frei von Wasserstoff, minder dichte 
hat ein niedrigeres specifisches Gewicht und enthalt einige Procente Wasserstoff. Die Gas
kohle wurde bis vor wenigen Jahren ausschliesslich zur Herstellung der Kohle-Pole fiir 
galvanische Elemente (z. B. LECLANcHE-Elemente) verwendet. Gegenwiirtig werden diese 
Gegenstiinde kiinstlich hergestellt. 

Kohle fur elektrische Zwecke. Die Herstellung von Kohlestiften fiir elektrische 
Bogenlichter, von Kohle-Polen und Diaphragmen etc. fUr elektrolytische Apparate geschieht 
gegenwartig im grossen Maassstabe durch besondere Fabriken. 

Anthracit wird gepnlvert und mit Steinkohlen-Theer zu einer plastischen Masse ver
arbeitet. Diese wird, in Kohlepulver eingebettet, unter Luftabschluss gegliiht, bis aIle gas
fOrmigen Produkte ausgetrieben sind. Nach dem Erkalten wird die so erhaltene Kohlemasse 
wiederum gepulvel't, das Pulver nochmals mit Theer zu einer plastischen Masse verarbeitet 
und diese durch Pressen in die gewiinschte Form gebracht. Die geformten Gegenstande 
werden alsdann, in Kohlepulver eingebettet, nochmals bei Luftabschluss durchgegliiht. 

Die fiir elektrisches Bogenlicht bestimmten Kohlestifte miissen namentlich moglichst 
frei von Kieselsaure sein, weshalb alles kieselsaurehaltige Material bei del' Fabrikation aus
zuschliessen ist. 

Handb. d. pharm. Praxis, I. 40 
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IV. Lithanthrax. Anthracites. Carbo fOS8ilis. Steinkohle. Die beste Stein
kohle ist der Anthracit, welcher aber auch durch jede andere gute Steinkohle ersetzt 
werden kann. Die Steinkohle unterscheidet sich von der Braunkohle durch ihre Schwarze 
und dadurch, dass das Pulver, in einem Probircylinder erhitzt, ammoniakalische Dampfe (die 
Braunkohle aber saure Dampfe) ausgiebt, und dass ihre Asche nicht oder hOchst schwach 
alkalisch reagirt. Neben Kohle enthalt die Steinkohle kleine Mengen Eisen, Mangan, 
Schwefel, Jod u. dgl. 

Die Steinkohle hat an und flir sich auf DYES Empfehlungen therapeutische An
wendung gefunden (innerlich zn 1,0-2,0-3,0 auf den Tag) bei Rhachitis, Scrophulosis, 
Scorbut, Wurmleiden etc. Auch liefert sie das Material zu zwei Praparaten, welche vor 
etwa 50 Jahren von einem ungarischen Arzte POLYA angepriesen wurden. Diese Pra
parate sind: 

V. Anthrakokali (simplex). Lithanthrakokali. In einem eisernen Gefasse 
bringt man 10 Th. Kali causticum fusum zum Schmelzen und mischt 7 Th. hOchst fein 
gepulverte Steinkohle unter Umriihren mit einem eisernen Spatel dazu. Die erstarrte Masse 
wird in einem erwarmten Morser sofort zu Pulver zerrieben und in dicht mit Kantschuk
stopfen geschlossener trockener Flasche aufbewahrt. Es ist ein braunschwarzes, hygro
skopisches, etwas atzendes Pulver. 

Anthrakokali sulfuratum wird wie das vorige Praparat dargestellt, nur wird an 
Stelle des Steinkohlenpulvers dem geschmolzenen Aetzkali ein feinpulveriges Gemisch aus 
7 Th. Steinkohle und 1,5 Th. gewaschenen Schwefelblumen zugesetzt. Es ist 
ebenfalls ein hygroskopisches und dabei iibelriechendes, g-riinlich braunschwarzes Pulver. 

Da sich nach POLYA'S Angabe diese Praparate leicht in Wasser Wsen und eine fil
trirte braunschwarzliche Losung geben sollen, so liegt die Vermuthung nahe, dass die 
Kohle, welche POLYA zu seinen Praparaten benutzte, eine schwarze Art Braunkohle ge
wesen sein mag. Er verwendete angeblich die bei Fiinfkirchen in Ungarn g·eforderte 
Steinkohle. 

Das eine wie das andere Priiparat sollten wahre Specifica gegen Flechten, Herpes, 
Lupus, Skropheln sein. CLARUS und Andere konnten damit keine Heilerfolge erzielen. 
Dosis 0,15-0,3-0,5 drei- bis viermal taglich in Verbindung mit Siissholzpulver, Mag
nesia etc. In Salben 1 auf 10-20 Fett als Einreibung bei chronischen Exanthemen. 

Das Fuligokali diirfte ein besserer Ersatz dieser Praparate sein. Vergl. unter 
Fuligo splendens. 

Carbolein, von WESCHNIAKOFF in Petersburg in den Handel g·ebracht, waren (nach 
KAISER) Stticken, bestehend aus 92 Proc. Steinkohle und 8 Proc. Fett. 

Ein Pulver zum Ausstopfen der Leichname ist ein Gemisch von gebranntem 
Gips, grob gepulverter lHlolzkohle und 'grob gepulverterJ Steinkohle zu gleichen 
Theilen. 

Oelpulver des Uhrmachers OSKAR LANGE in lHiihlberg a. E., als Geheimmittel 
zum Schmieren von Maschinentheilen etc. in den Handel gebracht, ist fein geschlammter 
Graphit. 

Graphit·Oele zum Schmieren von Maschinentheilen etc. bestehen aus fein ge
schlammtem Graphit, welcher mit Fetten, fetten Oelen oder Mineralolen angerieben ist. 

Fixiren von Bleistiftzeichnungen. Dieses erfolgt entweder durch Auftragen von 
abgerahmter Milch oder einer filtrirten, diinnen Eiweisslosung (1 fliissiges Eiweiss, 
6 Wasser). 

Graphit-Tiegel, Passauer Tiegel, YLbser Tiegel. Sie werden aus einer plasti
schen Mischung von feuerfestem Thon und Graphit geformt, an der Luft getrocknet, schliesslich 
entweder frei oder in Kapseln gebrannt. - Sie widerstehen der Hitze, ohne zu verbrennen 
oder zu springen, und leiten die Warme besser als gewohnliche Thontiegel. 

Graphit-Bad. 1st an Stelle des Sandbades als Erwarmungs-Medium empfohlen 
worden, weil Graphit die 'Warme besser leitet als Sand. 

Tintenstifte. Diese beliebten Stifte, welche auch ein Kopiren der mit ihnen her
gestellten Schriftziige gestatten, werden wie folgt hergestellt: 
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Theerfarbstoff, wasserl/lslich 
Graphit geschlammt 
Kaolin geschlammt 

sehr weich 
50,0 
37,5 
12,5 

we~ch 

46,0 
34,0 
20,0 

hart 
30,0 
30,0 
40,0 

sehr hart 
2\U 
25,0 
50,0 
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Die Masse wird feingerieben, mit Wasser angefeuchtet und in die Form diinner 
Stangelchen gebracht. 

Carbo vegetabilis. 
Carbo Ligni (Brit. Helv. U-St.). Carbo Ligni pulveratus (Germ.). Carbo 

Ligni depuratus CAustr.). Charbon vegetal (Gall.). Carbo. Gepulverte Holzkohle. 
Kohle. Wood-Charcoal. 

Darstellung. Zur Darstellung des Kohlepulvers fiir den Arzneigebrauch wird die 
gewohnliche, auf den Markt gebrachte Holzkohle, welche meist Fichtenholzkohle ist, ver
wendet. Da jede gute Holzkohle, wie sie im Laboratorium zur Heizung verwendet, wird, 
Feuchtigkeit, Ammoniak, Kohlensaure auf ihrer Oberflache verdichtet hat, auch nicht 
immer durch die ganze ~fasse ihrer Stiicke gehOrig durchgebrannt, vielmehr stellenweise die 
Verkohlung eine unvollstandige gewesen ist, so ist ihre nochmalige Durchgliihung er
forderlich. 

Das officinelle Holzkohlepulver wird dadurch hergestellt, dass man den Wind
of en mit faustgrossen Holzkohlen fliIlt und diese anziindet. Sobald sich die Kohlen in 
Gluth befinden, bedeckt man den Of en mit einer eisernen Stiirze (Deckel). Wenn dann 
weder Dampf noch Rauch aus den gliihenden Kohlen aufsteigen, wird entweder der Luft
zug abgeschlossen oder es werden die Holzkohlen herausgenommen und auf kalten metal
lenen Platten oder kalten Steinen auseinandergelegt oder auch in irdene Topfe, welche 
dicht verschlossen werden, geschichtet, damit sie verlbschen. Hierauf blast man mittelst 
eines Blasebalges die Asche von ihrer Oberflache weg und zerstosst die noch warmen 
Kohlen im Morser zu einem mittelfeinen Pulver, welches ohne Verzug in gut zu ver
schliessenden Glasgefassen aufbewahrt wird. Durch Beuteln erhaIt man aus diesem mittel
feinen Kohlepulver das hOchstfeine Pulver. Zu Zahnpulvermischungen verwendet man nur 
das mittelfeine Pulver. 

Das Erkaltenlassen der gliihenden Kohlen, das Pulvern und Beuteln derselben und 
das Unterbringen des Pulvers in Glasflaschen muss rasch hintereinander geschehen, weil 
die Kohle Feuchtigkeit, Kohlensaure. Ammoniak und andere Gase allmahlich aus der Luft 
aufnimmt und auf ihrer Oberflache verdichtet. 

Bestandtheile. Die Holzkohle ist nicht reiner Kohlenstoff, sondern sie enthalt 
noch die Aschenbestandtheile des Holzes, wie Kali, Kalkerde, Kieselsaure, Phosphate etc. 
(siehe unter Pottasche). Ausser diesen Bestandtheilen finden sich in ihr immer noch kleine 
Mengen Verbindungen des Kohlenstoffs mit geringen Mengen Wasserstoff und Sauerstoff, 
und endlich die absorbirten Gase aus der atmosphiirischen Luft, wie Sauerstoff, Stickstofl', 
Kohlensaure, Ammoniak. Der Aschengehalt betragt im Durehschnitt etwa 2 Proc. 

pmfung. Dass die Holzkohle eine nochmalige G1iihung erfahren hat, ergiebt sich 
daraus, dass 8 proc. Aetznatron- oder Aetzkalillisung, welche mit etwas Kohlepulver auf
gekocht worden ist, ein farbloses Filtrat liefert. 

Carbo Tiliae, Lindenholzkohle, Carbo Populi, Pappelholzkohle, Carbo 
Belloci werden in denApotheken verlangt und dmch die vorbemerkte-gepulverte Kohle, 
Carbo pulveratus, ersetzt. 

Carbo Panis, Brotkohle, wird zu Zahnpulvern gebraucht, jedoch nm selten in 
der Apotheke gesucht. Die Bereitung geschieht in der Art, dass man Brot in Scheiben 
schneidet, scharf trocknet oder rostet, zu grobem Pulver stOsst, dieses in Kaffeetrommein 
oder zugedeckten eisernen Topfen brennt, bis keine brennbaren Gase mehr hervortreten, 
und dann in ein mittelfeines Pulver verwandelt. 

40" 
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Fuligo usta, Fuligo e taeda usta, gebrannter Kienruss, ist zwar eine sehr 
fein zertheilte zarte Kohle, wird aber nur als schwarzfarbende Substanz flir techuische 
Zwecke angewendet. Es darf diese Kohle nicht mit der als Medikament gebrauchten 
Fuligo splendens, Glanzruss (siehe d. A.), verwechselt werden. Der Kienrms wird 
oft vortheilhaft durch Frankfurter und Pariser Schwarz ersetzt. 

Die Chinesisehe Tusehe wird aUB gebranntem Kienruss bereitet. 5 Th. Fisch
eim werden in 20 Th. Wasser gelllst und die Kolatur mit 2 Th. Lakritzensaft, 

gelost in 4 Th. Wasser, und 15 Th. gebranntem Kienruss gemischt, im warmen 
Morser hIlchst fein praparirt, dann zur Extraktdicke abgedampft und in Formen gebracht. 

GA.FFARD's unauslOsehliehe Tinte ist ein inniges Gemisch aus 1 Th. gebranntem 
Kienruss, 12 Th. Kaliwasserglas und 1 Th. Salmiakgeist . 

.4:nwendung • . Die gepulverte Holzkohle verdankt ihre therapeutische Anwendung 
den Eigenschaften, welche der Kohle uberhaupt zukommen (s. oben S. 610), namentlich 
der Fahigkeit, Gase zu absorbiren. Hiernach zahlt sie zu den mechanisch wirkenden 
Mitteln und wird sie als ein desinficirendes, antiputrides und absorbirendes Mittel inner
lich bei Flatulenz, stinkenden diarrhoischen Dejekten, stinkendem Athem, ausserlich auf 
schlecht und stinkend eiternde Wunden und Geschwiirsfl.achen und auch ganz unpassend 
als Dentifricium angewendet. Dosis 0,5-1,0-2,0 und mehr einige Male des Tages in 
Pulvern, Trochisken, Latwergen (mit Glycerin), ausserlich fast in allen Arzneiformen. 

Die Anwendung der Kohle als Desinficiens und Desodorans, femer der Verbrauch 
derselben in der Technik ist bekannt. Fur das chemische und pharmaceutische Labora
torium bereitet man daraus die 

Sprengkohle. 100 Th. Kohlepulver, 5 Th. gepulverter Kalisalpeter, 2,5 Th. Benzoe
pulver werden mit Traganthschleim zur Masse gemacht, Stabe von der Dicke einer Ganse
feder daraus gefOl'IDt und dann getrocknet. Um Glascylinder, Kolbenhalse, Retorten
schnabel etc. abzusprengen, wird ein Stabchen der Sprengkohle angezundet nnd damit die 
Stelle des Glases schnell berieben, wo die Theilung vor sich gehen solI. Die auf diese 
Weise erhitzte Glasstelle wird sofort mit kaltem Wasser iibergossen. 

Carbo ligniteus, Lignum fossile, Lignites, Brannkohle, Lignit, die fossile 
braune Kohle, welche in ihrem Gefiige noch einige Holzstruktur aufweist und frei von 
Metallsulfiden ist. Ihre Asche enthiUt geringe Mengen Alkali (und ist daher ein ganz vor
ziigliches Putzpulver flir metallene Gegenstande). 

Die Bestandtheile der Braunkohle sind nicht genau bekannt; sie enthii.lt aber Ex
traktivstoff und einen dem Catechin verwandten Stoff. Dies mag auch der Umstand sein, 
weshalb sich das Pulver der Braunkohle gegen Diarrhlle nutzlich erweist. In einigen 
Gegenden gebrauchen die Landleute dieses Pulver zu diesem Zwecke, machen aber aus 
Unkenntniss zwischen Steinkohle und Braunkohle keinen Unterschied. Steinkohlepulver 
ist ohne Wirkung. Aus der Braunkohle werden auch Haarfitrbemittel hergestellt. An
dererseits dient sie als ein bequemes Falschungsmittel des SchnupItabaks und des Oicho
rienkafIees. 

Seetangkohle, besonders die Kohle von Laminaria digitata (sehr hitufig an den 
westlichen Kiisten der Hebriden). Die fl.eischigen Stengel werden getrocknet und verkohlt. 
Die absorbirende Kraft dieser Kohle ist nach STANFORD eine weit grllssere als die der 
Knochenkohle, die Kohle selbst zum halben Preise herzustellen. Sie wiirde ein ganz vor
treffliches Desinficiens ·sein. Nach STANFORD enthii.lt sie an 40 Proc. mineralische StofIe. 
Er fand sie bestehend in Procenten aus 50 Kohle, 4 Kalkphosphat, 20 Kalkkarbonat, 
6 Magnesiakarbonat, 5 Kieselsaure, 2 Alaunerde, 5 Kalisulfat, 5 Natriumchlorid, 1,25 Am
moniumchlorid. Lufttrocken enthalt sie bis 15 Proc. Wasser. 

Desinfleirendes Kohlepapier, Papier earbonifere, von der Firma PICHOT et 
.MALAPERT in Poitiers als Specialitat in den Handel gebracht und zum Verbande jeder 
Wunde, besonders aber putrider Wunden, theils zur Desinfektion, theils zur Fllrderung 
der Vemarbung derselben, empfohlen. Das Papier wird mit Kreosotwasser befeuchtet und 
auf die Wunde gelegt. Dieses Papier ist durch einfache Pressung einer dunnen Holz-
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kohlepulverschicht zwischen zwei Blattern hOchst feinen Fliesspapiers dargestellt, so dass 
eine solche Papiertafel die Dicke eines starken grauen Loschpapieres hat. LE PERDRIEL'S 
compresses desinfectantes sind ein ahnliches Fabrikat. 

Carbo vegetabilis granulatus. 
Granulated charcoal. 

Rp. Carbonis vegetabilis Bubt. pulver. 100,0 
Sarchari albi pulverati 10,0 
Gummi arabici pulverati 2,5 
Tincturae Benzoes 1,0 
Aquae q. s. 

Man stosst zur derben Masse an und granulirt 
diese durch Durchreiben durcheinen Durchschlng. 

(Bei Halitus footidus und Dyspepsie). 

Moxae carbonaceae. 
Kohlen-:.\Ioxen. Brennstifte. GlUhstifte. 

Rp. Carbonis vcgetabilis 25,0 
Kalii nitrici 1,0 
Tragacanthae 3,0 
Aquae q. s. 

Man bereite 2 Stllbchen von 6-10 em Lange nnd 
trockne sie. 

Pulvls antipyroticu8 HElM. 

Rp. Carbonis vegetabilis 25,0 
Ligni Quassiae 
Magnesiae subcarbonieae aa 4,0. 

1Ii. f. pulvis. 
D. S. Mehrmals taglieh einen EBSlOff,,1 (gegen 

Sodbrennen). 

Pulvls dentlfriclus MAURY. 

Rp. Carbonis vegetabilis 25,0 

Rp. 

Corticis Chinae 12,5 
Sacchari 25,0 
Olei Menthae piperitae 40,0 
Olei Cinnamomi 20,0 
Tincturae Ambrae 20,0. 

Pulvls dentirricius MOGALLA. 

MOGALLA'S Zahnpulver. 

Rp. Carbonis voegetabilis 30,0 
Rhizoma tis Calami 15,0 
Olei Bergamottae 
Olei Caryophyllorum 
Olei Citri aa gtt. 10. 

Pnlvls deutifricius niger. 
Schwarzes Zahnpulver. 

Carbonis vegetabilis 100,0 
Rhizomatis Calami 20,0 
Lapidis Pumicis 
Catechu 
Olei Bergamottae 

aa 10,0 

Olei Caryophyllorum aa gtt. 30. 

Pulvis deutifricius WELPER. 

Rp. Carbonis vegetabilis 40,0 
Catechu 
Myrrhae 
Tartari depurati 
Olei Bergamottae 
Olei Caryophyllorum 

ali 5,0 
gtt. 15 
gtt. 25. 

Pulvls desinfectorius dejectorom sellarlorom. 
Desi nfektion spul vel' fUr Choleradej e k te, 

NachtstUhle und Closets. 

Rp. Carbonis ligni 
Gipsi pulverati 
Vitrioli Martis 
Petrolei Americani 

150,0 
1000,0 

50,0 
50,0. 

Puhis haemostaticus BONAFOUX. 

Rp. Carbonis vegetahilis 
Gummi arabici aa 5,0 
Colophou~i 20,0. 

Pulvis pyrlos mediclnalis. 
Schiesspulver fU.r den mediciniscben 

Gebrauch. 

Rp. Carbonis vegetabilis 10,0 
Kaiii nitrlci 90,0. 

M. f. pul vis. 
(Wird von den Landleuten in den Apotheken ge

fordert und bei entzUndlichen Krankheiten del' 
Hausthiere angewendet). 

Species ad ('ataplasma Carbonis. 

Rp. Specierum ad Cataplasma 
Carbonis pulverati ail 50,0. 

111. 

Trochisci Carbonis BELLOC. 

Rp. Carbonis vegetabilis pulverati 100,0 
Mueilaginem e Tragacanthae 1,0 para tam 
Aquae q. s. 

Fiant trochisci centum (100). 

Trochlsci Carbonls vegetabllls. 

Rp. Carbonis vegetabiiis 25,0 
Massae cacaotinae 75,0. 

In pulverem subtiliorem redacta fiant trochisd 
centum (100). 

(Gegen Halitus foetidus). 

Desinfektionsschwlirmer von MAGIRUS in Ulm sind fingerlange, kleinfingerdicke 
Cylinder yon steifem Papier, gefiillt mit einem Gemisch aUs 60 Th. Kalisalpoter, 34 Th. 
Schwefel und 6 Th. Kohle. (WITTSTEIN, Analyt.) 

Epilepsiepulver von WEPLER in Berlin. Verkuhlter und gepulverter eisenhaltiger 
Hanfzwirn (EisengarnJ 3 Grm. in 7 Kapseln vertheilt kosteten 15 Mark. (HAGER, Analyt.) 

Tablettes de charbon. A.. (Gall.) K ohle-Ta bletten. Carbonis Ligni pulve
rati loti, Sacchari aa 200,0, Mucilaginis Tragacanthae 50,0, fiant pastilli a 1,0 g. 

B. Carbonis Ligni pulverati subtilissime 250,0, Sacchari 350,0, Massae Cacao 400,0. 
Fiant pastilli 1000. 

Kohle-Biscnits sind wohlschmeckende Biscuits nach Art der englischen Biscuits 
mit einem Zusatz von Kohlepulver. 



630 Cal'boneum chloratum. 

Carboneum chloratum. 
Carboneom tetraehloratom. Carboneom cbloratom. TetracbJorJiohlenstolf. 

Kohlenstolftetracblorid. Percblor- Methan. CC14• Mol. Gew. = 154. Naeh der 
alteren Anschannng, welehe der Verbindung die Formel C'C4(C = 6) beilegte, fiihrt diese 
Verbindnng allch noeh die Namen: Carboneum diehloratum, Zweifach - Chlor
kohlenstoff. Man hat ein reines und ein teehnisches Produkt zu IInterseheiden. 

I. t Carboneum tetrachloratum purum. Reiner Tetrachlorkobleostolf. 
Darstellunfl. In einen Kolben A, der einerseits mit einem senkreeht stehenden 

Rttckfiusskiihler B, andererseits mit einem Chlor-Entwiekelungs-Apparat so verbunden ist, 
dass bei C ein ausgiebiger Chlorstrom eintreten 
kann, bringt man eine beliebige Menge Chloro
form und lOst in diesem eine Kleine Menge Jod 
(welches als Chloriibertragel' wil'kt) auf. Dann 
erhitzt man unter sehT guter Ktthlung das Chloro
form im Wasserbade D zum Sieden und leitet wo
moglieh unter Besonnung' solange dureh kone. 
Schwefelsaure getroeknetes Chlorgas ein, als aus 
dem Kiihler noeh Chlorwasserstoff entweieht. -
1st dieses nieht mehr del' Fall, so lasst man er
kaiten, waseht alsdann das Reaktionsprodukt mehr
mals mit diinner SodalOsung (1 + 9), sehliesslieh 
einmal mit Wasser, trennt mittelst Seheidetrichters 
das Reaktionsprodukt ab, entwassert es durch 
1-2tiigiges Maeeriren mit geschmolzenem Cal
ciumchlorid und destillirt es alsdann aus einer Re
torte mit in die Fliissigkeit eingesenktem Thermo
meter (s. S. 190). Aufzufangen sind die bei 
77 -78 0 C. ttbergehenden Antheile. CHel3 + C4 = 
HCl+CCI,. 

Eigenschaj'ten. Farblose, specifisch 
jlchwere, atheriseh rieehende Fliissigkeit, welehe 
in Wassel' unlOslieh ist, bei 77 -780 C. siedet und 
unterhalb - 250 C. krystallinisch erstarrt. Das spec. 
Gew. ist bei 00 C. = 1,6319, bei 15 0 C. = 1,599. 
Tetraehlorkohlenstoff ist n i c h tie i c h ten t -
ziindlieh. 

Fig. 1M . Die Verbindung gleicht in den meisten 
Eigensehaften, insbesondere auch in ihl'em Auf

}osllngsvermogen gegeniiber Fetten u. dergl., dem Chloroform. Dureh naseirenden Wasser
stoff wird sie successive zu Chloroform, Methylenchlorid, Methylehlorid, ja zu Methan reducilt. 

Dureh Einwirkung Ivon alkoholischem Kali tritt Spaitung unter Bildung von 
Kaliumehlorid und Kaliumkarbonat ein. Beim Erwarmen mit alkoholischem Kali und 
Anilin entsteht wie beim Chloroform Isoeyanphenyl (Isonitril-Reaktion). 

PrUfwng. 1) Er sei farblos, Idar und habe bei 150 C. das spec. Gew. 1,599. 
2) Sehiittelt man 5 cern mit 5 cern kone. Sehwefelsaure, so farbe sich diese nicht dunkel 
(fremde Chlorverbindllngen). 3) Schiittelt man 5 cern mit 10 cern Wasser, so reagire das 
abgehobene Wasser nicht sauer und werde durch Silbernitrat nicht getriibt (chlorhaltige 
Zersetzungsprodukte, z. B. Salzs&ure). 

Auj'bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 
Anwendung. Der Tetrachlorkohlenstoff wurde zeitweise als Anastheticum sowohl 

bei ausserer Anwendung, als fUr Inhalationen dem Chloroform vorgezogen, wei! er sicherer 
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wirken solIe. Er hat indessen das Chloroform nicht verdrangen konnen und gilt wegen 
seines grlisseren Chlorgehaltes nach den heutigen Anschauungen auch fiir gefahrlicher als 
Chloroform; ob mit Recht, bleibe dahingestellt. 

II. t Carboneum tetrachloratum technicum. Technischer Tetrachlorkohlen
sto:ll'. Katharin. 

DarsteZlung. Man siittigt Schwefelkohlenstoff, dem man (als Chlor-U ebertriiger) 
etwas Jod oder 0,5 Proc. gepulvertes Antimon zugesetzt hat, mit trockenem Chlorgas. 
Man benutzt hierzu -eiserne Kessel, welche inwendig mit Blei ausgeflittert sind. Arbeitet 
man unter Erwarmen, so muss der Kessel mit Riickflusskiihlung versehen sein. 

Nachdem die Fliissigkeit etwa das dreifache Gewicht an Chlor aufgenommen hat, 
ist die Chlori.:rung beendet. CS2 + 4C~ = 2SC1J + CCI4• Man giebt nunmehr etwa halb 
soviel Schwefel zu, als man Schwefelkohlenstoff angewendet hatte, und erzielt damit, dass 
das leicht Hiichtige Schwefeldichlorid SCl2 in das hliher 8iedende Schwefelmonochlorid um
gewandelt wird. 

Nunmehr trennt man den Tetrachlorkohlenstoff durch Destillation ab und sammelt die 
bis etwa 1200 C. iibergehenden Antheile. - Das Destillat wh-d mit Kalkmilch behandelt, 
alsdann mit Wasserdampf destillirt und nochmals fraktionirt, wobei man die von 75-800 C. 
siedenden Antheile auffiingt. 

Der bei der ersten Destillation erhaltene Riickstand wird weiter destillirt und giebt 
das bei 1135-1390 C. iibergehende Schwefelmonochlorid, welches von Fabriken fUr Kaut
schukwaaren abgenommen wird. 

Eigenscl,aften. Farblose, sperifisch schwere, nach Rettig und Chloroform rie
ehende Fliissigkeit; spec. Gew. bei 150 C. = 1,599-1,600. Siedep. 75-800 C. Es enthiilt 
etwas Schwefelkohlenstoff, dessen Anwesenheit sich zu erkennen giebt dadurch, dass auf 
Zusatz von alkoholischem Kali Ausscheidung von Kaliumxanthogenat erfolgt. 

Davon abgesehen besitzt das technische Praparat alle Eigenschaften des reinen: 
AUfbewaltrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. Prilfung. Es sei klar, farblos, 
neutral, von nicht gar zu widerIichem GeTIlche, habe das spec. Gew. von TIlnd 1,600 und 
destillire, ohne einen erheblichen Riickstand zu hinterlassen, bei 75-800 C. iiber. 

Anwendung. Der technische Tetrakohlenstoff dient sowohl in der Technik als 
auch in der Analyse als Extraktionsmittel fUr Fett und kann mit Vortheil iiberall da an
gewendet werden, wo man bisher Aether, Benzin, Benzol, Amylalkohol, Schwefelkohlenstofi' 
u. dergl. verwendet. Voraussichtlich wird er sich auch als Wanzenmitte, bewahren. 
Der wesentliche Vortheil des Priiparates vor den genannten Extraktionsmitteln liegt darin, 
dass es nicht feuergefahrlich ist, indem es weder selbst leicht entziindlich ist, noch seine 
Dampfe mit Luft explosive Gemische geben. 

Katharin, Phonixin, SHiDLER's unentzilndbares Fleekenwasser, sind technischer 
Tetrachlorkohlenstofi'. 

Bezugsquellen flir das technische Praparat: }1ULLER & DUBOIS in Rheinau b. Mann
heim und Chemikalienfabrik Griessheim b. Mainz. 

III. Carboneum trichloratum. Carboneum sesquiehloratum. Hexaehlor
ilthan. Perehloriithan. C2 Cl6• Mol. Gew. = 237. Nach der alteren Anschauung, 
welche der Verbindung die Formel CCla (C = 6) beilegte, flihrt diese Verbindung .auck 
die Namen: Kohlenstoffsesquichlorid und Dreifach-Chlorkohlens:toff. 

Darstellung. }Ian leitet in Aethylenchlorid oder Aethylidenchlorid, welche im 
Sandbade zum Sieden erhitzt werden, unter Riickflusskiihlung und mliglicht unter Be
Honnung, solange trockenes Chlor ein, bis keine Entwickelung von Chlorwasserstofi' mehr 
stattfindet. Als Apparat kann der auf S.630 angegebene benutzt werden unter Ersetzung 
des Wasserbades durch ein Sandbad. 

Bei.:m Erkalten erstarrt die Masse' krystallinisch. Man presst sie zunacht zwischen 
Filtrirpapier ab und krystallisirt sie aus Alkohol urn. 

Eigenschaften. Das Hexachlor-Aethan bildet farblose oder weisse, harte, leicht 
zu Pulver zerreibliche, aromatisch kampherartig riechende, fast geschmacklose, rhombische 
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Krystalle, welche bei 1850 C. sieden und sublimiren, in Wasser unlOslich, in Weingeist, 
,Aether, fetten und fliichtigen Oelen leicht loslirh sind und ein spec. Gew. von circa 
2,000 haben. 

Man bewahrt sie in dicht verkorkter Glasflasrhe. 
Anwendung. Man hat das Hexachlorathan hauptsachlich bei asiatischer Cholera 

mit einigem Erfolge angewendet und zwar in Gaben zu 0,2-0,3-0,5 allein oder mit 
Kampher kombinirt. 

Midura Carbonei trlchlorati KING. 
Rp. Carbonei trichlorati 5,0 (ad 8,0) 

Magnesiae subcarbonicae 7,5 
Jlfixturae camphol'3tae (s. S. 585.) 250,0. 

2-4sttindlich zwei bis drei EsslOffel voU zu nehmen 
(bei asiatischer Cholera), 

UogBentum Carbonei triehlorati MIALHE. 

Rp. Carbonei trichlorati 5,0 
Aetheris 10,0 
Adipis Builli 25,0. 

Einl'l'ibung; als lokales Anlistheticum, 

Carboneum sulfuratum. 
I. Carboneum 8ulfuratum (Erganzb.). Sulfure de carbone (Gall.). Carbonis 

Bisulphidum (Brit.). Carbonet Disulphidum (U-St.). A.lkohol Sulfuris. Schwefel
kohlensto:lf. Kohlensulfld. Schwefelalkohol. Xanthogen. CS2• 1101. Gew. = 76. 
Wird in grossen Mengen durch die Grosstechnik dargestellt. 

Darstellung. Holzkohle wird in eisernen Cylindern zum Gliihen erhitzt, worauf 
man durch besondere Vorrichtungen Schwefel in diese Cylinder hineinbringt. Der Schwefel 
vergast, die Schwefeldampfe verbinden sich mit dem gliihenden Kohlenstoff zu Schwefel
kohlenstoff C + S2 = CS2 , welcher in Kondensationsvorlagen verdichtet und aufge
fangen wird. 

Der so dargestellte Schwefelkohlenstoff ist nicht rein, sondern aurch Schwefel, 
Schwefelwasserstoff und fremde organische Schwefelverbindungen verunreinigt, welche ihm 
einen widerlichen Geruch ertheilen. Zur Reinigung wird der Schwefelkohlenstoff destillirt; 
man leitet die Dampfe hintereinander durch Kalkmilch, diinne Kalilauge, Losungen von 
Eisenvitriol, Kupfersulfat, auch durch Bleisalzlosungen. Es gelingt hierdurch, den Schwefel 
und den Schwefelwasserstoff zu beseitigen. Um auch die fremden organischen Schwefel
verbindungen heranszuschaffen, schiittelt man den wie angegeben vorgereinigten Schwefel
kohlenstoff mit metallischem Quecksilber oder mit 1/2 Proc. Quecksilberchlorid, und rektifi
cirt ibn alsdann liber etwa 2 - 5 Proc. fettem Oel oder Paraffin oder weissem Wachs. 
Diese Rektifikation kann mehrmals wiederholt werden. 

Eigenschaften. In den Apotheken halt man einen verhaltnissmassig reinen 
Schwefelkohlenstoff vorrathig. Dieses verhaltnissmassig reine Praparat ist eille farblose, 
leicht bewegliche, sehr fliichtige, das Licht stark brerhende Fliissigkeit von eigenthiim
lichem, durchdringendem, aber nicht gerade unangenehmem (au Rettig erinneruden) Geruch 
llnd scharfem, aromatischem Geschmark. 

Das spec. Gewicht bei 15° C. ist 1,272; der Siedepunkt liegt gegen 46-47° C. In 
dieser Beziehung werden folgende Angaben gemacht: 

Brit. Erganzb. Gall. U-St, 
Spec. Gewicht bei 15° C. 1,268-1,269 1,272 1,271 1,268-1,269 
Siedepunkt 46-47° 46° 46° 46-47· 

In Wasser ist Schwefelkohlenstoff nur sehr wenig (1: 550) loslich; ebenso ist er fast un
lOslich in Alkohol von 45 Volum - Proc. Dagegen ist er loslich in 18 - 20 Theilen 
.A.lkohol von 90 Volum - Proc. Mit wasserfreiem Alkohol, mit Aether, fetten Oelen 
und den meisten atherischen Oelen Iasst er sich in jedem Verhaltniss mischen. Der 
Schwefelkohlenstoff selbst ist ein vorziigliches AuflOsungsmittel fiir Jod, Schwefel, Phosphor, 
Guttapercha, Kautschuk, Wachs, Paraffin, viele" Harze und Balsame. Er erstarrt bei 
- 1160 C. zu einer festen Masse, die bei - 110° C. schmilzt. Schwefelkohlenstoff ist 
leicht fliichtig; bringt man einige Kubikcentimeter davon in ein Schalchen und bliist auf 
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die Oberflache einen starken Luftstrom, so wird eine erhebliehe Verdunstungskalte erzeugt. 
Gleiehzeitig wird der in der Umgebung (d. h. in der Luft) befindliche Wasserdampf kon
densirt und man erhalt Krystalle eines 8ehwefelkohlenstoffhydrates, welehe indessen schon 
bei - 3° C. wieder in Schwefelkohlenstoff nnd Wasser zerfallen bez. schmelzen. 

8 e h w efelkohl en stoff is t lei eh t en tz ii n d Ii ch; entziindet verbrennt er mit 
schon blaulicher Flamme zu Kohlendioxyd und 8chwefligsaureanhydrid C82 + 3 O2 = CO2 + 2802, Seine Dampfe sind leieht entflammbar und geben mit Luft oder Sauerstoff ge
mengt explosive Gemische von hoher Energie. Lasst man Schwefelkohlenstoff in nur theil
weise gefiillter Flasehe im Sonnenlichte stehen, so nimmt auch ein urspriiIiglich farbloses 
Praparat gelbe Farbung und zugleich wieder den unangenehmen Geruch des rohen Pra
parates an. Bisweilen scheiden sich auch braune Flocken von Einfach-Schwefelkohlenstoff 
CS ab, wahrend freier Schwefel in Losung geht. Ein solches Priiparat reinigt man ge
wohnlich durch einfache Rektifikation oder durch das Verfahren, wie es unter Darstelrung 
angegeben ist. 

Man erkennt den Sehwefelkohlenstoff mit ziemlieher Sicherheit am Geruch. 1st der 
chemische Nachweis zu fiihren, so verfahrt man wie folgt: 

1) Vermischt man einen oder mehrere Tropfen Schwefelkohlenstoff mit der fiinf
fachen Menge starken alkoholischen Ammoniaks und erhitzt die Mischung zunachst einige 
Zeit in einem verschlossenen Gefiiss, so besteht der beim Verdampfen im Wasserbade er
haltene Riickstand aus Rhodanammonium 4NR3 + CS2 = SCN(NH4) + S(NH4)2' Seine 
Losung in Wasser wird nach dem Ansauern mit etwas Salzsaure durch wenig verdiinnte 
FerrichloridlOsung blutroth gefiirbt. Durch Schiitteln. mit Aether geht der Farbstoff in 
diesen ii ber. 

2) Vermischt man Sehwefelkohlenstoff mit der dreifachen Menge einer Losung von 
Aetzkali in Alkohol, mischt gut durch und fiigt nach einiger Zeit ein gleiehes Vol. Aether 
zu, 80 erhalt man das prachtvoll krystallisirende xanthogensaure Kalium. S. dieses. 

Prufung. 1) Er sei farblos, klar, von nicht widerlichem Geruch. 2) Schiittelt 
man 10 cem Schwefelkohlenstoff mit 5 cem Wasser, so darf dieses blaues Lackmnspapier 
nicht rOthen (Schwefelsaure) oder entfarben (Schweflige Saure) und beim Durchschiitteln 
mit Bleiessig sieh nicht braunen (Schwefelwasserstoff). 3) Werden 1-2 ccm Schwefel
kohlenstoff in einem trocknen Probirglase mit einem Tropfchen blanken metallischen 
Quecksilbel's geschiittelt, so darf das letztere sich nieht mit einer dunklen, pulverigen 
Raut iibel'ziehen (Sehwefelwasserstoff, bez. fremde organische Sehwefelverbindungen)~ 
4) Lasst man 5 ccm Schwefelkohlenstoff in einem Glassehalchen freiwillig abdunsten, so 
solI kein oder nur ein sehr geringer Riickstand (von Sehwefel) hinterbleiben. Rierzu ist 
7.U bemel'ken, dass Spuren von Sehwefel zugleich mit dem Schwefelkohlenstoff verdunsten. 

Attfbewahrttng. Handhabttng. Man bewahrt den Schwefelkohlenstoff in 
stal'kwandigen (Hasfiaschen, welche entweder mit gut eingeschliffenen Glasstopfen oder 
mit Korkstopfen verschlossen sind, an einem kiihlen Orte, also im Keller auf. Die Stopfen 
sind zweckmassig mit Leder zu iiberbinden. Die Aufbewahrung erfolge vor Licht ge
schiitzt. - In der Officin halte man iiberhaupt keinen Vorl'ath, weil bei Temperatur
schwanknngen die Gefasse gewohnlich einen unangenehmen Geruch vel'breiten, der leicht 
falsch gedeutet werden kann. Der friiher iibliche Gebrauch, den Schwefelkohlenstoff mit 
einer Schicht Wasser zu bedecken, um das Verdunsten zu verzogern, empfiehlt sich nicht, 
weil das Pl'aparat unter diesen Umstanden ganz besonders zur Zersetzung neigt. 

~fuss man grossere Vorrathe halten, so vertheile man diese in mehrere Flaschen 
von 1-2 Liter Fassungsraum. Verschluss durch Kautschukstopfen ist natiirlich wegcn 
der Aufloslichkeit des Kautschuks in Schwefelkohlenstoff ausgeschlossen. 

Die grosste Beachtung erfordert indess die Feuergefahrlichkeit des Schwefelkohlen
stoffs. Einmal ist er selbst sehr leicht entziindlich, ferner besitzt er eine hohe Dampf. 
spannung (hohe Dampftension). lnfolgedessen erfolgt eine ziemlieh rasche Vergasung del' 
Fliissigkeit, so dass durch Vermittelung del' Dampfe fiiissiger Schwefelkohlenstoff auch 
von einer ziemlich entfernt brennenden Flamme - und hierzu ist srhon das Feuer einer 
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brennenden Cigarre ausreiehend - entziindet werden kann. Endlich ist zu beriicksichtigen, 
dass Schwefelkohlenstoff mit Luft gemengt Gemische von hoher Explosionsenergie giebt. 

Alle diese Momente fordern zur dringendsten Vorsicht beim Umgehen mit Schwefel
kohlenstoff auf: Man vermeide es, denselben bei Licht einzufiillen. Gefiisse, welche Lo
sung en in Schwefelkohlenstoff (behufs Krystallisation) zum freiwilligen Abdunsteu ent
halten, stelle man so auf, dass nach menschlicher Voraussicht die Dlimpfe mit Flammen 
nicht in Beriihrung kommen konnen. Man fiille die Gefiisse nicht zu mebr als 4/5 ihres 
Rauminhaltes an und beaehte, dass in einem solchen Gefasse, wenn es in der KlUte ge
standen hat, bei eintretender Erwii1'IDung ganz bedeutende Dampfspannung auftreten kann. 

Diesen letzteren Umstand sollten ganz besonders die chemischen Fabriken und die 
Drogisten beherzigen. 

Man beachte endlich, dass fiir die Lagerung grosserer Mengen von Schwefelkohlen
stoff die etwa erlassenen Polizeiverordnungen streng zu befolgen sind. (Vergl. auch unter 
Aether S.170). 

Anwendung. Schwefelkohlenstoff el'Zeugt liusseTlich bei der Verdunstung auf 
der Haut das Gefiihl intensiver Kiilte. Daher benutzt man ihn als Kiilte-Anastheticum 
zur Ausfiihrung kleinerer Operationen (Vorsieh t wegen Feuersgefahr!). Bringt man 
ihn auf Watte getriiufelt auf die Haut und verbindert die rasche Verdunstung' durch 
Ueberdecken mit Taffet, so erfolgt starke Hautreizung, und schon nach 30 Sekunden tritt 
heftiges Brennen der Haut ein. Daher wendet man ihn an zu ableitenden Einreibungen, 
z. B. hinter die Obren gegen Kopfscbmerz, ferner an Stelle von Senfteigen, als Rubefaciens, 
wo er sieh aber nicht eingebiirgert hat, auch in Salbenform bei Driisengeschwiilsten. 
E i n g eat h met erzeugt der Dampf des Scbwefelkohlenstoffs Bewusstlosigkeit und allge
meine Aniisthesie, daher hat man ihn als Inhalations·Anlistheticum empfohlen. ,InneTlic h 
bewirkt der unverdiinnte Schwefelkohlenstoff in Gaben von 10-25 Tropfen Erbrechen und 
Diarrhoe. Dagegen kann die gesiittigte wlisserige Losung in grosseren Mengen ohne 
Schaden genommen werden. In dieser Form empfiehlt DUJARDIN-BEAUMETZ ihn bei 
Magenerweiterung ZUl' Verhinderung putrider Zersetzung, bei infektiOsen DiarrhOen sowie 
bei Typhus abdominalis. - Die llingere Zeit fortdauernde Einathmung kleiner Mengen 
Schwefelkohlenstoffdiimpfe (mit Luft gemischt), wie sie in den Kautschukfabriken erfolgt, 
hat eine ehronisehe Vergiftung zur Folge. Fiir niedere Thiere ist Schwefelkohlenstoff ein 
Gift. Deshalb ist er auch in gewissem Sinne als Antisepticum und Desinficiens aufzu
fassen. Er dient deshalb aueh unter Umstlinden zum TOdten von Wanzen, Motten, FlOhen 
und anderen Sehiidlingen (Reblaus), wobei jedoch immer die leichte Entziindlichkeit zu be
riicksichtigen ist. 

Technisch findet der Schwefelkohlenstoff ausgedehnte Verwendung in den Ge
werben bez. Fabriken, z. B. zur Extraktion von Fetten aus Knochen und Sam en , zum 
Entfetten der Wolle, zum Extrahiren des Schwefels aus Erzen, zum Vulkanisiren des 
Kautschuks, ZUl' Konservirung von Nahrungsmitteln (Fleisch) und vielen anderen Zwecken. 

In der Analyse gebraucht man ihn besonders ~ zum Extrahiren von Sehwefel. Zu 
diesem Zwecke sollte stets eine gute Sorte in frisch destillirtem Zustande verwendet werden • 

.A.qu.a C~rbonei sulfurati DUJARDIN-BEAUMETZ. Rp. Carbonei sulfurati 25,0, Olei 
Menthae plpentae 2,0, Aquae 500,0. Man schiittelt tiichtig durch und giesst nach dem 
Absetzen die klare Fliissigkeit ab. Auf den Riickstand kann man noch mehrmals hinter
einander 500 ccm Wasser giessen und wie vorher verfahren. Man giebt es zu 4-10 Ess
loffel taglich am besten in Milch. 

Wanzen-.A.etber der Berliner Drogisten ist Schwefelkohlenstoff, natiirlich eine 
unreine, technische Sorte. 

SELL'sche Lampe heisst eine Lampe mit Rundbrenner, in welcher mittelst Dochtes 
Schwefelkohlenstoff verbrannt wird, wahrend gleichzeitig in den Innenraum des Flammen
kegels ein Strom von Stickoxyd zugefiihrt wird. Dadurch wird eine glanzende, blaue 
Flamme erzeugt, welche reich an cbemisch wirksamen Lichtstrahlen ist, daher zu photo
graphischen Aufnahmen benutzt werden kann. 

Linimentum Carbonei 8ulfurati, WUTZER. Rp. Carbonei sulfurati 10,0, Vini 
camphorati 150,0, Olei Olivarum 100,0. Fiat linimentum. Zum Einreiben bei Rheuma
tismus, Gicht. 
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II. Kalium xanthogenicum. Xanthogensaures Kali. Aethyloxythiokohlen
saures Kalium. Aethylxanthogensaures KaliuDl. CS2K. OC2Hb • Mol. Gew. ;= 1110. 

Darstellung. Man lOst 100 Th. festes Aetzkali in 300 Th. Alkohol von 90 Proc., 
mgt zu diesel' Losung 150 Th. Schwefelkohlenstoff, schiittelt urn und stellt die Mischung 
in die Kalte. Nach klll'Zel' Zeit hat sich ein gelblicher Kr,Ystallbl'ei gebildet CS2 + KOH 
+ C2H50H = ~O + CS2K . OC2H5 • Man sammelt die Kl'ystalle in einem Tl'ichtel', wascht 
sie nach dem Abtl'opfen mit etwas Aethel', saugt sie auf pOl'osel' Untel'lage ab und lasst 
sie bei gewohnlicher Temperatul' trocknen. 

Eigenschaften. Fal'blose odeI' schwach gelbliche, seidenglanzende Krystallnadeln, 
leicht loslich in Wasser, schwer lOslich in Alkohol, unloslich in Aether, von eigenthiim
lichem Geruch und stal'kem, schwefelartigem Geschmack. Beim Erwal'lnen mit wenig 

Wassel' auf 80-90 0 C. wiTd es zersetzt unter Bildung von Aeth'ylalkoho~ 
sulfokarbonsaUl'em Kalium CSa K2 , Schwefelwassel'stoff und Ko!llensaul'e
anhydl'id. Die namliche Zel'setzung el'folgt langsam schon bei gewohnlicher 

Kaliumxantho- Tempemtul' dUTCh Einwil'kung feuchtel' Luft. Mineralsaul'en scheiden aus 
genal. dem Salz die freie Xanthogensaul'e als ein fal'bloses Oel ab, welches schon 

bei 24° C. in Schwefelkohlenstoff und Alkohol zel'fallt. - Vel'setzt man die wassel'ige 
Losung des Kaliumxanthogenats mit einem Cupl'isalz, so scheidet sich zunachst bmunes 
Cuprixanthogenat aus, welches sehl' bald in eigelbes Cupl'oxanthogenat iibel'geht . 

.Anwtmdung. Das Kaliumxanthogenat ist ein kl'aftiges AntisepticUllJ, welches 
Faulniss und Gahrung unterdriickt, auch ein Gift flir Mikroorganismen und kleine Thiel'e 
ist. Man hat es daher u. a. in Mischung mit Milchzucker (1: 50) zu Einblasungen Lei 
Diphthel'ie angewendet. Die Verwendung ZUl' Konsel'Virung von Nahl'ungsmitteln scheiterte 
an dem £iiI' die meisten Personen unangenehmen Gel'Uch. Die wichtigste Anwendung ist 
die zur Vertilgung del' Reblaus (Phylloxera). Es solI him' den Schwefelkohlenstoff el'setzen, 
und zwar nahm man an, dass es selbst auf die Reblaus giftig wil'kt und dass es im 
Erdboden zum Theil in Schwefelkohlenstoff umgewandelt wil'd. NatiiTlich wil'd hierzu ein 
l'ohes Praparat vel'wendet. 

Kalium amyloxanthogeniculll. Amylxanthogensaures Kalium. CS2K.OC5Hjj • 

An Stelle des Aethyll'estes illl xanthogensauren Kalium konnen andel'e Alkohol-Radikale 
eingefiihl't werden dadUl'ch, dass man an Stelle von Aethylalkohol andere Alkohole (Methyl-, 
Butyl-, Amylalkohole, Glycerin) in die oben angegebene Vorschrift einsetzt. 

Das amylxanthogensaure Kalium wiTd bereitet dUTCh ~Iischen von 90 Th. Amyl
alkohol, 180 Th. Kalilauge von 1,33 spec. Gew. und 80 Th. Schwefelkohlenstoff. ~ 

III. Kalium sulfocarbonicum. Kaliumsulfocarbonat. Schwefelkohlenstoll'
saures Kalium. Thiokohlensaures Kalium. CSa K2 + x aqua. 

ZUl'Dal'stellung bel'eitet man aus 150 Th. festem Kalihydmt die entspl'echende 
Menge Kaliumsulfid (K2S), lOst in del' koncentriTten wasserigen Losung 100 Th.lSchwefel
kohlenstoff auf und fallt die koncentril'te Losung durch Alkohol. 

Man erhalt das Salz als gelbe, wassel'haltige, zerfliessliche Kl'ystalle. Durch Sauren 
wird aus dem Salze die fl'eie SulfokohlensaUl'e CSaH2 als schwere, olige, dunkelgelbe Fliissig
keit abgeschieden, welche leicht in Schwefelwasserstoff zerfallt. 

Hierauf bel1lht die Anwendnng des Praparates als Mittel gegen die Reblaus. 

IV. Carboneum oxysulfuratum. Kohlenstoft'oxysulfid. Carbonylsulfid. COS. 
1101. Gew. = 60. Entsteht dUTCh diTekte Vereinigung von Kohlenoxyd mit Schwefeldampf 
in· del' Hitze. Ferner: dUTCh Erhitzen von 50 ccm einel' kalt gesattigten Losung von Rho
dankalium mit einer el'kalteten Mischung von 300 ccm konc. Schwefelsaure und 400 ccm Wassel'. 

Fal'bloses, leicht entziindliches Gas von unangenehm schwefelal'tigem Gel'Uch. 1 Vol. 
Wassel' von 15° C. lOst 1 Vol. des Gases. Die wassel'ige Losung zersetzt sich bald unter 
Bildung von Kohlensaureanhydl'id und Schwefelwassel'stoff. COS + H20 = SH2 + CO2• 

Dieses Gas ist wahl'scheinlich in vielen Grundwassern enthalten, welche nach "Schwefel" 
riechen. 
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Cardamomum. 
I. Elettaria Cardamomum White at Maton. Familie der Zingiberaceae -

Zingibereae. Heimisch im siidlichen Theile der Westkiiste Vorderindiens (Malabarkiistc), 
dort und auf Ceylon kultivirt. Die Kulturen in anderen Gegenden der Tropen sind iiber 
das Versuchsstadium noch nicht hinausgekommeu. - Verwendung finden die Friichte mit 

den Samen: Fructus Cardamomi (Austr. 
Germ. Helv.). Cardamomum (U-St.). Carda
momi Semina (Brit.). Cardamomum mi
nus s. Malabaricum. Semen Cardamomi 
minoris. - Kardamomen. Kleiner oder 
Malabarischer Kardamomen. Malabar· 
samell. - Cardamome du Malabar (Gall.). 
Cardamom Seeds. 

Fig. 11,6. Querscbnitt d. Scm. Cardamomi. 160 mal 
vergr. 0 Epidermis. q'U Ouerzellen . • t PalisBaden. p Oel

zellen. e Perisperm. (Nacb MOELI,ER.) 

Bescltreibung. Die Frucht ist eine 
rundliche oder langliche, im Querschnitt drei
kantige Kapsel, an der Spitze mit einem 

kurzen Rohrchen, dem Reste des Perigons, am Grunde zuweilen mit dem kurzen Frucht
stiel; die Seiten sind liingsstreifig, die Farbe strohgelb. Jedes der drei Facherenthalt 
5-6 Sam en. Diese sind rothlichbraun, bis 3 mm lang, unregelmassig kantig, grob quer
gerunzelt. Auf der einen Seite verHiuft in einer Fnrche die Raphe, nicht ganz bis zur 
Spitze. Der Same ist in ein zartes Hautchen, den Arillus, eingehiillt. In der Droge be

fjU 

tragen die Schalen 25 - 40 Proc., 
die Samen 60-75 Proc. Das Ge
webe der Fruchtwand besteht aus 
Parenchym, in dem einzelne, klei·· 
nere bis 50 fl grosse Zellen gelbe 
oder braunliehe Harzklumpen ent
halten. In der Epidermis Ansatz
stellen friiher vorhanden gewesener 
Haare. Die das Parenehym durch
ziehendeu; zarten Gefassbiindel 
haben einen Faserbelag aus 
schw)t'ch vetdickten, ziemlieh kur
zen Fasern. Auf sie und auf die 
Harzzellen ist zu achten, wenn es 
sich urn den Nachweis der Ele· 
mente des Pericarps im Pulver 
handelt. 

Der Same enthiilt innerhalb 
der Samenschale ein starkes Peri
sperm, darin ein schwaches En
dosperm mit dem Embryo, der 

Fig. 167. E~ mente d ... Samens. 160 mol ""gr. Be. ichnungt>n ~' i e vor dem Embryo gelegene Theil 
} ' lg. 1!>6. am , · lnrk~. ( ~Qcb MOELLER.) 

der Samenschale ist zu einem 
Deckelcben umgewandelt, welches das Austreten der Radicula erleichtert. Die Samen
schale (Fig. 156) besteht zunacbst aus einer Epidermis kiirzerer, gruppenweise zusammengeleg
ter Zellen. Dann folgt eine diinne Schicht, deren Zellen sieh im wesentlichen mit denen der 
Epidermis kreuzen. Die r nachste Schieht besteht aus grossen , zarten Zellen, die das 
atberische Oel, dem die Droge Geruch und Geschmaek verdankt, enthalten, dann folgt eine 
diinne Parenchymschicht und darauf als letzte: kurze, an der Innenwand und den Seiten
wand en sehr stark verdiekte Palissaden, die einen unregelmassig geformten Korper ein
scbliessen, der im wesentlicben aus Kieselsaure besteht. Diese Palissaden in der Epider-
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mis sind im Pulver am leichtesten aufzufinden. 1nnerhalb der Oelzellenschicht verlauft die 
Raphe. Die Zellen des Perisperms sind dicht erfiillt mit ganz feinkorniger Starke, deren 
Kornchen hOchstens 4 ft messen, in jeder Zelle liegen ausserdem einige kleine Oxalatkrystalle, 
von einer zarten Haut umschlossen. 1m Endosperm wenig differenzirtes Aleuron. 

1m Pulver fallt zunachst die Starke des Peri sperms auf, nach deren Entfernung 
Fetzen der Epidermis der Samensehale und Zellen oder Bruchstiicke solcher aus der Palis
sadenschicht. 

BestandtheUe. 
Nach KONIG. 
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Procent 

Samen . 
Fruchtschalen 111,25114,7713,8311,731 0,64131,7318,76'1'16,69110,60! 16,6416,26135,75 

9,51 7,6410,13 2,56 1,16 120,80 14,33 29,98 11,891 8,44 2,94 22,98 

Das atherische Oel, Oleum, Cardamomi, von dem die Samen 3-5 Proc. ent
halten, lost sich in 10 Theilen 90proc. Alkohol nicht ganz klar auf, es beginnt bei 1640 C. 
zu sieden, die Hauptmenge geht bei 170-2200 C. iiber. Enthalt ein Terp en Clo H16 und 
vielleicht Terpineol ClOH1SO. Der Vorlauf bei der Destillation enthalt Ameisensaure und 
Essigsaure. 

Die Asche enthiilt wie bei vielen Zingiberaceen Mangan. 

Einkauf. Nach dem Wortlaute der verschiedenen Arzneibiicher sind nur die ganzen 
Kapseln officinell, mithin die den letzteren entnommenen Samen (Semen Cardamomi 
excorticatum der Drogisten) yom Einkauf und Vorrathighalten ausgeschlossen. Die 
Vorschrift ist nothwendig, weil die aus den Schalen genommenen Sam en leicht mit denen 
weniger aromatischer verwandter Pflanzen verfalscht werden konnen. 

Aufbewahrung. Anwendung. Man bewahrt die ganzen FrUchte in gut vel'
schlossenen Hafenglasern oder BlechbUchsen, daR mittelfeine Pulver in braunen Stopsel
gIasern auf. Letztel'es bereitet man nach Germ. Helv. und U-St. aus den ganzen Friichten, 
woraus auch das kaufliche Cardamomenpulver besteht. 100 Th. lufttrockene Kapseln 
geben 88-90 Th. mittelfeines Pulver. Austr., Gall. und Brit. bestirnmen ausdriicklich, 
dass nm die Samen verwendet werden dUrfen; im Geltungsbereiche dieser Pharmakopoen 
wird man also zur Darstellung von Praparaten und des Pulvers die Fruchtschale zuvor be
seitigen. Dieses Pulver darf nur ein grobes sein. 

Kardamomen dienen als gewiirzhafter Zusatz zu Tinkturen und Pulvern, besonders 
aber als Kiichengewiirz. Neuerdings gegen DiarrMen. empfohlen. 

Tinctura Cardamomi. Cardamomentinktur. - Tincture of Cardamom. 
Durch Pel'kolation mittelst q. s. verdiinntem Weingeist sind nach Relv. aus 200 g Carda
momenpulver 1000 g, nach U-St. aus 100 g Pulver 1000 cern Tinktur zu bereiten. 

Tlndura Cardamom! composlta (Brit. U-St.) 
Compound Tincture of Cardamom. 

a. Brit. 
Rp. Semin. Cardamomi contus. 12,5 g 

Fructus Carvi contus. 12,5 " 
Corticis Cinnamomi contus. 25,0 " 
Coccionellae pulveratae 6,3 " 
Passular. major. a semin. liberat. 100,0 " 
Spiritus (60'10) 1000 ccm. 

Durch Maceration zn bereiten. 

b. U-St. 

Rp. Fructus Cardamomi 
Corti cis Cinnamomi 
Fructus Carvi 
Coccionellae 
Glycerini 
Spiritus diluti q. s: 

20,0 g 
20,0 " 
10,0 " 
5,0" 

50 ccm 

Man sam melt 1. a. durch Perkolation 950 ccm und 
fiigt dann das Glycerin zn. 

Balsanmm Gileadense Salomon, ein englisches Mittel, iilt eine Tinktur aus Carda
momen, Zirnmt, Kanthariden, Mekkabalsam und Zucker. 

Beize fUr TabakbUitter. Cardarnomen, Zimmt aa 60,0, Vanille 35,0, Thee 15,0, 
Sa1peter 125,0, Zucker 250,0, Siisswein 5 1; ausreichend fiir 40-50 kg. 
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Neben den Malabar- oder knItivirten Ceylon-Cardamomell sind die grosseren 
Ceylon cardamom en oder Ian gen· Cardamomen zn nennen, die von einer friiher fiir eine be
sondere Art (Elettaria major Smitt) gehaltenen Varietat der E. Cardamomum ab
stammen. Die Friichte sind bis 4 em lang, etwas gekriimmt, mehr griingelb. Samen grosser wie 
bei I, Geschmaek weniger fein und scharfer. Die EpidermiszeIlen sind starker verdickt wie 
bei lund spiralig gestreift, Palissaden noeh starker verdickt wie bei I, die Grenzell der 
einzelnen ZeIlen kaum zu erkennen. - Sie werden zuweilen dem Pulver von I beigemengt. 

II. Ausser den genannten liefern noeh eine Anzahl verwandter Pflanzen aroma
tisehe Samen, die als Cardamom urn, Amomum etc., zuweilen naeh Europa kommen. 
Es sind zu nennen: 1) Siam-Cardamomen, Cardamonmm rotundum, Amomum verum 
von Amomum Cardamomnm L. in Siam, ,fava, Sumatra. 2) Wilde oder Bastard
Cardamomen von Amomum xanthioides Wallich in Hinterindien. 3) Schwarze Carda
momen, Bitter seeded Cardamollmm, vielleieht von Amomum globosum in China. 
4) Korarima-Cardamomen oder Cardamomum major von unbekannter Abstammung aus 
Ostafrika. AIle unterseheiden sieh im Gesehmaek deutlieh von den offieineIlen. 

III. Unter den Namen Semen Paradisi, 6rana Paradisi, Paradies-Korner, 
Melegueta-Pfeft'er, Grains de Paradis, Gra.ins of Paradise kommen seit Alters aus 
Westafrika Samen in den Handel, die jetzt wohl nur noeh als Gewiirz Verwcndung finden. 

Ais Stammpflanze gilt: Amomum Melegueta Roscoe vielleicht auch Amomum Hookeri. 
IV. Seit wenigen .Tahren gelangt aus Kamenlll eine Cardamomensorte in den 

Handel, deren Kapseln von rothbrauner Farbe, bis 7 em lang, am unteren, aufgetriebenen 
Ende bis 2 em dick sind. Die unregelmassig-eiformigen Samen sind bis 5 mm lang, bis 

2 mm dick. Sie stammen wahrseheinlieh von Amomum angustifolium Sonnerat 
(A. Danielli Hook f., A. Clusii), einer in Afrika weit verbreiteten Pflanze, die aueh 
Grosse Madagaskar Cardamomen liefert. Sie enthalten 1,6 Proc. eines atherischen Oeles, 
das fiir Parfiimeriezweeke und zur Seifenfabrikation empfohlen wird. 

Carex. 
Gattung der Cyperaceae - Cariceae. 

Carex arenaria L. Heimisch in ganz Europa und Nordamerika auf sandigen 
Stellen. Liefert Rhizoma Carieis (Erganzb.). Radix Carieis s. Sarsaparillae Germanieae. 
Radix Graminis major s. rubra. Sandriedgraswurzel. Rothe Queeke. Deutsche 
Sarsaparille. Seggenwurzel. - Chiendent rouge. Laiche des sables. - Sea 
sedge root. 

Beschreibung. Die langen Rhizome sind 2-4 mm dick, aussen gelbgrau, an 
den Knoten mit fast das ganze Internodium verhiillenden, gUinzend braun en, faserig zer
schlitzten Niederblattern und an deren lnsertionsstellen mit Biischeln von Wurzeln. 

Der Querschnitt lasst in der Rinde einen Kranz grosser Luftliicken erkennen, die 
Endodermis besteht aus nach innen sHirker als naeh aussell verdiekten Zellen. Illnerhalb 
derselben 3 Kreise koneentriseher Gefassbiindel. 

Bestandtheile. Spuren von a therischem Oel, Wei ehharz, Gummi, Sta rke etc. 
Einsammlung. Man sammelt das Rhizom im Friihjaur, sehneidet es nach Ent

fernung von Stengelresten und ·Wnrzeln in frischem Zustande. 1) Th. geben naeh dem 
Troeknen 2 Th. 

Verwechselungen. All Stelle VOIl Carex arenaria wircl haufig (las Rhizom von 
Carex hirta L., das keine Luftliicken hat, oder das von Carex distieha H uds., das 
aueh an den Internodien Wurzeln tragt, gesammelt. 

Anwendung. Ais Diuretieum und Diaphoreticum an Stelle der Sarsaparilla bei 
Syphilis, ehronischem Rheumatismus, Gicht in der Form des Dekokts. 
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Carica. 

I. Carica Papaya l. Gattung der Caricaceae. Melonenbaum. l\'Iamoeiro. 
Mammona. Heimisch in Mexiko, aber im wilden Zustand nicht bekannt und wahrschein
lich durch Kreuzung wilder Arten entstanden, als Obstbaum iiberaIl in den Tropen kultivirt. 

In allen Theilen der Pflanze finden sich anastomosirende, gegliederte Milchsaft
schlauche, die einen weissen Milchsaft enthalten, der bitter schmeckt, Entzlindungen des 
Darmkanals hervorrufen kann und als Anthelminticnm dient. Er enthalt bis zu .50 Proc. 
Fermente, die verdauend wirken (vergl. Papayotin). 

Hauptsachlich die Blatter enthalten ein Alkaloid: Carpain Cu H2,N02 (die 
jungen getrockneten Blatter 0,25 Proc.), das als theilweiser Ersatz der Digitalis empfohlen 
wird. Mit Kaliumchlorat und concentrirter Schwefelsaure wird es griin. 

Die Samen haben einen schar-
fen, an Kresse erinnernden Geschmack. 
Auch die Wurzel enthalt ein Fer
ment, ahnlich dem Myrosin und ein 
Giucosid, ahnlich dem Kaliummyronat, 
sie liefert daher bei der Destillation 
eine nach Senflil riechende Fliis
sigkeit. 

Papayotin (Erganzb.) u. Pa
pain: die Eigenschaft alief Theile der 
Pflanze, Fleisch, wenn es damit zu
sammen gekocht wird, in kurzer Zeit 
miirbe zu machen, ist seit lange be
kannt. 1874 wurde empfohlen, diese 
Eigenthiimlichkeit medicinisch nutz
bar zu machen und seit 1879 datiren 
darauf beziigliche Versuche. 

Es sind seit dieser Zeit eine 
grosse Anzahl von Praparaten em
pfohlen und in den Handel gebracht 
worden, bei denen man mit der N 0-

menklatur oft recht willkiirlich um-

m 
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Fig. 15 . bnitt durcb dB Fruchlfl j ch der Fei e. 
160 mol .. ergril c rt. (Noeb )tOEI.LER.) 

gegangen ist, so dass aus dem Namen on Milch nflSCblllu he. 9 .. et: sse. K Oxalatdru II . 

nicht ohne weiteres ein Schluss zu 
ziehen ist auf die Beschaffenheit und die Eig'enschafteu des Praparates. 

Nach Einschnitten in die verschiedenen Theile des Baumes, besondel's reichlich des 
Stammes und der Frucht, fliesst der Milchsaft aus, der an der Luft aus einem farblosen 
Serum eine weisse, dickliche Masse (Papayotin) abscheidet, die das Ferment enthiilt. 

Oder man scheidet aUB dem frisch en oder aus dem mit Aether oder Chloroform ver
setzten Saft das rohe Ferment mit Alkohol ab, oder extrahirt aus den in Glycerin konser
virten Blattern das Ferment oder koncentrirt einfach den frischen Milchsaft. Neuerdings 
gewinnt man das rohe Ferment, indem man den frischen Saft zur Abscheidung harziger 
Korper mit Wasser verdlinnt und dann mit Alkohol bis zum Beginn einer Fallung versetzt. 
Der filtrirten Fliissigkeit iwird dann 90 proc. Alkohol zugegossen', der sich abscheidende 
Korper wird gesammelt, abgepresst, getrocknet und durch Behandeln mit Knochenkohle 
gereinigt. Das so gewonnene Ferment enthiiJt noch Eiweisskorper. Oder man fliIlt das 
Ferment mit Alkohol aus, sammelt den Niederschlag und Hist illn wieder bei einer Tem
peratur von 36-400 C. 

Ausser durch Alkohol ist das Ferment auch durch Salpetersaure ftHlbar, auch 
Sublimat, Bleiacetat und Silbernitrat geben Niedel'schlage. 
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1m allgemeinen hat sich der Gebrauch eingebiirgert, mit dem Namen Papain den 
mehr oder weniger rohen Milchsaft 'der Pfianze (Succus Papayae) und mit Papayotin 
das moglichst rein dargestellte Ferment zu bezeichnen, doch wird, wie schon angedeutet, 
von den Fabriken, die im iibrigen iiber die Darstellung ihrer Praparate im allgemeinen 
naturgemass nichts verlauten lassen, gegen diese Regel haufig verstossen, wozu noch 
kommt, dass solche Praparate haufig noch Pepsin enthalten. Diese letzteren losen EiweiEs 

Fig. 159. Epidermis der Feige. 
160 mal vergrossert. (Nach MOELLER.) 

H Haar. h Narben von Haaren. 

in saurer Losung, wogegen Papayotin in neutraler 
und alkalischer Losung wirkt, (wahrend also das Pepsin 
im IIlagen wirkt, wirkt das Papayotin im Darm), von 
Salzsaure wil'd es gefallt und der Niederschlag lOst 
sich erst wieder in so erheblichen Ueberschuss von 
Saure, wie er fiir die Praxis nicht in Betracht kommt. 

Zur PrUj'ung des Papayotins verwendet mall 
Blutfibrin, in Wasser vertheilt, giebt auf 100 ccm Was
ser 1 ccm Natronlauge zu, ferner das Praparat und 
liisst bei 45-50° C. 4-5 Stunden stehen. Ein gutes 
Praparat hat dann 200-250 Th. Fibrin gelost. 

Man lost 0,2 g Papayotin in 4 ccm Wasser, fiigt 
1 ccm Salpetersaure (spec. Gew. 1,153) hinzu und filtrirt 
nach einstiindigem Stehen abo Das Filtrat darf dann 
von TanninlOsung (1: 20) nicht bis zur Undurchsichtig
keit getriibt werden. 

Die einzelnen Handelssorten sind sehr ver
schieden, ihre Farbe wechselt von fast weiss bis hell
braun, im allgemeinen kann man sagen, dass je weni
ger gefarbt ein Praparat ist, um so besser ist es. 
Die von E. MERCK in Darmstadt und die von GEHE 

& Co. in Dresden hergestellten Praparate wirken am besten in alkalischer Losung, die von 
BOEHRINGER und von FINKLER hergestellten in saurer Losung. 

Anwendung. Innerlich in Pulver, Pillen oder weiniger Losung zu 0,1-0,5. 
Aeusserlich zur Losung diphtheritischer Belage auf den Mandeln in 50J0 wasseriger Losung. 
Bei Anfertigung der letzteren giebt IIIan die ganze Wassermenge auf einmal in das Gefass 
und lost das Papayotin durch Schiitteln. Die Fliissigkeit schaumt ausserordentlich. 

t Elixir Papaini, Papainelixir. 11,0 Pa-
payotin, 0,4 Saccharin, 60,0 Glycerin, 150 Sherry, 
390,0 Chloroformwasser (1: 200). Nach 7 tagigem 
Stehen zu filtriren. 

Papayafleischpeptoll, CIBILS, wird durch Be
P handeln von Muskelfieisch mit Papayotinlosung ge

wonnen. 

Fig. 160. Zellformen aus der Fruchtschale der 
Feige. 160 mal vergr. (Nnch MOELLER.) 

ep Epidermis. 8t Steinzellen. p Parenchym. 

Carica quercifolia St. Hilaire, heimisch 
in Paraguay und Argentinien, wirkt ahnlich wie 
vorige, dient au(\h als Wurmmittel. Die Blatter wer
den wie Seife zum Waschen benutzt. 

II. Ficus Carica L. Familie der Moraceae - A.rtocarpoideae - Ficeae. Ur
spriinglich wohl im ostllchen Mittelmeergebiet heimisch, durch die Kultur weit verbreitet. 

Verwendung finden die Sammelfriichte (Syncarpien): Cadcae (Erganzb.). Fructus 
Carl cae. Caricae. pillgues. Ficus (Brit. V-St.) - Feigen. - Figues (Gall.). - }'ig~. 

Beschreibung. Dieselben bestehen aus einem birnformigen, hohlen, auf dem Scheitel 
mit enger Oeffnung versehenen Receptaculum. Die Ocffnung ist mit dicht gestellten Deck
blattern umgeben. In der Hohlung zahlreiche, kleine, hartschalige Friichte, die etwa 2 mm 
lang und von gelblicher Farbe sind. Nur die beiden innersten Schichten, eine einfache, 
diinnwandige und eine aus mehreren Lagen sklerotischer Zellen bestehende ist noch an 
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der Frucht vorhanden. Die Fruchtschale umschliesst den gekriimrnten Embryo und spar
liehes Endosperm. 

Das Receptaculum, das die Hauptmasse der Droge ausmacht, ist von einer Epidermis 
bedeckt mit wenig Stomatien und kurzen, geraden, einzelligen Haaren, von denen man 
in der trocknen, reifen Frucht in der Regel nur noch die Narben findet (Fig. 159). Das iibrige 
Gewebe besteht im wesentlichen aus zartem Parenchyrn mit reichlichen Milchsaftschlauchen 
und Oxalatdrusen, die indessen zuweilen auch zu fehlen scheinen. (Fig. 158.) 

Wenn es sieh urn den Nachweis von Feigen handelt, so fallen zunachst (z. B irn 
Feigenkaffee) die unverletzten oder wenig zertriirnmerten Friichtchen auf. Es ist noth· 
wendig, sich durch Anfertigung von Querschnitten zu iiberzeugen, dass es sich wirklich 
urn FeigenfrUchte handeit, da 
als Feigenkaffee Cichorien mit dar
unter gemengten Cruciferensamen a 
vorgekommen sein sollen. 1m Ge
webe des Receptaculums sind die 
Milchsaftschlauehe, die Oxalatdrusen 
und die Epidermis mit den Haaren 
oder den Narben solcher eharakte-
ristisch. 

Bestandtheile nach KONIG: 
31,20 Proc. Wasser, 1,34 Proc. Stick
stoffsubstanz, 1,44 Proc. Fett, 1,21 
Proc. freie Saure, 49,79 Proc. Zucker, 
4,51 Proc. sonstige stickstofffreie 
Stoffe, 4,48 Proe. Holzfaser, 2,86 

i 
E 

Fig. 161. Au den am n der Feisen. 160 mal '·ergri!s ... rt. 
(Nncb )JOELI. ER.) II !nrbloses. i bmungefllrbtes Pnreocbym. 

E Endo perm w be. • G webe des Embryo. 

Proe. Asche. Die Feigen enthalten ein peptonisirendes Ferment Cradin, das in alkalischen 
und sauren FHissigkeiten wirksam 1st. 

Aufbewahrung. Anwendung. Bei geringem Verbrauch sind die Vorrathe 
haufig zu beslChtigen, da dieselben einen giinstigen Boden fti.r Milben und Schimmelpilze 
bilden. Am haltbarsten sind die auf gespaltene Halme gereihten sogena,nnten Kranzfeigen , 
Caricae in coronis; man bewahrt diese Kranze, in Pergamentpapier gehiillt, in Holz
kasten auf und entnimmt denselben nur nach Bedarf die einzelnen Friichte. Von Milben 
befallene Feigen setzt man einige Stunden Aetherdampfen aus und reinigt sie dann mit 
einem Borstenpinsel. 

Die Feigen dienen, nach vorherigem Einweiehen in Milch, zum Reifen von Zahn
geschwiiren; nur selten werden sie zu Theemischungen oder Abkochungen gebraucht. 
Getrocknet, gerostet und grob gepulvert liefem sie den Feigen- oder Gesundheits
kaffee (Caricae tostae), woraus auch im wesentliehen das beliebte Karlsbader Kaffee
gewiirz besteht (vergl. Coffea). 

Fructus pectorales (s. b echic i). 
Especes pectorales (avec les fruits) . 

Fruits peetoraux (GaIL). 
Rp. Cariearum 

Daetylorum a nucleis lib. 
Passularum minor. 
Jujubarum lili. 

Gargarisma emolliens. 
Rp. Caricarum coneis. 50,0 

Radieis Altha~ae 20,0 
Lactis vaeeini 1000,0 
Boracis 5,0 

Nach Istiindigem Digeriren im Wasserbade durch
seihen, 

Ptisana de fruct.lbns (Gall.). 
Tisane de fruits peetoraux. 

Rp. Fructuum pector.Iium 50,0 
Aquae destill.tae q. s. 

Durch halbstundiges Koehen und Durchseihen bereitet man 1 I Fliissigkeit. 

Handb. d. pharm. Praxis. I . 41 
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Carlina. 
Gattung der Compositae - Cynareae - Carlininae. 

1. Carlina acaulis L. Heimisch in Mittel- und Siideuropa. 
Liefert: Radix Carlinae (Erganzb.). Radix Apri s. Cardopatiae Chamaeleonis. 

Eberwurz. ..lmberwurz. Attigwurzel. Karlsdistel. Kraftwurz. Rosswurzel. 
Racine de Carline. 

Beschreibung. Sie ist einfach, seltener mehrkopfig, von Stengel- und Blatt
resten beschopft, 10-15 cm lang, 2 cm dick, aussen graubraun, runzelig, oft zerkliiftet, 
briichig, von charakteristisch-aromatischem Geruch und Geschmack. In den Markstrahlen 
des Holzes und der Rinde zahlreiche :schizogene Sekretbehalter. Im Parenchym reichlich 
In ulin nnd Kalkoxalat. 

Bestandtheile. 1,5-2,0 Proc. braunes a therisches O el vom spec. Gewicht 
1,033-1,036, 22 Proc. Inulin, Harz etc. 

Sammlung. Anwendung. Noch hier und da als Bestandtheil von Viehpulvern 
im Gebranch. Man grabt sie im Herbst und trocknet sie bei gelinder Warme, lgesondert 
von andern Arzneistoffen. Man halt sie geschnitten und als grobes Pulver vorrăthig. 

4 Th. frische Wurzeln liefern 1 Th. trockene.! 
Verwechslung. Als solche kommt die Wurzel von Carlina vulgaris L. vor, 

friiher als Radix Carlinae silvestris im Gebrauch. Sie ist holziger und hat keine Sekret
behălter, riecht und schmeckt daher nicht aromatisch. 

11. Carlina acanthifolia Ali. liefert die entsprechende Wurzel der franzosischen 
Apotheken. 

Caro. 
Caro. Fleisch. Viande. Meat. 
Allgemeines. Unter Fleisch als Nahrungsmittel versteht man vorzugsweise das 

Muskelfleisch, d. h. die Masse der quergestreiften Muskeln, ausserdem aber noch das 
Gewebe der grossen Unterleibsdriisen: Leber und Niere, ferner das Blut, die Milz, die 
Thymusdriise, das Gehirn der Saugethiere. 

Nach dem Schlachten der Thiere treten in den Muskeln nachweisbare, chemische Ver
anderungen auf: Unmittelbar nach dem Schlachten ist die Reaktion des entbluteten Fleisches 
neutral oder amphoter mit Hinneigung zur alkalischen Reaktion. 4-6 Stunden nach dem 
Tode tritt saure Reaktion auf, welche durch Monokaliumphosphat und das Auftreten freier 
l\lilchsăure bedingt wird. Zugleich erfolgt Gerinnung des Muskeleiweisses (des Myosins) 
als deren Folge die "Todtenstarre" zu bezeichnen ist. - Wenn die Todtenstarre einige 
Zeit gedauert hat, wird sie wieder gelOst und der Muskel wird weicher. Dies kann durch 
Vermehrung der auftretenden Milchsăure, aber auch durch beginnende bakterielle Processe 
verursacht werden. In diesem Stadium ist das vorher starre Fleisch wieder miirbe. Man 
sucht daher in der Praxis diesen Zustand herbeizufiihren durch das "Abhăngen" des 
Fleisches, ferner durch Klopfen und endlich durch Einlegen in Essig oder saure Milch. 

(;hemische Bestandtheile des Muskelfteisches. Die chemischen Bestandtheile 
des von Fett, Sehnen und Knochen befreiten moglichst "todtenstarren" Muskelfieisches sind 
folgende: 1) 

1) · W as ser. Im Muskelfieisch erwachsener Săugethiere zu etwa 72-78 Proc. ent
halten. Es kann im embryonalen Fleisch bis zu 98 Proc. sein. Im Fleisch niederer Wir
belthiere, z. B. der Fische, betrăgt der W assergehalt 79-82 Proc. 

2) Stickstoffhaltige Verbindungen. a) Aus der Gruppe der Protemstoffe: 
Muskelfaser mit dem Myosin (13-18 Proc.), Muskelalbumin, Serumalbumin, Globuline, 

1) Unter Benutzung der "Vereinbarungen deutscher Nahrungsmittel-Chemiker" etc. 
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Blutfarbstoff (Oxyhaemoglobin) und N uclexne, ferner das leimgebende oder Bindegewebe 
(2-5 Proc. ). 

b) Die nicht eiweissartigen stickstoffhaltigen Bestandtheile setzen sich 
zusammen aus: Antipepton oder Fleischsăure, Kreatin, Kreatinin, Hypoxanthin (Sarkin), 
Xanthin, Harnstoff etc. Letzterer tritt besonders im Rochen- und Haifischfleisch in grils
serer Menge auf. 

3) Fett. Dieses tritt auch in dem mechanisch von Fett befreiten Fleische in 
Mengen von 0,5-4,0 Proc. auf. 

4) Stickstofffreie Bestandtheile. Sie bestehen vorwiegend aus Glykogen (be
sonders im Pferdefleisch und im embryonalen Kalbfleisch) und dem aus dem Glykogen ge
bildeten Zucker, aus Fleischmilchsăure und kleinen Mengen anderer organischer Săuren. 
Doch ist der Gesammtgehalt an diesen Stoffen nur gering. 

5) Mineralstoffe (etwa 1-2 Proc.). Diese bestehen grilsstentheils aus Kalium
phospbat, daneben sind Calcium- und Magnesiumphosphat sowie Natriumcblorid vorbanden. 

Die driisigen Organe, Leber, Niere u. s. w., unterscbeiden sich von den Muskeln 
hauptsăchlich durch den grosseren Gehalt an N uclemstoffen. Blut enthălt nur wenig 
N uclexn, aher viei Blutfarbstoff. Reich an Blutfarbstoff und an N uclein ist die Milz. Im 
iibrigen enthalten die driisigen Organe: globulinartige Eiweissstoffe, Glykogen und andere 
Kohlehydrate, Lecithin, Fett, Cholesterin, in geringen Mengen Inosit, Amidosăuren, Salze 
des Kalium, Eisen, Calcium, Magnesium als Phosphate und Chloride. 

Die nervilsen Organe enthalten in reichlicher l\Ienge Lecithin und Cholesterin, 
sowie Protagon und seine Derivate (Cerebroside) neben Eiweissstoffen und anorganischen 
Salzen. 

QuaUtiit und N~hrwerth. Der Wert des Fleisches als Nahrungsmittel beruht 
darauf, dass es einen hohen Gehalt an Eiweiss besitzt, und dass dieses Eiweiss sehr leicht 
verdaulich ist, weil es nicht, wie z. B. das Eiweiss der Hiilsenfriichte, in pflanzliche Mem
branen eingescblossen ist. Das Eiweiss des Fleisches kann unter giinstigen Bedingungen 
bis zu 97 Proc. verdaut werden. - Gleichfalls von Bedeutung fiir die Erniibrung sind die 
im Fleische enthaltenen anorganischen Salze, welche zur Versorgung des Blutes, der Gewebe 
und des Knochengeriistes mit den in ihnen enthaltenen Stoffen verbraucht werden. Aller
dings wird den unter 2b aufgefiihrten stickstoffhaltigen Bestandtheilen (welche nicht zur 
Eiweissgruppe gehOren) ein eigentlicher Năhrwerth zur Zeit nicht zugeschrieben. Dagegen 
gelten sie als wichtige, anregende Stoffe, etwa dem Coffein vergleichbar. Ueber diejenigen 
Stoffe, welche den Geruch und Geschmack des zubereiteten Fleisches bedingen, ist so gut 
wie nichts bekannt. Zur menschlichen Nahrung dient vorzugsweise das.Fleisch der Pflanzen
fresser, da dasjenige der Fleischfresser, von einigen Ausnahmen :abgesehen, dem mensch
lichen Geschmacke nicht zusagt. 

Das ăussere Aussehen des Fleisches ist vorwiegend abhli.ngig von der Gattung, aber 
auch vom Alter des Thieres. Rindfleisch ist von rother, ins Brli.unliche spielender Farbe, 
doch wechselt diese mit dem Alter der Thiere. Junge Rinder _.von 1/ 2--5/4 Jahren haben 
blassrothes, Ochsen von 1/ 2-5 Jahren hellrothes bis ziegelrothes Fleisch. Kalbfleisch ist 
blassroth bis graurothlich. Hammel-, Schaf-, Schopsenfleisch wechseln in der Farbe 
je nach dem Alter der Thiere zwischen hellziegelroth und d unkelbraunroth. S c h w ei ne fi ei s c h 
ist blassroth, rosaroth, auch grauroth. · Doch bemerkt man an dem namlichen Fleischstiick 
heller oder dunkler gefărbte Parthien. Pferdefleisch erscheint dunkelroth bis_ braun
roth. Wildpret hat in der Regel dunkle, braunrothe Fărbung, die theils durch den Mangel 
an eingelagertem Fett., theils dadurch bedingt wird, dass die erlegten Thiere nicht wie die 
gewerbegerecht geschlachteten Hausthiere geniigend ausgeblutet haben. 

Jedes Fleisch, welches der Luft ausgesetzt wird, nimmt an den ăusseren Parthien 
gesli.ttigtere rothe Fărbung an, wăhrend frische Schnittflăchen mehr violettroth aussehen. 
Dies kommt daher, dass der mit der Luft in Beriihrung stehende Fleischfarbstoff der 
ausseren Fliichen sich in Oxyhamoglobin verwandelt, wli.hrend in den inneren Parthien 
der Fleischfarbstoff mehr zu Hamoglobin reducirt wird. 

Ueber den Năhrwerth der wichtigsten Fleischsorten machen wir die nachstehenden 
Angaben, in denen lediglich die N ah r w e r t h-Elem e n te ohne Beriicksichtigung ihrer 
năheren Bestaudtheile aufgefiihrt sind. 

41* 
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Znsammensetzong der wichtigsten Nahrnngsmittel 
(nach KomG). 

Ochse, Fleisch sehr fett . 

" " 
mittelfett . 

" " mager. 
Kuh, Fleisch mager 
Kalb, Fleisch fett . 

" " mager . . 
Hammel, Fleisch sehr fett 

" Schwein, 

Pferd 
Blut . 

" 
" 
" 

Lachs oder Salm 
Flussaal 
Hăring (frisch) 
Schellfisch . 
Karpfen 
Austern . 

halbfett 
fett . 
mager 

Hăring ( eingesalzen) 
Sardellen . . . . 
Stockfisch . 
Biicklinge (gerii.uch. Hăring) 
Sprotten (Kieler) 
Rase . 
Haushuhn, Fleisch mager 
Hiihnereier 
Hiihnereiweiss 
Hiihnereigelb . 
Frauenmilch 
Kuhmilch . 
Rahm 
Butter (Markt-) • . . . . 
Kăse, Rahm- ( d. h. iiberfetter) 

" 
Fett-. 

" Mag-er- . . . 
Abgerahmte Milch . 
Buttermilch . 
Cervelatwurst . 
Blutwurst . 
Leberwurst 

55,42 17,19 
72,25 20,91 
76,71 20,78 
75,35 20,54 
72,31 118,88 
78,84 19,84 
47,91 14,80 
75,99 17,11 
47,40 14,54 
72,57 20,25 
74,27 21,71 
80,82 18,12 
74,36 15,01 
57,42 12,83 
80,71 10,11 
80,97 17,09 
76,97 20,61 
89,69 4,95 
46,23 18,90 
51,77 22,30 
16,16 78,91 
69,49 21,12 
59,89 22,73 
74,16 23,34 
76,22 19,71 
73,67 12,55 
85,75 12,67 
50,82 16,24 
87,02 2,36 
87,42 3,41 
65,51 3,61 
14,49 0,71 
38,01 16,28 
39,09 25,09 
43,87 34,99 
90,66 3,11 
90,27 4,06 
37,37 17,65 
56,92 10,87 
47,80 12,89 

26,38 
5,18 
1,50 
1,78 
7,41 
0,82 

36,39 
5,77 

37,34 
6,81 
2,55 
0,18 
6,42 

28,37 
7,11 
0,34 
1,09 
0,37 

16,89 
2,21 
0,78 
8,51 

15,94 
1,13 
1,42 

12,11 
0,25 

31,75 
3,94 
3,65 

26,75 
83,27 
41,22 
29,05 
11,37 
0,74 
0,93 

39,76 
10,17 
25,10 

0,48 

0,01 
0,07 

0,05 

0,46 
0,03 
2,85 
0,53 

2,62 
1,57 
0,45 
2,63 

0,98 
0,19 
1,27 
0,55 

(0,74) 
0,12 
6,23 
4,81 
3,52 
9,58 
1,90 
2,22 
5,40 
4,75 
4,07 

20,32 
12,00 

1,08 
1,17 
1,18 
1,32 
1,33 

(0,50) 
0,85 
1,33 
0,72 
1,10 
1,01 
0,85 
1,36 
0,85 
2,07 
1,64 
1,33 
2,37 

16,41 
83,27 
1,52 
1,24 
0,46 
1,18 
1,37 
1,12 
0,59 
1,09 
0,45 
0,71 
0,61 
0,95 
2,59 
4,55 
4,37 
0,74 
0,67 
5,44 
1,72 
2,21 

2,6 1651 1 168 983 
0,5 1206 163 740 
0,1 1084 175 619 
0,2 1081 162 667 
0,7 1167 160 729 
0,1 1017 165 616 
4,3 1836 15211208 
1,6 1029 144 714 
4,5 1847 154 1200 
0,6 1217 138 882 
0,2 1167 60 1945 
0,0 912 - -
0,9 972 400 243 
3,9 1498 - -
1,2 719 - -
o,o 865 75 1153 
0,1 1086 - -
0,7 285 2000 14 
1,6 1467 105 1400 
0,2 1181 400 295 
0,0 3995 180 3073 
0,7 1311 170 771 
1,3 1625 340 478 
0,1 1203 240 501 
0,2 1041 - -
1,7 996 160 586 
0,6 648 - -
3,4 1766 - -
5,6[ 299 - -
3,4 ~28 16 2050 

13,9 1018 - -
205,9 2539 230 1104 
45,5 2070 300 690 
2,1 2148 190 1131 
0,7 2145 105 2042 
2,3 222 9 2502 
1,4 272 - -
3,9 2075 370 561 
3,6 1052 160 657 
4,4 1518 130 1168 

Wie aus der obigen Zusammenstellung ersichtlich ist, ist der Nahrwerth des Fleisches 
bei dem nămlichen Thiere auch abhăngig von den Korpertheilen, denen das Fleisch ent
nommen wurde. Ausserdem wechselt er mit der Rasse, welcher das Thier angehorte, und 
wird iiberdies bedingt durch den Gesundheitszustand und durch das Futter. Zweckmăssig 

gemăstetes Vieh giebt Fleisch von grosserem Năhrwerth als solches, welches in knappem 
Fntter steht. Vieh, welches reichliche Kornernahrung erhălt, giebt ein Fleisch von grosserem 
Năhrwerth als solches, welches stark wăsserige Nahrung, z. B. Riibenschnitzel oder 
Schlempe erhălt. 

Zubereitung. Nur ein geringer Theil des Fleisches wird im rohen Zustande ver
zehrt, der weitaus grossere Theil wird im zubereiteten Zustande genossen. Das Kochen 
des Fleisches kann verschiedene Zwecke verfolgen. a) Um eine gute Fleischbriihe zu er
halten setzt man das in kleine Stiicke zertheilte Fleisch mit kaltem W asser an, erhitzt es 
langsam zum Sieden und erhălt es einige Zeit darin. Das in dieser Weise gekochte Fleisch 
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stellt im wesentlichen geronnenes Eiweiss dar, das indessen seiner Riech- und Schmeck
stoffe (auch Salze) fast vollig beraubt ist. b) Um ein saftiges Stiick gekochtes Fleisch 
zu erhalten, bringt man grossere Fleischstiicke sofort in siedendes Wasser, so dass 
an den ăusseren Flăchen die Eiweissstoffe gerinnen und den A.ustritt des Fleischsaftes in 
das Wasser verhindern. Hălt man das ~'leisch etwa 8 Minuten in siedendem Wasser, so 
dass die Tempera tur im Innern des Fleisches 70-80° C. erreicht, so ist das Fleisch auch gar. 
Man muss alsdann die Temperatur des Kochtopfes + Inhalt durch Zugiessen von kaltem 
'Vasser oder durch Entfernen vom Feuer auf 70-80° C. herabmăssigen. Lăsst man das 
Fleisch niimlich liber die genannte Zeit hinaus in siedendem Wasser, so schrumpft es 
ein und wird wieder zăhe. Es kann allerdings durch fortgesetztes weiteres Kochen wieder 
erweicht werden, erlangt aher niemals wieder den vorher bereits gehabten guten Zustand. 

Das Braten des Fleisches. Hierbei wird das Fleisch ohne Wasser aher in Fett 
erhitzt. Es bildet sich an den ăusseren Parthien ein Ueberzug von geronnenem Eiweiss, 
welcher den A.ustritt des Fleischsaftes hindert. Ueber die Dauer des Bratens gilt das 
Nămliche wie beim Kochen Gesagte. - Das Pokeln besteht darin, dass die Fleischstiicke 
mit Salz eingerieben und in Fiisser oder Bottiche geschichtet werden. Sehr hiiufig macht 
man dem Salze auch Zusătze von Salpeter oder Zucker. Die Rothe des Fleisches ver
schwindet zunăchst, spăter erfolgt wiederum das A.uftreten einer rothen Fărbung "Salzungs
rothe", wenn geniigend lange gepokelt wurde. Ungeniigend lange gepllkeltes Fleisch ist 
im Innern grau. Beim Kochen behălt das gepllkelte Fleisch seine rothe Farbe, wăhrend 
nicht gepllkeltes Fleisch grau wird. - Der Răucherung wird in unseren Gegenden nur 
gep!lkeltes Fleisch unterzogen. Dieselbe erfolgt in besonderen Răucherkammern durch Ein
wirkung des Rauches von Holz. Das Fleisch giebt dabei einen Theil seines Wassergehaltes 
ab und nimmt brenzliche Bestandtheile des Holzrauches (Kreosot etc.) auf, welche konser
virend wirken. Die jetzt iibliche Schnellrăucherung, welche im Bestreichen der Fleisch
stiicke mit rohem Holzessig besteht, kann die gewerbegerechte Răucherung nich t ersetzen. 

Untersuchung des Fleisches. Mit Riicksicht auf die vielen Fragen, welche 
sich bei der Untersuchung des Fleisches aufwerfen, ist es nothwendig, dass der Sach
verstiindige dariiber klar ist, welche Fragen in seine Kompetenz fallen. Er muss wissen, 
welche Fragen iiberhaupt nicht mit Sicherheit beantwortet werden konnen, welche in den 
Wirkungskreis des Veterinăr-A.rztes fallen, und wo der chemische Sachverstiindige 
einzutreten hat. 

1) Abstammung des Fleisches. Die Frage, welcher Thiergattung ein gegebenes 
Fleisch entstammt, ist namentlich wenn es sich um schon zubereitetes Fleisch handelt, 
hiiufig iiberhaupt nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Die mikroskopische Untersuchung 
der Fleischfasern lăsst bei dem gleichen anatomischen Bau derselben meist im Stich. Dagegen 
ist bisweilen aus dem Bau der Knochen ein Urtheil mllglich. Diese Art der Untersuchung 
wiirde dem Veterinararzte zufallen. Ferner ist es mllglich, durch den Nachweis bestimmter 
eigenartiger Bestandtheile bestimmte Fleischarten nachzuweisen, z. B. durch den Nachweis 
des Glykogens den Nachweis von Pferdefl.eisch zu fiihren. Endlich ist es hăufig moglich, 
durch die niihere Untersuchung des Fettes bestimmte Fragen zu beantworten, doch muss 
alsdann das Fett in unvermischtem Zustande vorliegen. In Mischungen mit anderen Fetten 
schrumpft diese M!lglichkeit in der Regel sehr zusammen. 

2) Genussfiihigkeit des Fleisches. Unmittelbar nach dem Schlachten ist die 
Reaktion des Muskelfl.eisches ampboter bez. schwach alkalisch. Spăter tritt deutlich saure 
Reaktion auf. Damit das Fleisch zum Genuss geeignet wird, muss das Schlachtthier geh!lrig 
ausbluten, ferner muss das Fleisch etwa 24 Stunden an einem kiihlen Orte aufgehăngt 
werden (A.bhăngen), damit es "reif" oder "miirbe" wird. Demgemiiss ist genussfahiges 
Fleisch von saurer Reaktion; ferner zeigt es an den iiusseren Flăchen keine schmierige 
Beschaffenheit, wăhrend es wohl vorkommen kann, dass diese Fliichen etwas trocken aus
sehen. - Betastet man die ăusseren Fliichen mit den Fingern, so bleiben Fingereindriicke 
nicht bestehen. Sollte dies der Fall sein, so ist dies ein verdăchtiges Zeichen. 
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Ist das Fleich iiber eine gewisse Zeit hinaus oder unter ungiinstigen Verhăltnissen 
aufbewahrt worden, so konnen Zersetzungen eintreten. 

A. Faulige Zersetzung. Das Fleisch nimmt widerlichen Făulnissgerucb an, die 
Reaktion wird neutral bis alkalisch. Unter den Zersetzungsprodukten ist freies Âmmoniak 
nachzuweisen. N ach EBER ist das V orhandensein von freiem Âmmoniak ein sicheres Ân
zeichen von Făulniss. Der N achweis geschieht in folgender W eise: 

Reagens fur die Salmiak-Faulnissprobe. 1 Th. Salzsăure (von 25 Proc.), 3 Th. A.l
kohol (von 96 Proc.), 1 Th. Âether werden gemischt. 

Man bringt in eins der hier gezeichneten Probeglăser soviel von dem Reagens, dass 
der Boden des Gefâsses etwa 1 cm hoch bedeckt ist. Man verschliesst alsdann das Glas 
mit dem soliden Gummistopfen a (Nr. I) und dreht es, indem man es in einem Winkel 
von 450 neigt, so, dass die W andungen etwa 1 cm hoch iiber dem Fliissigkeitsspiegel be
netzt werden. - Dann bringt man von dem Objekte eine kleine abgeschabte Probe an 
den Glasstab bei d (Nr. II), nimmt den soliden Stopfen a vorsichtig ab und verschliesst 

nunmehr das Glas mit dem den Glasstab + Fleischobjekt 
tragenden Stopfen b, so dass das Ende des Stabes etwa 
1 - 2 cm vom Fliissigkeitsspiegel entfernt bleibt. Bei 

\ b 

il; 

1 
Gegenwart von freiem Ammoniak treten weisse , graue, 
bis rauchblaue N ebel auf. - Hat man sich so durch 
mindestens 5-6 Proben von der Beschaffenheit der 
Fleischoberflăche iiberzeugt, so entfernt man die obere 
Schicht, fiihrt einen Schnitt in das Innere des Fleisch
stiickes und entnimmt dort weitere Proben zur Unter
suchung auf Reaktion und Ammoniak mit der Vorsicbt, 
dass nichts von der Oberflache an die Partikel aus der 
Tiefe gelangt. Die Probe leistet in vielen Fallen gute 
Dienste. 

Die Hau p t probe bestebt aher darin, dass man 
das Fleiscb, bez. einen Theil desselben kiichenmăssig zu
bereiten lăsst und nun feststellt, ob es geniessbar ist 
oder nicht. Dabei ist eine geringe Verănderung der 
Âussenflachen, welche sich noch leicht beseitigen lasat, 
namentlich in der warmen Jahreszeit, zu vernachlăssigen. 

B. Saure Găhrung. Diese schliesst sich in kohle
hydratreichen Organen, z. B. der Leber, an die normale 
saure Găhrung des Fleisches an, wenn geniigend W asser 
vorhanden ist. Ihre Ursachen sind unbekannt. Sie er-

r r reicht in grossen Fleischstiicken zuweilen einen hohen 

X 
Grad. Blaues Lackmuspapier wird ziegelroth gefârbt. 
Freies A.mmoniak tritt nicht auf, ebenso nicht Schwefel
wasserstoff. Der Geruch ist angenehm săuerlich. Die als 
"nicht stinkende saure Gahrung" bezeichnete Ver-

I .II ănderung macht Fleisch noch nicht untauglich zum Genuss. 
Fig. 162. C. Stinkende saure Găhrung. Diese verlăuft 

u. A. in der Muskulatur von Wild, welches lebend warm 
in grossen Massen verladen ist. Die stinkenden Produkte enthalten viel Schwefelwasser
stoff, der Muskelfarbstoff nimmt an frischen Schnittflachen graugriinen bis laubgriinen Ton 
an. Das Unterhautzellgewebe (subcutis) ist griin verfărbt durch Bildung von Sulfhămo
globin (s. Sanguis), die Cutis miirbe, so dass sich die Haare biischelweis ausrupfen lassen 
(bei Gefliigel desgl. die Federn). Handler nennen Wild in dieser Form der Zersetzung 
"verhitzt". 

Die Reaktion des Fleisches ist stark sauer, es ist ekelhafter Geruch vorhanden. 
Schwefelwasserstoff lasst sich nachweisen. Fleisch in diesem Stadium der Zersetzung ist 
verdorben. 

Zur Priifung auf Schwefelwasserstoff bringt man das zu priifende Fleisch 
bez. einen Theil desselben in ein Becherglas oder eine flache Glasdose und bedeckt die 
Oeffnung mit einem Stiick Filtrirpapier, an dessen unterer Flăche ein Tropfen Bleiessig 
aufgetragen ist. Man beobachtet von 5 zu 5 Minuten durch Unterhalten eines Spiegels. 
Ist nach 15 Minuten deutliche Bildung von Schwefelblei wabrnehmbar, so ist Schwefel
wasserstoff in reichlicher Menge anwesend. 

D. Stinkende Făulniss. Erreicht die Zersetzung durch Faulniss einen so bohen 
Betrag, dass das Fleisch Gestank auf grossere Entfernung verbreitet, z. B. ein ganzes 
Zimmer sogleich verpestet, so bedarf es eigentlich keiner weiteren Untersuchung. Doch 
muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass selbst unter diesen Umstanden freier 
Schwefelwasserstoff zwar vorhanden sein, aher auch fehlen kann. 
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Nachweis von Pferdefleisch. Pferde:fleisch ist von dunkelrothbrauner Farbe, 
das dabei befindliche Fett ist ziemlich stark gelb gefărbt. 

A. Nach Bn.AuTIGAM und EnELMANN. 50 g Fleisch werden moglichst zerkleinert und 
mit 200 ccm Wasser eine Stunde lang gekocht. Die so erhaltene Fleischbriihe wird nach dem 
Filtriren und Erkalten in der spii.ter anzugebenden Weise mit Jodwasser gepriift. Tritt 
die spii.ter anzugebende Reaktion nicht oder unsicher ein, so erhitzt man das schon extrahirte 
Fleisch oder eine nene Fleischprobe von 50 g mit einer Losung von 1,5 g Aetzkali in 200 ccm 
Wasser im Wasserbade bis zum Zerfall der Muskelfasern. 

Man colirt, engt die Kolatur im Wasserbade auf 100 ccm ein, săuert nach volligem 
Erkaltem (!) mit 10 procent. Salpetersii.ure an, :filtrirt und schichtet iiber das Filtrat in 
einem Reagirglase vorsichtig Jodwasser.1) Bei Gegenwart von Pferdefleisch tritt an der 
Beriihrungsstelle beider Fliissigkeiten ein burgunderrother Ring auf. 

Die Reaktion beruht auf dem Nachweis des Glykogens. Sie kann indessen nur als 
orientirende Probe gelten. Denn einerseits kann unter Umstănden das Glykogen im Pferde
:fleisch bereits zersetzt sein, anderseits kommt Glykogen vor in den Foten von Rindern, 
Schafen und Kaninchen. 

B. Nach HASTERLIK. 200-300 g feingehacktes Fleisch lwird getrocknet und mit 
Petrolii.ther extrahirt. Man bestimmt die Jodzahl des nach dem Trocknen hinterbleibenden 
Fettes. Diese ist bei Rindfleisch 49,7-58,5, bei Pferde:fleisch 79-85,6. Sitzen an einem 
Fleischstiick Fetttheile an, so extrahirt man natiirlich diese. 

Das Verfahren ist zur puren Untersuchung von Rindfleisch oder Schweinefleisch 
nud Pferdefleisch zu empfehlen, kann aber im Stiche lassen, sobald Gemische vorliegen. 

Nachweis von Konservirungsmitteln. a) Salicylsii.ure. Man digerirt etwa 
20-50 g des ze:rkleinerten Fleisches mit 50 procent. Alkohol, versetzt das Filtrat mit etwas 
Kalkmilch und verjagt im Wasserbade den Alkohol. Man schiittelt den wiisserigen Riick
stand, zunii.chst 1-2 mal mit Aether aus, dann sii.uert man ihn mit verdiinnter Schwefel
sii.ure an und schiittelt neuerdings mit Aether aus. Dieser letztere Auszug hinterlii.sst beim 
Verdunsten die vorhandene Salicylsii.ure, die nach S. 100 zu priifen ist. 

b) Salpeter, Borax, Borsii. ure. Man entfettet 20-50 g des zu priifenden Fleisches 
mit Aether oder Petrolii.ther und kocht alsdann hinreichend lange mit Wasser. In dem 
Filtrat weist man die angegebenen Konservirungsmittel wie folgt nach: 

1. Einige Tropfen ·des Filtrates werden zu einer Losung von Diphenylamin in konc. 
Schwefelsii.ure gebracbt: Blaufii.rbung zeigt Salpeter an. 

2. Man macht einen aliquoten Theil, z. B. 50 ccm, des Auszuges mit Natriumkarbonat 
deutlich alkalisch, dampft zur Trockne und verascht. Die Asche wird in wenig Salzsii.ure 
gelllst; mit dieser Losung befeuchtet man einen Streifen Kurkumapapier, welchen man bei 
100° C. trocknet. Entsteht auf den befeuchteten Stellen braunrothe Fii.rbung, welche durch 
Betupfen mit Ammoniak in Blauschwarz iibergeht, so ist Borsii.ure oder Borax zugegen. 

c) Schweflige Sii.ure. Man zieht 10-20 g Fleisch mit Wasser aus. Der mit 
Schwefelsii.ure angesii.uerte Auszug wird mit metallischem Zink versetzt. Fiirbt der ent
wickelte Wasserstoff ein mit Bleiessig befeuchtetes Papier dunkel, so ist schweflige Săure 
zugegen. Ist die vorhandene Menge schwefliger Sii.ure einigermassen e:rheblich, so hat das 
Fleisch eine scharlach:rothe Fii:rbung, auch ist die schweflige Siiu:re in dem du:rch Phosphor
siiure angesiiuerten wăssrigen Auszuge schon am Ge:ruche zu erkennen. 

Zur Bestimmung der schwefligen Săure destilli:rt man 50-100 g Fleisch unter 
Zusatz von Phospho:rsăure im Kohlensiiu:re-Strom. Das Destillat wi:rd (am besten mittels 
Peligot-Roh:res) in Jod-Jodkalium Losung aufgefangen. Diese Lllsung wird nach beendigte:r 
Destillation mit Salzsiiure versetzt, zum Sieden erhitzt 1md mit Baryumchlorid gefăllt. 

Ba 804 >< 0,2747 = 802• 

1) J odwasser. Feingeriebenes Jod wird mit Wasser angerieben, die Mischung 
erwii.rmt und nach dem Erkalten filtrirt. 
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d) Formaldehyd. Man zieht 50 g Fleisch mit 150 ccm Wasser aus. Von dem 
Auszuge destillirt man 40 ccm ab. 10 ccm des Destillates werden mit 2 Tropfen ammoniaka
lischer Silberlosung (s. S. 379) versetzt. Eine nach mehrstli.ndigem Stehen im Dunkeln ent
standene dunkle Fărbung zeigt Formaldehyd an. (Vergl. auch Formaldehydum). 

Werthbestimmung. l<'iir die Probenahme ist zu beachten, dass das Objekt, lam 
besten in einer Fleischhackmaschine moglichst zerkleinert und in eine vollkommen gleich
măssige Masse verwandelt wird. Die fiir jede einzelne Bestimmung zu verwendende Sub
stanzmenge ist so abzuwăgen, dass Wasserverlust moglichst vermieden wird. 

1) Wasser. 5 g Substanz werden zuuăchst im Dampftrockenschranke, spăter bei 
105° O. bis zum konstanten Gewicht getrocknet. In gewissen Făllen kann es sich empfehlen, 
eine grossere Menge vorerst im Dampftrockenschranke so lange einzutrocknen, bis die 
Substanz lufttrocken geworden ist. Man lăsst sie alsdann zum Ausgleich der Feuchtigkeit 
etwa 2 Stunden an der Luft liegen, stellt den Gewichtsverlust fest, pulvert, mischt und 
fiihrt in einer Substanzmenge von 5 g die Trockenbestimmung bei 105° C. zu Ende. Das 
Ergebniss der zweiten Trocknung ist auf die Gesammtmenge zu berechnen. 

2) Mineralstoffe. Der getrocknete Riickstand sub 1, welcher einer bekannten 
Substanzmenge entspricht, wird in einer Platinschale bei măssiger Hitze verascht. Wenn 
die Veraschung nicht mehr weiter fortschreitet, so lăsst man erkalten, zieht die Kohlemit Wasser 
aus, filtrirt durch ein aschefreies Filter und wăscht aus. Dann bringt man Filter und 
Kohle in die Platinschale zuriick, trocknet und verascht in măssiger Hitze. W eim die 
Asche weissgebrannt ist, lăsst man erkalten, dann bringt man das vorher erhaltene Filtrat 
hinzu, dampft zur Trockne und erhitzt den Salzriickstand in măssiger Hitze bis zum gleich
bleibenden Gewichte. Man vermeide zu starke Hitze, da sonst leicht Kalisalze ver
:fliichtigt werden. 

3) F e t t. 10-30 g Fleisch werden getrocknet, darauf im SoxHLET'schen Extraktions
Apparat mit wasserfreiem Aether extrahirt. Nach 2-3 Stunden unterbricht man die Ex
traktion, verreibt den RUckstand mit Seesand und setzt die Extraktion bis zur volligen 
ErschOpfung fort. Die ătherische Extraktious:f!Ussigkeit wird filtrirt, worauf man die Menge 
des erhaltenen Fettes in bekannter Weise feststellt. 

4) Eiweiss. Die Bestimmung des Eiweisses erfolgt durch die Bestimmung des 
Stickstoffes nach K.JELDAHL. 0,5 g des lufttrockenen Durchschnittsmusters (s. sub 1) werden 
mit 20 GCm konc. Schwefelsăure sowie 1 Tropfen Quecksilber im K.JELDAHL-Kolben wie 
iiblich verbrannt (s. Nitrogenium). Durch die Multiplikation der gilfundenen Stickstoffmenge 
mit 6,25 erhălt man die Menge der vorhandenen Eiweisssubstanz (des ProteYns). Da man 
jedoch bei der Addition der so gefundenen Zahl zu den iibrigen Bestandtheilen des Fleisches 
meist eine die Zahl 100 iibersteigende Summe erhălt, so empfiehlt es sich, unter Vernach
lăssigung des durchweg geringen Gehaltes an stickstofffreien Extractstoffen, die Differenz 
der Summe von Wasser und Fett und Mineralstoffen von 100 als Stickstoffsnbstanz (ProteYn) 
nnd den direkt gefundenen Stickstoff als solchen anzugeben. 

5) Extraktivstoffe, Bindegewebe, Muskelfaser. 
a) Extrakivstoffe. 50 g vom Fett moglichst befreites, zerkleinertes Fleisch werden 

wiederholt mit kaltem Wasser extrahirt, worauf man das Filtrat auf 1000 ccm auffUllt. 
In aliquoten Theilen dieses Filtrates bestimmt man: 
a) die gesammte lVIenge der Extraktivstoffe dnrch Eindampfen und Trocknen bei 

105° O. bis zu gleichbleibendem Gewicht; 
{J) die Mineralstoffe durch Einăschern des Riickstandes von a, wobei auf 2 dieses 

Abschnittes Riicksicht zu nehmen ist; 
y) den Gesammtstickstoff, indem man einen aliquoten Theil im Kjeldahl-Kolben 

eindunstet und dann wie nnter 4 die Stickstoffbestimmung nach K.mLDAHL ansfiihrt; 
il) Eiweissstickstoff. Mail kocht eine aliquote Menge des obigen Filtrates einige Zeit, 

filtrirt das abgeschiedene Eiweiss durch ein getrocknetes und gewogenes, aschefreies Filter. 
wascht mit Wasser aus, trocknet, wăgt und verbrennt schliesslich Filter und Niederschlag 
nach KJELDAHL. N >< 6,25 = ProteYn; 
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e) Nicht-Eiweissstickstoff. Die Menge desselben ergiebt sich aus der Differenz 
von Gesammtstickstoff minus Eiweissstickstoff. 

b) Bindegewebe. Der beim Ausziehen mit kaltem 1Wasser (sub a) erhaltene 
Riickstand wird wiederholt lăngere Zeit mit Wasser gekocht. Die Ansziige werden anf 
1000 ccm gebracht nnd filtrirt. Man bestimmt alsdann in aliquoten Theilen den Gesammt
riickstand wie unter 5aa nud den Gesammtstickstoff wie unter 4 nud 5ay. 

Unter der Annahme von 18 Proc. Stickstoff im Bindegewebe berechnet man die Menge 
des letzteren dnrch Multiplikation des gefundenen Stickstoffes mit 5,55. 

c) Mnskelfaser. Die als Riickstand der Auskochnng nnter b erhaltene Mnskel
faser wird auf gewogenem Filter gesammelt, zur Entfernung des Wassers mit warmem 
Alkohol und daranf zur Entfernnng des Fettes mit Aether extrahirt, getrocknet und nach 
dem Wăgen verascht. Trockenriickstand minus Asche ergiebt die Menge der Muskelfaser. 

Nachweis fremder Farbstojfe in Fleisch und Wurst. Fleisch und Wurst 
werden, um ihnen den Anschein einer besseren Beschaffenheit zu geben, hau:fig mit rothen 
Farbstoffen, namentlich Cochenille, Karmin oder Theerfarbstoffen nachgefărbt. Der exakte 
Nachweis ist, wenn nur kleine Mengen Farbstoffe angewendet werden, haufig nicht moglich, 
weil die animalische Faser die meisten Farbstoffe sehr festhalt. 

N achweis und Bestimmung des Fuchsins nach FLECK. Die zu untersuchende 
Fleischwaare wird hinreichend zerkleinert und so lange mit Amylalkohol digerirt, als letz
terer noch gefarbt ablăuft. Die :filtrirten Ausziige werden bis auf 1/10 ihres Volumens ab
destillirt, der Destillationsriickstand im W asserbade zur Verfl.iichtigung des Amylalkohols 
eingedampft und der fettige Riickstand in Petrolăther gelost. Die erhaltene rothbraune 
Losung wird mit absolutem Alkohol unter Zusatz einiger Tropfen verdiinnter Schwefel
săure (1 + 4) geschiittelt. Hierbei schichtet sich der Petrolăther mit dem Fett iiber die 
alkoholische Fuchsinlosung. Letztere wird so oft (4-5mal) mit Petrolăther ausgeschiittelt, 
bis dieser keinen Riickstand von gelostem Fett mehr hinterlăsst, sodann im Scheidetrichter 
vorsichtig abgezogen und mit iiberschiissiger Ammoniaklosung versetzt. Das sich abschei
dende Ammoniumsulfat wird durch Filtration der Fliissigkeit entfernt und das entfarbte 
oder schwach gelblich gefărbte Filtrat in einer tarirten Platin- oder Glasschale zur Trockne 
verdunstet. N ach FLECK sollen so 80-85 Proc. des thatsăchlich angewendeten Fuchsins 
wiedergefunden werden. 

Nachweis von Theerfa.rbstoffen iiberhaupt. Die zerkleinerte Substa.nz wird 
mit Aethyl- oder Amylalkohol ausgezogen. Ist die Losung deutlich roth gefarbt, so ist 
Farbstoff verwendet worden. Die :filtrirte Losung versetzt ma.n mit 10 ccm einer lOproc. 
Kaliumbisulfa.tlosung und kocht lăngere Zeit einen W ollfaden dariu; fărbt sich dieser roth, 
so ist die Anwesenheit eines Theerfa.rbstoffes erwiesen. 

~ achweis von Karmin (Cochenillefa.rbstoff). Dieser sehr hăufig dem Fleische 
zugesetzte Fa.rbsto:ff wird dem Fleische durch Digeriren mit Ammonia.k entzogen und aus 
dieser Losung durch Alaunlosung als rothgefărbter Lack niedergeschlagen. 

N ach H. BREMER litsst sich das Karmin nicht immer durch Alkohol oder Amyl
alkohol oder Alkohol + Glycerin ausziehen. Wohl aher gelingt die Ueberfiihrung in Losung 
durch eine schwach angesăuerte Mischung von gleichen Theilen Glycerin und Wa.sser. 
Die gelbgefarbte Losung wird a.uf Zusa.tz von Ammoniak wieder karmoisinroth. N ach 
vorherigem Zusatz von Alaun lăsst sich aus der Losung das Karmin făllen. 

Bestimmte Anweisungen lassen sich fiir den Nachweis von Farbstoffen schon des
wegen nicht geben, weil jedes Jahr nene Farbstoffe fiir Fleisch und Wurst in Verkehr 
kommen. Man ist genothigt, die verschiedensten Losnngsmittel mit nnd ohne Znsatz von 
Alkalien oder Sauren zu versnchen. Von Wichtigkeit ist es jedoch, dass man die schliesslich 
erhaltene FarblOsung vor dem Spektroskop priift nud feststellt, ob sie nicht etwa doch 
das Spektrum des Blutfarbstoffes giebt. 

Veteriniiriirztliche Untersuchung, Die Untersnchung des Fleisches auf Trichinen, 
Finnen, Echinococcen, Leberegel, Tuberkulose, ferner die Beurtheilnng von verendeten 
Thieren oder solchen, die an einer Infektions-Krankheit gelitten haben, gehOrt in das Ge
biet der regelmăssigen und durch Thierarzte ausgeiibten Fleischschau. 

Die Untersuchung des Fleisches von Thieren, welche an Milzbrand, Wuth, Rotz, 
Maul- und Klauenseuche, Eiter- und Jauchevergiftung gelitten haben, ist ebenfalls Aufgabe 
des Thierarztes, oder vielmehr eines speciell bakteriologisch vorgebildeten Sachverstandigen. 
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Fleisch- und Wurstgift. Es steht fest, dass durch bakterielle Zersetzung im 
Fleische und in Fleischwaaren giftige Stoffe auftreten, welche zu den Ptomainen, d. h. 
Făulnissbasen zu rechnen sind. Die năheren Bedingungen, unter denen diese Produkte auf
treten, sind noch nicht năher bekannt, doch nimmt man an, dass besonders leicht wasser
reiche Wiirste dieser Zersetzung unterliegen. Nach VAN ERMENGEM wird die Zersetzung ver
ursacht durch einen Mikroorganismus, den BaciUus botulinus. - Die chemische Untersuchung 
bietet zur Zeit keine Aussicht, den Giftstoff zu isoliren, demnach wiirde die Untersuchung 
eines solchen giftigen Nahrungsmittels in den Wirkungskreis des Bakteriologen fallen. 

Leuchtendes Fleisch. Frisches Fleisch nimmt wăhrend der Aufbewahrung bisweilen 
die Eigenschaft an, imfDunklen zu leuchten (phosphoresciren). Diese Erscheinung wird 
durch die Thatigkeit verschiedener Mikroorganismen verursacht. Eine gesundheitsschădigende 
Einwirkung solchen Fleisches ist bisher nicht beobachtet worden. 

Bestimmung der Sti\rke in Wurstwaaren. Nach J. MAYRHOFER werden 10-20 g 
Wurst, je nachdem die .Jodreaktion grossere oder kleinere Stărkemengen anzeigt, mit 50 ccm 
8 procentiger alkoholischer Kalilauge iibergossen, das Gefăss mit-einem Uhrglase bedeckt 
auf ein kochendes Wasserbad gestellt. Nach Auflosung verdiinnt man mit heissem 
50 procentigen Alkohol, 1ăsst absetzen und filtrirt durch ein stăl'kefreies Filter, wăscht 

etwa 2mal mit heisser alkolischer Kalilauge und schliesslich mit Alkohol nach, bis das 
Filtrat auf Zusatz von Săure nicht mehr getriibt wird. Das einen Theil des ungelosten 
Riickstandes der Wurstmasse enthaltende Filter giebt man in das urspriinglich zum Losen 
angewandte Gefăss zuriick und erwii.rmt mit 60 ccm wăsseriger Kalilauge auf dem Wasser
bade 1/ 2 Stunde. Nach dem Erkalten sauert man mit Essigsăure an, bringt das Volumen 
der Losung auf 100 ccm, :filtrirt und fâllt in einem aliqnoten Theile der Losung die Stărke 
mit Alkohol aus. Der durch Alkoholzusatz entstandene Niederschlag wird auf einem ge
wogenen Filter gesammelt und mit 50 procentigem Alkohol so lange gewaschen, bis das 
Filtrat beim Verdampfen auf einem Uhrglas keinen Riickstand mehr hinterlăsst. Man ver
drăngt schliesslich den verdiinnten Alkohol mit absolutem und diesen mit ~Aether, trocknet 
bei 1000 C. bis zum konstanten Gewicht und wăgt. Die Ausfăllung der Stărke ist voll
kommen, wenn man zur wăsserigen Losung eine gleiche Menge 95procentigen Alkohols 
zugiebt. 

Extractum carnis (Ergănzb.) Fleischextract. - Extrait de boeuf.- Extract 
of meat. 

Mit dem Namen Fleischextrakt bezeichnet man Prăparate, welche erhalten werden, 
indem man moglichst fettfreies Fleisch mit Wasser auszieht. Die wăsserigen Ausziige 
werden zur Abscheidung von coagulirbarem Eiweiss erhitzt, dann von diesem und etwa 
noch vorhandenem Fett durch Filtration befreit und nunmehr durch Verdampfen in die 
Form dicker Extrakte gebracht, zum Theil auch in mehr :ft.iissiger Form in den Handel ge
bracht. - Die grossten Mengen Fleischextrakt werden nach dem LIEBIG'schen Verfahren 
von der Liebig-Compagnie zu FrayBentos (Uruguay) und der Compagnie Kemmerich 
zu St. Elena (Argentinien) aus Rind:ft.eisch dargestellt. Neben diesen beiden renommirtesten 
Fab1iken bestehen zur Zeit in Amerika und Australien noch verschiedene andere; ausserdem 
ist zu bemerken, dass auch, namentlich in Australien, nicht unbetrăchtliche Mengen Fleisch
extrakt aus Hammel:ft.eisch dargestellt werden. 

Darstellung. Rind:ft.eisch, welches von Knochen, Sehnen und Fett sorgfăltig be
freit ist, wird zu einem feinen Fleischbrei zerkleinert, worauf dieser unter Heizung mit 
Dampf bei einer bestimmten Temperatur mit Wasser ausgezogen wird. Die so erhaltene 
Fleischbriihe wird abgezogen, von dem auf ihr schwimmenden Fett getrennt, zur Ab
scheidung coagnlirbaren Eiweisses kraftig gekocht, durch Filterpressen :filtrirt, worauf das 
Filtrat - am besten im Vacuum - auf die gewiinschte Konsistenz eingedampft wird. 
100 Kilo Fleisch ergeben etwa 3 Kilo dickes Fleischextrakt. 

Eigenschaj'ten. Ein braunes dickes Extrakt, von angenehmem, :ft.eischartigem Ge
ruch und Geschmack. In Wasser lost es sich zu einer klaren Fltissigkeit, die nach Zusatz 
von etwas Kochsalz den Geschmack von Rind:ft.eischbriihe zeigt. 
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Die wichtigsten Bestandtheile des Fleischextraktes sind ausser Wasser: 1. Stick
stoffhaltige Substanzen, und zwar vorwiegend die Fieischbasen Kreatin C4H9N30 2 + 
H20, Kreatinin C4H,N30, Xanthin CbH4N40 2, Sarkin (Hypoxanthin) C~H4N40, Camin 
C,H8N40 3 + H20 etc., neben welchen grossere oder geringere Mengen loslicher Eiweisskorper 
(Albumosen) und geringe Mengen von Ammoniaksalzen vorkommen, ferner Phosphor
fleischsa ure. 

2. Stickstofffreie Extraktstoffe, unter ihnen vorwiegend Milchsaure und 
Glykogen. - 3, Mineralstoffe, welche der Hauptsache nach aus Phosphaten und Chloriden 
der Alkalien bestehen. 

Die Eiweissstoffe des Fleischextraktes besitzen alierdings einen gewissen Nahrwerth, 
indessen kommt derselbe fiir die Verwendung des Fleischextraktes wohl iiberhaupt nicht 
in Betracht. 

Pruj'ung. Wirkliche Falschungen von Fleischextrakt kommen wohl kaum vor; 
bei Verwendung renommirter Marken ist man vor ihnen vollig geschiitzt. Gelegentlich ist 
im Fleischextrakt Fleischpulver aufgefunden worden; den zu Suppenzwecken in den Handel 
gebrachten Praparaten wird hiiufig ein Zusatz von Gelatine (Leim) gemacht. Ueber die 
Untersuchung von Fleichextrakt ist in den letzten Jahren viei gearbeitet worden, gleich
wohl kann man auch heute noch das von LIEBIG angegebene Untersuchungsverfahren 
nicht ganz entbehren. 

A) Nach LrnniG. 
a) Mineralstoffe. 1 g Fleichextrakt wird in einer Platinschale verkohlt und weiss 

gebrannt. Macht das W eissbrennen Schwierigkeiten, so kann es durch Auslaugen der Kohle 
nach S. 648 befordert werden. Man erhiilt in der Rege! 22-23 Proc. Mineralstoffe, als 
Minimalgehalt an Mineralstoffen werden 18 Proc. gefordert. Die Asche muss der Haupt
sache nach aus Phosphaten und darf nur etwa zum 1/ 6 Theil aus Natriumchlorid bestehen. 

{/) Wasser. Man bringt in eine Platinschale etwa 10 g gewaschenen Seesand und 
ein kleines Glasstabchen, gliiht gut durch und witgt nach dem Erkalten. Auf diesen Sand 
giebt man eine Auflosung von 2 g Fleischextrakt, welchen man in einer zweiten Schale 
abgewogen und mit Wasser aufgeweicht hatte. Man verriihrt die Losung mit dem Sande, 
dampft zunitchst auf dem W asserbade unter gelegentlichem Riihren ein und trocknet schliess
lich im Wasserbadtrockenschranke (6-8 Stunden) bis zum gleichbleibendem Gewicht. 
Fleischextrakt soli nicht mehr als 22 Proc. Wasser enthalten. 

r) Fett. Der sub {J erhaltene Trockenriickstand wird mit noch etwa 10 g Sand 
verrieben, getrocknet und mit wasserfreiem Aether extrahirt. Nach dem Verdunsten des 
Aethers diirfen nur Spuren von Fett (nicht mehr als 1,5 Proc.) zuriickbleiben. 

Fleischextrakte, welche sich im Wasser klar auflosen, enthalten kein Fett; bei 
diesen kann daher die Fettbestimmung unterbleiben. 

Alkohol-Extrakt. 2,0 g Fleichextrakt werden in einem Becherglase abgewogen, 
in 9,0 ccm Wasser gelost und darauf mit 50 ceru Weingeist von 93 Voi. Proc. gemischt. 
Der sich bildende Niederschlag setzt sich fiir gewohnlich fest an das Glas an, so dass man 
die klare Li:isung in eine vorher gewogene Schale abgiessen kann. Der Niederschlag wird 
noch 2-3 mal mit Alkohol von 80 Voi. Proc. ausgezogen; man giebt diese Ausziige zu dem 
ersten Auszuge zu, verdunstet die Gesammtlosung und trocknet den Riickstand im Wasser
trockenschranke bis zum gleicb bleibenden Gewicht. Es sollen mindestens 60 Proc. in 
80 procentigem W eingeist Hisliche Bestandtheile erhalten werden, d. h. der Trockenriick
stand aus 2 g soli mindestens 1,2 g betragen. 

~) Der Stickstoffgehalt, welcher in 0,5-1,0 g Substanz nach KJELDAHL zu bestimmen 
ist, soli 8,5-9,5 Proc. betragen. 

Davon abgesehen, soli das Fleischextrakt nur Spuren von Fett und Leim und keine 
durch Kochen der witsserigen Losung coagulirbaren Eiweissstoffe enthalten. 

Die vom Kaiserlichen Gesundheitsamte veranlassten "Vereinbarungen zur einheitlichen 
Untersuchung und Beurtheilung von Nahrungs- und Genussmitteln" geben folgenden 
modernen Untersuchungsgang fUr das Fleischextrakt an: 
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Vorbemerkungen. Fiir die Analyse der Fleischextrakte und -Peptone empfiehlt 
es sich, falls die Praparate nur geringe Mengen von in kaltem W asser unloslichen Bestand
theilen enthalten, von festen und siruposen Praparaten 10-.20 g, von fiiissigen 25-50 g 
in kaltem W asser zu losen, darauf durch ein aschefreies Filter zu filtriren und das Filtrat 
auf 500 ccm aufzufiilleu. -

Von diesem klaren Filtrate dienen aliquote Theile zur Bestimmung der einzelnen 
Bestandtheile. Nur fiir die Bestimmung des Gesammtstickstoffs, sowie der Mineralstoffe 
verwendet man bei festen und siruposen Praparaten vortheilhaft auch vielfach die unver
anderte Substanz. Ebenso muss man die letztere verwenden zur Bestimmung des W assers 
und des Stickstoffs, falls ein Theil der Substanz in kaltem W asser unloslich ist. 

Bestimmung des Wassers. Man trocknet in einer mit Sand etc. beschickten 
Platinschale einen aliquoten Theil obiger Losung, oder, falls ein Theil der Substanz in 
kaltem W asser unloslich ist, soviel von der urspriinglichen Substanz, die man in warmem 
Wasser gelost hat, ein, als 1-2 g Trockenriickstand entspricht, und verfahrt im iibrigen 
nach S. 648. 

Bestimmung des Gesammtstickstoffs und der einzelnen Verbindungs
formen des Stickstoffs. 

a) Bestimmung des Gesammtstickstoffs. Man bestimmt in 0,5 bis hochstens 
1,0 g der urspriinglichen Substanz oder in einem diesem Gewicht entsprechenden aliquoten 
Theil der Losung den Stickstoff nach Kjeldahl. 

b) Stickstoff in Form von Fleischmehl oder unveranderten Eiweiss
stoffen und coagulirbarem Eiweiss (Albumin). 

Enthalten die Fleischpraparate in kaltem W asser unliisliche Substanzen (Fleisch
mehl etc.), so lost man, wie oben unter "Vorbemerkungen" angegeben, bei festen oder 
siruposen Praparaten 10-20 g in kaltem W asser oder verdiinnt bei fiiissigen Praparaten 
25-50 g mit 100-200 ccm, unter Umstanden auch mehr kaltem Wasser, filtrirt nach dem 
Absetzen des Unloslichen durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt, wascht mit 
kaltem Wasser hinreichend nach und verbrennt das Filter + Inhalt nach KJELDAHL. Die 
so gefundene Stickstoffmenge minus dem Stickstoffbetrage des Filters mit 6,25 multiplicirt, 
ergiebt die Menge der vorhandenen unloslichen Eiweissstoffe, bez. des Fleischmehls, das 
etwaige V orhandensein des letzteren ist durch mikroskopische U ntersuchung nachzuweisen. 

Das Filtrat, oder, wenn die Substanz in kaltem W asser vollstăndig loslich ist, die 
wăsserige Losung der Substanz wird mit Essigsăure schwach angesauert und gekocht. 
Scheidet sich hierbei coagulirbares Eiweiss (Albumin) in Flocken ab, so wird dasselbe eben
falls durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt abfiltrirt, mit W asser gewaschen, ge
trocknet und nach K.JELDAHL verbrannt. Die gefundene Stickstoffmenge, abziiglich des 
Filterstickstoffs, mit 6,25 multiplicirt, ergiebt die Menge des vorhandenen coagulirbaren 
Eiweisses (Albumin). 

Wenn die Fleischprăparate nur geringe Mengen unlosliches und gerinnbares Eiweiss 
enthalten, so ist eine Trennung derselben nicht erforderlich. 

c) Bestimmung des Albumosenstiekstoffs. 50 ccm der klaren Substanzliisung 
(s. Vorbemerkungen) werden mit Schwefelsaure schwach angesauert, darauf mit feingepul
vertem Zinksulfat in der Kălte gesattigt. W enn sich die ausgeschiedenen Albumosen an 
der Oberfiăche der Fliissigkeit abgesetzt haben, wăhrend am Boden des Gefăsses noch ge
ringe Mengen ungelosten Zinksulfates vorhanden sind, werden die Albumosen abfiltrirt, mit 
kaltgesăttigter Zinksulfatlosung hinreichend nachgewaschen und nach KJELDAHL verbrannt. 
Durch Multiplikation der gefundenen Stickstoffmenge abziiglich des Filterstickstoffs mit 6,25 
erhălt man die dem gefundenen Stickstoff entsprechende Menge der Albumosen. 

Da Fleischextrakte und -Peptone in der Regel nur wenig Ammoniakstickstoff zu 
enthalten pfiegen und bei Gegenwart geringer Mengen von Ammoniaksalzen in einer mit 
Zinksulfat gesattigten Losung kein unlosliches Doppelsalz von Ammonsulfat mit Zinksulfat 
sich abscheidet, so kann von einer Bestimmung des Ammoniakstickstoffs in der Zinksulfat
fallung bei der Bestimmung der Albumosen abgesehen werden. 

Sind dagegen nennenswerthe Mengen Ammoniak in den Prăparaten vorhanden, so 
werden weitere 50 ccm der urspriinglichen Substanzlosung (s. Vorbemerkungen) in der 
nămlichen W eise mit Zinksulfat gefallt. In dem Niederschlage wird nach e der Gesammt
Stickstoff bestimmt und letzterer von dem Gesammtstickstoff des Zinksulfat-Niederschlages 
abgezogen. 

d) Bestimmung des Pepton- und Fleischbasenstickstoffs. Enthalten die 
zu untersuchenden Fleischpraparate neben Peptonen auch noch Fleischbasen, so ist eine 
Trennung derselben bis jetzt unmoglich. W enn dagegen durch qualitative Reaktionen die 
.Abwesenheit von Peptonen nachgewiesen ist, oder die Peptone frei von Fleischbasen und 
anderen Alkalo'iden sinn, so geschieht die Făllung und Bestimmung der Peptone oder der 
Fleischbasen am besten durch Phosphorwolframsăure oder durch Phosphormolybdănsaure. 

Fiir den qualitativen Nachweis von Pepton empfiehlt sich die Biuret-Reaktion nach 
dem von R. N EUMEISTER empfohlenen V erfahren. 
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Man verwendet hierzu zweckmăssig das Filtrat der Zinksulfatf'ăllung oder săttigt 
einen neuen Antheil der Substanzl1lsung mit Zinksulfat wie oben angegeben ist. Darauf 
wird filtrirt, das Filtrat mit soviel konc. Natronlauge vermischt, bis das anf'anglich sich 
ausscheidende Zinkhydroxyd wieder vollstăndig gel1lst ist; zu der klaren L1lsung werden 
einige Tropfen einer 1 procentigen Kupfersulfatl1lsung zugesetzt. Rothviolette Fărbung 
zeigt Pepton an. - Hierzu ist zu bemerken, dass bei dunkelgefărbten Prăparaten (Liebigs 
Fleischextrakt) wegen der erforderlichen starken Verdiinnung sich geringe Mengen von 
Pepton dem N achweise entziehen. 

Fiir den qualitativen Nachweis der Fleischbasen neben Pepton versetzt 
man einen neuen Antheil der klaren Substanz11lsung (s. Vorbemerkungen) mit iiberschiissigem 
Ammoniak bis zur deutlich alkalischen Reaktion, filtrirt von dem etwa entstehenden Phos
phatniederschlage ab und fiigt zu dem Filtrat eine L5sung von 2,5 g Silbernitrat in 100 ccm 
W asser hinzu. Der entstehende Niederschlag enthălt die Silberverbindung der Xanthinbasen 
und beweist die Anwesenheit von Fleischbasen 1). · 

Die quantitative Făllung der Peptone, sowie der Fleischbasen geschieht in fol
gender W eise: 

Das Filtrat der Zinksulfatf'allung (sub c) wird stark mit Schwefelsăure angesăuert 
und mit der L1lsung des phosphorwolframsauren Natriums 2), zu der man auf 3 Raum
theile = 1 Raumtheil verdiinnte Schwefelsăure (1 : 3) hinzusetzt, so lange versetzt, als noch 
ein Niederschlag entsteht. Der Niederschlag wird durch ein Filter von bekanntem Stick
sto:ffgehalt filtrirt, mit verdiinnter Schwefelsăure (1 : 3) ausgewaschen, sammt Filter noch 
feucht in einen Kolben gegeben und der Stickstoffgehalt nach KJELDAHL ermittelt. Durch 
Multiplikation des gefundenen Sticksto:ffgehaltes mit 6,25 erhălt man die Menge des vor
handenen Peptons. 

Bei Gegenwart von Fleischbasen neben Pepton oder von Fleischbasen allein ist eine 
Berechnung des Gehaltes von Pepton + Fleischbasen, bez. der Fleischbasen allein wegen 
des hohen Sticksto:ffgehaltes der letzteren durch Multiplikation des Stickstoffs mit 6,25 
nicht angăngig. Es empfiehlt sich in solchen Făllen nur die Angabe der in Form von 
"Pepton+Fleischbasen" und ev. von Ammoniak vorhandenen Stickstoffmenge. 

Statt Fleischbasen und Pepton im Filtrat der Zinksulfatf'allung zu bestimmen, kann 
man diese auch zusammen mit den Albumosen in der urspriinglichen wăsserigen L1lsung 
in der angefiihrten W eise mit Phosphorwolframsăure f'allen; in diesem Falle ist der durch 
Zinksulfat f'ăllbare Sticksto:ff von der gefundenen Sticksto:ffmenge in Abzug zu bringen und 
der Rest als Pepton- + Fleischbasensticksto:ff zu bezeichnen. 

Die Fleischbasen werden durch Phosphorwolframsăure zum Theil erst allmii.hlich 
gef'allt; es empfiehlt sicb daher bei der Fallung, etwa in Fleischextrakten, die Reaktions
fiiissigkeit einige Tage stehen zu lassen. 

Da durch Phosphorwolframsăure auch der Ammoniaksticksto:ff gefăllt wird, so ist 
bei der Berechnung des Pepton- + Fleischbasensticksto:ffs der nach e gefundene Ammoniak
sticksto:ff von der durch Phosphorwolframsăure gef'allten Sticksto:ffmenge in Abzug zu 
bringen. - Empfehlenswerther ist es jedoch, in einer zweiten Phosphorwolframsăurefăllung 
den Ammoniaksticksto:ff durch Destillation mit Magnesia nach e zu bestimmen nnd in Ab
zug zu bringen. 

e) Bestimmung des Ammoniakstickstoffs. Manche Fleischextrakte liefern bei 
der Destillation mit Magnesia oder Baryumkarbonat nicht unbetrăchtliche Mengen Ammo
niak. Ob dieses als Ammoniaksalz fertig gebildet vorhanden ist, oder aus anderen orga
nischen Verbindungen erst bei der Destillation abgespalten wird, muss vorlăufig dahingestellt 
bleiben. Man verfăhrt wie folgt: 100 ccm der klaren Substanzl1lsung (s. Vorbemerkung) 
werden mit 100 ccm Wasser verdiinnt; aus dieser L1lsung wird das Ammoniak durch 
Destilliren mit Magnesia oder Baryumkarbonat abgeschieden. 

{) Aus der Di:fferenz zwischen dem Gesammtsticksto:ff und der Summe der unter b 
bis e bestimmten Sticksto:ffmengen ergiebt sich der Gehalt des Prii.parates an "sonstigen 
Stickstoffverbindungen", d. h. Stickstoffverbindungen unbekannter Natur. 

g) Bestimmung des Leimstickstoffs. Enthălt das zu untersuchende Prăparat 
Leim, so findet man diesen nach den vorstehenden Methoden als Albumosen. - Eine 
Trennung des Leimes von den Albumosen oder des Leimpeptons von den Eiweisspeptonen 
ist mit einiger Genauigkeit nicht mOglich. A. STUTZER hat fiir diesen Zweck ein Verfahren 
angegeben, welches in FREBENIUB, Ztschr. analyt. Chemie 1895, 568 veroffentlicht worden ist. 

1 ) Eigentlich nur die Anwesenheit von Hypoxanthin nnd Xanthin. Weil diese 
aber in allen Fleischsorten und Fleischerzeugnissen in geringerer Menge vorkommen als 
Kreatin und Kreatinin etc., mindestens letztere stets begleiten, so kann aus dem erhaltenen 
Niederschlage auch auf die Anwesenheit der anderen Fleischbasen geschlossen werden. 

2) 120 g phosphorsaures N atrium und 200 g wolframsaures N atrium werden in 1 l 
Wasser ge!Ost. 
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Die Bestimmung des Fettes und des Alkohol-Extraktes erfolgt in der auf S. 651 
schon angegebenen W eise. 

Fleischextrakte diirfen keine oder nur Spuren unloslicher (Fleischmehl etc.) oder 
coagulirbarer Eiweissstoffe (Albumin) ader Fett enthalten. - Van dem Gesammtstickstoff 
diirfen nur măssige Mengen in Form von durch Zinksulfat ausfăllbaren, loslichen Eiweiss
stoffen vorhanden sein. - Fleischextrakte diirfen nur geringe Mengen Ammoniak enthalten. 
- Fleischextrakte, welche in der Asche einen iiber 15 Proc. Chior entsprechenden Koch
salzgehalt haben, sind als mit Kochsalz versetzt zu bezeichnen. 

Die Grenzwerthe beziiglich des W assergehaltes und des Gehaltes an Kochsalz be
ziehen sich natiirlich nur auf solche Prăparate, welche den Anspruch erheben, dem Liebig'
schen Extrakte gleichwerthig zu sein. Auf die zur Zeit im Handel befindlichen zahlreichen 
fliissigen Extrakte und Wiirzfliissigkeiten lassen sie sich nur als Werthmesser anwenden. 

Zusammensetzung einiger Fleischextrakte des Handels. 

Nach dem LrEBIG'schen Verfahren untersucht. 
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P ASTORIE Fleischextrakt 15,50 26,23 58,27 - 161,741 - 1] PrsoNrs Extrakt of meat 17,74 19,68 62,58 - ]64,68 -
KEliiMERICH's argent. Fleischextrakt 18,88 19,46 61,66 - 159,06, - 1 

CmiL's Extractum Carnis . 19,41 26,44 54,15 - 162,87 21,32 
LIEBIG's Fleischextr. (Mittel aus 170 Analysen.) 18,79 23,02158,19 8,ooo

1

61,85\1o,oo 
Saladero Concordia . 21,88 15,85 62,27 9,642 58,291 - 1 
Peptone de viande KEMMERICH . 34,27 7,71!58,07 9,365!28,401 - 1 

R. SENDTNER. 
CrBIL's Hermanos (fliissig) 64,13 18,29 17,58 2,100 134,28!44,45 
KocH's Peptonbouillon . 59,58 15,88 24,54 3,657 32,78 43,19f 
KEMMERICH's kondensirte Fleischbouillon 62,59 17,06 20,35 3,137 29,32 41,97 
MAGGr's Bouillonextrakt 68,64 23,80 7,56 1,293 25,79 57,23 
Bouillon conc. MoRRrs, CANNING & Co. . 64,24 13,41.22,36 - 29,871 -

LIEBIG' s Fleischextr. (Mittel aus 14 Analysen.) 22,49 17,43 60,08 7,360 59,91 -
BuscHENTHAL' s Fleischextrakt 16,9119,39 63,70 - 69,111 -
KEMMERICH's Fleischextrakt . 16,21 20,59 fl3,2018,960 70,341 -
Deutsches Fleischextrakt 29,24 15,43 55,33 8,700 64,47 - Nach KiiNIG. 
Schaffleischextrakt (Australian) . 29,20110,32 60,4818,680 - -
Pferdefleischextrakt . 18,00 23,10 58,90 - 1 - 1 - ' 

JoHNSTON's Fluid Beef 36,09 12,40 51,5116,570!17,00169,19 

Ueber die Zusammensetzung der Stickstoffsubstanzen machen KoNIG und BiiMER 
(Fresen., Ztschr. anal. Chemie 1895, 560) folgende Angaben: 

v. LIEBIG'S KEl\Il\IERICH'S KEMMERICH's CrBrL's 
Fleischextrakt Fleischextrakt Fleischpepton Fleischextrakt 
in Procenten in Procenten in Procenten in Procenten 

-
' der des der ~ des der 1 des der 1 des Substanz ; Stickstoffs Substanz 1 Stickstotfs Substanz Stickstoffs Substanz Stickstoft,., 

1 
1 

! 

Gesammt-Stickstoff 9,28 100 9,14 1 100 1o,os i 100 2,77 100 
Davon in Form von: 

1 

! 

1. Loslichem Eiweiss Spur Spur 0,08 0,87 0,06 
1 

0,59 Spur Spur 
2. Stickstoffverbindungen, in 

60-64proc. Alkohol unloslich 0,21 2,26 0,33 
1 

3,61 1,36 13,49 0,25 9,02 
3. Albumosen 0,96 . 10,34 1,21 ! 13,24 4,15 • 41,17 0,70 25,27 
4. Pepton O bis Spur O bis Spur o o o o 
5. Fleischbasen . 6,81 73,38 5,97 65,32 3,97 139,38 1,56 56,31 
6. Ammoniak 0,47 5,06 0,41 4,49 0,29 2,88 0,09 3,25 
7. Sonstige Stickstoffverbin-

1 dungen 0,83 8,96 1,14 12,47 0,25 
1 

2,49 0,17 6,15 
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Die Zusammensetzung der Mineralbestandtheile (Reinasche) ist nach J. KomG im 
Mittel folgende: 

In Procenten: 
Kali Natron Kalk Magnesia Eisenoxyd Phosphorslture Schwefelsăure Kieselsiiure + Sand Chior 

42,46 12,74 0,62 3,15 'il,28 30,59 2,03 0,81 9,63 

LEUBE-ROSEl'ITHAL'sche Fleischsolution. 1000 g fettfreies, feingehacktes Rindfl.eisch 
werden in einem Porcellangefăss mit 1 Liter Wasser und 20 g Salzsii.ure (1,125 spec. Gew.) 
angeriihrt. Dieses Porcellangefăss wird in einen PAPIN'schen Topf eingesetzt und 12-15 
Stunden (wil.hrend der ersten Zeit unter bisweiligen Umriihren) gekocht. Nach dieser Zeit 
wird die Masse im Milrser zerrieben, bis sie emulsionsartig aussieht, dann mit Natrium
karbonat fast neutralisirt, nochmals 12-15 Stunden im PAPIN'schen Topf gekocht, dann 
zur Breikonsistenz abgedampft, in Blechbiichsen abgefiillt, welche sterilisirt und verli.ithet 
werden. Enthii.lt in Procenten: 67,2-80,4 Wasser, 9,0-11,0 Albumin, 1,8-6,5 Pepton, 
5,6-7,6 sonstige Stickstoffverbindungen, 0,5 Kochsalz und 0,8-1,4 sonstige Salze. Wird 
als Ernii.hrungsmittel bei Magengeschwiiren, chronischer Dyspepsie, akutem Magenkatarrh 
etc. angewendet, ist aher wenig haltbar. 

Beef-tea. Von Knochen, Fett und Sehnen befreites (mageres) Rindfleisch wird fein 
geschabt, in eine Flasche gebracht, welche man verkorkt. Der Stopfen wird fest zuge
bunden, darauf stellt man die Flasche in einen Topf mit W asser und erhitzt 2 Stunden 
zum Kochen. N ach dem Erkalten presst man den ausgeschiedenen Saft ab und colirt oder 
filtrirt ilm. Er ist bald zu verbrauchen. 

Bovril, ein Fleischextrakt, welches feingehacktes Fleisch enthiHt und angeblich nur 
den halben W erth von gutem Fleischextrakt bat. 

Bouillon-Wiirzfett. Man digerirt im W asserbade 700 Th. frisches Rinderfett und 
300 Th. frisches Schweinefett mit 50 Th. Bouillongewiirz (der Hannover'schen Cakes-Fabrik) 
1 Stunde lang und :filtrirt im Dampftrichter. 

Bouillontafeln zur raschen Herstellung von Bouillon friiher sehr beliebt und im 
Haushalt in grilsseren Kiichen selbst dargestellt. Fein gehacktes mageres Rindfl.eisch ( ev. 
unter Zusatz von Hiihnerfleisch und etwas Schinken) wird mit Kalbsfiissen zusammen ein
gekocht, die vom Fett durch Abschăpfen befreite Briihe soweit eingedampft, dass sie in 
der Kiilte gelatinirt, schliesslich in Tafeln gegossen. 

Carniferrin. Das Eisensalz der Phosphorfleischsii.ure. Man versetzt die wiisserige 
Losung des Fleischextraktes mit Barythydrat, bis in einem Probefi.ltrat ein weiterer Zusatz 
von Barythydrat keinen Niederschlag mehr erzeugt. - Das nilthigenfalls durch Einleiten 
von Kohlensii.ure vom iiberschiissigen Barythydrat befreite Filtrat wird hierauf mit un
organischen oder organischen Eisensalzen gekocht, wobei sich das Eisensalz der Phosphor
fleischsii.ure ausscheidet. D.R.P. 77136. Neuerdings soll es auch aus Molken dargestellt werden. 

Rothbraunes, geschmackloses Pulver, 30 Proc. Eisen enthaltend, li.islich sowohl in 
verdiinnten Sii.uren als auch in Alkalien. Es soll leicht resorbirbar sein und wird Er
wachsenen zu 0,5 g, Kindern zu 0,2-0,3 g tii.glich gegeben. 

Carnit, Prii.parat zum Rothfărben von Fleisch und W urst, ist ammoniakalische 
Karminlosung. 

Carno. Mit Kochsalz versetzter und eingedickter Fleischsaft, sirupdick, von dunkel
braunrother Farbe. Die wii.sserige Li.isung ist neutra! und zeigt das Spektrum des Oxy
haemoglobins. Bestandtheile: Wasser 56,74 Proc., Mineralstoffe 19,93 Proc., Ammoniak 
0,28 Proc., Fett 0,29 Proc., Eiweisskilrper 10,84 Proc., sonstige organische Substanzen (wie 
Fleischbasen) 11,92 Proc. 

COLEMA.N-LIEBIG's Extract of meat and Malt-wine. Angeblich Portwein, in 
welchem LIEBIG's Fleischextrakt und Malzextrakt geli.ist ist. N ach TRILLICH: Portwein mit 
sehr wenig Fleischextrakt .. 

Deutsches ~leischwasser. Ist eine 20proc. Losung von Natriumbisulfit. 
Extractum Carnis frigide paratum LIEBIG. (Hamb. V.) Infusum Carnis frigide 

paratum. LIEBIG' scher Fleischsaft (Hamb. V.) 60,0 g fettfreies, fein zerkleinertes Rind
fleisch werden mit einer Mischung aus 5 Tropfen Salzsii.ure, 1,0 g Chlornatrium und 120,0 g 
Wasser, 1 Stunde unter bisweiligem Umriihren macerirt, ausgepresst, filtrirt und mit 
Wasser auf 100,0 g gebracht, 

Flaschenbouillon von Dr. UFFELMANN in Rostock. Man bringt 250-500,0 g fein
zerkleinertes Fleisch in eine Flasche, verkorkt diese, stellt sie in ein Gefass mit W asser 
und erhălt letzteres etwa 45 Minuten nahe dem Siedepunkte. Die ausgeschiedene Fliissig
keit ist die Flaschenbouillon. Sie wird aus Rindfleisch und aus Kalbfleisch bereitet. V ergl. 
Beef-tea. 

Fleischsaft-Gefrorenes. Ist gefrorener Fleischsaft. Er wird wie Speise-Eis bereitet 
und besitzt den V orzug, dass der fiir vi ele Patienten unangenehme Blutgeschmack nicht 
hervortritt. 



656 Caro. 

Fleischextraktwein mit Chinin. Extracti Carnis 15,0, Chinini sulfurici 1,0, Acidi 
citrici 0,36, Aquae fervidae 30,0, Vini Xerensis detannati 500,0. 

Fleischpulver. Mageres Rindfieisch wird in Streifen geschnitten, diese werden 
einige Minuten in heisses Fett gehalten, dann im Ofen langsam getrocknet und auf der 
Kaffeemii.hle gepulvert. (Miinch. med. Wochenschr.). Zur Ernăhrung Kranker. 

Futtermehl ffir Forellen und Karpfen von Lours GRoos in Heidelberg. Fleisch
mehl 30-35 Th., Raps- und Leinsamenmebl 9-10 Th., Mais 18-22 Th., Erbsen, Wicken, 
Saubohnen 18-22 Th., Getreidemehl und Hafer 18-22 Th., Kochsalz 1-2 Th. 

Maceratio Carnis (Ergănzb.), Fleischauszug, Succus Carnis recens. 500 Th. 
feingehacktes von Sehnen und Fett befreites Ochsenfieisch werden mit einer Mischung von 
625,0 Th. Wasser und 1,0 Th. Salzsăure iibergossen, unter Umriihren 1 Stunde an einem 
kiihlen Orte (Eisschrank!) stehen gelassen. Man trennt durch Filtration von der Fleisch
faser und fiigt 6 Th. N atriumchlorid zu. Stets frisch zu bereiten. 

Nutricine von MoRIDE in Paris. Wird aus rohem Fleische und nicht zu frischem 
Brote durch Mischen, Trocknen und Pulvern und nachheriges Formen in Tafeln bereitet. 

Nutrin-Stroschein soll ăhnlich wie WYETH's Beef juice, s. dieses, durch Ein
trocknen von Fleischsaft dargestellt werden und 83,5 Proc. Eiweiss, 6,1 Proc. Fett, 4,9 .Proc. 
Niihrsalze und 5,5 Proc. W asser enthalten. 

QU.!GLIO's Bouillonkapseln. Fleischexlrakt 100,0, Tomatensaft frisch gepresst 50,0, 
Selleriepulver 5,0, Kochsalz 70,0 werden im Dampfbade sorgîăltig durchmischt und zur 
Extraktdicke eingedampft. Man fiillt mit diesem Extrakt (2,5 g) den unteren Theil einer 
Gelatinekapsel. wăhrend man in den oberen Theil 0,5 g Bouillonwiirzfett bringt, und schiebt 
beide Hălften iibereinander. 

Rozelina, Fleisch- und Wurstfarbe von C. H. RosE-Hamburg-Uhlenhorst: Carmini 
25,0, Acidi borici 20, Aquae 805,0._ 

B.!RFt''s Kreochyle (liquid meat). Enthiilt 95 Proc. WMser, 1 Proc. FleischbMen, 
0,75 Proc. Eiweiss und .Pepton. (STUTZmt.) 

BENGER's peptonised beef jelly. Hat 90 Proc. Wasser, 9 Proc. organische Stoffe, 
theilweise aus Pepton bestehend. lSTUTZER.) . 

BRAND & Uo., Essence of beef. Enthiilt 90 Proc. Wasser, 6 Proc. Pepton, 2 Proc. 
Eiweiss. (STUTZER.) 

Carne pura, Patent·Fleischpulver. Ist getrocknetes, gesalzenes und gemahlenes 
Fleisch mit 68 Proc. Proteinstoffen. Wird zu Fleischzwieback, Fleischnudeln, Fleisch
maccaroni, Fleischkakao, Fleischchocolade verarbeitet, um den nicht angenehmen Geschmack 
des getrockneten Fleisches zu verdecken. (STUTZER.) 

CABNBICK's beef peptonoids ist getrocknetes, gemahlenes und entfettetes Fleisch, 
mit Zusatz von Weizenkleber und Milch hergestellt. Enthălt Pepton. (STUTZER.) 

Golden-Liquid Beef Tonic von Chr. M. CRITTENTON in New-York. Besteht aus 
Fleischextrakt, Cognak, Eisencitrat, Chinarindenextrakt und anderen Bitterstoffen. 
· JOHNSTON's Fluid Beef. Enthălt 50 Proc. Wasser, 45 Proc. organische Stoffe, 5 Proc. 
Salze. Die organischen Stoffe bestehen aus 1 7 Proc. fein zerhacktem Muskelfibrin, 17 Proc. 
Pepton und aus Fleischbasen. (STUTZER.) 

LIEBIG's aufgeschlossenes Diinge • Fleischmehl. Die bei der Fabrikation des 
Fleischextraktes sich ergebenden Abtălle werden mit Schwefelsiiure aufgeschlossen und in 
2 Nummern in den Handel gebracht. Nr. 1. Gesammtphosphorsăure 11,0 Proc., in Wasser 
losliche Phosphorsăure 10,0 Proc., Stickstoff 5,0 Proc. Nr. II. Gesammtphosphorsăure 
9 Proc., in W asser losliche Phosphorsăure 8 Proc., Stickstoff 7 Proc. 

MURDOCK's liquid food. Enthălt 83 Proc. WMser, 13 Proc. Albuminate, Spuren 
von Pepton und Fleischbasen. (STUTZER.) 

Pepton CHAPEA.UTOT. Enthiilt 20 Proc. Pepton, 8 Proc. Eiweiss. Bei der Fabri· 
kation scheint eine tiefgreifende Zersetzung der stickstoffhaltigen Bestandtheile eingetreten 
zu sein. In noch htiherem Maasse ist dies der Fall bei Peptone DUFRESNE. (STUTZEB.) 

SAVOBT and MOOBES :fluid beef. Enthălt 27 Proc. Wasser, 60 Proc. organische 
Stoffe. Fast soviel Fleischbasen enthaltend wie Liebigs Fleischextrakt; ist diesem iiber
haupt ăhnlich. (STUTZER.) 

STENHOUSE GROVE's :fluid meat mit 23-27 Proc. Pepton. Ist dem Pepton KocH 
und Pepton KEMMERICH iihnlich, indessen wurde von RUBNER die sehr wechselnde Beschaffen
heit des Prăparates getadelt. (STUTZER.) 

V .ALENTINE's meat juice. Enthălt 59 Proc. W asser, 5 .Proc. Pepton, 2 Proc. Eiweiss. 
(STUTZER.) 

Viande F.AVBOT ist getrocknetes, fein gemahlenes und entfettetes Fleisch mit 85 Proc. 
verdaulichem Fibrin, Spuren von Fleischbasen. Pepton ist nicht vorhanden. (8TUTZER.) 

WTETH's Beef juice. Scheint durch Einengen reinen, kochsalzhaltigen Rindfieisch
saftes im Vacuum bei moglichst niedriger Temperatur gewonnen zu sein. Soll alles Ei
weiss des Fleisches in geloster Form, ferner das Hămoglobin in unverăndertem Zustande 
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enthalten. Mit W asser verdiinnt, zeigt der Saft rothlichbraune Fărbung, die beim Kochen 
infolge Coagulation des Eiweisses verschwindet. Theeloffelweise in kaltem oder lauem Wasser. 

Vinum Carnis (Nat. Form.). 
Wine of B ee f. Beef and Winc. 

Rp. Extrarti Carnis 35,0 
Aquae fervidae 60,0 
Vini Xerensis q. s. ad 1 1. 

Vinum Carnis et Ferrl (Nat. Form.). 
Win e of Beef and Jron. Beef, Wine and 

lron. 
Rp. Tincturae Ferri citri chloridi 

Extracti Carnis ăă 35,0 
Aquae fervidae 60,0 
Vini X erensis q. s. ad 1 l. 

Caro ba. 
Folia Carobae, Carobenbliitter sind die Blătter einer Anzahl von Bignoniaceen 

aus Mittel- und Stidamerika, die als Diuretica und Sudorifica besonders gegen Syphilis 
empfohlen werden, nămlich Jacaranda 
procera Spr., J. lancifolia (?), J. sub
rhombea O C., J. oxyphylla Cham., 
Bignonia quinquefolia Vahl, B. pur
gans (?), B. nodosa Mans., Sparatto
sperma lithontripticum Mart., Korde
lestris syphilitica Arruel. Die Abbil
dungen zeigen Blătter erstgenannter Art. 

Bestandtheile der J acaranda-Arten. 
0,162 Proc. eines Alkaloides Carobin, 3,3 
Proc. Carobaharz, 0,0516 Proc. Caro
basăure, O,i Proc. Steocarobasăure etc. 

Fig. 163. 

Anwendung. 1-3 g 3-4 mal tăglich. 

Fig. 164. 

Balsamum Henricae, Henriettenbalsam gegen Zahnschmerzen, 
trirte alkoholische Tinktur der Blătter. 

Fig. 165. 

ist eine koncen-

Unter dem ~amen Caroba gehen auch die Hillsen von Ceratonia Siliqua und 
die grossen hohlen Gallen auf Pistacia Terebinthus, die von Pemphigus cornicula
rius erzeugt werden. 

Carrageen. 
Carrageen (Austr. Germ. Helv.). Chondrus (U-St.). Caragaheeu. Alga s. Fucus 

s. Muscus s. Lichen Caragen. Irliindisches Moos. Karragaheen. Perlmoos. Knor
peltang. Seemoos. Mousse d'Irlande. Goemon. ~Ionsse perlee. - Irish Moss. 
Pearl-moss. Wird geliefert von zwei Al gen aus der Reihe der Florideae, Familie der 
Gigartioaceae: Chondrus crispus Lyngbye (Sphaerococcus crispus Agardh) und 
Gigartina mammillosa J. G. Agardh (Sphaerococcus mammillosus Agardh), beide an 
den Kiisten der alten Welt von Gibraltar bis zum Nordkap und an der atlantischen Kliste 
von Nordamerika. Die erstgenannte fehlt iru lVIittelmeer und in der Ostsee, die zweite 
kommt auch iru stillen Ocean vor; in der Droge tritt sie quantitativ ganz zurtick. 

BeschJ•eibung. Beide Arten besitzen einen am Grunde stielformigen Thallus, der 
mit einer scheibenformigen Verbreiterung anf der Unterlage befestigt ist und sich nach 
obeu wiederholt gabelig theilt. Die Aeste sind besonders bei Chondrus recht vielgestaltig, 
fiach, gelappt, stielfOrmig, am Rande oft gekrăuselt, jedenfalls sind sie bei hinreichender 
Breite immer fiach, bei Gigartina rinnenformig aufgebogen. An zahlreichen Exemplaren 
:findet man die durch einen Geschlechtsakt entstandenen Fortpfianzungsorgane, die Cysto
carpien, die bei Chondms halb eiformig aus dem Gewebe des Thallus hervorragen, bei 
Gigartina stielformig oder zitzenformig hervortreten. - Beide sind im frischen Zustande 
schwarzroth oder griinroth. - Der Querschnitt Hisst unter dem Mikroskop eine dichte 
Rinden- und eine lockere l\farkschicht erkenneu. 

Handb. d. pharm. Praxis. !. 42 
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Bestandtheile. Bis 80 Proc. Carrageenschleim (Pararabin) C6H100., bis 9,4 
Proc. Proteinsubstanzen, in geringer Menge Jod und Brom, ferner an Farbstoffen 
Phyco-Erythrin und Chlorophyll. Der Aschengehalt betriigt 14 Proc. Die Asche 
ist reich an Sulfa ten. 

Einsammlung und Zubereitung. Man sammelt die durch Springfl.uthen an 
das Ufer geworfenen Algen oder zieht sie mit Rechen aus dem Wasser im Norden und 
Nordwesten Irlands, in geringer Menge auch in Nordfrankreich, die Hauptmenge Iiefert die 
Grafschaft Plymouth an der Kiiste von Massachusetts. - Die frisch schwarzrothen Algen 
werden durch wiederholtes Befeuchten und Trocknen an der Sonne gebleicht, dann in 
Fiissern mit Wasser gerollt und noch einmal getrocknet. Die urspriinglich schliipfrig
weichen Pfl.anzen sind nun steif, knorplig und weissgelb. 

Pi'Uj'ung. Bei der Methode des Einsammelns ist es unvermeidlich, dass auch fremde 
Algen, Korallen, Schnecken, Muscheln, Steinchen mit gesammelt werden. Von diesen wird 
die Droge durch Auslesen moglichst befreit. - Mit Wasser iibergossen wird die Droge 
schliipfrigweich und liefert damit beim Kochen einen nach Erde schmeckenden, in der Kalte 
ziemlich dicken Schleim, der mit Jod nicht blau, sondern hiichstens rothlich wird. Eine 
im Handel vorkommende, besonders helle Sorte ist mit schwefliger Siiure gebleicht; trocknet 
man solche Waare stark in der Wiirme, so wird sie braun infolge des Gehaltes der durch 
Oxydation der schwefligen Saure entstandenen Schwefelsiiure. 

Aufbewahrung. Man entfernt so viel als moglich fremde Algen, Korallenreste 
und missfarbige Theile und zerstosst die scharf nachgetrocknete Droge im Morser; oder 
man feuchtet dieselbe mit Wasser an, schneidet mittels eines Wiege- oder Stampfmessers 
und trocknet sie wiederum sorgfaltig. Das durch ein grobes Speciessieb getriebene Carra
geen wird, durch Absieben vom Pulver befreit, an einem trockenen Orte aufbewahrt. 

Anwendung. Als Nahrmittel bei Schwindsiichtigen, schwii.chlichen Kindern, bei 
Katarrhen der Respirationswege und des Darmkanals. In Theegemischen, in Abkochungen 
(1-2: 100), inForm einer Gallerte. Carrageenschleim dient zur Bereitung haltbarer Leber
thranemulsionen, zum Glii.tten der Haare, zum Klaren triiber Fliissigkeiten (Bier, Honig etc.). 

Gelatina Carrageen (Ergănzb.). Saeeharolatum Carrageen. 
Irlltndisch-Moos-Gallerte. Carrageen zucker. 
Rp. Carrageen concisi 1,0 Pasta Caeao earragenata. Rp. 1. Carrageen 100,0 

Aquae 40,0. Carrageen-Chokolade. 2. Aquae 3000,0 
~lan erhitzt 1 / 2 Stunde im Dampf- Rp. Massae Cacao 3. Sacchari 500,0. 
bade, presst gelinde, fil.gt Saccharolati Carrageen ăă. Man kocht 1 u. 2 '1• Stunde, lost in 

Sacchari 2,0 der Seihflil.ssigkeit 3 und dampft 
hinzu u. dampft ab, bis nach Entfer- Bereitung s. unter Chokolade, S. 526. unter Abschllumen zur Extraktdicke 
nung des Schaumes 10,0 bleiben. Nur ein. Die l\fasse wird scharf getrock-
aufjedesmal. Verordnung z. bm"eiten. net und gepulvert. 

Brnstbonbons von SroLLWERK in Kiiln sollen mittels einer Abkochung von Carra
geen, Islandischem Moos, Eibischwurzel, Siissholz, Souchongthee u. a. bereitet werden. 

Cataplasma artificiale s. instantaneum, von LELIEVRE und von VoLKHAUSEN, ist 
als Ersatz fiir Leinsamenmehl- und Breiumschlage seiner einfachen und sauberen Anwen
dung wegen sehr beliebt. Es sind mit Carrageenabkochung getrănkte W attetafeln, denen 
man durch Pressen und Trocknen das Aussehen einer diinnen Pappe giebt. Zum Gebrauch 
lăsst man sie in heissem Wasser aufquellen. 

Kriiuterthee von C. LtcK in Kolberg besteht aus Carrageen, Ehrenpreis, Lungen
fl.echte, Bittersiiss, Lindenbliithe. 

Lebenstrank der Frau NEUMANN in Berlin, besteht im wesentlichen aus Carrageen
abkochung. 

Moospflanzenzeltchen von J. SEICHERT in Rognan sind Tafeln aus gezuckertem, 
roth gefărbtem Carrageenschleim. 

V egetaline naturelle von CoMPERE & Co., ein Kesselsteinmittel aus Meeresalgen. 

Carthamus. 
Gattung der Compositae - Cynareae - Centaureinae. 

Carthamus tinctorius L. Heimath unbekannt, als Farbpfl.anze vielfach in war
meren Gegenden, selten in Mitteleuropa kultivirt. 



Carthamus. 

Verwendung finden die Bliithen: Flores Carthami. Flores Cnici, s. 
Croci hortensis. Saflor. Bastardsafran. Dentscher, Falscher oder Wilder 
Safran. Carthame. Safranon. Safflower. 

Bescltreibung. Die beim Beginn des W elkens aus den Bliithenkorb
chen herausgezupften, rothen oder orangerothen Bliithen sind zwittrig. Die 
Rohre ist etwa 25 mm Jang, sie theilt sich in 5 lineale, 6 mm lange Lappen 
(Fig. 166). Die A.ntherenrohre ist gelb. Die Pollenkorner sind bis 0,07 mm 
gross, gezackt, dreiporig. Die vierkantig gerippten A.chaenen ohne Pappus. 
Der Frnchtknoten wird gewohnlich abgerissen, findet sich aher auch noch hanfig. 
unter cler Droge, ebenso die schmalen, weissen, seiclig glănzenden Spreublăttchen. 

Bestandtlteile. Safflorgelb, gelber in Wasser IOslicher Farbstoff, und 
ein rother Farbstoff Carthamin (cf. unten), in Wasser schwer, in A.lkohol 
und A.lkalien leichter loslich. 
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Zubereitung, Anwenflung, Nacltwe·is. Die gesammelten Bliithen 
werden entweder einfach an cler Luft getrocknet (5 Th. frische geben 1 Th. 
trockene), ocler vorher zerqnetscht, in jedem Falle aher mit Wasser extrahirt, Ei~~:~~~:~he 
um das werthlose Safflorg·elb zu entfernen. Dann trocknet man sie locker v.Carthamus 

oder in kleincn Kuchen. - Findet in der Pharmacie Verwendung zur Her- tinctorius. 

stellnng feiner Răucherspecies, in dcr Technik als Fărbematerial fiir Seide, dessen Bedeu
tung aber gegenwărtig abnimmt gegeniiber den Anilinfarben (Safranin), auch als Maler
farbe und zum Schminken und zur Verfălschung von Safran oder als dessen Surrogat. 

Iru unzerkleinerten Safran leicht zu erkennen, wenn man 
eine Probe aufweicht, an der ganzen Form der Bliithen; iru 
Pnlver werden die stachligen resp. warzigen Pollenkorner 

qu p 

Fig. 167. Frngment conc • preu
blfittclo n . 300 mnl vcrgr. 

Fig. 16 . (;rlf!elendc der nfl r
blfolhc. 300 mal vcrgr. 

ep 

sp 
Fig. 169. Blumenblntt des Saflor. 

300 mal >ergr. ep Epidermis. q•• uerw!i nde. 
(Nncb )I O&I.t.F.R.) 

p PollenkOrn r. 
·acb MOEI. LER.) 

p Papillen. sp Spimlgefiisse. s Sekret
schliiuche. (Nnch Mn>:U.ER.) 

auf die richtige Spur fiihren, ferner ist auf die abweichenden Gewebe des Griffels und der 
A.ntheren zu achten. Safflor fărbt sich mit konc. Schwefelsăure roth (cf. Crocus.). 

Carthaminum C14H16 0?, der rothe Farbstoff des Safflor. 
Darstellung. Die mit Wasser (cf. oben) ausgezogenen Bliithen extrahirt man mit 

15proc. Ltisung von Na;aC03 • Aus der rothen Losung schlăgt man das Carthamin mit 
Essigsăure auf Baumwolle nierler; entzieht derselben den Farbstoff von neuem mit 5proc. 
Losung von Na2C03 und schlagt ihn daraus mit Citronensăure in Flocken nieder. Der ge
sammelte nud getrocknete Niederschlag wird in Alkohol gelOst und dieser verdunstet. 

42* 
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Eigensclwj'ten. Schwarzgriines Pulver, in Wasser schwer, in Alkohol, in ătzen
den und kohlensauren Alkalien mit rother Farbe loslich, aus diesen Losungen durch Săuren 
făllbar. In Aether unlOslich. Mit koncentrirter Schwefelsăure sich roth lOsend, aus dieser 
Losung auf Wasserzusatz nicht wieder ausfallend. Beim Schmelzen mit KOH entstehen 
Oxalsăure und p-Oxybenzoesăure. 

Carum. 
Gattung der Umbelliferae - Apioideae - Ammineae. 
1. Carum Carvi L. Heimisch durch fast ganz Europa bis nach Tibet und in 

Sibirien. Vielfach kultivirt. Liefert: Frnctus Carvi (Austr. Germ. Helv.). Carui Frnctns 
(Brit.). Carum (U-St.). Semen Carvi. Semen Cumini pratensis. - KUmmel. KUm
melsamen. Garbe. KramkUmmel. - ('arvi (Gall.) Seml'nces de carvi. Cumin des 
pres. - Caraway. Caraway Frnit. 

Besch1•eibung. Die ganze Spaltfrucht ist eirund, von den Seiten zusammenge
driickt, oben vom Stempel und den Resten des Griffels gekront, ungefahr 5 mm lang, kahl, 
meist in die etwas sichelformigen Theilfriichtchen zerfallen. - Die Theilfrucht im Quer
schnitt fast regelmăssig fiinfeckig mit 5 hervortretenden Ecken, dazwischen in den 'l'hăl

Fig.,l70. 
Qu~rschnit~ durcb clic gnoze }'rucb~ ' 'on '1\rum ar,•i. 

chen je ein Oelstriemen, auf der Fugen
ftache zwci. Das Endosperm im Quer
schnitt schwach fiinflappig. - Im Bau 
ist die Frucht kaum von dcnen anilerer 
Umbelliferen unterschieclen; das Pulver 
charakterisirt sich durch folgende Merk
male: Haare fehlen, ebenso Netzfaser
zellen (vergl. Foeniculum) , die Quer
zellen sind auffallend breit (15-24 1-' 
bei 45-75 1-' Lănge), ziemlich reichlich 
isodiametrische oder fast isodiametrische 
Steinzellen, schlanke Trachei:den. 

Bestandtheile. 3- 7 Proc. 
ătherisches Oei (vergL un ten), 12,69 Proc. Fett, 3,12 Proc. Zucker, 19,74 Proc. stickstoff
haltige Substanz, 4,53 Proc. Stărke , 16.51 Proc. stickstofffreic Extraktstoffe, 20,09 Proc. 
Rohfaser, 14,55 Proc. Wasser, 6,01 Proc. Asche. 

Verwecltslungen und Verfalschungen. Den Frilchten sollen zuweilen die 
von Aegopodium Podagraria L. beigemengt sein, die dunkler gefărbt und ohne Oel
striemen sind. - Haufig ist eine Verfălschung mit Kilmmelfriichten, denen das ii.therische 
Oel durch Destillation schon entzogen ist. Sie sind ganz oder fast geruch- und geschmack
los. Vorkommendenfalls giebt cine Extraktbestimmung Anhaltspunkte; guter Kiimmel giebt 
etwa 15 Proc. Extrakt. 

Au{bewah1•ung. Die zur Reifezeit gesammelte Frucht wird getrocknet, gereinigt 
und in Holz-, besser in Blechgefassen aufbewahrt. Einen kleinen Vorrath an grobem 
Pulver hii.lt man fiir Veterinărzwecke. Fiir das feine Pulver wii.hlt man braune Stopsel
glăser. Vor dem Pulvern trocknet mau den Kiimmel entweder einige Zeit liber Aetzkalk 
oder einen Tag bei gelinder Wărme. Bei Verarbeitung der Friichte zu Pulver entsteht 
durch Trocknen und Verstii.uben 10-12 Proc. Verlust. 

Anwendung. Als Stomachicum und Carminativum bei Blăhungen und Kolik 
0,5-2,0 g mehrmals tăglich als Pulver oder Infusum. Beliebtes Kiichengewiirz. 

Aqua cnnnluatira. 
Win d wasser . 
a. Ph. Austr. 

Rp. Florum Cbamomillae Romanac 
Corticis Frurt. Aurantii 
Corticis Fruct. Citri 
Foliorum i\Ienthae crispae 

Fructus Carvi 
Fructus Corw.ndri 
F ructus Foeniculi aa ao,o 

werden zerschnitten und zerstossen mit 

Aquae 4000,0 

24 6tunden maccrirt, dann destillirt man ah 2000,0. 
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b. Miinch. Apotheker-Verein. Elaeosaeeharnm Carvi. 

Oleosaccharure de carvi. Rp. Olei Aurantii corticis 
Olei Carvi Austr. Helv. Germ. Gall. 
Olei Citri 
Olei Coriandri 
Olei Foeniculi 
Olei Menthae piperitae ăă 1,0 
Spiritus 100,0 
Aquae Chamomillae 900,0. 

c. Badische Erg. Taxe. 

Rp. Florum Chamomillae 5,0 
Foliorum Menthae crispae cone. 
Fructus Cnrvi contusi 
J;'ructus Fo~niculi contusi 
Corticis Fructus Citri conc. 
Corticis Fructus Aurantii conc. aii 2,0 
Spiritus 15,0 

l\Ian llisst 24 Stunden stehen und destil-
lirt ab 100,0. 

Aqna Carol (Brit.) 

ist wie Aqua Anethi (vergl. S. 306) zu bereiten. Ex 
tempore: Olei Carvi gtts. 3, Aquae tepidne 100,0. 

Emplastrom Carvi. 

Rp. Olei Carvi 1,0 
Sacchari pulver. 50,0 

Guttae carvolatae. 

1,0 
20,0. 

Weisse Magenkrampftropfen. 
Rp. Carvoli 20,0 

Olei Menthae piperitae 2,0 
Spiritus 73,0 
Aqune destillatae 5,0. 

Species carminatlvae l Gall.). 
Especes (semences) carminatives. 

Rp. Fructus Anisi 
Fructus Carvi 
Fructus Coriandri 
Fructus Foeniculi ăa. 

Splrltus Carvl (Austr.), 
Kiimmelgeist, 

1st aus Kiimmelfriichten wie Spiritus Anisi (S. 316) 
zu bereiten. 
Ex tempore: Olei Carvi 1,0 

''et. 

Spiritus 70,0 
Aquae 29,0. 

Pnlvls galaetapoens vaeenrom. 
lllilchpulver. 

Rp. Fructus Carvi pulv. 40,0 
Rp. Cerati Resinae Pini 25,0 Rhizomatis Calami pulv. 40,0 

Cerae flavae Natrii chlorati 15,0 
Fructus Carvi pulverati aii 5,0 . Sulfmis sublimati 5,0. 
Olei Carvi 1,25. Mit Warmbier tăglich 2mal 2 Esslilffel. 

Brnst- nnd Blutreinignngsthee von Zi:iFFEL: Malvenblatter, Kiimmel, Siissholz, 
Guajakhoh, Sassafras. 

Brnst- und Lungenthee, ZEEHI'scher ist dem vorigen ahnlich. 
Heilschnaps, bitterer, von JoHANNA GERLITZ, wird aus Kiimmel, Fenchel, Mai

blumenwurzel, Orangenschale u. a. mit verdiinntem W eingeist bereitet. 
Mittel gegen Magenleiden von HEINRICH: Kiimmel, Sennesblătter, Schafgarbe, 

Tausendgiildenkraut, Stiefmiitterchen, Eibisch, Petersilie, W aldmeister. 

11. Carum Ajowan Benth. et Hook. (Ptychotis coptica DC). 
In Ostindien, Persien und Aegypten kultivirt. Liefert in den Frtichten: Fructus 

Ajowan, Semen Ajovae, Adjowanfriichte, Ajowan, True Bishops seed. Ammi offi
cinal. Ajowan (Gall.). 

Beschreibung. Die Friichte sind breiteiformig, bis 3 mm lang, Aussenseite papillos
hOckerig, in jedem Thălchen ein Oelstriemen, auf der Fugenflăche zwei. 

Bestandtheile. Sie enthalten 3-4 Proc. eines farblosen oder schwach gelblichen 
ătherischen Oeles vom spec. Gew. 0,90-0,93, das Cymol und Thymol enthălt. Die 
Friichte sind das Hauptmaterial zur Gewinnung des letzteren. 

III. Die knollig verdickten Wurzeln amerikanischer Arten, von Carum Gairdneri 
Benth. et Hook und C. Kelloggin A. Gr. werden gegessen. 

IV. Unter dem Namen "Kiimmel" gehen hier und da im Handverkauf andere 
Friichte, so die Friichte von Cuminum Cyminum L. (vergl. Cuminum), als romischer 

Kiimmel, die Samen von Nigella sativa l. als Schwarzkiimmel und Kreuzkiimmel, 

mit welchem Namen auch die Samen von Datura Stramonium L. bezeichnet werden. 

Oleum Carvi (Germ., Austr., Helv., Gall.). Oleum Cari (U-St.). Oleum Carui 
(Brit.). Carvolum. Oleum Cani toncentratum. Kiimmelol, Karvol, Carvon. Essence 
de Carvi. Oii of Caraway. 

Es ist zu beachten, dass Austr., Helv., Gall., Brit., U-St. unter "Olenm Carvi, Cari" 
oder "Carui" normales oder fast normales Kiimmelol verstehen, wăhrend Germ. mit 
Oleum Carvi nur den sauerstoffhaltigen Antheil, das Carvon bezeichnet. 

Gewinnung. Durch Dampfdestillation der zerkleinerten Kiimmelfriichte. 
Oelgewinnung wird hauptsăchlich norwegische oder hollăndische Waare verwendet. 

Zur 
(Aus-
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beute 4-6,5 Proc.). Seltener wird deutscher Kiimmel destillirt, da dieser einen geringeren 
Oelgehalt (3,5-5 Proc.) hat. Zuweilen werden die Friichte auch unzerkleinert destillirt 
und nach dem Trocknen zu betriigerischen Zwecken verkauft. Das so gewonnene Oel ist 
jedoch armer an Carvon und deshalb minderwerthig. Zur Darstellung des Carvons unter
wirft man KiimmeHH der fraktionirten Destillation mit W asserdampf. Hierbei geht das 
Limonen (Carven) znerst iiber und wird von dem spater iiberdestillirenden Carvon getrennt. 

Eigenscliaften. Normales Kiimmelol ist cine wasserhelle oder hellgelbe Fliissig
keit vom Geruch und Geschmack des Kiimmels. Spec. Gew. 0,905-0,915, (0,91-0,92 
U-St., Brit. 0,91 Austr. 0,90-0,91 Helv.) Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 70 bis + 80°. 
Loslich in 3-10 Th. 80 proc. Alkohol und in gleichen Theilen 90 proc. Alkohol. Es siedet 
von 17 5-230 ° C. 

Carvon (Oleum Carvi des Arzneibuches) (Carvol), der eigentliche Trager des Kiim
melgeruchs, ist etwas dickfiiissiger als KiimmelOl und hat das spec. Gew. 0,963-0,966 und 
das Drehungsvermogen + 57 bis + 60° im 100 mm -Rohre. 1 Th. lOst sich in 20 Th. 50 proc., 
und in 2 Th. 70 proc. Alkohol auf. Mit 90 proc. Alkohol ist es in jedem Verhaltniss misch
bar. Lost man 1 ccm Kiimmelol oder Carvon in 1 ccm Spiritus auf, so entsteht auf Zusatz 
von einem Tropfen einer se h r ve r d ii n n ten Eisenchloridlosung meist cine violettrothe 
Farbtmg, die auf Zusatz von mehr Eisenchlorid wieder verschwindet (Germ., Austr.). Zum 
Gelingen der Reaktion ist cine starke Verdiinnung des officinellen Liquor Ferri sesqui
chlorati erforderlich. Durch welchen Vorgang die Farbung veranlasst wird, ist unbekannt. 
Irgendwelchen praktischen Nutzen hat die Reaktion nicht. 

Bestandtheile. Norinales Kiimmelol enthălt annăhernd gleiche Theile Carvon, 
C10H14 O, und Rechts-Limonen (Carven), C10 H16' Reines aus der Schwefelwasserstoffver
bindung, C10H14 O,H2 S, durch alkoholisches Kali abgeschiedenes Carvon siedet bei 229-
2300 C. (Quecksilberfaden ganz im Dampf) und hat das spec. Gew. 0,964. Das spec. 
Drehungsvermogen [ a]D = + 62°. Limonen siedet von 175-176°0. und hat das spec. Gew. 
0,946 bei 15°0.; [a]o=+123°40'. 

Priifung. Die Bestimmung des spec. Gew. ist wichtig, weil sich daraus direkt 
die Menge des in einem Oele enthaltenen Carvons berechnen lasst, vorausgesetzt natiirlich, 
dass das Oel nicht durch Spiritus verfitlscht ist. Ein Kiimmelol ist um so besser, je hOher 
sein spec. Gew. ist. Soli Carvon zur Darstellung von Kiimmel-Liqueuren benutzt werden, 
so ist auf die oben erwăhnte Loslichkeit in Alkohol von 50 Voi. Proc. zu achten. Ver
fălschungen mit Spiritus machen sich durch die Erniedrigung des spec. Gew. bemerkbar. 
In Wasser fallende Tropfen eines spiritushaltigen Oeles bleiben nicht klar, sondern er
scheinen nach kurzer Zeit milchig getriibt. 

Anwendung. Man gebraucht das Kiimmelol als Stimulans und Carminativum, 
bei Appetitlosigkeit, Magenkrampf, Flatulenz innerlich zu 0,1-0,2-0,3 g (3-6-10 Tropfen), 
auch ausserlich in Salben, Linimenten und Pfiastern. Klystieren wird es in der 50fachen 
Menge W eingeist gelost zugesetzt. 

Die grosste Menge Kiimmelol wird in der Liqueurfabrikation zur Herstellung von 
Kiimmelschnăpsen und -Liqueuren gebraucht. Fiir die besseren Sorten (Gilka, Allasch) 
:findet ausschliesslich das Carvol Verwendung. 

Kiimmel-Branntwein, Kiimmel-Llqueur. 

Rp. Carvoli 2,5 g 
Rp. Carvoli 2,5 g 

Spiritus (95°/0) 3 1 
Spiritus {95°/0) 3 1 Sacchari 1000,0 
Aquae 7 

" eoct. cum Aquae 1000,0 
Sirupi simplicis 80 g. Aquae li,6 1. 

Eiskiimmel-Liqneur. 3 g Carvol, 4 Liter Spiritus (95 Proc.) werden l'iner Auf
ltlsung von 7 Kilo weissem ungeblauten Candiszucker in 2,4 Litcr Wasser zugesetzt. 

Den Zucker kocht man in einem irdenen oder emaillirten Gefăsse, fiillt den 
Liqueur nach Fertigstellung noch warm in die Flaschen und bewahrt diese bei mii.ssiger 
Temperatur aufrecht stehend auf, damit sich der ausscheidende Zucker krystallklar auf 
dem Boden und an den W andungen der Flasc hen absetzt. 
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Caryophylli. 
1. Caryophylli sind die Bliithenknospen der Eugenia caryophyllata Thun

berg (syn. Caryoph;yllus aromaticus L., Jambosa Caryophyllus ~iedenzu) Fa
milie der Myrtaceae - Myrtoideae. Die Pflanze soll urspriinglich heimisch sein auf der 
Molukken-Jnsel Makian, findet sich aber anscheinend wild auch auf andern l\lolukken und 
auf den Philippinen. Kultivirt auf den Uliasser-Jnseln, auf der Insel Amboina, in grossem 
Umfange in Sansibar und Pemba, wenig in Westindien. 

Nwmen. Caryophylli (Austr. Germ.); Caryophyllum (Brit.); Caryophyllus 
(Helv. U-St.). Caryophylli aromatici. Flores Caryophylli. - · Gewiirznelken. Kreide
nelken. :Niigelchen. - Giroftes (Gall.). Clous de girofte. - Cloves. 

Bescln-eibung. Die Droge besteht aus dem gerunuet vierkantigen, 10-15 mm 
langen, bis 4 mm dicken, braunen Fruchtknoten, der oben die vier dreieckigen Kelchblătt
chen trăgt, welche die kugelig zusammenneigenden Blumenblătter einschliessen. l\fan kann 
die letzteren mitsammt den zahheichen, gebogenen Staubblăttern abheben, worauf der 
einfache Griffel sichtbar wird. Im Querschnitt durch den oberen 'l.'heil des Fruchtknotens 
werden die beiden Făcher desselben mit zahlreichen Samenanlagen sichtbar, von denen 
aber nur eine zur Entwicklung gelangt. 

st A B c 

Fig. 171. Epidermis der Gewiirznelken. A vom Unterkelch, B von der Aussenseite, C von der Innenseite des 
Kronenblattes mit durchschimmernden Sckretbehaltern und mit Oxalatdrusen. st Stomaticn. 160 mal vergr. 

(Nach MOELLER.) 

Der Querschnitt zeigt innerhalb der mit dicker Cuticula bedeckten Epidermis Paren
chym und in demselben einen mehrfachen Kreis grosser schizogeuer Sekretbehălter, 

in denen sieh das ătherise!Je Oei findet. In der Mitte des Querschnittes folgt ein Kreis 
kleiner Gefăssbiindel mit einigen Bastfasern, die bis 400 ,u lang, bis 45 fl dick und ziem
lich stark verdickt sind. Das daran sich nach innen anschlie~sende Gewebe ist ausserordent
lich liickig, dann folgt wicder ein Kreis von Gefăssbiindeln, der ein kleines centrales 
Parenchym umschliesst. Im ganzen Parenchym haufig Oxalatdrusen.- Im ~ elkenpul ver 
fallen anf: die erwăhnten Bastfasern, die tetraedrischen Pollenkorner, die zahlreichen kleinen, 
aber hănfig zertriimmerten Oxalatdrusen, Fetzen der Epidermis mit der dieken Cuticula 
und mit Stomatien (Fig. 171). l\fit Eisenchlorid werden alle Elemente schwarzblau (Eu
geno l ), mit Kalilauge behandelt, krystallisirt leicht Eugenol-Kalium ans. 

Bestandtheile. 9-20 Proc. ătherisches Oei, 13 Proc. Gerbstoff (?). Ferner nach 
KoENIG: 8,04 Proc. Wasser, 5,92 Proc. Stickstoffsubstanz, 9,1 Proc. Fett, 45,2 Proc. stick
stofffreie Extraktstoffe, 8,45 Proc. Holzfaser, 7,42 Proc. Asche. 

Handelssorten. 1) Die besten sind die ostindischen 1\folukken-, Amboina·-, 
englisc h en Compagnienelken. Verhăltnissmăssig hellfarbig, besonders die Kronblătter 
deutlich heller wie der Kelch und Frnchtknoten. Oelgehalt 19-20 Proc. 2) Sansibar
oder afr ikanische Nelken, dahin auch die Madagaskarnelken. Etwas dunkler. 
Oelgehalt 16-18 Proc. Die Hauptsorte des Handels. 3) Amerikanische oder Antillen
nelk en von geringem Oelgehalt , ganz minderwerthig. 
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Verfiilschungen. Solche der unzerkl ein erten Nelken sind selten, rloch sind kiinst
liche Nelken aus Thon oder Holz, die mit Nelkenol impragnirt waren, ferner solche aus Wei
zenmehl, Eichenrinde und wenig echten Nelken vorgekommen.- Haufiger ist die Beimengung 
solcher, denen das atherische Oei entzogen ist und denen man dann durch Abreiben mit 
fettem Oei wieder ein gutes Aussehen gegebcn hat. (Gute Nelken geben durchbrochen 
und mit der Bruchstelle auf Papier gedriickt eiuen Oelfieck und lassen beim Driickeu mit 
den Fiugern Oei heraustreten). Schiittelt man eine Probe verdăchtiger Nelken einige 
Male mit Wasser von 15-20°0. und iiberlă.sst sie dann der Ruhe, so sinken die guten Nelken 
zu Boden oder schwimmen senkrecht, bereits extrahirte oder "taube" schwimmen wagerecht. 
Schwimmen mehr wie 8 Proc. wagerecht, so sol! man die Probe beanstanden. Gute Nel
ken geben mindestens 30 Proc. alkoholisches Extrakt, taube geben 7-10 Proc., extrahirte 
2-5 Proc. 

Schwieriger ist der Nachweis von Verfălschungen im Nelkeupulver. 
1) Am hăufigsten kommen solche vor mit den Nelkenstielen (Stipites seu Fes

tucae Caryophyllorum, vgl. S. 669). Diese sind im Pulver charakterisirt durch reichliche Frag

Fig. 172. Aus d. n ' elkenslielen . 

g e!U . b Fa rn . &t trunzcllen der Rind 
160 mal vergr. , ' ach JI!OEI. LER.) 

mente von Treppen- und N etzgefăssen, wăhrend die 
Gewi.i.rznelken nur Spiralgefăsse enthalten, ferner 
durch zahlreiche kurze, stark verdickte und 
porose Steinzelleu, die der Rinde entstammen, 
durch Kalkoxalat in Drusen und Einzelkrystallen 
(Fig. 172). - Das "ganz vereinzelte" Vor
kommen dieser Elemente im Pulver berechtigt 
nicht, von einer absichtlichen Verfălschung zu 
sprechen, da einzelne Stiele aus Versehen mit 
vermahlen werden konnen. 

2) Ferner werden als Verfălschung die 
Mutternelken (Anthophylli), rlie Friichte der 
Pflanze, angefiihrt. Diese Verfălschung ist ziem
lich unwahrscheinlich, da die Mutternelken 
theurer bezahlt zu werden pflegen als die Ge
wiirznelken. Vorkommenden Falles sind sie zu 
erkennen an dem reichlich vorhandenen Stărke
mehl, dessen Kornchen bis 45 ft gross, eiformig, 
bis nierenformig, an einem Ende oft abgestutzt 
sind. Sie entstammen den Keimblăttern. Ferner 
sind leicht aufzufinden gestreckte, knorrige. 
stark verdickte Steinzellen (Fig. 173 u. 174). 

3) Andere Verfălschungen, wie Mehl, gepulvertes Backwerk, Stărke, sind leicht durch 
das lliikroskop zu ermitteln, solche unorganischer Natur durch die Aschenbestimmung. 

Aufbewaltrung. In Porcellan- oder Glasgefăssen (nicht in Blech!). Die Nelken 
sind wegen des hohen Gehaltes an fliichtigem Oei schwer zu pulvern; man trocknet sie 
am besten lăngere Zeit liber Aetzkalk, verwandelt sie in ein mittelfeines Pulver und be
wahrt dasselbe in nicht zu grosser Menge in gutschliessenden, gelben Hafenglăsern auf. 
Die Ausbeute wird 82-88 Proc. der lufttrocknen Droge betragen. 

· Anwendung und Wirkung. Sie wirken antiseptisch. Man benutzt sie als 
Zusatz zu desinficirenden und aromatischen llfundwăssern, aromatischen Tinkturen. Kau
mittel bei iibelriechendem Athem. Innerlich als appetitanregendes Mittel bei Verdauungs
storungen, Blăhungen etc. Hauptsăchlich als Kiichengewiirz. 

Oleum Caryophyllorum. (Germ. Austr. Brit. Gall. Helv. U-St.). Nelkenol. Essence 
de Girofl.e. Oii of Cloves. 

Darstellung. Das Nelkenol wird aus den Gewiirznelken - meist ostafrikanischen 
- durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute 15-19 Proc. Das zuerst 
iibergehende Oei schwimmt auf dem Wasser und besteht aus Caryophyllen, das spăter 
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uberdestillirende Eugenol sinkt in vVasser unter. Durch Zusammenmischen beider Be
standtheile erhălt man das normale N elkenol. 

Eigenschaj'ten. Frisch destillirtes Nelkenol ist ein fast farbloses oder gelbliches, 
am Licht oder durch Beriihrung mit der Luft bald gelb bis rothlichbraun werdendes Oei, 
das den starken Geruch der Gewiirznelken und einen brennenden aromatischen Geschmack 
besitzt. Es siedet bei 250-260° C., wobei die grosste Menge zwischen 250 und 251° C. 
iiberdestillirt, und dreht den polarisirten Lichtstrahl sehr schwach nach links. 

Das spec. Gew. schwankt je nach der Darstellungsweise des Oels von 1,045-1,070. 

Austr. Brit. Germ. Helv. 
1,055-1,065 

U-St. 
1,060-1,067. Spec. Gew. 1,040-1,060 > 1.050 > 1,060 

In Spiritus und Aether Hist sich Nelkenol in jedem Verhaltniss, von Spiritus dilutus 
sind etwa zwei Theile zur klaren Losung erforderlich. Schwefelkohlenstoff, Benzin und 
Chloroform geben triibe Mischungen. 
Eine Losung von 1 Vol. Oel in 2-3 
Voi. W eingeist farbt sich durch Eisen
chloridliisuung (Germ.) blau bis blau
grtin. Verdtinnte Eisenchloridliisung 
(1 : 20) ruft eine blaue, bald durch 
roth in gelb tibergehende Fărbung her-
vor (Germ.). Mit Kali- oder Natron- p 
lauge oder mit Aetzammoniak ge
schtitteltes Nelkenol gesteht nach 
kurzer Zeit zu einer gelb gefărbten 
Masse (Eugenolkalium etc.). Beim 
Schiitteln von Nelkenol mit Kalkwas-

st 

tp 

ser bilden sich flockige, an den 
Wănden des Gefăsses anhaftende Ab
scheidungen von Eugenolcalcium 
(Germ.). Breitet man an den Wăn
den eines Reagircylinders e1mge 
Tropfen Nelkenol in diinner Schicht 

Fig. 1?3. Auo d n Mutt m lkcn. ep Epidermia mU palt
Offnuo g. p Pnrenchym der Frucbtwand. lf1J plrnlge1llsse. 
It teiurellen und F rn . 160 •nal ,·ergr. acb M ELLEit .) 

aus und lăsst Bromdămpfe einfallen, so entsteht eine weissliche, spăter gelbe bis gelb
Tothe Fărbung . 

. 1\fit Wasser geschtitteltes Nelkenol, auch gauz frisch destillirtes, ertheilt diesem in
folge eines geringen Gehaltes an Essigsăure eine schwach saure Reaktion. 

Bestandtheile. Ausser geringen 
Mengen Essigsăure, 1\'Iethylalkohol, 
Furfurol, und Aceteugenol und (in alten 
Oelen) Spuren von Vanillin besteht Nel
kenol aus Caryophyllen und Eugenol. 

Caryophyllen , ein Sesquiterpen 
C15 H21 , bildet eine farblose bei 258-260° C. 
siedende Flussigkeit von schwachem, durch
aus nicht an Nelken erinnerndem Geruch. 
Spec. Gew. 0,9085 bei 15° C. 

Eugenol, C6H3 -C3H5 rl]- OCH3 [3] 
- OH [ 4] oder p- oxy • m- Methoxyallylbenzol Fig. 174. Ans den Keimblăttern der Mutternelken. 

am Stiirkekorncben . E Parencbym. ep Epidermis der 
ist, wenn ganz frisch destillirt, eine farb- Keimblătter. 160 mal vergr. (Nach MoEr.LER.) 

Iose, stark lichtbrechende, optisch inaktive 
Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,072 bei 15° C. Ueber freiem Feuer siedet es nicht ganz 
unzersetzt bei 252-254°C. (Thermometer ganz im Dampf), unter vermindertem Luftdruck ohne 
Zersetzung bei 12-13 mm von 128-129° C. Eugenol ist in Wasser schwer loslich, leicht 
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Hislich in Alkohol, Aether, Petrolăther und Eisessig. Die alkoholische Losung fărbt sich 
anf Zusatz von Eisenchlorid blau bis blaugrtin. 

Als Phenol vereiuigt sich da~ Eugenol mit kaustischen Alkalien und alkalischen 
Erden zu salzartigen Verbindungen unbestăndiger Natur, die durch schwache Săuren, schon 
durch die Kohlensăure der Luft zerlegt werden. 

Zur Reindarstellung von Eugenol schtittelt man Nelkenol mit einer iiberschiissigen 
Menge diinner Natronlauge (von etwa 5-10Proc.) aus, trennt mittelst eines Scheidetrichters 
die Losung des Eugenolnatriums von dem aufschwimmenden Sesquiterpen, schiittelt die 
SalzlOsung wiederholt mit Aether aus und scheidet daraus mit verdiinnter Schwefelsăure 
das Eugenol ab, welches man nun zur Entfernung von Schwefelsănre mit Sodalosung ans
wăscht und dann im Vacuum oder mit Wasserdămpfen destillirt. 

Durch Kochen von Eugenol mit Acetylchlorid oder Essigsănreanhydrid entsteht das 
bei 30-31° C. schmelzende Acet-Engenol, durch gleiche Behandlung mit Benzoylchlorid 
oder Benzoesăureanhydrid, Benzoyleug·enol, vom Schmelzpunkt 69 bis 70° C. Beide Ver
bindnngen eignen sich zur Identificirung des Eugenols. 

Prilfung. Im Handel wird vielfach das bedentend billigere Oel der Nelkenstiele 
als Nelkenol verkauft. Man erkennt dieses an seinem weniger feinen Geruch bei Ver
gleichung mit einem echten Oele. Die Ermittelung des spec. Gew. ist von Wichtigkeit, 
da fast alle in Betracht kommenden Verfălschungsmittel (mit Ausnahme des Sassafrasoles 
resp. Safrols) ein niedrigeres spec. Gew. besitzen. Falls ein zu niedriges spec. Gew. ge
funden wird, ist eine Siedepunktsbestimmung zu empfehlen. Hierdurch wtirde sich bei
spielsweise Terpentinol verrathen (Siedepunkt 160° C.). 

1 Th. NelkenOl soll sich mit 2 Raumtheilen verdiinntem Weingeist klar mischen. 
Sassafrasol und die meisten Verfălschungsmittel wiirden dnrch ihre schwere Loslichkeit 
erkannt werden. 1 ccm NelkenOI wird mit 20 ccm heissem Wasser geschiittelt; das nach 
dem Erkalten der l\!Iischung erhaltene Filtrat soll mit Eisenchlorid keine Blaufărbung an
nehmen (Karbolsăure). 

In zweifelhaften Făllen ist die quantitative Eugenolbestimmung nach THOMS, bei 
der man das in Benzoyleugenol iibergefiihrte Eugenol zur Wăgung bringt, zu empfehlen. 

Zur Ausfiihrung der Bestimmung verflihrt man folgendermassen: 

In einem ca. 150 ccm fassenden, tarirten Becherglas werden 5 g N elkenol mit 20 g 
Natronlauge (15 Proc. NaOH haltend) iibergossen und 6 g Benzoylchlorid hinzugefiigt. 

Man schiittelt krăftig um, bis das Reaktionsgemisch gleichmassig vertheilt ist. Nach 
dem Erkalten fiigt man 50 ccm W asser hinzu, erwărmt, bis der krystallinisch erstarrte 
Ester wieder olformig geworden ist, und lasst abermals erkalten. Man filtrirt nun die 
iiberstehende klare Fliissigkeit ab, iibergiesst den im Becherglase zuriickgehaltenen Krystall
kuchen von neuem mit 50 ccm W asser, erwarmt bis zum Schmelzen des Esters wiederum 
auf dem W asserbade, filtrirt nach dem Erkalten nud wicderholt das Auswaschen iu gleicher 
Weise nochmals mit 50 ccm Wasser. Das iiberschiissige Natron, sowie das Natriumsalz 
ist dann entfernt. 

Nachdem etwa auf das Filter gelangte Krystallblattchen in das Becherglas zuriick
gebracht worden sind, wird das noch feuchte Benzoyleugenol sogleich mit 25 ccm Alkohol 
von 90 Gewichtsprocent iibergossen, auf dem Wasserbade unter Umschwenken erwarmt, 
bis Losung erfolgt ist, und das Umschwenken des vom Wasserbade entfernten BecheJ,"
glases so lange fortgesetzt, bis das Benzoyleugenol in klein krystallinischer Form aus
krystallisirt ist. Das ist nach wenigen Minuten der Fall. Man kiihlt sodann auf eine T. 
von 17 ° C. ab, bringt den krystallinischen Niederschlag auf ein Filter von 9 ccm Durch
messer und lasst das Filtrat in einen graduirten Cylinder einlaufen. Es werden bis gegen 
20 ccm desselben mit dem Filtrate angefiillt werden; man drangt die auf dem Filter noch 
im Krystallbrei vorhandene alkoholische Losung mit so viel Alkohol von 90 Gewichtsprocent 
nach, dass das Filtrat im ganzen 25 ccm betragt, bringt das noch feuchte Filter mit dem 
Niederschlag in ein Wageglaschen (letzteres war vorher mit dem Filter bei 1 O 1° C. aus
getrocknet und gewogen) und trocknet bei 101°0. bis zum konstanten Gewicht. Von 25 ccm 
90 procentigen Alkohols werden hei 17 ° C. = 0,55 g reines Benzoyleugenol gelost, welche 
Menge dem Befunde hinzugezahlt werden muss. 

Bezeichnet a die gefundene Menge Benzoesaure-Ester, b die angewandte Menge 
N elkenol (gegen 5 g), und filtrirt man 25 ccm alkoholischer Losung vom Ester unter den 
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oben erlauterten Bedingungen ab, so findet man den Proeentgehalt des Nelkeniils an 
Eugenol nach der Formei 

4100 (a+ 0,55) 
--67.b--

Gutes Nelkeniil hat einen Eugenolgehalt von etwa 70-80 Procent. 
AttfbewahJ•ung. An einem ki.ihlen, dunklen Orte, in kleinen, ganz angefi.illten 

Flaschen. 
Anwendung. Nelkenol ist ein krăftiges Aromaticum, das man in Verdi.innung zu 

0,01-0,05-0,1 ('!2-F/2-3 Tropfen) innerlich anwendet. Aeusserlich mit Weingeist ver

di.innt, dient es als Roborans und Reizmittel gegen Schwăche in den Gliedern, Augen

schwăche (um das Auge herum einzureiben), Zungenlăhmung (auf die Zunge einzureiben, 

mit Weingeist und Glycerin verdiinnt), Unterleibsschwăche etc. Wegen seiner desinfi

cirenden Eigenschaften ist es als Zusatz zu Zahnpulvern und 1Iundwăssern sehr beliebt. 

In der mikroskopischen Technik wird es zum Aufhellen von Prăparaten gebraucht. 

NelkenstielOl wird aus den Nelkenstielen, die bei der Destillation 5-6 Proc. Aus

beute geben, gewonnen. In seinen Eigenschaften ist es dem NelkenOl sehr ăhnlich, riecht. 

jedoch weniger angenehm wie dieses. Spec. Gew. 1,040-1,06.5. Drehungswinkel (100 mm

Rohr) bis -1°10'. Loslich in 2 Th. Spiritus dilutus. Die Bestandtheile sind, abgesehen 

von Aceteugenol, das im StielOl fehlt, dieselben wie im Nelkenol. 

Acetnm aromatlcnm Germ. 
Aromatischer Essig, Vierrăuberessig, 
Pestessig.- Vinaigre des 4 volenrs. 

Rp. 1. Olei Caryophyllorum 
2. Olei Citri aa 2,0 
3. Olei Cinnamomi 
4. Olei Juniperi 
5. O!ei Lavandulae 
6. Olei Mcnthae piperitae 
7. Olei Rosmarini aa 1,0 
8. Spiritus (90°/o) 450,0 
9. Acidi acetici diluti 650,0 

10. Aquae destillatae 1900,0. 
1-7 in 8 zu lOsen, 9 und 10 zufiigen, nach 8 Tagen 

filtrtren. 

Aqua Anhaltina. 
Spiri tus An hal tin us. An hal tgeist. 

Rp. Olei Caryophyllorum 
Olei Cmnamomi 
Olei Foeniculi 
Olei Macidis 
Olei Rosmarini ăă 5,0 
T1ncturae ~!osebi 2,0 
Spiri tus 600,0. 

Aqua Caryophyllorum. 

Rp. Olci Caryophyllorum gtt. 3 
Aquae destillat. tepidae 100,0. 

Schiltteln, erkaltet filtrireu. 

Aqna dentifricia Bototi (ErgUnzb.). 
BoTOT's Wasser. Eau de Botot. 

Rp. Caryophyllornm 
Corticis Cinnamomi 
:Frnctus Anisi aii 30,0 
Coccionellae 20,0 
Spiritus (90°j0) 2000,0. 

Nach 8 tăgigem Stehen filtrirt man und li:ist 
Olei Menthae piperit. 15,0. 

Aqua dentifricia Boas (Apoth.-Zcitg.). 

Rp. Caryophyllorum 
Corticis Cinnamomi 
Fructus Anisi 
Coccionellae 
Spiritus 
Olei :Menthae piperitae 
Tincturae Ambrae 

aa 10,0 
15,0 

7,5 
1200,0 

aa o,o. 

Balsamum Caryophyllorum. 

N elken balsam. 

Rp. Olei Caryophyllorum 5,0 
Olei Nucistae 15,0. 

Gnttae odontalgicae. 

(Auf Watte in die hohlen Zăhne zu bringen.) 

a. nach BOEH1\.f. 

Rp. Olei Caryophyllorum 5,0 
Camphorae 1,0 
Spiritus 10,0. 

b. ll aC h DIETERICII. 

Rp. Olei Caryophyllorum 
O!ei Cajeputi aa 1,0 
Chloroformii 2,0. 

Rp. Olei Caryophyllorum 
Tincturae Cannabis indir. 
Chloroformii aa 2,0. 

Rp. l\lorphini hydrochlor. 0,5 
Coca'ini hydrochlor. 1,5 
tlpiritus (90°/0) 60,0. 

Man l<)st und fi.igt hinzu 
Olei Caryophyllorum 
lllentholi lUi 10,0 
Chloroforrnii 18,0. 

C. naeh GAWALOWSKI. 

Rp. Olei Caryophyllorum 
Olei SatureJae aa 1,0 
Olei Ligni santalin. 
Chloroformii lia 2,0 
Kreosoti 4,0 
Alcohol. absolnti, 200,0. 

d. nach )fERCK. 

Rp. Olei Caryophyllorum 
Olei Menthae piperitae 
Kreosoti aa. 

Infnsum Caryophylli (Brit.). 
Infu.sion of Cloves. 

Rp. Caryophyllor. contus. 25,0 
Aquae destillat. ebullient. 1000,0. 
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Linlmentum Roseni (Gal!.). 
Liniment de RosEN. 

Rp. 1. Olei Nucistae 
2. Olei Caryophyllorum aa 5,0 
3. Spiritus Juniperi 90,0. 

:\lan erweicht 1, fUgt 2, dann nach und nach unter 
Schi'ltteln 3 hinzu. Einreibung fUr schwachliche 
Kinder. 

Llquor aromaticns (n. HAGER). 
Rp. Olei Caryophyllorum 

Olei Cinnamomi 
Olei Citri 
Olei Lavandulae 
Olel Thymi i\ii 1,0 
Olei Bergamottae 3,0 
Spiritus (90°/0) 260,0. 

Gegen Gliederreissen 1 Haarschwund etc. 1 Thee
!Offel mit 1 Liiffellauwarmem Wasscr zu Wasch
ungen bei Augenschwăche. 

lllottenpulver (n. ScHilTZE). 
Rp. Caryophyllorum 50,0 

Ligni Quassiae 
Piperis nigri aa 100,0 
Rhizomatis Iridis 
Ammonii carbonici 
Camphorae 
Olei Bergamottae 
Olei Cinnamomi 

llliickenstifte. 

aa 20,0 
5,0 

aa 2,0. 

Rp. 1. Paraffini solidi 50,0 
2. Paraffini liquidi 40,0 
3. Olei Caryophyllorum 10,0. 

l\Ian schmilzt 1 und 2, fi'lgt 3 zu und giesst in 
Schiebedosen oder in Formen fUr l\Ientholstifte 
aus. Zum Bestreichen des Gesirhts nnd der 
Hănde. 

Pilnlae odontalgicae. 
Zahnpillen. 

Rp. Caryophyllor. pulv. 
Olei Cinnamomi aa 1,0 
Pi peris ni gri 
Natrii ehlo~ati 
Gummi arabiei 

1\L f. pilul. pond. O, 1. 
aa 4,0. 

Pnlvis sternutatorlns HuFELAND 

HUFELANDischer Augentab 

Rp. Caryophyllorum 
Corticis Cinnamomi 
Florum Lavandulae aa 10,0 
Foliorum Rosmarini 
Foliornm Salviae ăă 5.0 
Corticis Cascarillae 30,0 
Macidis 1,5 
Herbae Odgani 2,5 

Olei Bergamottae, Citri, Rutae q. s. 
Als Schnupfmittel bei Augenleiden. 

Spiritns aromaticus (Ergănzb.). 

Rp. Caryophyllorum 
Corticis Cinnamomi ceylanici 
Herbae l\Iajoranae 
Seminis Myristicae aa 25,0 
Fructus Coriandri 50,0 
Spiritus (90°fol 750,0 
Aquae 850,0. 

l\Ian lăsst 24 Stunden stehen und destillirt dsnn 
ab 1000,0. 

Spirltns crlnalls LANDERER. 

LANDERERS oder Hollăndischer Haar
balsam. 

Rp. Caryophyllorum 
Foliorum Lauri 
Spiritus 
Aquae Rosae 
Glycerini 
Aetheris 

Olei Lamndulae 

10,0 
20,0 

200,0 
100,0 
10,0 
15,0 

gtts. 5. 

Zum Einreiben der Kopfhaut. 

Tlnctura Caryophyllorum (Gall.). 

Teinture ou Alcoole de girofle. 

Rp. Caryophyllor. contus. 
Spiritus (80°/0) 

20,0 
100,0. 

Anthosenz von DR. H.Ess. 
kanna gefărbt. 

N elkenol, Palmarosaol, Ananasessenz, Spiritus, mit Al-

Brama-Elixir von RAMA AYEN, ist ein weingeistiger Auszug aus Nelken, Ingwer, 
Zimmt, Kardamom und anderen Gewiirzen. 

Cherry Tooth Paste von GosNELL, besteht aus Nelken, Zimmt, Veilchenwurzel, 
Kreide, Bimstein, N elkenol, Honig, Karmin. 

Circassin-Wasser von RuoFF enthălt Perubalsam, Nelken- und andere ătherische 
O ele in W eingeist gelost. 

Deutsche Siegestropfen von ScHJIIIDT ist ein versiisster, weingeistiger Auszug auA 
N elken und Orangenschalen. 

Esprit des cheveux, Vegetabilischer Haarbalsam, van HuTTER, ist eine verdiinnte 
Mixtura oleoso-balsamica. 

Illodin-Zahnwasser nach ToRBER. Alkoholische Losung von Nelken-, Pfefferminz-, 
Rosen-, Anisol, Menthol, Salol, mit Cochenille geîarbt. 

Odontine, Zahntropfen, die im wesentlichen N elkeniil, dane ben Cajeput-, W acholder-, 
Sandelholz- und andere ătherische Oele enthalten. 

Pain-Expeller (amerik. Vorschr.). Nelkenol 60,0, Zimmtol 30,0, Sassafrasol 250,0, 
Terpentinol 180,0, Salmiakgeist (tripl.) 30,0, Chloroform 125,0, Alkohol q. s. zu 41/ 2 Liter. 
(Pharm. Record.) 

Roche's Liniment, englisches Hustenmittel, ist mit Nelken-, Kiimmel- und 'Berga
mottol versetztes Olivenol. 

Stomachin von SliiiTH, ist ein stărkereiches Chokoladenmehl mit Nelken, Zimmt 
und Sandelholz. 

Svenska tanddroppar von GRAEFSTROlll, enthalten N elkenol, Cajepntol, Pfeffer
minzol, Chloroform, Essigather, Kampher. 

Zahnmundwasser von HucKSTAEDT. Mischung aus Aether, Kampher, Nelkenol. 
Zahnschmerzmittel, Kolner, Nelkenol 2 g, Aether 8 g. 
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Il. Anthophylli. Fruetus Caryophylli. - Mutternelken. Konigsnelken. Die 
Frucht von Eugenia caryophyllata Thunberg. 

Beschreibung. Eine einsamige, langgestreckte Beere mit derber Fruchtwand, 
vom Kelch gekront. Das zweite Fach des Fruchtknotens im Querschnitt oft noch andeu
tungsweise zu sehen. Der Saruenkern besteht aue den zwei dicken, hartfieischigen, braunen 
Cotyledonen, von denen der grossere uru den kleineren herumgebogen ist, und der Radi
cula, die zwischen ihnen eingeschlossen ist. Ueber den Bau etc. vergl. oben. Sie ent
halten 4,6 Proc. Asche. Man verlangt sie zuweilen im Handverkauf in Theemischungen 
oder zu Augenwăssern. 

III. Stipites seu Festucae Caryophyllorum seu Fusti. Nelkenstiele, Nel
kenholz. Die Fruchtstiele und jungen Zweige von Eugenia caryophyllata Thunberg. 

Sie enthalten 5,5-6,0 Proc. ătherisches Oel vom spec. Gew. 1,040-1,065, das wie 
das Nelkenol wenig links dreht. Vergl. liber dasselbe oben, ebenso Uber den Bau der 
Nelkenst.iele. 

Cascarilla. 
Cortex Cascarillae (Austr. Germ. Helv.). Cascarilla (Brit. U-St.). Cort. Crotonis 

s. Eluteriae s. Eleutheriae. Cort. peruvianus spurius s. griseus. - K11Skarillrinde. 
Kaskarille. Graue Fieberrinde. Ruhrrinde. Schakarille. - Ecorce de cascarille 
(Gall.). - Sweet wood bark. 

Stammt ab VO!l Croton Eluteria (l.) Benn., Familie der Enphorbiaceae
Crotoneae. Angeblich nur auf den Bahamas-Inseln heimisch, soll aher auch auf C'uba, 
im Si.iden des nordamerikanischen Festlandes und in Siidamerika vorkommen. 

BeschJ'eibung. Verwendung :tindet die Rinde diinner Zweige in federkiel- bis 
bleistiftdicken und bis 10 cm langen Stucken, hăufig auch die ganzen Zweigstiicke. Aussen 
mit hellgrauem oder gelblichweissem Kork bekleidet, 
der leicht abblăttert. Unter dem Kork altere Sti.icke 
dunkelbraun, ganz junge oft etwas griinlich. Der 
Kork ist durch Lăngs- und Querrisse oft in quadra
tische Felder getheilt, und trăgt schwarze oder weisse, 
punktf'ormige Flechten. - Unterseite hellbrăunlich 

und ebeu. Bruch uneben. Der Querschnitt lăsst mit 
der Loupe drei deutliche Schichten erkennen, die vcr-

Fig. 175. Querschnitt tlurch Cortex Cas-
breiterten Mark- und die entsprechend verschmălerten carillae. Lupenbild. 

Baststrahlen geben derinneren Hălfte ein deutlich strah-
liges Aussehen (Fig·. 175). Im Bast erkennt man unter dem Mikroskop einzelne deutlich ge
schichtete sekundăre Fasern, an der Ausseuseite der Baststrahlen kleine Grnppen primărer 
Fasern. Im Parenchym hăutig Oxalat in Drusen und Einzelkrystallen, ferner Harz in dunklen 
Klumpen und ătherisches Oel. Stărke reichlich. - Charakteristisch sind im Pulver die 
dunklen Harzklumpen und die Fasern, deren Schichtung· auch in der Lăngsansicht deut
lich ist. - Geruch aromatisch. Geschmack aromatisch-bitter. 

Bestandtheile. 1,5-3,0 Proc. ătherische s Oel vom spec. Gew. 0,89-0,93, 
das (100 mm-Rohr)+5° dreht; enthălt ein 'rerpen C10H,6• Ferner Cascarillin C,"H24 05• 

Schmelzpunkt 203,5° C., mit Schwefelsăure roth, dann griin, mit Salzsăure rosaroth, spăter 
blau. Friihere Formel des Cascarillin C,2 H,8 04, soll zum Theil als Ester in der Rinde 
sein. Ferner 15 Proc. Harz und Spurcn von Gallussaur e. 

Die Rinde giebt 9- 10 Proc. trocknes wiissriges Extrakt. 

Vm·wechslungen. Als solche wird die C opal ehi -Rin de von Croton Pseudo chin a 
Schlechtendahl und wohl noch andere Crotonrinden (Cr.lu cidum) beobachtet. Die 
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Stiicke der ersteren sind derber, grosser wie die der echten Rinde, sie enthiilt in der 
primaren Rinde Gruppen von Steinzellen. 

Anwendung. In kleinen Dosen als appetiterregendes Mittel (0,5-2,0 mehrmals 
tăglich in Pulver oder Infnsum) bei Dyspepsie; gr1issere Dosen erzeugen leicht Erbrechen, 
Schlaflosigkeit und Kopfschmerz. - Auch zu Rauchermitteln verwendet. ferner zu Schnupf
pulvern, Zusatz zum Tabak und in der Likorindustrie. 

Aufbewahrt wird die von beigemengten Holz- und Zweigstiicken befreite Rinde 
als feine Species in Blechgefăssen, das Pulver in gelben Hafenglăsern. 

Extractum Cascarillae. Germ.: 1 Th. Rindenpulver (IV) iibergiesst man mit 5 Th. siedendem Wasser: nach 24 Stunden presst man ab, wiederholt das Verfahren und dampft zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 13-16 Proc., n. DIETERICH 8-9 Proc. (Die ausgezogene Rinde liefert bei der Destillation noch 1 Proc. atherisches O eU - H e 1 v.: Rindenpulver 2 Th. mit W asser und Weingeist aa 3 Th., dann noch einmal aă 2 Tb. je 48 Stunden digeriren, filtrirte Ansziige zum dicken Extrakt t>indampfen. 
Tinctura Cascarillae. Grob gepulverte Rinde 1 Th., verdiinnter Weingeist 5 Th.; 3 Tage digeriren (Austr.) oder 8 Tage maceriren (Ergb.) - Brit. Helv.: Rinde 20 Th., verd. Weingeist (70 proc.) q. s., durch Verdrangung 100 Th. Tinktur.- Gall.: Rinde 1 Th. W eingeist ( 80 proc.) 5 Th. 1 O Tage maceriren. 

Aqua Cascarillae. 
Rp. Corticis Cascarillac 20,0 

durch Destillation gewinnt man 1000. 
Ex tempore: 

Olei Cascarillae gtt. 5 
Aquae destill. fervid. 1000. 

Extractum Cascarillae solidum (Diet ). 
Wie Extr. L'vae L'rsi sol. (S. 363), doch mit •,·, des 

dort vorgeschriebenen Wassers zu bereiten. 

Infnsum Cascarillae (Brit.). 
Rp. Corticis Casearillae 50,0 

Aquae destillat. ebullientis 1000,0. 

Mixtura autastheuica GRAVES. 
Rp. Infusi Cascarillae 150,0 

Chinini sulfurici 0,5 
Acidi sulfurici 2,0 
Extmcti Hyoscyami 0,5 
Sirupi Anrantii Cort. 40,0. 

Gegen Nachtschweiss bei Schwindsucht, Lungen
leiden. 

Tlnctnra anticltolerlca (sine Opio). 

Rp. Olei l\Ienthae piperitae 3,0 
Tincturae Cascarillae 
Tincturae Chinae 
Tincturae Castorei ăă 30,0 
Aetheris 40,0 
Tincturae Ratanhiae 60,0 
Tincturae Valerianae aeth. 120,0. 

Tinctura autidlarrltoi'ca (Form. Berol.). 

Rp. Tinctnrae Strychni 2,0 
Tincturae Ovii simplicis 3,0 
Tincturae Cascarillac 10,0. 

D. S. 3 l\Ial tăglich 15 Tropfen. 

Vlnum Cascarillae. 
Rp. Corticis Cascarillae gross. plv. 100,0 

Yiui hispanici 1600,0. 
Durch Digestion zu bereiten. 

Case'inum. 
1. Caseinum purissimum. Casei'n. Kasesto:lf. JUilchcasei'n. 
Als " Case 1 n" bezeichnet man einen im Pflanzen- und Thierreiche vorkommenden, 

zur Gruppe der "Albuminate" gerechneten Eiweissstoff, welcher den Charakter einer in 
Wasser unloslichen Săure hat, mit Alkalien und Erdalkalien in Wa5ser lOsliche Verbin
dungen eingeht, die gegen Phenolphthalei'n theils neutra!, theils sauer sind. Das am 
leichtesten zugangliche Casei'n ist das Casei'n der Kuhmilch. Unter dem Namen "Casei"n" 
schlechthin ist daher stets das Casei"n der Kuhmilch zu verstehen. 

Darstellung. 400 ccm mit der Centrifuge moglichst entfetteter Kuhmilch wer
den mit 4 Liter Wasser verdiinnt (um das Ausfallen des Casei"ns in Klumpen zu verhindern) 
und nun bei 35-40° C. entweder mit Labessenz behandelt oder mit etwa 35 ccm auf das 
Zwanzigfache verdiinnter Essigsăure (von 30 Proc.) versetzt. - Das Case'in fălit in grossen 
Flocken aus, welche sich leicht absetzen und erst durch Dekanthiren, spăter nach sorg
faltigem Zerreiben mit \Vasser auf dem Filter mit \Vasser ausgewaschen werden. Man 
lost den Niederschlag alsdann unter Umriihren in moglichst wenig 0,1 procentiger Natron
lauge auf, wobei die Fliissigkeit nicht alkalisch werden darf, :filtrirt durch Filter aus mehr
facher Lage Filtrirpapier, siiuert das Filtrat mit sehr verdiinnter Essigsiiure an, wodurch das 
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Casei:n wiederum gefallt wird und wierlerholt diese Făllung und Auflosung mindestens 
3-4 Mal. - Dann presst man den ausgewaschenen Niederschlag nicht zu stark aus, zer
reibt ihn mit 97 procentigem Alkohol, wăscht ihn zunăchst mit Alkohol, dann mit Aether 
bis zur viilligen Entfettung aus, lăsst ihn zunăchst an der Luft, spăter im Trockenschranke 
trocknen und pulvert ihn. 

Eigenschaften. Das reine Casei:n (Caseinum purissimum) stellt im feuchten Zu
stande weisse, flockige Massen dar, welche beim Eintrocknen schwach gelbliche Fărbung 
und hornăhnliche, durchscheinenrle Beschaffcnheit annehmen. Das Pulver ist weiss, mit 
einem Stich ins Gelbliche, fast ohne Geruch und Geschmack. Es ist unloslich in Wasser, 
in Kochsalzlosung, in Alkohol und in Aether; beim Kochen mit Wasser oder mit Alkohol 
dagegen wird es zersetzt. 

In Wasser, welches Alkalien enthiilt, lost es sich auf; ebenso ist es loslich in nicht 
zu stark verdiinnter Salzsăure. Die alkalischen Losungen des Casei:ns gerinnen beim Er
hitzen nicht, es scheidet sich auf der Oberflăche - wie bei der Milch - lediglich eine 
unlosliche Haut ab. - Aus kalksalzfreien Losungen wird das CaseYn durch Labferment nicht 
als Coagulum abgeschieden. Diese Abscheidung tritt erst ein, wenn die Casei:nlosungen 
geniigende Mengen von Calciumphosphat oder eines anderen Calciumsalzes enthalten. 
Streut man Casei:n auf feuchtes blaues Lackmuspapier, so fărbt es dieses an den betroffenen 
Stellen roth, der wăssrige Auszug des Casei:ns aber reagirt nicht sauer. 

Nach HAMMARSTEN ist die Zusammensetzung des Casei:ns: 

C = 52,96, H = 7,05, N = 15,65, P = 0,85, O= 22,71. 
Giesst man eine alkalische Casei:nlOsung in iiberschti.ssige starke Mineralsăure, so scheidet 
sich Acidcasei:n ab, eine Verbindung von Casei:n mit 1\Hneralsăure, welche in viel Wasser 
loslich ist. - Das Casei:n der Frauenmilch ist wahrscheinlich nicht identisch mit dem
jenigen der Kuhmilch. Demjenigen der Frauenmilch stehen năher die Casei:ne der Stuten
Milch und der Eselinnen-Milch. 

PrUj'ung. 1) Casei:n sei ein fast weisses Pulver mit nur schwach gelblichem Schein 
und zeige weder kăseartigen (pikanten) Geruch noch desgleichen Geschmack. 2) Es sei ein 
trockenes Pulver und nicht zu Klumpen zusammengeballt oder zusammengeflossen. 3) Wird 
1 g Casei:n mit 10 ccm Wasser angeschlămmt und durchgeschiittelt, so darf das Filtrat 
weder blaues Lackmnspapier rothen, noch rothes Lackmuspa.pier blii.uen, auch nach dem 
Verdampfen (Pepton) und Gliihen einen wăgbaren Riickstand nicht hinterlassen. 4) Das 
gleiche Verhalten miissen die alkoholischen (Milchzucker) und ătherischen (Fett) Ausziige 
zeigen. 5) Der Aschengehalt soli nicht wesentlich mehr als 1°10 betragen. 6) An der 
Luft in diinner Schicht ausgebreitet, darf Casei:n nach Verlauf einiger Stunden weder 
feucht werden, noch einen widerlichen Geruch annehmen . 

.Aufbewallrung. In wohlverschlossenen Gefăssen, vor Feuchtigkeit und fremden 
Geriichen geschiitzt . 

.Anwendung. Das reine Casei:n ist von SALKOWSKI als ernăhrendes Prăparat em
pfohlen worden. Es wird vom Magen und Darme der Kranken und Rekonvalescenten gut 
ausgenutzt, ohne, wie die Peptone, den Verdauungskanal zu reizen. - Man giebt es 1) in 
Form von Cakes. 2) In fliissiger Form mit Natriumphosphat: ].\fan versetzt 20,0 g trockenes 
Casei:n mit 2,0 g krystall. Natriumphosphat und 200,0 ccm Wasser und erhitzt einige Zeit 
auf dem Wasserbade. Man erhălt eine milchweiss-filtrirende Fliissigkeit von theils ge
lostem, theils gequollenem Casei:n, welche ca. 9 Proc. Eiweiss enthălt. Man fiigt Zucker 
und V anillin oder Chokolade hinzu, worauf die Fliissigkeit wie Milch genossen werden 
kann. 3) Als Zusatz zu Fleischbriihe und heissen Suppen, weil es in ihnen nicht gerinnt. 

Caseinum technicum. Technisches Casein. Erheblicher als in der Therapie ist 
der Verbrauch des Casei:ns in der Technik. Ein Casei:n fiir technische Zwecke erhălt man, 
indem man moglichst stark entrahmte Milch (Centrifugen-Magermilch) mit Essigsăure an
săuert, das ausgeschiedene Case'in mit Wasser wăscht, bis das ablaufende nicht mehr sauer 
reagirt, alsdann trocknet. Es ist ein schwach gelbes, schwerer und unvollkommener als Casei:n 
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puriss. IOsliches Pulver mit einem Aschengehalt von 5-6 Proc. Die Verwendung ist 
mannigfacher Art; es dient z. B. zur Herstellung feuer- und wasserbestandiger Anstrich
farben. In der Warme und unter Druck wird Casein in W asserglas gelost und darauf 
mit Farbstoffen beschwert (D. P. 72801). Caseinalkalien und -Erdalkalien werden in der 
sogenannten Caseinmalerei verbraucht (D. P. 85057). Zum Leimen von Papier dient in der 
Papierfabrikation Casein-Ammoniak (D. P. 25757). Die Entstehung von Caseincalcium aus 
ammoniakalischem Caseinleim und Kalkmilch benutzt man gleichfalls mit Vortheil zum 
Kitten und Leimen (D. P. 66 202). Bei der Wichsefabrikation soli Casein-Borax- oder 
Case!n-Sodalosung ein saurefreies Produkt liefern, welches das Leder schont und demselben 
einen hohen Glanz verleiht (D. P. 52 588). Sagespăne und andere Holzabfalle, mit Casein
Hisung impragnirt, erhitzt und in Platten von jeder beliebigen Form gepresst, haben ein 
dauerhaftes und leichtes Warme-Isolirungsmaterial gegeben (Fussbodenplatten) (D.P. 73072). 
Die Eigenschaft des Case!ns, bei dem Coaguliren Farbstoffe, Fette, Oele etc. mit nieder
zureissen, macht es in manchen Făllen zu einem ausgezeichneten Klărmittel. 

11. Case 'in-Natrium. Nutrose. Natrium caseinicum. Ist das fiir Phenolphthale!n 
sa ure Natriumsalz des Milchcase!ns und wird fabrikmăssig durch die Hochster Farbwerke 
dargestellt (D. R.-P. 85057). 

Darstellung. Man bereitet, wie unter Casein angegeben ist, aus Magermilch 
Casein, wăscht es aus und stellt durch Titmtion fest, wie viel Natronhydrat dieses noch 
feuchte Casein zur Bildung des gegen Phenolphthale!n neutralen Salzes (d. h. Phe
nolphthale!n als Indikator !) verbraucht. Man lost nun das Casein in ein wenig mehr 
als der Hălfte dieser Menge Natrouhydrat-Losung auf (d. h. man setzt soviel Natronhydrat 
hinzu, als gerade zur Auflosung nothig ist), und kann nun nach zwei Verfahren das 
trockene Prăparat gewinnen: A. 1\Ian dampft die Losung im Vakuum zur Trockne, pulvert 
den Riickstand und zieht ihn mit Alkohol aus zur Beseitigung etwa 'uberschiissig vorhan
denen Alkalis. B. Man fălit die konc. wăssrige Losung mit Aceton. Der sich flockig ab
scheidende Niederschlag wird mit Alkohol und Aether gewaschen und getrocknet. 

Eigenschaj'ten. Ein amorphes, weisses, fast geruch- und geschmackloses Pulver, 
welches in kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leieht lOslich ist. In Alkohol und in 
Aether ist es unloslich. Es ist gegen Lackmus neutra!, gegen Phenolphthalein aher sauer. 
Beim Erhitzcn stosst es unangenehm riechende Dămpfe aus, verkohlt und verbrennt schliess
lich unter Hinterlassung einer alkalisch reagirenden Asche, welche neben Spuren von Eisen 
vorzugsweise Natriumkarbonat enthălt. Nach AuFRECHT ist die Zusammensetzung der 
Nutrose: 

Eiweisssubstanz 65,2 
Wasser 10,5 

Mineralstoffe 4,15 
Stickstofffreie Substanz 20,15 

Die Nutrose ist nach Ri:iHMANN die zur Ernăhrung geeignetste Caseinverbindung; 
sie wird im Darm verarbeitet, ohne denselben zu reizen, und vermag den zur Ernahrung 
erforderlichen Stickstoff vollstandig zn liefern. Man giebt sie in Wasser, Milch, Cacao, 
Bouillon, ohne den Geschmack und das Aussehen dieser Li:isungsmittel wesentlich zu be
einflussen. 

III. Eucasinum. Eucasin. Casein-Ammoniak. Casein-Ammonium. 
Darstellung. Man leitet iiber feingepulvertes, trockenes Casei'n Ammoniakgas, 

welches unter Selbsterwarmung aufgenommeu wird. Sobald das Casein in W asser sich 
fast klar auflost, wird die Einleitung unterbrochen, wozu iibrigens bei dem hohen Mole
kulargewicht des Caseins nur wenig Ammoniak erforderlich ist. 

Man kann ituch das Case'in in Alkohol, Aether, Benzin und dgl. vertheilen und in 
dieser Mischung die Sattigung des Caseins mit Ammo.niakgas ausflihren. 

Eigenschaj'ten. Weisses oder schwach gelblich-weisses, fast geruch- und ge
schmackloses, bez. schwach kaseartig riechendes Pulver, das in warmem W asser zu einer 
milchigen Fliissigkeit aufloslich ist. Beim Erwărmen mit Natronlauge wird A=oniak in 
Freiheit gesetzt. 
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.Anwendung. Nach SALKOWSKI u. A. ist es ein leicht verdauliches, denkbarst 
koncentrirtes Krii.ftigungsmittel fiir Bleichsiichtige, Magen- und Lungenleidende, Ge
nesende, da es leicht und ziemlich vollstăndig verarbeitet wird, Magen und Darm nicht 
reizt und keine Diarrhlien erzeugt. Man giebt es 2-4 Mal tăglich zu je 1 EsslOffel in heissen 
Getrii.nken (Kaffee, Chokolade) oder in Suppen (Bouillon, Mehlsuppen, Haferschleim). Da 
es keine Nucleinverbindungen enthălt, so eignet. es sich besonders auch zur Ernăhrung bei 
gichtischen Processen. Mit Wein und Bier vertrăgt sich das Praparat nicht. 

IV. Caseojodin. Durch Erwărmen eines Gemisches von 80 Th. Casern und 20 Th. 
J od unter Umriihren bei Wasserbadtemperatur und Extrahiren des Produktes mit Aether 
hat LrEBRECHT ein von ihm "Perjodcasein" genanntes Produkt als gelbes Pulver er
halten, welches lufttrocken einen Gehalt von 17,8 Proc. Jod hat. In diesem Perjodcasein 
ist ein Theil des Jods fester, ein anderer Theil locker gebunden. 

Behandelt man dieses Produkt mit Natriumthiosulfat, so wird es entfărbt. Wăscht 

man es nunmehr mit Wasser aus und trocknet es durch Behandeln mit Alkohol und mit 
Aether, so resultirt ein Jodcasein, welches im Durchschnitt 5,7 Proc. Jod in fester Bin
dung enthălt. 

Das Praparat ist noch nicht recht iiber das Versuchsstadium hinausgekommen. 

Alkaloid-Casein-Verbindungen. Die Darstellung von Verbindungen, welche A1-
kalo1de und Case'!n enthalten, geschieht, indem man die Losung eines .A.lkalordes auf Casein 
einwirken lăsst bei Gegenwart eines Alkali. (E. THOMAs-Aachen, Amerik. Patent 626110.) 

Argonin L. Wăhrend das gewohnliche Argonin (s. S. 381) nur durch kochendes 
W asser gelost werden kann, lost sich dieses von den Hochster Farbwerken neuerdings in 
den Handel gebrachte Praparat schon in kaltem W asser, und die Losungen sollen Monate 
lang unverăndert bleiben. Der Gehalt an Silber betragt 10 Proc. Zur Anwendung gelangt 
Argonin L. in 1 procentiger Losung. 

Caseinum tannicum, Tannocasum, empfiehlt G. RoMLJIN als Ersatz von Tannalbin, 
Tannigen, Tannoform und anderer Darmadstringentien der letzten Jahre. 

Zur Darstellung wird 1 k gereinigtes Case'!n mittels Natriumkarbonat in 10 Litern 
Wasser gelost und unter Umriihren mit einer Losung von 700 g Tannin und 100 ccm 
Formaldehyd in 3 Litern W asser versetzt. Das Gemisch wird mit stark verdiinnter Salz
săure iibersăttigt, der dadurch entstandene Niederschlag abgepresst, durch Erwărmen ge
hărtet und getrocknet. - Das so erhaltene Produkt ist von hellgrauer Farbe und liisst 
sich leicht pulvern. Es widersteht der Magenverdauung und wird erst durch die Darm
verdauung in Losung gebracht. 

Caseinfirnisse. Deckende Arzneiformen zur Aufnahme von Arzneistoffen. A. B or
Casern-Firniss nach BEIERSDORF. 5 Th. Casern, 0,6 Th. Borax und 25 Th. Wasser werden 
unter Erwărmen zu einem Firniss gelost. B. Glycerin-Casern-Firniss nach BEIERSDORF. 
1 Th. Case'in wird in der Kălte in 3-31 / 2 Th. stărkstem Ammoniak (von 25 Proc.) gelost. 
Man erwărmt alsdann diese Losung mit 1 Th. Glycerin und verfliichtigt das Ammoniak. 
Die zuriickbleibende Masse lost sich in 2 Th. kochendem W asser im Dampfbade zu einer 
schănen Emulsion, aus welcher sich pulverformige Zusătze nicht leicht abscheiden. 

Casein-Leim. A. Trockenes Casern wird mit verdiinnter Borax-Losung oder mit 
Ammoniak q. s. bis zur schwach alkalischen Reaktion behandelt. B. Frisch gefalltes 
Casern 100,0 Th. werden mit 8 Th. geloschtem Kalk in Losung gebracht und mit 20 bis 
30 Th. W asserglas versetzt. Beide Leime sind bald zu verarbeiten. 

Casein-Porcellan-Kitt. Man lost 1 Vol. frisch gefalltes Casem in 3 Vol. N atron
W asserglaslosung. 

Gummi arabicum-Ersatz, bei den bohen Preisen der natiirlichen Gummisorten 
zu technischen Zwecken vielfach angewendet, sind Losungen von frisch gefalltem Casem 
in wăssriger Boraxlosung. 

Oberfliichenglanzkitt fiir Leder, Borax-Caseln-Kitt. Ist eine Auflosung von 
frisch gefalltem Casein in wassriger Boraxlosung. 

Sanatogen ist ein aus Milchcasem dargestelltes glycerinphosphorsaures Casein
Natrium. Das Prăparat ist in Wasser leicht loslich, und ist vor dem Vermengen mit 
Suppen etc. mit W asser anzuriihren. 

Trocknende Casein-Salben nach O. TnoPLOWITZ (D. R.-P. 79113). Gereinigtes, 
getrocknetes und zerkleinertes Casem wird in einer Mischung von Ammoniak und Gly
cerin ii.ă gelost. N ach Verjagung des Ammoniak durch Erhitzen giebt die Losung mit 

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 43 
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Fetten Emulsionen, welche auf die Haut gestrichen in kurzer Zeit zu elastischen Ueber
ziigen eintrocknen. 

Unguentum Case'ini Unna. Casemi sicci 14,0, A.lkali (aus 4 Th. Kalihydrat und 
1 Th. Natronhydrat) 0,43, Glycerini 7,0, Vaselini 21,0, Antisepticum 1,0, A.quae 56,57. 
Alkalische Zusi!.tze, z. B. Sapo kalinus, verdicken die Konsistenz der Salbe. Noch.stărker 
wirken die Ichthyol-Salze, weshalb diese mit W asser zu verdiinnen sind. Resorcin, Pyro
gallol und Zinkoxyd vermindern dagegen die Konsistenz. - Casemsalben sollen wegen der 
starken W asser-Verdunstung am besten in Zinntuben abgegeben werden. 

Cassia. 
Gattung der Caesalpiniaceae-Cassieae. 

1. }lehrere Arten liefern die Sennesbliitter (vergl. Senna). 

11. Andere Arten finden wegen des reichen Gehaltes an Gerbstoff technische Ver

wendung: so die Rinde von C. auriculata L. aus Ostindien mit 20 Proc. Gerbstoff, die 

von C. flori da V ahi mit 4 Proc., die von C. Roxburghii D. C. mit 6 Proc., die 

von C. grandis L. f. etc. 

III. Zahlreiche Arten :finden arzneiliche Verwendung, so von C. alata L. die Blătter 
und Bliithen gegen Hautkrankheiten (Herpes), von c. occidentalis L. die Blătter gegen 

Erysipelas, C. Tora L. die Samen gegen Hautkrankheiten und gegen Augenleiden etc. 

IV. Die Samen von c. occidentalis L., sowie die von c. Sophora L. liefern 
Kaffeesurrogate (vergl. Coffea). 

V. Cassia fistula L. (syn. Bactyrilobium Fistula Willd.), heimisch im tropischen 
Asien, in Amerika und Afrika kultivirt. Mit langer, hăngender, stielrunder Hiilse, quer 
gefăchert, in jedem Fach ein Same in einem siissen Fruchtmns, das ahnlich wie das von 
Tamarindus verwendet wird. Es enthalt bis 70 Proc. Zucker und bis 3 Proc. Gerbstoff. 

Ausser dieser Art werden die Hiilsen verwandter Arten (wie die von O. grandis L. 
f. "Casse du Bresil". Gall.) ebenso verwendet. Die Bliithen wirken abfiihrend, die Rinde 
wird des Gerbstoffgehaltes wegen, ebenso das Holz technisch verwendet. 

Fructus Cassiae Fistulae (Austr., Helv.). Cassia Fistula (U-St.). Rohrenkassie. 
Purgirkassie. Casse (Gall.). Purging Cassia. Beim Einkauf priife man, ob der Frucht
brei nicht zu sehr ausgetrocknet, nicht schimmelig und von Insekten zerfressen ist. 

Pulpa Cassiae Fistnlae (Austr.). Cassiae Pulpa (Brit.). Cassienmus, Kassien
mark. Cassia Pnlp. Pnlpe de Casse (Gall.). 

Fruchtmus, Querwănde und Samen werden den Friichten entnommen und wie Pulpa 
Tamarindorum (siehe dort) zu einem Mus verarbeitet. Dasselbe soli honigartig riechen 
und angenehm siiss schmecken. Auch hier ist das von DrETERICH fiir Tamarindenmus em
pfohlene Beschleunigungsverfahren anwendbar. 

A.usbeute: 120-130 Proc. der ganzen Rohrenkassie. Wie die folgenden in Porcellan
oder Steingutgeîăssen zu verarbeiten und aufzubewahren. 

Conserva Cassiae. Conserve de Casse (Gall.). Cassienmus 50 Th. erweicht 
man im Wasserbade mit destill. Wasser 50 Th., fiigt Zuckerpulver 125 Th. hinzu und 
dampft ein auf 200 Th. 

Extractnm Cassiae, Extrait de Casse (Gall.). Rohrenkassie, Kaltes destill. 
Wasser gleiche Theile. Man erweicht den Inhalt der Friichte in Wasser, seiht ohne zu 
pressen durch, wascht mit W asser nach und dampft zu einem weichen Extrakt ein. 

Tisane de Casse (Gall.). Cassienmus 20 g, siedendes W asser 1000 g; nach 1 Stunde 
durchseihen. 

VI. Flores Cassiae, Clavelli Cassiae, Zimmtbllithen, Caneelbllithen, Zimmt
năgelchen sind die abgebliihten und vertrockneten Bliithen einer Cinnamomumart, vielleicht 

von C. Cassia Blume oder C. Loureirii Nees. Sie sind keulenformig, bis 12 mm 
lang, zum Theil gestielt, hart, fast holzig, grobrunzelig, graubraun od.er schwarzbraun. 
Jedes Stiick besteht aus dem becherformigen Untertheil des Kelches, der uach abwarts 
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stielartig verschmălert ist, und nach oben in den undeutlich sechstheiligen Saum auslăuft, 
der den Fruchtknoten umschliesst. - Geruch und Geschmack nach Zimmt. 

Fiir den ~achweis des Pulvers kommen in Betracht die einzelligen, dickwan
digen Haare. 

Sie enthalten bis 1,9 Proc. ătherisches Oei vom spec. Gew. 1,031 und mit einem Ge
halt von 80,4 Proc. Zimmtaldehyd. Die Bliithenstiele liefern 1,7 Proc. ătherisches Oei vom 
spec. Gew. 1,046 mit 92 Proc. Zimmtaldehyd. 

Man verwendet sie hier und da als Gewiirz, in der Heilkunde sind sie obsolet. 

VII. Cassia caryophyllata, Cortex Caryopbyllati, Nelkenzimmt, Nelkenkassie, 

ist die Rinde des zu den Lauraceae-Persoideae gehiirigen Dicypellium caryophyl
latum (Mart.) Nees, heimisch in Brasilien. 

Sie bildet lange, 2 Finger dicke Cylinder, die aus mehreren in einander gesteckten 
Rohren bestehen. Die Rinde ist bis 2 mm dick, dunkel rothbraun. Im Allgemeinen vom 
Bau der Lauraceenrinden (vergl. Cinnamomum), aber im Bast keine Fasern, nur zuweilen 
Gruppen von Steinzellen. Geruch und Geschmack nach Nelken und Zimmt. 

Dieser echten Rinde werden andere Lauraceenrinden von ăhnlichem Geruch und 
Geschmack substituirt, eine gena ner untersuchte, wohl von einer Cinnamomumart abstammend, 
enthielt im Bast Fasern. 

Castan ea. 
G~jottung der Fagaceae. 

1. Castanea vulgaris Lam. (syn. c. vesca Gărtn.) Edelkastanie. Ecbte Ka
stanie. Maronenbamn. Castanier. Châtaignier. Marronier d'Europe. Heimisch in 
den Mittelmeerlăndern, durch Kultur weit verbreitet. 

Medicinische Verwendung finden die Bliitter, Folia Castaneae (Ergănzb.), Edel
kastanienblătter. Sie sind lănglich-lanzettlich, lang.zugespitzt, am Rande gesăgt, etwas 
lederig. 

Extractum Castaneae fluidum (Erganzb.). Aus 100 Th. grob gepulverter Blatter 
und einer Mischung aus 3 Th. W eingeist und 7 Th. W asser bereitet man durch V er
drangung 100 Th. Fluidextrakt. Innerlich 2-3 stiindlich 0,5-2,0 g als krampfmilderndes 
1\'littel bei Keuchhusten. 

Keuchhustenmittel. 
I 

Rp. Extracti Castaneae fluidi 
Sirupi Senegae ăâ. 

II. 

Rp. Extracti Pulsatillae 
Extracti ilyoscyami ăă 1,0 
Aquae Amygdalarum amar. 
Extracti Castanea~ fluidi aă 10,0 
lnfusi Ipecacuanhae 1,0 : 100,0 
Morphini hydrochlorici 0,02 
Sirupi Althaeae 50,0 

Tliglich 3-5 Theeliiffcl voi!. 

Kenehlmstenmlttel des Apothekers N AUMANN. 

Rp. Tartari stibiati 0,06 
Aqu. destill. 50,0 
Sirupi Sacch. 10,0. 

signa No. I. 

Rp. Extracti Castaneae fluidi 
Sirupi Sacchari aa 30,0 

signa N o. II. 
Zweistiindlich 1 Theeliiffel voll im Wechsel. -

Kindern unter 1 Jahr nur No. II, zweistiindlich 
1/2 Thee!Offel voll. 

Slrnpus peetoralis. 
Hustensaft fiir Kinder (VOMÂCKA). 

Rp. Ammonii chlorati 10,0 
Ammonii bromati 3,0 
Extr. Castaneae fluidi 40,0 
Sirupi Annnassae 100,0 
Sirupi Senegae 80,0 
Glycerini purissimi 67,0 
Sirupi Sacchari 200,0. 

Thymobromal von Dr. BLOCH, ein Sirup gegen Keuchhusten: enthiilt Extr. Castan. 
vesc., Extr. Thymi frigid. par. und Bromalhydrat. 

Die Friichte, Maronen, sind ein im Siiden viel verwendetes Nahrungsmittel. 
43* 
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Sie enthalten nach KoENIG: 

Procent 

Nicht geschalt . . 
Geschălt . 139,8211 3,8 ! 2,49143,71 18,091 2,091 6,31 1 72,61 11,01 

7,34 10,76 1 2,9 73,04 2,99 2,97 11,61 78,82 1,86 

Der Gehalt an Stărke betrăgt durchschnittlich 29 Proc., der an Fett 1,7 Proc. Die 
Stărkekornchen sind bis 20 mm gross, meist einfach, sehr mannigfach gestaltet, Schichtung 
kaum zu sehen, hăufig mit Spalt im Centrum. Die in Nordamerika heimische Varietăt 
pumila hat 36 Proc. Stărke und 7 Proc. Fett. Die Rinde enthălt 4-12 Proc. Gerbstoff. 

11. Castanea dentata Marshall. 
Castanea, Chestnut (U.-St.). 
Die im September-Oktober gesammelten Blătter dienen zur Bereitung des 
Extractnm Castaneae 1luidum (U-St.). 1000 g Blătterpulver (No. 30) ubergiesst 

man mit 5 1 sied. W asser, presst nach 2. Stunden aus, erschopft im Perkolator mittels 
Wasser, dampft die vereinigten Auszuge auf 2000 ccm ein, fiig-t 600 ccm Spiritus zu, filtrirt, 
dampft auf 700 ccm ein und stellt durch Glycerin 100 ccm, Spiritus q. s. 1000 ccm Ex
trakt her. 

III. Castanea javanica Blume hat purgirend wirkende Friichte. 

IV. Aesculus Hippocastanum L. (Hippocastanaceae) Rosskastanie. Hei
misch in Nordgriechenland. Durch die Kultur weit verbreitet. 

Liefert Cortex Hippocastani, die vor Entwickelung der Blătter gesammelte Rinde 
der dii.nnen Zweige. Aussen graubraun, auf dem Bruch fast fieischfarbig, oft mit den 
halbkreisformigen Narben der abgefallenen Blătter. 

Bastfasern in spărlichen Bii.ndeln, von Steinzellen umlagert, die anch selbstăndige 
Gruppen bilden. Oxalat in EinzelkTystallen und Drusen. llfarkstrahlen einreihig. 

Enthălt Aesculin, Aesculetin, 2 Proc. Kastaniengerbsăure, und einen dem 
Morin ăhnlichen Korper. 

Fruher als Fiebermittel im Gebrauch, jetzt ziemlich obsolet. Die Prucht, Fructus 
Castaneae equinae enthălt nach KoENIG: Wasser 14,83 Proc. Stickstoffhaltige Substanz 
6,83 Proc. Rohfett 5,14 Proc. Stickstofffreie Extraktstoffe 68,25 Proc. Rohfaser 2, 73 Proc. 
Asche 2,22 Proc. 

Von intensiv bitterem Geschmack, weshalb die Nutzbarmachung der Stărke auf 
Srhwierigkeiten stOsst. Es soll moglich sein, sie mit Sodalosung zu entbittern. 

Hin und wieder als Zusatz zu Schnupfpulvern. 
Tinctura Hippocastani concentrata ist als Mittel gegen Haemorrhoiden empfohlen 

worden. (Pharm. Zeitung 1896, pag. 254.) 
Oleum Hippocastani. Antigoutteux Genevoix. Mittel gegen Rheumatismus. 

Die gepulverten Samen werden mit Aether extrahirt und dieser dann verjagt. 

Pnlvis cosmetlcus WIEGLEB. 

Rp. Sem. cxcorticat. Hippocastani 1000,0 
Amygdal. am. 50,0 
Rhiz. Irid. pnlv. 40,0 
Natr. carbon. siCc. 10,0 
OI. Bergamott. 2,0. 

Zum Waschen gegen rauhe Hănde. 

Antiarthrinpillen von L. SELL in Kempten, gegen Gicht, bestehen aus Ross
kastanienextrakt, Salicin, Saligenin, Salzsăure, Dextrose (E. MERCK). 

Kastanienextrakt aus Esseg gegen Kesselstein, ist aus Rosskastanien bereitet. 
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Castoreum. 
Castoreum (Austr. Helv. Ergănzb. Gall.). Bibergeil. Castor. 

Beschreibung. Das Bibergeil ist ein Sekret, welches sich in eigenthiimlichen 

Beuteln des Bibers Castor Fiber L. (Abtheilung der N agethiere: Rodentia, Familie der 
Castorideae) befindet, die mit dem Geschlechtsapparate in Verbindung stehen. Es ist 
also gebrăuchlich, unter diesem Namen "die Beutel mit dem Sekret" zu verstehen. Sie 
finden sich bei beiden Geschlechtern ( gewohnlich kommen aher nur die grosseren 
mănnlichen in den Handel) paarweise unter der Haut und stehen dureh einen ge
meinschaftlichen Ausfiihrungsgang mit dem Vorhautkanal des l\1ănnchens und mit der 
Scheide des W eibchens in Verbindung. Sie sind birnformig, bis 12 cm lang, bis 4 cm 
dick, die Haut ist geschichtet. Der Inhalt ist im frischen Zustand fliissig, gelblich; in den 
trockenen, meist im Rauche gctrockncten Beuteln ist er sprOde, dunkelbraun glănzend, von 
charakteristischem GeiUch und bitterlich starkem Geschmack. Die Beutel hăngen meist 
noch paarweise zusammen. 

Man nnterscheidet zwei Sorten: 1) Sibirisches Bibergeil, Castoreum Sibiricum, 
Castoreum 1Ioscoviticum ans Sibirien, zn dem auch etwa vorkornmendes europiiisches 
Bibergeil gerechnet wird. Diese Sorte ist ausserordentlich selten und theuer. Sie wird 
nur dispensirt, wenn sie ausdriicklich verlangt wird. 2) Canadisches Bibergeil, Casto
reum Canadense, Castoreum Americanum, Castoreum Anglicum, abstammend von der 

amerikanischen Varietăt des Bibers, die von manchen fiir eine besondere Art: Castor 
Americanus Cuvier gehalten wird, gegenwărtig hauptsăchlich aus den westlichen 
Staaten von Nordamerika, weniger aus Labrador und Neufundland in den Handel kornrnend. 
Die gewohnliche, officinelle _Sorte. Die Beutel sind aussen schwarzbraun, grobrunzlig, der 
Inhalt reichlich von Hautlamellen durchsetzt. 

Heisses Wasser nimmt nur wenig auf, die Li:isung wird beim Erkalten weisslich
triibe, beim Erwărmen wieder klar und gelblich. Mit Eisenchlorid fărbt sich die Li:isung 
schrnutzig-griinlich. Aether und Alkohol lăsen den gri:issten Theil, die Losung ist tiefgelb 
bis braun und giebt auf W asserzusatz reichliche, weisse Făllung. 

Bestandtheile. Wenig bekannt. Enthălt bis zu 2 Proc. ătherisches O el, etwas 
Phenol (vielleicht vom Rănchern herriihrend). Aus der heiss bereiteten alkoholischen Lo
snng scheidet sich beim Erkalten eine krystallinische wachsartige Substanz ab (Castorin), 
wăhrend ein Harz (Castorenm-Resinoid) in der Losung bleibt (in Cast. Moscovit. 58,5 
Proc. und Cast. Canad. 12 Proc.). Ferner Benzoesăure, Salicin und Salicylsăure 
nud angeblich ein Glukosid. Endlieh Calciumphosphat 1,4 Proc. und Calcium
karbonat bis 33 Proc. 

AufbewahJ•ung. Frische, dem getOdteten Biber entnommene Beutel verlieren beim 
Trocknen an der Luft bis 65 Proc. an Gewicht. 

Die Beutel werden sorgfâltig, doch ohne Anwendung- kiinstlichel' Wărme, nach
getrocknet, da sie sonst leicht schimmeln, und in dicht verschlossenen Glasgefăssen auf
bewahrt. Das Pulver bereitet man ans dem nothigenfalls liber Aetzkalk getrockneten 
Bibergeil, hălt davon aber nur einen g-eringen Vorrath und vor Licht geschiitzt.1) - Da man 
beim Nachtrocknen der Beutel Uber H2S04 bis zu 40 Proc. Gewichtsverlust beobachtet 
hat, so darf beim Einkauf dieser theuern W aare der Feuchtigkeitsgehalt nicht unberiick
sichtig't bleiben. 

Verfiilschungen kornmen vor, indem man die Beutel offnet, ihnen den Inhalt 
theilweise entnimmt, dafiir getrocknetes Blut, Sand, Săgespăhne, Harz, getrocknetes Fleisch 
hineinthut und sie wieder zunăht oder verklebt. Solche Beutel sind schon ăusserlich 

leicht zu erkennen. - Solche, die faulig riechen, sind zu verwerfen. 

1) Gall. lăsst bei 25° O. trocknen, die ăusseren und inneren Hăute verwerfen. 
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Zuweilen kommen kleinere Beutel mit gelbem, oligem Inhalt vor. Das sind die sogen. 
Oelsacke, die der Biber neben den Castoreumbeuteln ftihrt. Sie sind natiirlich ebenfalls 
nicht zu verwenden. 

Anwendung. In Pillen oder Pulvern zu 0,2-1,0 g, als Tinktur, selten im Kly
stier zu 1,0-4,0, oder in Suppositorien. 

Tinctura Castorei. Austr.: Bibergeil2, Verd. Weingeist (60 proc.) 10. Ergii.nzb. 
Helvet.: Bibergeil 1, Weingeist 10. Gall.: Bibergeil 10, Weingeist (80 proc.) 100. -
Wird durch reichlichen W asserzusatz milchig-lehmfarbig, scheidet mit NH3 unlosliches Harz 
ab. - Bei Hysterie zu 1-3 g. 

Tinctura Castorei aetherea. Ergiinzb.: Bibergeil 1, Aether 2,5, Weingeist 7,5. 
Gal!. (Teinture etheree de Castoreum, Etherole do Castoreum): Bibergeil 10,0, 
Aether (spec. Gew. 0,758) 100. 

Tinctura Castorei Sibirici. Ergiinzb.: Sibirisches Bibergeil 1, Weingeist 10. -
Soll durch Wasserzusatz nur opalisirend werden, mit NH3 klar ohne Harzabscheidung. 

Tinctnra Castorei Sibiriciaetherea. Ergiinzb.: Sibir. Bibergeil 1, Aether 2,5, 
W eingeist 7,5. 

.lqna Castorei (Preuss. Taxe 1897). 

Rp. Castorei grosso m. pulv. 1,0 
Spiritus 1,0 
Aquae 12,0. 

N ach 12 stiindigem Digeriren werdeu 8,0 abdestillirt. 

Elixir uterlnum CROLLIL"S. 

Rp. Tincturae Castorei Canad. 15,0 
Tincturae Absinthii 
Tincturae Croci 
Olei Anisi 

aa 5,0 
gutts. X. 

Guttae antihysterieae LEBERT. 

Rp. Tincturae Castorei Canad. 
Tincturae Valerianae aeth. ăii 10,0 
Tincturae Opii crocatae 5,0. 

Llqnor anodynns TRILLER. 

Rp. Tincturae Castorei Canad. 
Liquoris Ammonii vinosi 
Tincturae aromaticae 
Tincturae Croci 
Olei Macidis 
Aquae aromaticae 
Spiritus absolnti 

aa 5,o 
1,25 

30,0 
10,0. 

Mixtura autispasmodlca SYnENHAM. 

Rp. Tincturae V alerianae 
Tincturae Castorei Canad. iia 5,0 
Spiritus aetherei gtts. XV 
Aquae Foeniculi 100,0. 

Krampftropfen Konigsseer: Spirit. 
Castorei, Tinct. Opii, Tinct. Valerian. ăa 2,0. 

Pilnlae antlspasmodlcae RAYER . 
Rp. Asae foetidae 

Castorei 
Extracti Valerianae 
Galbaui aa 1,0. 

M. f. pilul. 20. 3 Mal tAgl. 1 Pille, 

Supposltoria antlspasmodlea BoucHARDAT. 
Rp. Castorei Canad. subt. pulv. 10,0 

Olei Cacao 30,0. 
}f. f. supposit. 5. 

Tlnctnra Castorel campllorata. 
Rp. Tincturac Castorei Canad. 6,0 

Spiritus camphorati 4,0. 

Tlnetura Castorei eomposita. 
Rp. Castorci Canadeusis 

Asae foeti<fue Aii 5,0 
Liqumis Ammonii eaust. 20,0 
Spiritus 80,0. 

Tlnctura exeitans (Form. mag. Berol.). 
Rp. Tincturae Castorei 5,0 

Tincturac Valerianae 10,0. 
D. S. 2 stiind!. 10 Tropfeu. 

Wltterung fiir Rnullt.lllere. Nach DrETERICH. 
Rp. Ca•toroi Canadcnsis 3,0 

Das Pulver 
werden. 

::lfoschi 0,3 
Zibcthi 0,2 
Olei Cascarillae 
Olei Valerianae 
Olei Angelicac 
Olei Patohouli aii gutts. V 
Amyli Tritici 100,0. 
darf nicht mit den Hlinden beriihrt 

aether. 10,0, Spirit. Aetheris nitros., Tinct. 

Marderwitterung. Tinct. Castorei Canadensis 2,0, Tinct. Moschi 1,0, Olei Anisi 1,0 
oder: Castorei 0,1, Radie. Valcrian. 2,5. Auf die Falle zu legen. 

Mntterkolik-Essenz, Konigsseer ist eine Tinktur aus Bibergeil, Safran, Nelken, 
Rhabarber, Zimmt, Pomeranzen, Zitwer- und Schlangenwurzel. 

Catechu. 
Catechu (Austr. Germ. Helv. U.-St.). Catechu nigrum. Terra Japonica. Ex

trartum s. Succns Catechu. - Acacien-Katechu. Kntsch. Peg_n-Katechn. - Cachon 
de Pegu. Caschuttie (Gall.). Terre du Japon. - Black Catechn. (Catechu Ph. Brit. 
siehe unter Gambir. Germ. fasst unter dem Namen Catechu dieses und Gambir zu
sammen. 
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Besch1•eibung. Man gewinnt das Catechu durch Auskochen des Holzes der 

Acacia Catechu Willd., heimisch in Vorder- und Hinterindien und auf Ceylon, und der 

Acacia Suma Kurz, heimisch in Vorderindien und im tropischen Ostafrika. Das zer
kleinerte Holz wird in Topfen mit W asser ausgekocht, der Auszug eingedickt, worauf man 
ihn an der Sonne viillig eintrocknen lăsst. Kommt in verschiedenen Sorten aus Vorder
und Hinterindien in den Handel: 

1) Pegu- oder Bombay-Catechu, die gebrauchlichste Sorte. Undurchsichtige, 
dunkelbraune bis lederfarbige Masse von meist gliinzendem, muschligem oder scharfkan
tigem Bruch, zuweilen im Innern noch weich. Kommt meist in grossen, von Blăttem 
(Dipterocarpus) durchsetzten und dariu eingehi.i.llten BlOcken, seltener in kleinen Kuchen in 
den Handel. 

2) Bengalisches C. bildet schmutzig-gmubraune Klumpen von kastanienbraunem 
Bruch. 

3) C. von Malacca, in quadratischen Tafeln, ausseu braun, innen hell-zimmtfarben. 
4) Kamaon C. (Pale Cutch), schmutzig-granbraune, poriise, erdige Wtlrfel. 
Unter dem Mikroskop erscheint Catechu meist amorph (speciell die 1. Sorte), doch 

kommen auch reichlich krystallinische Sorten vor (so die 4. Sorte). Behandelt man eine 
kleine Probe mit Essigsaure und untersucht den unliislichen Riickstand unter dem Mikro
~kop, so findet man an pflanzlichen Resten besonders Bruchstiicke von Gefăssen und Holz
fasern (Unterschied von Gambir). 

Bestandtlteile. 2-10 Proc. Catechin C,8H180 8, [25-48 Proc. Catechugerb
săure C3.H34015 , wenig Quercetin, 20-29 Proc. Pflanzenschleim, 2,0-2,3 Proc. 
Asche, 12,0-15,3 Proc. Wasser. 

Priifung: 1) unter dem Mikroskop, wie oben angegeben. - 2) 3 Tropfen des al
koholischen Auszuges (1: 10) werden mit 10 ccm Weingeist und einigen Tropfen Eisen
chlorid gemischt. Die Losung fărbt sich griinlich. Bei Anwendung koncentrirter Liisung 
entsteht eine chromgriine Farbung und allmahlich ein braunlicher Niederschlag, der auf 
Zusatz von Alkalien purpurn wird. - 3) Alkohol soll etwa 80 Proc. liisen, ebensoviel sie
dendes Wasser, die Losung reagirt sauer. 

Verfiilsclmngen. Catechu soll in Indien mit Extrakten des Holzes von Ter
minalia, Xylia, Lagerstroemia verfălscht werden, auch solches, das reichlich Stărke 
enthielt, ist vorgekommen . 

.Anwendung. Selten innerlich zu O, 1-0,3 g, ausserlich als Bestandtheil blut
stillender Pulver, in Zahntinktnren, Mund- und Gurgelwăssern, Einspritzung·en und Ver
bandwassern. 

Extractum Catechu (Ergănzb.). Durch 2 maliges, je 3 tăgiges Ausziehen von Ka
techu 1 Th. mit W asser 5 Th. und Eindampfen zur Trockne zu bereiten. Ausbeute etwa 
75 Proc. 

Extractum Catechu spirituosum. Catechu depuratum. Katechu 100 Th., Wein
geist (90 proc.), Wasser ăă 150 Th.; nach 8 tagigem Ausziehen wird filtrirt und zur Trockne 
eingedampft. Ausbeute etwa 70 Proc. 

Tinctura Catechu (Austr. Gall. Germ. Helv.). Katechu 1 Th., Verdiinnter Wein
geist 5 Th. 

Tinetura Catechn eomposita (U-St.). Katechu 100 g, Zimmt 50 g, Verdiinnter 
Weingeist (41 proc.) q. s. Durch Verdrăngung bereitet man 1000 ccm . 

.A.qua gingivalis. Tincturae Catechu 20,0, Tineturae Cinnam. 10,0, Aquae Menth. 
spirit. 150,0. Mit Wasser verdiinnt zum Mundausspiilen. 

Caehou aromatique, C. de Bologne. Pastilles pour les fumeurs, Grains de 
Caehou. Catechu 30,0, Extr. Liquirit. 90,0, Sacchari 30,0, Tragacanth. 15,0, Olei Caryo
phyll. 3,75, Olei Cassiae 2,0, Olei Macidis gutts. X, Tinct. Ambrae gutts. Xll. Man stosst 
mit Aqua Neroli zur Masse, formt entweder Pillen von 0,1 g oder Tabletten und versilbert. 

Electuarium Catechn. Diascordium Fracastorii. Catechu 15,0, Cort. Cinna
momi 1,5, Sem. Myristie. 1,0, Opii 0,2, Mellis rosati 40,0. Bei veraltetem Durchfall thee
loffelweise. 

Essentia dentifricia JEANNEL. Tinct. Catechu 50,0, Tinct. Benzoes 10,0, Spiritus 
dilut. 40,0, Glycerin 20,0, 01. Menth. pip. 1,0. Zusatz zum Mundspiilwasser. 
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Pasta haemostatica AsTLEY CooPER. Catechu 5,0, Argillae albae 5,0, Aluminis usti 
20,0, Tinct. Opii 2,5, Spiritus q. s. ut f. pasta. 

Pnlvis Catechu ferratus. Poudre de lVIarseille ou de Provence. Catechu, 
Ferri pulverati, Sacchari ăă 10,0. Divide in p. aeq. 30. Bei Bleichsucht, lVIagenleiden, 
Blutspcien. 

Sirnpus Catechn. Tinct. Catechu 15,0, Sirupi Sacchari 85,0. 
Tabellae cum Catechn. Tablettcs de Cachou. Catechu plv. 50, Sacch. plv. 

400, Mucilago Tragacanthae 50. Daraus Pastillen a 1,0. 
Tinctura antiscorbntica CoPLAND. Tinct. Catechu 25,0, Tinct. Myrrhae 15,0, Tinct. 

Chinae 10,0, Balsam. Peruvian. 1,5, Spirit. Cochlear. 10,0, Spirit. dilut. 20,0. Bei Blutungen 
des Zahnfleisches. 

Tinctura haemostatica, Anhaltstropfen. Tinct. Catechu, Tinct. Cinnamomi ăă. 
Trochisci Catechu (U-St.). Troches of Catechu. Catechu 6 g, Sacchari 65 g, 

Tragacanth. 2 g, Aq. Neroli conc. q. s. Man formt 100 Zeltchen 
Antikesselsteinmittel. Folgende enthaltcn Katechu als Hauptbestandtheil: LEVES· 

QUE's; Desincrustant von L. CoNSTANT & Co ; NEDDERMANN's; Harburger; KoLPER's; Halo
quin von FIERMANN; Lepidolyd von KoLKER; Lithoreactif von RAILLARD & Co. 

Elixir de sante de Bonjean. Enthiilt Katechu, Orangenschalentinktur, Minzen-, 
Kiimmel-, Anisol, Theeaufguss, Aether, Zucker. 

Zahnbalsam, HoFFMANN's: Tinct. Catechu 2, OI. Caryophyllor. 1. 

Cautschuc. 
Cantschnc. Gummi cayennense s. elasticum. Resina elastica. - Kautschnk. 

Federharz. Ledergummi. Speckgummi. - Caoutchonc (Gall.). Gomme elastiqne. 
- Elastica (U.-St.). India-rubber. 

Abstammung. Einen kautschukhaltigen Milchsaft fiihren eine g1·osse Anzahl von 
Pflanzen, besonders in den Familien der Enphorbiaceen, Apocynaceen, Asclepiadaceen, 

M:oraceen, Campanulaceen. Ausgebeutet werden hauptsăchlich Hevea brasiliensis 
Miill. Arg. (Euphorbiaceae), am Amazonenstrom, liefert Para-Kautschuk; Manihot 
Glaziovii Miill. Arg. (Euphorbiaceae), hauptsăchlich im nordostlichen Brasilien, liefe~t 

Ceara-Kautschuk; Ficus elastica Roxb. (1\loraceae), in Siidamerika, auch kultivirt; 

Landolphia comorensis (Boj.) K. Sch. (Apocynaceae) in Westafrika; L. owa
riensis Beauv. in Ostafrika; L. Kirkii Thist. Dyer, L. Petersiana (KI.) Thist. 
Dyer, beide in Afrika; L. gummifera (Lam. et Pois.) K. Sch. Ferner aus der

selben Familie die Gattungen Urceola, Willoughbya in Ostindien; Parameria in 

Cochinchina; Tacazzea und Clitandra in Afrika; Han corn ia in Amerika. 
Gewinnung. Man gewinnt den Milchsaft, in dem der Kautschuk in Form kleiner 

Kiigelchen vertheilt ist und den die Pflanzen in Milchsaftschlăuchen enthaltcn, indem man 
Einschnitte in die Rinde macht, worauf der Milchsaft ausfliesst. Diesen bringt man dann 
auf verschiedene Weise znm Gerinnen, wobei sich der Kautschuk von den iibrigen Be
standtheilcn trennt. Man streicht ihn in diinnen Lagen auf Holz oder Thonformen und 
răuchert ihn, wobei er bald erstarrt, und wiederholt diese Operation. Die urspriinglich 
weisse Substanz wird dabei braun bis schwarz. Oder man streicht ihn in diinner Lage 
aus und lăsst ihn durch Verdunsten erhârten. Oder man bringt den Saft zur Coagulation, 
indem man ihm Săuren (Citronensaft) oder Salze (Kochsalz oder Alaun) zusetzt. - Zusatz 
von Ammoniak verhindert die Coagulation. 

Beschreibung. Spec. Gew. 0,93-0,96. Er ist elastisch und meist weich; wenn 
man frisch durchschnittene Stiicke fest zusammenlegt, so haften sie aneinander. Seine 
Elasticităt verliert er bei 0°, bei 50° C. wird er weich und bei 120° C. schmilzt er zu einer 
fliissigen oder halbfliissigen Masse, die nach dem Erkalten schwer wieder fest wird und 
immer schmierig bleibt. Er ist poros. Er absorbirt leicht Sauersto:ff und wird dadurch 
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sprode, besonders am Licht. Ka u tseh ukro hren und -S t opfen werden da her am 
besten unter Wasser in einem undurchsichtigen Gefass aufbewahrt. Hart
gewordene Gegenstiinde briugt man auf einige Zeit in eine Schwefeikohien
stoffatmosphare und dann in Giasgefiisse, in denen sich ein Gefass mit 
Petroieum befindet. · 

Reiner Kautschuk Iost sich in Benzoi, Chioroform, Schwefelkohienstoff, TerpentinOl, 
geschmoizenem Naphtalin, besonders Ieicht in einem Gemisch von 6-8 Th. absoiutem Aiko
hoi und 100 Th. Schwefelkohienstoff, ferner Ieicht Ioslich im sogen. Kautschukoie, das man 
bei der trockenen Destillation des Kautschuks gewinnt. 

Bestandtlteile. Roher Kautschuk enthiiit etwas Eiweissstoffe, Fett, ătherisches 

Oei und Farbstoffe, von denen er durch aufeinander foigende Behandiung mit Wasser, 
Aikohoi und Aether grossentheiis befreit wird. Das ungeiiist bieibende wird durch Losen 
in Chioroform und Ausfăllen mit Aikohoi gereinigt. Dann entspricht es der Formei C1oH16' 
Bei der trockenen Destillation liefert er Isopren C5H., Cinen (Kautschin) C10H16 und 
Heveen Cu;H2~. Im Gabonkautschuk ist Inositdimethyiather C6H100 6(Clis)2 , im 
Borneokautschuk dasseibe und In o si tmono methy Iă ther und in dem von Madagaskar 
Piuit enthaiten. 

Anwendung. Innerlich selten in Pillen zu 0,1-0,2 mebrmais tăglich bei Schwind
sucht (wirkungsios, da Kautschuk im Korper nicht verăndert wird). Aeusserlich zur Be
reitung wasserdichter Pflaster und · ăhnlicher Arzneiformen, Collempiastra, Pflastermulle, 
Senfpapier. Die ausgedehnteste Verwendung findet Kautschuk in reinem oder vuikani
sirtem Znstande bei Herstellung chirnrgischer Gerathe, wasserdichter Unteriagestoffe, von 
_I,uftkissen, Eisbeuteln; GummischHiuche und -pfropfen sind im chemischen Laboratorium, 
Hartgummiflaschen zur Aufbewahrung der Fiusssăure unentbehrlich. 

Vulkanisirter Kautschuk. Um Kautschuk auch innerhalb weiter Temperatur
grenzen eiastisch zu halten, "vuikanisirt·' man ihn, indem man ibm Schwefel einverleibt. 
Das geschieht, indem man ihn bei hOherer Temperatur direckt mit Schwefei durcharbeitet. 
oder indem man ihn mit Schwefeiverbindungen (SchwefE!lkalium, Schwefeiantimon), oder 
mit einer Losung von Chlorschwefei in Schwefeikohienstoff oder Petroleum behandelt. 
Soichem vuikanisirten Kautschuk setzt man dann hăufig noch Kreide, Thon, Zinkweiss, 
Eisenoxyd etc. zu, um iim fiir bestimmte Zwecke geeignet zu machen, um ihm eine be
stimmte Farbe zu gebcn, oder auch um das Gewicht zu vermehren. 

Entschwefelter Kautschuk ist vuikanisirter Kautschuk, dem man seincn Schwefei
gehait ganz oder theilwcise durch Kochen mit Natroniauge wieder entzogen hat, der aber 
noch die physikalischen Eigenschaften des vuikanisirten Kautschuk besitzt. 

Ebonit, hornisirter Kautschuk, Hartgummi: enthăit 30-40 Proc. Schwefei, 
ferner Kreide, Zinkweiss, Bleiweiss, Schellack. 

Vegetabilisches Elfenbein, ') durch Mischen von Kautschuklosung mit Magnesia 
unter hydraulischen Druck gewonnene Masse, dient zur Herstellung von Billardkugeln u. dgl. 

Cautschuc terebinthinatum. Klein geschnittenen Kautschuk 10 Th. lost man in 
verschlossenem Gefasse in rectif. Terpentinol 20 Th. bei gelinder Wărme. 

Collemplastrnm adhaesivum, Kautschukheftpflaster (n. DrETERICH). Veil
chenwurzelpulver 88 Th., Sandarakpuiver 20 Th., Salicylsăure 6 Th., mischt man, fiigt 
Aether 150 Th., Harzol 20 Th. zu und riihrt allmăhlich Kautschukpflasterkorper 800 Th. 
darunter. 

Collemplastra Americana, Amerikanische Kautschukpflaster, sind ge
strichene, durchlochte Pflaster, welche aus bestem, gereinigtem Parakautschuk, Iriswurzel, 
W achs, Harz, Pech und etwaigen arzneilichen Stoffen fabrikmăssig hergestellt werden. Ihnen 
nachgebildet ist YoRK's Kautschukpflaster von KAHNEMANN, welches frei von hautreizenden 
Eigenschaften sein soli. 

Gliihlichtkorper-Tinktur, bestimmt, die Gliihkorper unterwegs vor Bruch zu 
schiitzen, ist eine Auflosung von 2 g Kautschuk in 100 ccm Petroleumbenzin (B. FISCHER). 
Zweckmăssiger ist verdiinntes Kollodium. 

Gnmmikitt fiir Fahrrllder. 1) Kautschuk 16 Th., Guttapercha 10 Th., Hausen
blase 4 Th., Schwefelkohlenstoff 70 Th. Die sorgfaltig gereinigten Risse werden mit dem 
Kitt ausgefiillt, die Theile bis zum Erhărten durch Bindfaden zusammengehalten. Auch 
als Lederkitt verwendbar. 

1) Unter dieser Bezeichnung kommen auch die Niisse von Phytelephas macrocarpa 
in den Handel. 
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2) Kautschuk, klein geschnittcn, 30 Th. schmilzt man mit Fichtenharz 12 Th., fiigt 
vcnetian. Terpentin 5,4 Th. zu, li:ist in Terpentini:illlO Th. und vermischt mit einer Li:isung 
von Kautschuk 30 Th. in Chloroform 600 Th. Auch fiir Gummischuhe, Regenrocke u. dgl. 

Kautschuk-Firniss. Leinolfirniss 5 Th., Kautschuk-Benzol-Losung 1-2 Th. giebt 
nach Zusatz von q. s. Graphit metallă.hnliche Ueberzuge. 

Kautschukkitte. 1) Kautschuk 12.') Th., Harz, Leinol je 60 Th., Schellack 30 Th. 
schmilzt man zusammen. 

2) Kautschuk 20 Th., Mastix 180 Th., Chloroform 800 Th. Kalt zu losen (Buchh.). 
Fur Glas, zum Befestigen von Glasbuchstaben. 

3) Kautschuk 10 Th. in leichtem Kampherol oder Sehwefelkohlenstoff 90 Th. gelost, 
wird mit Asphaltlack q. s. verdickt. Fur Gummischuhe. 

4) Benzol-Kautschuklosung 10 Th., Paraffin 2 Th. zur Hălfte verdunstet, werden mit 
gut getrocknetem Schwerspath und Bolus zur knetbaren Masse gemacht. Fur Laugen
gefasse. (Fiir heisse Lauge wird Paraffin durch Copal ersetzt.) 

5) Kautschuk 100 Th., Talg 8 Th. schmilzt man und mischt mit gebranntem, zerfallenem 
Kalk 8 Th. Soll der Kitt bald erhărten, so setzt man noch Mennige 20 Th. zu (Buchh.). 
Fur Săuregefasse. 

6) Kautschuk, in heissem W asser erweicht, wird durch vorsichtiges (!) Kochen in 
Thecr gelost. Ledersohlen wasserdicht zu machen. 

Kautschukinasse zuin Einfetten von Glashăhnen an Buretten, Vakuumapparaten 
u. s. w. 1) Kautschuk 70 Th., Walrat 25 Th., Vaseline 5 Th. - 2) Kautschuk 70 Th., 
Gelbes W achs 30 Th. Man schmilzt zuerst den Kautschuk und mischt dann die anderen 
Stoffe zu. Beide Mischungen sind durchsichtig und durch Salpetcrsăure und W asser leicht 
vom Glase zu entfernen. 

Kleidungsstiicke werden wasserdicht, indem man sie mit Kautschuklosung trănkt 
und Schwefelchloriddămpfcn aussetzt (D.R.P. 2265). 

Lack, biegsainer. Asphalt 100 Th. in Benzol 150 Th. gelost; Elemi, Copaiva
balsam je 4 Th. in Benzol gelost, mischt man mit q. s. Benzol-Kautschuklosung. (Bayer. 
Ind.- und Gew.-Bl.) 

Liquor Caoutchouc. Solution of India-rubber (Brit.). Fein zerschnittener 
Kautschuk 50 g, Benzol, Schwefelkohlenstoff je 500 ccm. Man lost unter bisweiligem 
Schutteln. Im Kuhlen aufzubewabren! Feuergefahrlich! 

Massa Colleinplastri. Corpus ad Collcmplastrum. Kautschukpflaster
korper (DIETERICH). Harzol 30,0, Copaivabalsam (Maracaibo), Gelbes Kolophonium je 
40,0, Lărchenterpentin 20,0, Gelbes Wachs 12,0 schmilzt man, seiht durch in eine gerăumige, 
weitmundige Blechflasche, setzt Aether 600,0 zu, lost durch Umriihren, fugt Blătterkautschuk 
(Resina clastica in foliis No. 12-13 van GEHE & Co. in Dresden) 100,0, in kleine Stiicke 
zerschnitten, hinzu, riihrt 6 Stunden lang und stellt verschlossen 1 Tag bei 15-20° C. bei 
Seite. Dann wird das Riihren 6 stiindlich wiederholt, bis die Masse vollig gleichmăssig 
ist und "zuletzt durch q. s. Aether deren Gesammtgewicht auf 800,0 gebracht. 

Solutio Resinae elasticae aetherea. Aetherische Kautschuklosung (Diet ). 
Kautschuk in Blăttern (s. vorig.) 50,0, Oelsăure 2,0, Aether 500,0. Nach 3 Tagen wird 
bis zur Gleichmăssigkeit durchgearbeitet, Aether 500,0 zugefugt und unter ofterem Schiit
teln bis zur Losung bei Seite gestellt. Die weiter verdiinnte Losung lăsst sich filtriren. 

Solutio Resinae elasticae benzolica. Benzol-Kautschuklosung. Kautschuk 
in sehr kleinen Stucken wird 14 Tage bei 30-40° C. getrocknet, bei derselben Wărme in 
der 6 fachen Menge Benzol gelost und durch q. s. Benzol eine dickfliissige 1\Iasse hergestellt. 

Vernix ad Cereolos elasticos. Bougies-Lack. Kautschuk, fein zerschnitten, 
Bernsteinkolophon je 10,0, Leinolfirniss 9,0, Terpentinol 15,0. 

Vernix ad ligna, tela etc. Kautschukfirniss fur Holzwerk, Gewebe u. 
dergl. Gut getrockneter Kautschuk 1 Th. wird im W asserbade in Steinkohlentheerol 8 Th. 
gelost, dann fetter Kopalfirniss 2 Th. zugefligt. (Gummi-Ztg.). 

Wasserdicllte Lederschiniere. Kautschuk, Schwefelkohlenstoff je 100 Th. lăsst 
man einige Tage stehen, fugt Petroleum 100 Th, Methylalkohol 200 Th., fein gepulv. 
Schellack 400 Th. zu, lost bei 50-52° C. und giebt Beinschwarz 200 Th. hinzu (Scient. 
Amer.). 

Kautschuk befestigt man auf Metall mittels einer Losung von gepulvertem Schellack 
in 10 Th. starkem Ammoniak (deren Anfertigung aber lăngere Zeit beansprucht). 

Kautschukabf'ălle lassen sich verwerthen, indem man sic mit Leinol erhitzt, bis eine 
gleichmăssige Masse entstanden ist und diese mit der 20 fachen Menge siedenden Theers 
mischt. Man erhălt so einen wetterfesten Anstrich fur Zăune, Pappdăcher u. dergl. 

Schilder fur V orratbsgefăsse in Kellern und feuchten Răumen erhălt man sehr 
dauerhaft ans dunnstem Gummituch (einseitig gummirte Bettunterlage); man befestigt die
selben mittels Etiquettenlaek, Leim oder Wasserglas und iiberzieht nach dem Trockncn die 
Schriftseite mit einem geeigneten Lack. 
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Emplastrum Resinae Pini cum Resina elastica 

Electuarium e Cautsehuc HAX>ION. 

Rp. Cautschuc terebinthinati 5,0 
Succi Sambuci inspiss. 50,0 
O lei Amygdalarum amar. gutts. V. 

3-4 :\Ia! tăglich 1 Theel. 

Electuarium e Cautchuc YARICK C.UYER. 

Rp. Cautschuc minutim concis. 2,5 
Olei Terebinthinae rectif. 510 

Solve leni calore, adde 
Sacchari pulverati 45,0 
~Iellis depurati 75,0. 

LA.YIG~E. 

Rp. Resinae f•lastic. conc. 35,0 
Aetheris Petrolei 13,0 

Leni ca1ore solutis adde 
Resinae Piui 
Cerae flavae 
Glycerini 

300,0 
25,0 
3,0. 

Pilulae Resinae elasticae. 
Benzol-Kautschukl()sqng wird zum Sirup einge
dampft, mit Bolus Armena zur weichen :\Iasse an
gestossen, diese ausgerollt und anf der erwarmten 
Pillenmaschinc scharf abgeschnitten, sodass die 

Pillen keiner weiteren Abrundnng bedUrfen. 

Alma von E. MtLLER, ein Hi1hneraugenmittel, ist Kautschukheftpfiastcr mit eiuer 
Salicylpasta. 

ALLCOCK's poroses, stiirkendes l'flaster ist ein durchlochtes Kautschukpfiaster. 
Corn-Extirpators sind Huhneraugenpfiaster aus diinnen Kautschukscheiben. 
Heveenoid von HENRY GERNER, eine pat. Kautschukmasse, besteht aus Kautsclmk, 

Kampher, Schwefel und wenig Kalk oder Glycerin (Ind.-Bl.). 
Kiinstlicher Kautschnk (FENTON's Patent) wird aus leicht oxydirbaren Oelen (Lein-, 

Baumwollsameniil), Theer und verd. Salpetersăure, durch Erhitzen u. s. w., erzeugt Kaut
schukăhnliche Masse, die sich vulkanisiren lăsst. 

MATHEW's Anstrich fiir Holz- und :M:etalldăcher soll Kautschuk, Leiniil und Graphit 
enthalten. 

Paraplaste nach UXNA, von BEIERSDORF in Hamburg, ist eine neue Art wasser
dichter Pfiaster, deren Grundlage aus einseitig mit Kautschukliisung bestrichenem, vul
kanisirten Baumwollstoff besteht. 

Protectin, sterile, wasserdichte W undvorlage, ist diinnes, mit Kautschukliisung ge
trănktes Seidenpapier. 

Rostschntzmittel von BECHERT wird aus Kautschuk und den aus Braunkohlen, 
Torf etc. destillirten Rohiilen hergestellt. 

Weisses Kautschnkheftpflaster von BEIERSDORF, von besonderet· Klebkraft, ent
hălt 40 Proc. Zinkoxyd. 

Centaurea. 
Gattung der Compositae - Cynareae - Centanreinae. 
Centaurea Cyanus L. (Kornblume, Roggenblume, Blnet, Blue battle). 

Im Orient und in Europa, besonders in Kornfeldern. 
Verwendung finden die aus den Kopfchen genommenen EinzelbliHhen von schoner, 

blauer Farbe. Die grosseren Randbliithen meist geschlechtslos, grosser, strahlend; die 
Scheibenbliithen zwitterig. Antheren ungeschwănzt. 

Die getrockneten Bliithen (Flores Cyani, Capitule de Bluet, Capitule de Barrean 
[Gall.]) werden kaum als Arzneimittel, sondern zur Verschiinerung von Species benutzt. 

Centaurea Jacea L. liefert Flores, Herba und Radix Jaceae nigrae seu 
Carthami silvestris. 

Centaurea Calcitrapa L. liefert Herba, Radix und Frnctus Calcitrapae seu 
Candui stellatae. 

Centaurea montana L. liefert Flores Cyani majoris. 

Centaurea Centaurium L. vergl. Centaurium. 

Centaurea solstitialis L. liefert Radix Spinne solstitialis. 

Centaurea Behen L. liefert die im Orient hochberiihmte weisse Behenwurzel, 
die gegenwărtig zuweilen nach Europa kommt. 
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Centaurium. 
1. Herba Centaurii (Germ. Helv.). Hb. Centaul"ii minoris (Austr.). Hb. Chi

roniae. - Tausendgiildenkraut. Erdgallenkraut. Fieberkraut. Christikreuzthee. 
Rother A.urin. - Petite centauree (Gall.). - Centaury tops, ist das bliihende Kraut der 
zu den Gentianaceae - Gentianeae - Erythraeinae gehOrigen Erythraea Centau
rium (l.) Pers., heimisch in Europa (bis 59° n. Br.), durch den Orient bis Persien, iu 
Nordafrika, auch in Nordamerika. In Algier kultivirt. 

Fig. 177. 

sten. In die Ausstiilpungen 
bitterem Geschmack. 

Beschreibung. 1-2jahriges Kraut mit doldig er
scheinender Rispe, schl:in rosenrothen, fiinfzahligen Bliithen. 
Korolle mit cylindrischer Rohre und trichter- oder tcller
formig ausgebreiteten Zipfeln, die sich nach der Bliithe liber 
der Kapsel zusammendrehen. Die Antheren drehen die 
Staubbeutel nach dem Verstăuben nach rechts spiralig zn
sammen (Fig. 176). Die verkehrt-eiformigen, ganz kurz 
gestielten, ganzrandigen Grundbllitter bilden eine Rosette. 

Stengelblatter kleiner, sitzend, gegen
standig (Fig. 177). 

Die ganze Pflanze ist kahl, die 
Epidermiszellen der Oberseite der Bliitter 
sind vorgewolbt und mit radial vom 
Gipfel herablaufenden Cuticularleisten 
versehen. Die Epidermiszellen der Aus

L senseite des Kelches mit starken Aus
stiilpungen und ebenfalls kraftigen Lei

setzen sich die ZeU-Lumina als enger Kanal fort. Von stark 

a. 
Fig. 176. 

Bestandtheile. 1/ 30 Proc. Erythrocentaurin C9H1405 , farb- und geschmacklos, 
krystallinisch, am Lichte sich rothend, von glykosidischem Charakter, Bitterstoff, Harz, 
Wachs, Pflanzenschleim etc., 6 Proc. Asche. 

Verwecllslungen und Verfiilschungen. 
Norddeutschland und Holland, mit gezahnelt-rauhen 
pert sind. 

Erythraea litoralis Fries , in 
Stengelblăttern, die fein gewim-

E r ythraea pulchella Fries. Ohne grundstăndige Blattrosette. Von ahnlicher 
Verbreitung wie vorige. 

Beide schmecken ebenfalls bitter und diirften in der Wirkung von der officinellen 
Pflanze kaum differiren. 

Einsammlung. l\Ian sammelt das im Juli und August bliihende Kraut und 
trocknet es entweder in Biindchen, oder man schneidet das frische Kraut, nach Beseitigung 
der Wurzeln, und trocknet alsdann. 4 Th. frisches Kmut liefern 1 Th. trockenes. 

A.nwendung. Als magenstarkendes l\Ettel im Aufguss, als Pulver, in Thee
mischungen oder Tinkturen zu 1,0- 2,0 mehrmals tăglich. Friiher Fiebermittel. Die 
Tausendgiildenkrauttinktur des Pfarrer Kneipp wird aus dem frischen Kraut 
bereitet (s. Tinctura Bursae pastoris S. 604). 

Aehnlich verwendet werden: Erythraea chilensis Pers. in Chile, "Cancha
lagua", auch als Anthelminticum, Erythraea australis R. Br. in Neusiidwales, Chlora 
perfolia ta L., "H erba Cen ta urei l u tei ". 

Extractum Centaurii minoris. A ustr.: Durch je 2 stiindiges Ausziehen von 1 Th. 
zerschnittenem Kraut mit 6, dann mit 2 Th. heissem dest. W asser, Aufkochen der Press
fiiissigkeiten und lege artis Eindarnpfen.- Gal!. lăsst je 12 Stunden ausziehen.- Erganz b.: 
Durch 6-, dann i3 stiindiges Ausziehen van 1 Th. Kraut mit je 5 Th. sied. W asser und 
Eindampfen. Ausbeute 22-24 Proc. Dick, in Wasser triibe liislich. 
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Pilulae stomachicae TRoxcmN. 

Rp. Extracti Centaurii 5,0 
:llyrrhae pulverat. 10,0 
Balsami peru viani 2,0 

Species ad clysma digestivum KAEMPFE. 
Rp. Herbae Centaurii 

Radicis Saponaria(> 
Radicis Taraxaci 
Rhizom. Graminis aa 75,0. 
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Radicis Gentianae q. s. 
Fiant pilulae ponderis 0,15. Divide in partes X. 1 Dosis mit '/2 1 Wasser auf 

1 /4 l eingekocht zum Klystier. 

Pulvis autarthritlcus amarus. Species amaricautes s. stomachicae Dr. DIETL. 

Pulvis Ducis Portland. Poudre du 
Prînce de la Mirandule. 

Rp. Herbae Centaurii 
Herbae Chamaedryos 
Radicis Gentianae 
Radicis Aristolochiae 
Foliorum Salviae 
Foliorum Trifolii aa 10,0. 

D. S. 3-4 mal tăglich 1 Thee!Offel. 

Rp. Corticis Cinnamomi gr. pulv. 
Folior. llfenth. pip. conc. ăa 25,0 
Herb. Centaurii conc. 50,0. 

Species autarthritirae PoRTLAXD. 
Rp. Herbae Centaurii 

Herbae Chenopod. ambros. 
Ligni Guajaci 
Radicis Asari 
Radicis Gentianae aă. 

Tisaue de Centaunie petite (Gal!.). 
Rp. Herbae Centaurii 10,0 

Aquae destill. ebnilientis 1000,0. 
Nach 1 /z. Stunde durchseihen. 

Cholera-Essenz von KANTOROWITZ. Ein weingeistiger, mit wenig 01. Absinthii aeth. 
versetzter Auszug aus Herb. Centaurii und Rhiz. Zingiberis. 

Davids·Thee von FRAGNER, gegen Lungenleiden: Herb. Centaurii, Hyssopi, Scandic. 
odorat., Marrubii, Cardui benedict., Flor . .1\iillefol., Lichen. Island. aa. 

Davids-Thee, echter Karolinenthaler, von KRAL, hat dieselben Bestandtheile in 
etwas anderen V erhăltnissen. 

Magenkrampf-Elixir von P. SEmL. Weingeist-Auszug aus Herb. Centaurii, Herb. 
Artemisiae, Fol. Trifoi. fibr., Herb. Veronicae u. s. w. mit etwas Kochsalz. 

Il. Herba Centanrei majoris ist das Kraut von Centaurea Centaurium L. 

Cera. 
Als "Wachs" bezeichnete man friiher lediglich das Bienenwachs. Zur Zeit versteht 

man darunter Substanzen, welche beziiglich bestimmter physikalischer Eigenschaften: 
Schmelzbarkeit, Brennbarkeit, Elasticităt, Klebkraft, Mischbarkeit mit anderen Stoffen, dem 
Bienenwachs sich ăhnlich verhalten und deshalb als Surrogate des Bienenwachses angesehen 
werden. Chemisch sind diese Substanzen nicht streng charakterisirt. Sie sind zwar z. Th. 
Aether von Sănren mit hochmolekularen Alkoholen, wie z. B. das chinesische Wachs und das 
Carnaubawachs, doch bezeichnet man auch Gemische von Kohlenwasserstoffen als Wachs, 
wie z. B. das Erdwachs. 

Unter ,;Wachs schlechthin" hat man jedoch lediglich das Bienenwachs zu 
verstehen. 

1. Cera flava (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). Cire janne (Gall.). Cera ci· 
trina. Cera. Gelbes Wachs. Bienenwachs. Yellow Wax. Yellow Beeswax. 

Dasselbe ist ein Verdauungsprodukt der geschlechtslo:len Arbeitsbienen (Apis melli
fica L., die Honigbiene, Familie der Hymenopteren oder Hautfliigler), das sie auf den 
Wachshăuten ihrer vier letzten Bauchringe abscheiden und zum Aufbau der aus den be
kannten Zellen bestehenden "Waben" benutzen. Die Waben, die im "Stocke" senkrecht 
stehen, werden an die W and des Stockes mit dem harzartigen, in W eingeist lOslichen 
"Vorwachs" (propolis) befestigt. Im Herbst werden die Stocke von den Bienenwirthen 
(Imker oder Zeidler) gezeidelt, indem man den grossten Theil der Waben herausnimmt. 
N'ach Entfernung des Honigs (durch Auslaufenlassen, Auspressen oder Centrifugiren) werden 
die Waben in Wasser geschmolzen, wobei sich die Unreinigkeiten zu Boden setzen und 
das Wachs sich an der Oberflache des Wassers sammelt. Bevor es in den Handel kommt, 
wird es gewohnlich noch einmal umgeschmolzen. 
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Es empfiehlt sich, das fiir pharmaceutische Zwecke bestimmte Wachs sogleich nach 
dem Einkauf zu schmelzen und im Warmwasser-Trichter zu filtriren. 

Wachs wird in allen europaischen Landern producirt, ausserdem aus Afrika (Marokko), 
Siidamerika und Westindien eingefiihrt, wo es zum Theil von anderen Honigbienen erzeugt 
wird. Diese fremden Wachsarten sind beziiglirh ihrer chemischen Zusammensetzung nicht 
so gut durchuntersucht als die europaischen. Es scheint sogar, als ob diese fremden 
Wachsarten kleine Unterschiede gegeniiber dem europaischen Wachs aufweisen. 

Beschreibung. Das Bienenwachs ist, von der ~ahrung des Insektes abhangig, von 
heller oder dunkler gelber Farbe. Ein besonders helles Wachs (Jungfernwachs) stammt 
von jungen StOcken, es ist von schmutzig weisslich-gelber Farbe. Afrikanische und ameri
kanische Sorten sind oft braun, indische graubraun; sie lassen sich schwer bleichen. Der 
Geruch ist angenehm honigartig, der Geschmack ist schwach balsamisch. Beim Kauen 
darf es nicht an den Zahnen haften (mit Harz verfalschtes klebt leicht an). In der Kalte 
ist es sprode, auf dem Bruch kornig, es nimmt dann leicht einen Kreidestrich an (was bei 
Talgzusatz nicht der Fall ist). Durch die Wărme der Hand erweicht es und wird knetbar. 
Loslich beim Erwarmen in Chloroform, Benzol, Benzin, Schwefelkohlenstoff, TerpentinOl 
und vielen atherischen und fetten Oelen. In kaltem Alkohol ist Wachs unloslich. Sie
dender Alkohol lost nur einen Theil - C erin - auf, wahrend ein anderer Theil - das 
Myricin - ungelost bleibt. In etwa 300 'l'h. Alkohol von 91-92 Proc. lOst es sich bei 
mehrstiindigem Kochen fast vollstăndig auf. Weingeistfreier Aether lOst bei mittlerer Tem
peratur nur die Halfte des Gewichtes des Wachses auf, Benzol oder Petroleumbenzin Wsen 
bei 15° hOchstens 20 Proc. des Wachses, der Riickstand ist weisslich. Die Liisung in 
20 Th. Benzin, gleichen Theilen Benzol nud 90 Proc. Alkohol, und in Chloroform lasst 
nach dem Verdunsten krystallinische Struktur des Wachses erkennen. Nach LoNG ent
stehen, wenn man einen Tropfen einer Chloroformlosung des Wachses unter dem Deck
glăschen verdunsten lasst, feine federartige Krystallnadeln, die sich zu hantelformigen 
Aggregaten an einander legen. Ein Zusatz von ~O Proc. Paraffin zum Wachs scheint die 
Krystallbildung ganz zu verhindern; bei Gegenwart von Talg sind dessen charakteristische 
Krystalle zu erkennen. Das nicht filtrirte Wachs enthalt immer Pollenkorner der Bliithen, 
mit denen die Bienen in Beriihrung gekommen sind; es ist dieser Umstand wohl zu be
achten, wenn es sich um Nachweis des Bienenwachses handelt. 

Chemisclte Zusammensetzung. Das Wachs ist keine einheitliche Substanz, 
sondern ein Gemenge verschiedener Verbindungen. Seine wesentlichen Bestandtheile sind: 
freie Cerotinsaure (sog. Cerin) C27H~402 • Dieselbe bildet den in heissem Alkohol !os
lichen, beim Erkalten sich wieder ausscheidenden Antheil des Wachses. Ferner Pal
mitinsaure -1\Ielissylather (sog. l\Iyricin) c,6H31. o~. CsoH6t• ( Nach SCHWALB: 
C,6H3,02 • C3,H63.) Letzteres und Cerotinsăure sind im ·wachs im Verhaltniss 86: 14 vor
handen. Neben Cerotinsaure findet sich l\Ielissinsaure C30H6002 oder C3,H620 2, ferner 
Cerylalkohol C27H55 • OH und ein zweiter Alkohol, endlich geringe Mengen ungesattigter 
Fettsauren und Kohlenwasserstoffe, wic Heptacosan C"7H56 und Hentriacontan und 
eine riechende, klebrige Masse vom Schm.-P. 22° C.: C erolin. Die Angaben liber den 
Gehalt an Kohlenwasserstoffen schwaukeu von 5-6 Proc. (ScHWALB) bis zu 12,9-13,9 
Proc. (BmsiNE). Ausserclem Farbstoffe von nicht naher bekannter Zusammensetzung. 

Prii[ung. Die Priifung des Wachses auf Verfălschungen ist unerlasslich. Die 
V erhaltnisse liegen gegenwartig eigenthiimlicher W eise so, dass es kaum noch moglich ist, 
ein garantirt unverfâlschtes \Vachs im Handel zu bekommen. Nur wenu man in der Lage 
ist, \Vachs von wilden Bienen zu sammeln oder mit einem zuv~rlăssig·en Imker bestimmte 
Abmachungen zu treffen, kann man sicher sein, ein unverfălschtes \Vachs zu erharten. Ist 
dies nicht moglich, so muss man stets gewartig sein, dass selbst Wachs aus anscheinend 
zuverlassiger Quelle fremde Beimengungen enthălt. Dies kommt daher, dass die Imker 
gegenwartig zur Vermehrung der Honig-ausbeute den Bienen kiinstliche \Vaben (aus Ceresin) 
in die Stocke stellen. Bei der Honigernte haben die Imker meist vergessen, in welche . 
Stiicke sie die kiinstlichen Waben gebrarht haben. Infolge dessen werden dann auch ohne 
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unlautere Absicht Naturwaben und Kunstwaben zur Gewinnung des Wachses zusammen-
geschmolzen. 

Die Untersuchung einer Wachsprobe 
Sie setzt eine Menge Erfahrungen und 
wie folgt: 

auf Reinheit ist keine ganz einfache Aufgabe. 
Umsicht voraus; man verfăhrt zweckmăssig 

1) Bestimmung des Schmelzpunktes. 
Man bringt in ein auf die Hălfte seiner Lănge verjiingtes und am 

verjiingten .Ende zugeschmolzenes Glasrohr 2-3 Tropfen des geschmolze
nen W achses, sammelt sie durch N eigen unmittelbar iiber der Verengungs
stelle, wie bei a, und lăs~t vollstăndig erkalten (Fig. 178 J. Man lăsst so
dann das Rohrchen mehrere Tage liegen, da die Fette und Wachsarten 
ihren normalen Schmelzpunkt erst nach lăngerer Zeit wieder erlangen, stellt 
dann das Rohrchen in ein mit kaltem W asser gefiilltes Becherglas, in wel
ches man zugleich ein Thermometer eintaucht und erwărmt mit einer 
kleinen Flamme langsam, bis das Tropfchen herabzufliessen beginnt. ("An
fangspunkt des Schmelzens. ") Der herabfliessende, noch triibe Tropfen 
nimmt dann die Form in b an. Man erwărmt dann weiter, bis er viillig 
durchsichtig ist und notirt diese Temperatur ("Endpunkt des Schmelzens"). 

Unter Einhaltung flieser Bedingungen lasst sich annehmen, dass 
normales gelbes Wachs den Schm.-P. von 62-64° C. zeigt, d. h., dass das 
Schmelzen bei 62° C. beginnt und bei 64° C. beendet ist, doch kommen na
mentlich bei auslăndischen Wachssorten kleine Abweichungen vor, indem der 
Anfang des Schmelzens zu 61,5° C., das Ende des Sehmelzens bis 65° C. be
obachtet worden ist. - Die Pharmakopoen machen folgende Angaben: 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. 

a 

Fig. 178. 

U-St. 

Schmelz-Punkt 63-64° c. 62,5-63,9° c. 
0,960-0,970 

63-64°C. ca. 64°C. 63-64°C. 
Spec. Gewicht bei 15 o C. 0,962-0,966 0,962-0,966 0,955-0,967. 

Die Bestimmung des Schmelzpunktes hat nur bei ganz groben Fălschungen Werth, 
denn HAGER fand z. B. den Schmelzpunkt eines mit 13 Proc. Talg versetzten Wachses 
zu 63° c. 

2) Die Bestimmung des specifischen Gewichtes. Dieselbe erfolgt in der von 
lliGER angegebenen Weise dadurch, dass man eine Mischung von Weingeist mit Wasser 
herstellt, bei welcher das Wachs gerade "schwimmt", d. h., welche das nămliche spec. Gew. 
hat wie das Wachs. Stellt man demnach das spec. Gew. dieser Mischung fest, so hat man 
zugleich das spec. Gew. des Wachses. Zur Erlangung vergleichbarer Zahlen muss die nach
stehende Anweisung gen au eingehalten werden: 

Am Rande einer nicht zu grossen W eingeistflamme erhitzt man ein grosseres Stiick 
W achs bis zum Abschmelzen eine's Tropfens. Diesen lăsst man in ein flaches, mit kaltem 
W eingeist gefiilltes Schălchen fallen, wo bei man das W achsstiick dem Niveau des W ein
geistes soviel als miiglich năhert, weil das Herabfallen aus griisserer Hohe ein Einschliessen 
von Luft in die Perle mit sich bringen kiinnte. Man stellt von jedem Wachs-Brot 10 
bis 12 Perlen her, legt dieselben auf Fliesspapier und lăsst sie 8-24 Stunden liegen. Man 
mischt nun 8 Proben W eingeist zum spec. Gew. 0,960, 0,961 bis 0,967 bei 150 C., bringt 
die Wachsperlen der Reihe nach in jede dieser Fliissigkeiten bei 15° C. und beobachtet, 
in welcher der Mischung sie schweben. Einzelne lufthaltige Perlen, welche sich von den 
iibrigen dadurch unterscheiden, dass sie auf allcn diesen Fliissigkeiten schwimmen, sind zu 
entfernen. Als " S c h web e n" bezeichnet man die Erscheinung, dass die W achsperlen in 
einer Fliissigkeit in jedem Theile der Fliissigkeitssăule sich im Gleichgewicht befinden, 
d. h. dass sie an jedem Theile der Fliissigkeitssăule schwimmen, also weder zu Boden 
sinken, noch in die Hohe steigen. - Das spec. Gew. derjenigen Alkoholmischung, in 
welcher das ,,Schweben" der Wachsperlen stattfindet, ist als spec. Gew. des Wachses an
zunehmen. lDIETERICH.) 

Diese Bestimmung des spec. Gew. ist sehr wichtig·, da die meisten der in Frage 
kommenden Beimischungen das spee. Gew. merklich beeinflussen. Normales Wachs hat bei 
15o C. das spec. Gew. 0,960-0,970. (Die niedrigste Angabe in der Litteratur ist 0,956, 
die hOchste 0,975.) Dagegen zeigte z. B. eine Mischung aus gleichen Theilen Wachs und 
Paraffin das spec. Gew. 0,916-0,919, eine solche aus gleichen Theilen Wachs und Harz 
0,973-0,976, eine andere aus 2 Th. Wachs und 1 Th. Ceresin 0,942-0,943. Jedenfalls 
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wird man, wenn das spec. Gew. einer vVachssorte ein nichtnormales ist, darauf aufmerksam 
gemacht, dass irgend etwas an dem Wachse nicht richt.ig ist. 

Bei dieser Bestimmung des spec. Gew. muss die Temperatur genau eingehalten 
werden, ferner muss man die Mischung von Alkohol und W asser solange stehen lassen, 
bis alle Luftblasen daraus entwichen sind. Die Probefliissigkeit kann man herstellen durch 
Vermischen von 1 Th. Spiritus von 0,830 spec. Gew. mit 3 Th. Wasser. 

Helv. schreibt folgende, rasch orientirende Probe vor: Wachs soll in 10proc. 
Âmmoniakfliissigkcit von 15° C. untersinken. Schwimmt es auf derselben, so kann es mit 
Ceresin, Paraffin oder Talg verfălscht sein. 

3) Wird 1,0 g Wachs mit 20 g Weingeist wahrend einiger Minuten gekocht, und 
die Fliissigkeit wahrend einiger Stunden zum Erkalten bei Seite gestellt, so soll das Filtrat 
fast ungefarbt sein (deutliche Gelbfarbung = fremde Farbstoffe, z. B. Curcuma), Lackmus
papier nicht oder nur sehr schwach rothen und durch Zusatz von Wasser nur schwach 
opalisirend getriibt werden. Eine starke Triibung weist auf Zusatz von Stearinsa ur e 
oder Harz hin. 

4) Wird 1 g gelbes Wachs mit 10 ccm Wasser und 3 g krystall. Natriumkarbonat 
1/ 4 Stunde zum Sieden erhitzt, so muss sich beim Erkalten das Wachs iiber der Sa1zl0sung 
wieder abscheiden und letztere darf nur opalisirend triibe erscheinen. Tritt diese Er
scheinung nicht ein, sondern behălt die Reaktionsfliissigkeit das Aussehen einer Emulsion, 
so kann Stearinsa ure, Pfl an zen w a chs oder Talg zugegen sein. 

Die angegebenen Priifungen sind beziiglich ihres W erthes nicht zu unterschătzen. 
Sie geben haufig wichtige Fingerzeige dafiir, ob ein Wachs rein oder verfalscht ist. Von 
ausschlaggcbender Bedeutung aber ist die Feststellung der Săurezahl, der Esterzahl und 
der V erhăltnisszahl nach KiiTTSTORFER-H UBL. 

5) Priifung nach Hti"BL. 
Man wăgt 3-4 g geschmolzenes und filtrirtes Wachs (genau gewogen!) in ein 

150 ccm-Kolbchen ein, iibergiesst mit 25 ccm săurefreiem Alkohol von 95 Proc., erhitzt 
unter Erwărmen am Riickflusskiihler bis zum Schmelzen, fiigt einige Tropfen Phenol
phthalem-Losung hinzu und titrirt, indem man das Kolbchen in einem Gefăss mit warmem 
Wasser bewegt, mit 1 / 2-normaler alkoholischer Kalilauge bis zur Rothfărbung (Săurezahl). 
- Alsdann giebt man 20 ccm der nămlichen Lauge hinzu, verseift durch 1-2stiindiges 
Erbitzen im Sandbade am Riicldlusskiihler und titrirt den Ueberschuss der Kalilauge mit 
1/2-normaler Salzsaure zuriick. Die zuletzt verbrauchten Kubikcentimeter Kalilauge dienen 
zur Zersetzung (Verseifung) der vorbandenen Ester (Esterzabl). 

Die fiir 1 g W acbs zur Săttigung der freien Saure verbrauchten Milligramme KOH 
nennt man die Saurezahl, die zur Zerlegung der Ester in 1 g Wachs verbrauchten 
Milligramme KOH sind die Esterzahl (Saurezahl + Esterzabl = Verseifungszahl). 
Fur reines Wachs wurden bisher gefunden: 

Săurezabl 19-21, Esterzabl 73-76. 
Wichtig ist fiir die Beurtheilung des W achses noch die Berecbnung des Verbăltnisses der 
Săurezabl zur Esterzabl, die sog. Verhăltnisszahl, z. B. 

19-21; 73-76 = 1 ; X. 

Dieses Verhăltniss schwankt bei reinem W achse zwiscben 1 : 3,6 und 1 : 3,8. 
Wie die nachstehende Tabelle zeigt, andert ein Zusatz der in Frage kommenden 

Verfalschungsmittel mindestens eine dieser Daten, meist alle zusammen. 

Săurezahl Esterzahl Verhăltnisszahl V erseifungszahl 

Gelbes Bienenwachs 20 75 3,75 95 
Japanwachs 20 200 10 220 
Carnaubawacbs . 4 75 18,75 79 
Paraffin, Ceresin o o o o 
Harz (Colophonium) 180 10 0,056 190 
Talg. 4 191 48 195 
StearinRăure 195 o o 195 
Cbinesiscbes W acbs Spur 63 63 63 

Âus den erhaltenen Daten ist man berecbtigt, folgende Scbliisse zu zieben: Findet 
man die Verseifungszabl unter 92 und ist zugleicb die Verbăltnisszabl diejenige des reinen 
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Wachses, so ist Ceresin oder Paraffin heigemischt. - Ist die Verhiiltnisszahl grllsser 
als 3,8, so ist wahrscheinlich Japanwachs, Carnauhawachs oder Talg zugesetzt. Ist 
die Verhaltnisszahl kleiner als 3,6, so ist Stearinsăure oder Harz zugegen. 

Diese Methode der Untersuchung bat sich vorziiglich bewăhrt. Indessen ist iiber 
Wachse Mittheilung gemacht worden, welche sich nur schwer vollstăndig verseifen lassen. 
deshalb unter Umstănden nicht ganz richtige Zahlen liefern. Namentlich ceresinhaltige 
Wachse liefern zu niedrige Verseifungszahlen. Man hat zur Erreichung volliger Verseifung 
vo1·geschlagen, die Verseifung im Sandbade anstatt auf dem Wasserbade auszufiihren. 
Ferner ist empfohlen worden, zwischen VerseifungskOlbchen und Riickflusskiihler einen mit 
Alkohol gefiillten Mti"LLER'schen Extraktor einzuschalten und das Erwărmcn mit einer 
kleinen, direkten Flamme auszufiihren. Durch das Zwischenschalten des MuLLER'schen Ex
traktors wird die Kondensation und das Zuriicktropfen des Alkohols sehr gleichmăssig 

das Niveau des Alkohols im Kolben bleibt stets das gleiche, und die Verseifung ist in eine1 
Stunde sicher beendet. 

Um dem genannten Uebelstande zu begegnen, ist ferner die HuBL'sche Methode von 
BENEDIKT und MANGOLD wie folgt abgeăndert worden: 

Diese bestimmen einerseits die Să urezahl in der von HuBL angegebenen Weise, 
an Stelle der Verseifungszahl aber die Gesammtsăurezahl, das ist diejenige Menge 
Kalihydrat in Zehntelprocenten, welcher die Mischung aus Fettsăuren und Fettalkoholen 
zur Neutralisation bedarf, die man erhălt, wenn man das Wachs verseift und die Seife 
durch Kochen mit verdiinnter Salzsăure zerlegt. Diese Mischung wird von ihnen "auf
geschlossenes Wachs" genannt. 

Zur Bestimmung der "Gesammt-Săurezahl" lllst man 20,0 g Kalihydrat in einer halb
kugeligen Porcellanschale von 400-500 ccm Fassungsraum in 15 ccm Wasser, erhitzt auf 
einem Drahtnetze zum beginnenden Sieden und fiigt etwa 20 g des filtrirten und ge
schmolzenen Wachses unter Umriihren hinzu. Das Erhitzen wird mit kleiner Flamme 
unter bestăndigem, lebhaftem Umruhren noch 10 Minuten fortgesetzt. Man verdiinnt als
dann mit 200 ccm heissem W as ser, erwărmt und săuert mit 40 ccm Salzsăure, die vorher 
mit W asser verdiinnt wurde, an. Man kocht, bis die aufschwimmende Schicht vollstăndig 
klar ist, lăsst erkalten und reinigt den W achskuchen durch dreimaliges Auskochen mit 
Wasser, dem man das erste Mal etwas Salzsăure zusetzt. Zuletzt wird der Kuchen ab
gehoben, mit Filtrirpapier abgewischt, im Trockenschranke geschmolzen und filtrirt. Das 
filtrirte, noch fliissige Fett wird auf ein Uhrglas ausgegossen und nach dem Erkalten in 
Stiicke gebrochen. 

6-8 g des in dieser W eise erhaltenen "aufgeschlossenen W achses" werden mit 
30 ccm săurefreiem Alkohol iibergossen, auf dem W asserbade zum Schmelzen erhitzt und 
darauf nach Zusatz von einigen Tropfen Phenolphthalem-Lllsung unter Bewegen in einem 
Gefasse mit warmem Wasser mit 1/ 2-normaler Kalilauge bis auf Roth titrirt. Die Ver
seifung ist selbst bei grossem Ceresingehalte stets eine vollkommene. 

Bezeichnet man mit s die Săurezahl, mit S die Gesammtsăurezahl und mit a die 
Aetherzahl, so ist a + s die Verseifungszahl nach v. HcBL, und ferner 

56100 (S-s) 56100 (a+ s) 
a= 56100-188 und S = 56100+18 a 

Fur die mittlere Saurezahl (s = 20) haben z. B. die Verseifungszahlen (a+ s) und 
die Gesammtsăure-Zahlen (S) folgende zusammengehllrige Werthe: 

a a+s S S a a--1-s 
69 89 87,07 87 68,91 88,91 
70 90 88,02 88 69,96 89,96 
71 91 88,97 89 71,02 91,02 
72 92 89,92 90 72,08 92,08 
73 93 90,87 91 73,14 93,14 
74 94 91,82 92 74,19 94,19 
75 95 92,77 93 75,25 95,25 
76 96 93,72 94 76,30 96,30 
77 97 94,67 95 77,36 97,36 
78 98 95,61 96 78,41 98,41 

B1ldet man die Verhăltnisszah1 nicht aus der Aetherzahl und Săurezahl, sondern aus 
der Gesammtsaurezahl und der Sii.urezalll, so erhălt man fiir von HuBL's normales Wachs 
mit der Verseifungszahl 95 die Verhăltnisszahl S- s: s = 72, 77: 20 = 3,64. 

Handb. d. pbarm. Pra:ris. I. 44 
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Diese Verhaltnisszahl wiirde als die normale anzusehen sein. Erhebliche Abwei
chungen von derselben wiirden auf eine Verfalschung des Wachses schliessen lassen. 

Zum Nachweis von Fichtenharz ist die von DoNATH angegebene Priifung in 
der Modifikation von E. ScmnDT zu empfehlen, welche auf der Bildung von Nitroderivaten 
aus dem Harz beruht: 

5 g Wachs werden in einem Kolben mit der 4-5fachen ~ienge rohcr Salpetersăure 
(von 1,32-1,33 spec. Gew.) zum Sieden erhitzt und eine Minute im Sieden erhalten. 
Dann fiig't man ein gleiches Volumen kaltes \Vasser und unter Umschiitteln soviel 
Ammoniakfliissigkeit llinzu, dass die Fliissigkeit deutlicll danach riecht. Die amrnoniaka
lische Fliissigkeit wird in ein cylindrisches Glasg·efăss abgegossen. Bei reinem Wachse ist 
sie nur gelb gefărbt, bei Harzgehalt rnehr oder weniger rothbraun. (Zeigt noch 1 Proc. 
Harz an.) 

Zusammen{assung. Bei einer Untersuchung von \Vachs wird man 1) rlas spec. 
Gew. bestimrnen, 2) die 1\fethode von HuBL anwenden. Geben beide Verfahren normale 
W erthe, so kann rnan das \V achs als normal bezeichnen. Fallen die erhaltenen Zahlen 
ausserhalb der Norm, so wird man 3) die BENEDIKT-MANGOLD'sche Methode anzuschliessen 
haben. Beim Einkauf von Wachs bringt man zweckmăssig Stichproben einerseits in 
\Vasser, andererseits in Ammoniakfiiissigkeit von 15 ° C. Auf ersterem miissen sie schwirn
rnen, in letzterem untersinken. - Ausserdem wird man gut thun, falls das \Vachs von 
unbekannten Prodncenten (Banern) gekauft wird, jedes \Vachsbrot dnrchzuschlagen, damit 
rnan nicht etwa alte Hufeisen und dergl. als Wachs bezahlt. 

Einkcm{, .Aufbewahrung. Urn reines Wachs zu erhalten, wendet man sich 
am besten an bekannte, zuverlăssige Bienenziichter oder Bienenzuchtvereine und macht 
darauf aufmerksam, dass man ein absolut reines \Vachs haben will, dass also das Wachs 
aus Stocken stammen muss, in welche Kunstwaben nicht gebracht worden sind. Man 
achte ferner darauf, dass die BOden der Wachsbrote nicht dicke Schichten von Umeinig
keiten enthalten. Am zweckmăssigsten ist es, die \Vacllsbrote sofort zu schrnelzen, das 
\Vachs im Dampftrichter zu filtriren und in Formen zu giessen.- Die Aufbewahrung des 

-gelben Wachses erfolgt in Holzkăsten an einem trockenen Orte. An einem feuchten Orte 
iiberzieht es sich mit Schimmelwucherungen. \Văhrend des Lagerns trocknet es aus und 
kann etwa bis 8 Proc. an Gewicht verlieren. Man wird also gut daran thun, bei der 
Kalkulation auf einen Gewichtsverlust von etwa 10 Proc. zu rechnen. 

11 .. Cera alba (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Cire blanche (Gall.). Weisses 
Wachs. Gebleichtes Wachs. White wax. White Bees-wax. Das weisse Wachs wird 
durch verschiedene Bleichverfahren aus dem gelben Bienenwachse dargestellt. 

Bei der Rasenbleiche wird das geschmolzene gelbe Wachs auf hi:ilzerne Walzen 
gegossen, welche etwa bis zu ihrer Hălfte in kaltem \Vasser rotiren, und dadurch in die 
Form von diinnen Băndern gebracht, oder man bringt es in die Form von dtlnnen Făden, 
oder man stăubt es unter Druck aus Cylindem in kaltes \Vasser. In diesem Zustande 
feiner Vertheilung wird es alsdann (namentlich wăhrend der warmen Jahreszeit) auf Lein
wandtiichern unter hăufigem Benetzen mit Wasser, bisweilen auch unter Zusatz von Ter
pentini:il der \Virkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt. \Venn der Bleichprocess ein ge
wisses Stadium erlangt hat, wird rlas \Vachs wieder geschmolzen, in Bănder gegossen und 
weiterhin dem Sonnenlichte ausgesetzt. Ein Zusatz von etwa 5 Proc. Talg hat zur Folge, 
dass der Bleichprocess rascher verlăuft und das Endprodukt weisser ausflillt, auch verhin
dert dieser Zusatz, dass das W achs zu spri:ide wird. 

Bei chemischer Bleiche wird das Wachs dnrch Einwirkung von Chlorkalk oder 
Wasserstoffsuperoxyd oder durch Kaliumpermanganat oder durch Kaliumbichromat und 
Schwefelsliure entfărbt. Doch werden durch die Einwirkung dieser Chemikalien die physi
kalischen Eigenschaften des Wachses merklich verăndert. Endlich kann man das gelbe 
Wachs auch durch Thierkohle entfărben. 

Bisweilen sollen die Wachsbleicher dem \Vachse, um es weisser zu machen oder 
weisser erscheinen zu lassen, auch Zusătze von \Veinstein, Alaun, Arsenik (?), Bleiweiss, 
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Schwerspath oder Gips machen; alle diese Zusătze wiirden sich schon beim Schmelzen des 
Wachses im Probirglase zu erkennen geben. 

H el v. schreibt vor, dass das zum Gebrauche fiir Salben bestimmte weisse Wachs da
durch gereinigt werden soli, dass man 1 Th. weisses Wachs mit 10 Th. Wasser bis zum 
Schmelzen des ersţeren erhitzt und die Mischung einige Zeit umriihrt. Nach dem Erkalten 
wil'd der Wachskuchen abgehoben und getrocknet. 

Eigenschaj'ten. Das weisse Wachs kommt in den Handel inForm runder, diinner 
Scheiben oder in Form von Tafeln. Es besitzt den eigenartigen Wachsgeruch in geringerem 
Grade wie das gelbe Wachs, gleichzeitig ist meist auch schwach ranziger Geruch wahrnehm
bar. Es ist weiss oder schwach gelblich-weiss, etwas durchscheinend, gleichzeitig etwas 
harter als das gelbe Wachs. Der Bruch ist nicht kornig wie bcim gelben Wachse, son
dern schwach glănzend. 

Der Schmelzpunkt wird durch den Bleichprocess wenig beeinflusst, dagegen wird 
das spec. Gewicht etwas erhOht, allerdings durch den iiblichen Zusatz von Talg um fast 
ebensoviel wieder herabgesetzt. 

Konstanten. Spec. Gew. bei 15° C. = 0,960-0,970. Schm.-P. etwa 64° C. 
Saurezahl 17 ,2-25,0. Esterzahl 70-79,8. Verseifungszahl 90,4-98,4 7. 

Die Priifung und Beurtheilung des weissen Wachses erfolgt in der namlichen Weise, 
wie fiir das gelbe W achs angegeben. 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 
Schmelzpunkt ca. 6.1° C. ca. 64° C. ca. 65° C. 
Spec. Gewicht bei 15 ° C. 0,965-0,970 0,966-0,970 0,966-0,970 0,965-0,975 

.Anwendung. Das W aehs :findet, wie die Fette, bisweilen als einhiillendes, reiz
milderndes Mittel Verwendung in Form von Emulsionen (wozu man als das bessere, gelbes 
Wachs verwendet, welches gleichfalls eine weisse Emulsion liefert). Ferner bildet es 
einen Bestandtheil vieler Pflaster und Salben. Zu technischen Zwecken wird es vielfach 
benutzt; schr bedeutend ist sein Verbrauch zu W achskerzen fiir den katholischen Gottes
dienst. Da hier ausdriicklich Bienenwachs vorgeschrieben ist, kann der Apotheker leicht 
in die Lag·e kommen, nach dieser Riehtung zu Untersuchungen in Anspruch genommen 
zu werden. 

Das gelbe Wachs ist dem weissen liberali da vorzuziehen, wo es seiner Farbe wegen 
nicht stort. Das weisse W achs ist durch den Bleichprocess insofern verăndert worden, als 
es selbst schon etwas ranzig ist und Fettgemische zum Ranzigwerden mehr disponirt als 
das gelbe Wachs. 

Jungfernwaehs (Cera virginea) ist das Wachs aus jungen Bienenstiicken. Es 
bat eine schmutzigweisse oder gelblichweisse Farbe und ersetzt vortheilhaft das weisse 
W achs. Amerikanisches und afrikanisches Bienenwachs haben gewohnlich eine stark braune 
Farbe und werden deshalb in der Pharmacie nicht angewendet. 

Oleum Cerae. Wachsol. Gleiche Theile gepulverter Aetzkalk oder Ziegel
steinstiickchen und geschabtes gelbes ·wachs werden gnt gemischt nud in eine 
gliiserne Retorte gegeben der trocknen Destillation unterworfen. Das in der Vorlage ge
sammelte butterartige Oel wird nochmals iiber seine 5fache Menge gepulverten Aetzkalk 
oder Ziegelsteinstiickchen rektificirt. Frisch ist es wasserhell und diinnfliissig, von breuz
lich-atherischem Geruche und Geschmackc. Bei lăngerer Aufbewahrung braunt und ver
dickt es sich. Es wurde vor Zeiten zu Einreibungen bei gichtischen Leiden gebraucht. 

Emulsio Cerae. '\Vachsemulsionen werden wie Oelemulsionen dargestellţ, je
doch unter Anwendung von geschmolzenem gelbem Wachs und einem Emulsionsmorser, 
welcher zunachst auf 65° C. erwarmt, dann bei 40-50° C. warm erhalten wird. Die Aus
fiihrung ist folgende: 

Rp. Cerae flavae 10.0 
Gummi Arabiei q. s. 
Aquae destlllat. 100,0 
Sirupi Am·ant. fior. 20,0. 

J\1. f. emulsio. 

44* 
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In einen Mixturmiirser mit starker Reibkeule giebt man 10,0 Wachs und 10,0 
Gummipulver und erwarmt den Miirser im Wasserbade bis zum Schmelzen des Wachses. 
Das Pistill wird fiir sich bis zu gleicher Temperaturhiihe erwarmt. Dann reibt man (nach 
Entfernung des Miirsers aus der Warme des Wasserbades) Gummi und Wachs zusammen 
und setzt auf einmal 15,0-16,0 kochend heisses Wasser unter Fortsetzung des Agitirens 
hinzu. Man agitirt, bis das Ganze auf 35-40° C. abgekiihlt und eine weisse, gleich
massige Emulsion entstanden ist. Dann setzt man in kleinen Portionen die iibrigen 
S5,0 Wasser von gewohnlicher Temperatur unter fieissigem Agitiren hinzu, zuletzt den 
Sirupus. 

III. Cera chinensis. Chinesisehes Waehs. lnsektenwaebs. Cire d'inseetes. 
Chinese wax. Diese W achsart wird von der auf der chinesischen Esche Fraxinus Ohi
nensis RoxBOURGH, lebenden Wachsschildlaus, Coccus ceriferus FABR. oder Coccus Pe-la 
WEsTwooD ausgeschieden. 

Die mit einem Wachsiiberzuge iiberkleideten Baumzweige werden im August ab
geschnitten und zur Gewinnung des Wachses mit Wasser ausgekocht. Das aufschwim
mende Wachs wird nach dem Erkalten abgehoben, umgeschmolzen und geklart. Es kommt 
in grossen runden Broten in den Handel, ist rein weiss bis gelblich, ohne Geschmack, und 
besitzt eineu an Talg eriunernden Gernch. Es stellt eine durchscheinende, krystalliuische, 
harte Masse dar. 

Konstanten. Schm.-P. 81-83 ° C. Erstarrp. 80,5-81° C. Spec. Gew. bei 15 o C. = 
0,970 (nach GEHE & Co. = 0,926); bei 99° C. (Wasser von 15,5 ° C. = 1,0) = 0,810. Saure
zahl 0,0. Verseifungszahl 63,0 (ALLEN), 77,9 (HERBIG). 

Es enthălt keine freie Saure und besteht aus fast reinem Cerotiusaure-Cerylăther. 
C27H530 2 • C27H55 , ausserdem sind noch einige nicht naher bekannte Saureester in kleinen 
Mengen zugegen. Dieses Wachs ist schwer verseifbar; es wird in China und Japan zur 
Kerzenfabrikation, auch zum Glanzendmachen vou Leder und dergl. verwendet. 

IV. Cera japonica. Japanwaehs. Japantalg. Japanisches Waehs. 
tabilisehes Waehs. Sumaehwaehs. Oleum Rhois succedaneae, Cire de 
Japan wax. 

Vege
Japon. 

Das sogen. Japanwachs ist kein Wachs, sondern ein Fett. Es wird aus den Stein
friichten mehrerer Sumacharten (vornehmlich Rhus succedanea L., ausserdem noch R. ver
nicifera DC., R. sylvestris Sieb. und Zucc.) in Japan und Kalifornien gewonnen. 

Das rohe W achs kommt in Form kleiner Scheiben oder viereckiger Tafeln in den 
Haudel. Es wird durch Schmelzen nnd Filtriren gereinigt und an der Sonne gebleicht. 
Das gereinigte Japanwachs ist blassgelb, fast weiss, hart (bei+ 8 bis 10° C. sogar spriide), 
von muscheligem, etwas glanzendem Bruche. Bei lltngerer Aufbewahrung wird es gelber, 
und die Oberfiache bedeckt sich mit einem weissen Anfiuge (es sieht aus, als ob das Wachs 
verwittert ware), welcher aus prismatischeu, mikroskopischen Krystallen besteht. In der 
Wărme der Hand wird es knetbar, beim Kauen klebt es nicht an den Zahnen, dagegen 
macht sich dabei eine gewisse Ranzigkeit durch Kratzen im Schlunde bemerkbar. Der 
Geruch ist etwas talgartig, schwach ranzig. 

In siedendem Alkohol von 96 Proc. ist es ziemlich leicht liislich; die Liisung er
starrt beim Erkalten zu einer kiirnig krystallinischen Masse. Aether, Benzin und Petro
leum.ather IBsen es leicht auf. - Es ist bis auf einen geringen Rest von etwa 1 Proc, 
leicht verseifbar und besteht der Hauptmenge nach aus Glycerinpalmitat und 9-13 Proc. 
freier Palmitinsaure, enthalt auch kleinere Mengen der Glycerin!i.ther der Stearinsaure und 
Arachinsaure und nach ALLEN 8,4 Proc. liisliche Fettsauren, auf Capryls!i.ure berechnet. Der 
Glyceringehalt wird sehr hoch, namlich zu 11,6-14,7 Proc. angegebeu. Der Aschengehalt 
betragt 0,02-0,08 Proc., der Gehalt an W asser 2-4,0 Proc. 

Konstanten. Schm.-P. 52-54° C. Saurezahl18,6-22,4. Esterzahl190,7-206,3. 
Verseifungszahl 217,17-225,0. Jodzahl 4-5,0. 

Nach KLEINSTUCK ist das spec. Gew. des Japanwachses bei 16-180C. = demjenigen 
des Wassers. Bei niedrigeren Temperaturen wird es hiiher, bei hiiheren Temperaturen nied-
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riger als dasjenige des Wassers (von gleicher Temperatur). Umgeschmolzenes und wieder 
erstarrtes Japanwachs bat zunachst ein hOheres spec. Gewicht, beim Lagern nimmt es wieder 
normale Dichte an. 

Eine Verfalschung durch Talg wiirde sich durch die ErhOhung der J odzahl zu er
kennen geben. 

Das Japanwachs wird zur Kerzenfabrikation, auch zur Darstellung von Pomaden 
und Salben an Stelle des weissen Bienenwachses angewendet. 

Neuerdings ist das Japanwachs von PURSTEL als Ersatz des weissen Wachses in 
Salben etc. sehr warm empfohlen worden. P. giebt folgende Formeln an: 

Adeps benzoatus. llugueutum leuieus. 
Rp. C'etacei 12,5 

C'erae japonicae 10,0 
Olei Amygdalarum 57,0 

ltp. Adipis benzoati 97,0 
Cerae japonicae 3,0. 

Aquae Rosae 19,0 
Ceratum Cetacei. Boracis 0,5. 

Rp. Cetacei 10,0 t:nguentum simplex. 
Cerae japonicae 25,0 Rp. Adipis 85,0 
Olei Olivarum 65,0. Cerae japonicae 15,0. 

V. Cera Carnaubae. Carnauba-Wachs. Ceara-Wachs. Cire de Carnauba. 
Cire de Carnahuba. Carnauba wax. 

Dieses Wachs scheidet sich an der Oberfl.ache der Blatter der Wachspalme, Corypha 
cerifera L. (Copernicia cerifera Mart.) aus. 

Das rohe Wachs ist schmutzig griinlich oder gelblich, dem Aussehen nach gleicht 
es etwa dem gekochten Terpentin (Terebinthina eocta), ziemlich hart und sprOde, so dass 
es sich sogar zu Pulver reiben lasst, von einem eigenthiimlichen Glanze, etwa wie Meer
schaum. Es schmilzt bei 84-86 ° C., ohne abilr eine vollig klare Fliissigkeit zu geben, 
vielmehr ist die geschmolzene Masse triibe, braun, schaumig, infolge Wassergehaltes, dick
fl.iissig. - Es lost sich in Aether und in siedendem Alkohol, auch in heissem Terpentinol 
vollstandig auf; die Losungen erstarren beim Erkalten unter Abscheidung einer bei 105° C. 
schmelzenden, krystallinischen Masse. Beim Verbrennen hinterlasst es etwa 0,5 Proc. 
Asche, in welcher haufig Eisen enthalten ist. 

Konstanten. Schm.-P. 84-86° C. Spec. Gew. bei 15° C. = 0,995-1,000; bei 
98-99° C. (bezogen auf Wasser von 15,5°) = 0,842. Verseifungszahl = 80-94. Saure
zahl 4-8. Aetherzahl = 76,0. Jodzahl = 13,5. 

Die Zusammensetzung des Carnaubawachses ist noch nicht endgiiltig festgestellt. 
Es besteht der Hauptsache nach aus Cerotinsăure-Myricylather, etwas freier Cerotinsăure 
und Myricylalkohol, welcher durch kalten Alkohol dem Wachse entzogen werden kann, 
daneben noch einige andere Korper von geriagerem Interesse. Es ist schwer ver
seifbar. 

Carnaubawachs erhoht schon in einer Menge von 5-10 Proc. den Schmelzpunkt 
derjenigen Fette etc. erheblich, denen es zugesetzt wird. Man benutzt es daher in der 
Kerzenfabrikation. Ferner wird es zur Darstellung von Wachsfirnissen und als Schuster
wachs verwendet, auch zur Darstellung von Bohnermassen und von Petroleumseifen, weil 
Petroleum sich in solchen Seifen lOst, welche unter Zusatz von Carnaubawachs dargestellt 
werden. Carnaubawachs kann kaum verfalscht werden, ohne sein Aussehen merklich zu 
andern. Ein Zusatz von gekochtem Terpentin wiirde den Schmelzpunkt erniedrigen, die 
Saurezahl aber erhOhen. 

VI. Adipocire. Fettwachs. Leichenfett. Leichenwachs. Der Name ist aus 
Adeps und Cera gebildet und bezeichnet cine im wesentlichen aus Fettsauren oder Seifen 
bestehende Substanz, welche bei der Zersetzung von Leichen in sehr feuchtem Boden oder 
unter W asser, hOchstwahrscheinlich infolge mangelnden Luftzutrittes, entsteht. 

Es ist aussen meist dunkelbraun, von anhaftenden humusartigen Substanzen, innen 
weiss oder gelblich-weiss, hart, brockelig. Es besteht in den meisten Fallen aus Oelsăure, 
Palmitinsaure, Stearinsaure und deren Oxysauren, bezw. aus den Ammoniak- und Kalk
salzen dieser Sauren. 
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Das Leichenwachs soli u. a. in den Gebirgsgegenden Schlesiens von Kurpfuschern 
(Todtengrăbern) als Heilmittel und zwar mit heissem Wein als schweisstreibendes ~Iittel 
gegeben werden. 

Antographische Tinte. 4 Th. gelbes W achs und 3 Th. Talg werden geschmolzen, 
13 Th. venetianische Seife, miiglichst fein zerschnitten, nach und nach zugesetzt und ebtln
falls zum Schmelzen gebracht; dann werden 6 Th. Schellack ebenfalls in kleinen A.ntheilen 
zugegeben und geschmolzen, hierauf das Ganze hiiher erhitzt, bis es weisse Dămpfe aus
stiisst. Man entziindet diese, erstickt das Feuer nach 2 Minuten(!) durch A.uflegen eines 
gut passenden Deckels und riihrt 3 Th. Lampenruss in die heisse Masse. 

Bohnermasse fiir Linolenm. 1. Man schmilzt 7 Th. gelbes W achs ( oder Ceresin) 
auf dem W asserbade und riihrt 3 Th. Terpentiniil hinzu. 

II. 1 kg gelbes Wachs, 1,.5 kg Terpentiniil, 10,0 g Lavendeliil. 
III. Man schmilzt 100 Th. Carnaubawacbs, 900 Th. Japanwachs, 600 Th. Paraffin 

(Schmelzpunkt 40° C.) zusammen und riihrt 2000 Th. Terpentiniil hinzu. 
Branue Wichse fiir Sommerschn1Ie. 300,0 g gelbes Wachs werden gescbmolzen 

und mit 1 l Terpentiniil vcrmischt. Zur fast erkalteten Masse riihrt man eine Liisung von 
120,0 g venetianischer Seife in 1 l W asser, sowie eine Aufliisung von 25,0 g N anking-Gelb 
(oder eines anderen passenden Farbstoffes) und riibrt das Ganze bis zum Erkalten. 

Brnnolin (Brnnole'in) Mattlack fiir Holz zum Einlassen heller Natnrholzgegen
stănde, um dunkle Eiehe zu imitiren. Gelbes W achs 7 5,0, Siccatif 325,0, Terpentiniil 
600,0, Goldocker oder Umbrabraun q. s. 

Cearin nennt IssLEIB eine neue Salbengrundlage, die aus 1 Tb. weissem Carnauba
wachs ( durch Zusammenschmelzen von 25 Th. natiirlichem Carnaubawachs und 75 Th. Cere
sin und Rasenbleiche der Mischung hergestellt) und 4 Th. fliissigem Paraffin (Germ.) durch 
Schmelzen im W asserbade und Kaltriihren gewonnen wird, und sich durch ihre Eigen
schaft, griissere Fliissigkeitsmengen (bis zu 18 Proc.) aufzunehmen, vor der officinellen 
Paraffinsalbe auszeichnet. 

Cerotine, Polirmittel fiir Brandmalerei. I. \Veisses Wachs 1 Th., Terpentiniil 
2 Theile. II. Carnaubawachs 1 Th., Terpentiniil 5 Th. 

Einlasswachs. Wird erhalten durch Zusammcnschmelzen von 85 Th. rohem fil
trirten Erdwachs und 15 Th. Carnaubawachs. 

Farbenstifte fiir Glas nud Porcellan. Schwarz: 10 Th. Lampenruss, 40 Th. 
Wachs, 10 Th. Talg. Weiss: 40 Th. Kremser Weiss, 20 Th. weisses Wachs, 10 Th. Talg. 
Blau: 15 Th. Berlinerblau, 5 Th. weisses \Vachs, 14 Th. Talg-. Man schmilzt die Masse, 
presst in runde Stifte und trocknet an der Luft. 

}'nssboden-Wichse. Man liist 160,0 g Pottasche in 4 l "\Vasser, setzt 40-60,0 g 
Orlean allmăhlich hinzu, kolirt und kocht die Kolatur mit 1400,0 g gelbem Wachs und 
40 g japanischem W achs, sowie 90,0 g Kaliseife. N ach dem Erkalten verdiinnt man mit 
121 Wasser. Fiir braune Wichse ist Umbraun nach Bedarf zuzusetzen. 

Hntglanz, zum Gliinzendmachen von Filzhiiten, ist eine Liisung von 1 Th. Car
naubawachs in 1000 Th. Benzin. Sie wird mittels einer Biirste aufgetragen. 

Lederfett (Stiefelschmiere ). Gelbes W achs 10 Th., Kolophonium 2 Th., Riibiil 
nach Belieben. 

Lederglanz. Borax 40 Th., Carnaubawachs 120 'rh., Wasser 800,0 Th. werden zum 
Lack gekocht. - Diese Mischung kann als Fussboden-Einlass, als :Mattlack fiir Naturholz 
u. dergl. verwendet werden. Zur Benutzung als Lederlack liist man in ihr noch 1 O Th. 
Nigrosin auf. 

Modellir-Wachs. 1. Gelbes Wachs 1000 Th., Liirchen-Terpentin 130 Th., Schweine
schmalz 65 Th., Bolus 725 Th. Die noch fliissige Mischung wird in laues W asser ge
gossen und geknetet, bis eine plastische Mas se erhalten ist. II. S om m e r- Mode lli r
wachs. Weisses Wachs 20 Th., gemeiner Terpentin 4 Th., Sesamiil 1 Th., Cinnober 
2 Th. III. Winter-Modellirwachs. Weisses Wachs 20 Th., gemeiner Terpentin 6 Th., 
Sesamiil 2 Th., Cinnober 2 Th. Bereitung wie bei 1. 

Moulage-Masse zur Herstellung anatomischer Prăparate, namentlich der
matologischer Prăparate. Gleiche Theile Japanwachs und Carnaubawachs werden 
zusammengeschmolzen und im Dampftrichter filtrirt. Dieser Mischung werden verschiedene 
Farben, z. B. Zinkoxyd, Bleiweiss u. dergl. zugesetzt. 

Siegellack, in Weingeist unloslicher. 5 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Carnaubawachs, 
1 Th. Paraffin schmilzt man, trăgt nach und nach 5 Th. Mennige, mit 2 Th. Schlămm
kreide gemischt, ein und erhitzt bis zur Dickfliissigkeit. Dient zum Versiegeln von Spiri
tusfassern u. dergl. 

Stiirkeglanz, znm Pliitten. 2 Th. J apanwachs, 3 Th. bestes Stearin. 
Tannarin ist ein Schuhwachs aus 1 Th. Carnaubawachs und 3 Th. Terpentiniil. 

Diese Liisung kann durch Theerfarben nach Belieben gelb, braun oder schwarz ge
fărbt werden. 
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Wichse fiir gelbe Schuhe. 1. Gelbes Waebs 25 Th., Terpentinol 30,0 Th., Talg
N atronseife 2,0 Th., heisses W asser 25 Th. II. Gelbes W achs 20,0 Th., Gelbes Vaselin 80,0 Th. 

Wasserdichtmachen von Leder. Das Leder wird mit einer gesattigten Losung 
einer Mischung von 1 Th. W allrath und 9 Th. gel bem W achs in erwarmtem Benzin 
eingeschmiert. 

Kiihlwachs von En. REGER in J auer, gegen Brand-, Frost-, Schnitt- und andere 
Wunden. Eine kleine Holzschacbtel mit Harzcerat oder gelbem Cerat. 0,25 Mark. 
(HAGER, Analyt.) 

L&UTERB.lCH's Hiihneraugenseife besteht aus: gel bem Wachs 28,0, Fett 55,0, 
Salicylsaure 17,0 und kleinen Mengen Perubalsam und atherischen Oelen. · 

Heilsalbe des Apothekers MAAS in Muskau. Cerae flavae 15,0, Argenti nitrici 1,75, 
Adipis 74,0, Balsami peruviani 10,0. 

:Mustache-Balsam zur Beforderung des Haarwuchses. Ist eine Mischung 
von Fett, W achs und Parfiim. 

Pflaster von A. ScnRADER in Stuttgart. Drei Sorten, empfohlen Nr. 1 gegen 
Knochenfrass und Knochenhankheiten etc., No. 2 gegen Gicht und rheumatische Schmerzen, 
No. 3 gegen Salzfluss, entziindete und offene Briiste, Wunden aller Art. Sammtliche 
3 Nummern in ausserer Form und Zusammensetzung ziemlich iibereinstimmend. 16 cm 
lange, fast 2,5 cm dicke Stangen, bestehend aus 35 Proc. Fettmasse, Baumol und W achs, 
1 Proc. Bleiglatte, 20 Proc. Knochenasche, 42 Proc. Sand, 32 Proc. Gyps, Thonerde, 
Eisenoxyd und Magnesia. 120 g, ohne Unterschied der Nummer, = 3,4 Mark. (WITT
STEIN, Analyt.) 

Ricord-Tinktur, gegen veraltete syphilitische Ausschlage, von FR. ScnwARZLOSE 
in Berlin. Eine Salbe aus gel bem '\Vachs, Fett und Provencerol. 40 g = 6 Mark. 
(HAGER, Analyt.) 

Salbe der Abbaye Du BEc und die des .Abbe PIPON entsprechen dem Unguen
tum basilicum. 

Salbe von HoLLOWAY, fiir alle Zwecke dienend, wird bereitet aus 10 Th. Cera 
fi ava, 1 O Th. Cera alba, 25 Th. Resin. pîni alba. 50 Th. Adeps suillus und 7 5 Th. 
Ol. Olivar. - Nach DoRVAULT ist es ein Gemisch von 125 Th. Cera alba, 30 Th. Cera 
flava, 30 Th. Terebinthina, 250 Th. Resina alba, 30 Th. Cetaceum, 500 Th. Adeps, 625 Th. 
Ol. Olivae. 

Salbe, gelbe, von DELORT entspricht dem Unguentum Althaeae. 
Tegmin, ein Deckmittel fiir die Haut, ist eine im Verhaltniss von 1:2: 3 be

reitete Emulsion von W achs, Gummi und W asser mit 5 Proc. Zinkoxyd und wenig Lanolin. 
Universal-Seife von OscHINSKY. 35 g einer Mischung aus 10 Proc. Seife, 8 Proc. 

W achs, 5 Proc. Harz, 70 Proc. Fett , vorzugsweise Palmol, 7 Proc. W asser und Spuren 
von Lavendel- und Rosmarieol. 1 Mark. (HAGER, Analyt.) 

eera benzoinata 
ad usum cosmeticum. 

Rp. 1. Cerae flavae 1000,0 
2. Olei Cacao 200,0 
3. Benzoes pulv. 50,0 
4. Alcohol absoluti 30,0. 

Man schmilzt 1 und 2, riihrt 3, spater 4 darunter, 
erhitzt im Wasserbade bis zur VerflUchtigung 
des Alkohols und filtrirt im Dampftrichter. 

eera nigra dura. 
Ceratum nigrum. Schwarz-Wachs. 

1. 
Rp. 1. Cerae flavae 200,0 

2. Lithargyri laevigati 20,0 
3. Fuliginis e taeda ustae 6,0. 

Man kocht 1 mit 2 bis zu einem dunklen Pflaster, 
rUhrt 3 darunter un<l giesst in Formen aus. 

II. 
Rp. .1\finii pulverati 500,0 

Cerae flavae 2000,0 
Fuliginis 120,0. 

Cera politoria. 
Poli tnr- Wachs. 

Rp. 1. Ceresini 1000,0 
2. Cerae Carnaubae 300,0 
3. Olei Terebinthinae 500,0. 

.1\fan schmilzt 1 und 2 und rUhrt 3 darunter. .1\fit 
dieser salbenfOrmigen .1\fischung, welche mit 
Terra di Siena, Ocker oder Umbmun gefărbt 

werden kann, wird das Holzwerk eingerieben, 
und einige Zeit darauf durch Reiben eine blanke 
Politur erzeugt. S. die folgende Vorschrift. 

Cera polltoria liqnlda DIETERICH. 

Weiche l\Iobelpolitur. 
Rp. 1. Cerae flavae 100,0 

2. Aquae 500,0 
3. Kalii carbonici 10,0 
4. Olei Terebinthinae 10,0 
5. Olei Lavandulae 5,0. 

1\lan kocht 1 mit 2 und 3, nimmt vom Feuer, 
setzt 4 und 5 zu, riihrt bis zum Erkalten und 
erganzt mit Wasser auf 1000,0. Die Politur 
wird mit einem woJlenen Lappen ohne Druck 
aufgetragen un<l mit Leinwandbausch bis zu 
starkem Glanze verrieben. 

Cera rnbra. 
Ceratum rubrum. Roth-Wachs. 

Rp. Cerae flavae 100,0 
Resinae Pîni 50,0 
Terebinthinae communis 35,0 
Cinnabaris laevigati 
Minii laevigati aa 5,0. 

In Tafelform auszugiessen: 

Ceratum arboreum. 

Baumwachs. 
Rp. Cerae flavac 750,0 

Resinae Piui 1250,0 
Terebinthinae 360,0 
Olei Rapae 120,0 
Sebi ovili 60,0 
Rhizomatis Curcumae pulverati so,o. 
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Ceratont arboreum liquidum. 
J;-.li.issiges Baumwachs. 

Rp. Colophonii 1250,0 
Picis solidi 200,0 
Olei Lini 120,0 
Terebinthinae communis 50,0 
Cerae flavae 130,0. 

Werden geschmolzen und unter Umriihren erkal
ten gelassen. Wenn die l\Iasse anfangt dicklich 
zu werden, ri.ihrt man 400 ccm Brennspiritus 
(90 proc) darunter und riihrt bis zum Erkalten 
weiter. Aufbewahrung: In gut verschlossc
nen Gefassen. 

Ceratum ad barbam. 
Bartwachs. 

I. 
Rp. Cerae flavae 50,0 

Sebi taurini 20,0 
Adipis 25,0 
Olei Bcrgamottae 30 gtt. 
Olei Citronellae 5 gtt. 

Die Misehung ist in Stangenform zu giessen. Zum 
Fărben setzt man folgende Substanzen zu : fiir 
Blond: 5,0 g Goldocker, fiir Braun: 5 g Umbra, 
fUr Schwarz: 10 g feinsten Kienruss, Die Far
ben sind vorhcr mit etwas Olivenol fein an-
zureiben. 

IL 
Rp, Cerae benr.o!natae 60,0 

Sebi taurini 10,0 
Adipis 20,0. 

Parfum und Farbe ad libitum, 

Ceratum ad barbam Hungaricum. 
Ungarische Bartwichse, Pâte Henri IY. 

Rp. 1. Cerae flavae 10,0 
2. Saponis medicati pulv.10,0 
3. Glycerini 2,5 
4. Gummi arahici pulv. 7,5 
5. Aquae Rosae calidac (25,0) 
6. Olei Rosac gtt. 2, 

:rtfan schmilzt 1 in einem PorcellanmOrser im 
Wasserbade, rUhrt 2, spăter 3 und 4 daruntcr, 
bereitet mit 5 eine steife Emulsion und giebt 6 
dazu. In weithalsigen Glăschen abzugcben. 

Ceratum nd capillos. 
I. 

Stangenpomade nach Dr. B. FrscHER, 
Rp. O!ei Olivarum 90,0 

Cerae fla vae 70,0 
Cetacei 10,0 
Olci Bergamottae 2,0 
Olei Citronellae 0,5, 

Kann beliehig gefarbt oder parfUmirt werden und 
ist eine der besten Stangenpomaden, die es giebt. 

Rp. 
IL 

Cerae bcnzo'inatae 
Sebi taurini 
Olei odoriferi 
Olei Amygdalarum 

100,0 
300,0 

15,0 
15,0. 

Ceratum dlvinum. 
Corinun1 divinum. Peau divine. 

Rep, Cerati Resinae Piui 20,0 
Resinae P1ni 10,0. 

Ceratum pro epistomils. 
Hahn- Wachs. 

Rp. Cerae f!avae 
Sebi ovilis au. 
Ceratum flavnnt (Gal!.), 
Cerat jaune (Gal!). 

Rp. Cerae flavae 100,0 
Olei Amygdalarum 350,0 
Aquae 250,0. 

Ist schaumig zu riihren. 

Ceratum fricatorium. 

Bohnerwachs, Bohnwachs. 

I. 

Rp. 1. Cerne flavae 
2. Ceresini fla vi a a 
3. Terrae Sienae ustae 
4. V ei·nisii Li ni 
5, Olei Terebinthinae 

1000,0 
200,0 
40,0 

1200,0. 

l\Ian schmilzt 1 und 2, rfthrt 3, welches mit 4 ab
geriebeu ist, dazu und mischt, wenn die Masse 
halb erkaltet ist, noch 5 darunter. 

Die durch Erwărmcn balb fliissig gemachte Masse 
wird mit eiuer Blirste auf das Holzwerk einge
rieben und nach dem Abtrocknen mit Biirsten 
frottirt. 

IL 

Rp. 1. Kalii carbonici crudi 
2, Orleani 
3. Aquae 
4. Cerae f!ayae 
5. Kalii carbonici 
6. Aquae destillatae 

120,0 
180,0 

6 1. 
500,0 
250,0 
500,0. 

l\fan kocht 1-3 etwa 1/,- 1 /2 Stunde, kolirt und 
mischt dic Kolatur nuter fleissigem Umrlihren 
in kleinen Antheilen einer salbenfOrmigen Seife 
zu, die aus 4-6 gekocht worden ist, und erhitzt, 
bis die :1\fasse gieiehmăssig ist. 

Ceratum Galeni (Gal!.). 

Cerat de Galien(Gall.). Ceratum cum aqua, 

Rp. Cerae a!Lae 100,0 
Olei Amygdalarum 400,0 
Aquae Rosae 300,0, 

Ist schaumig zu rlihren. 

Ceratum nlgrum militum. 

8chwarze Lederwichse. Militllr-Leder
wichse. Taschenwichse. 

Rp. Cerae Carnaubae 1,0 
O!ei TereLinthinac 10,0. 

Dic LOsung ist zu filtrireu und durch Zusatz einer 
hinreicheuden 1\Ienge, 0,5-1,0 g, OliOslichen Ni
grosins (Anilinschwarz) zu fărhen. 

Ceratu•n Resinae Piui (Ergănzb.). 

Emplastrum Cerae. Emplastrum sticti
cum. Emplastrum basilicum. Ceratum 
citricum. Ccratum resinosum. Lothrin
ger Pflaster. Harzpflaster. Harzcerat, 

Rp. Cerae flavae 200,0 
Rcsinae Pini 100,0 
Terebinthinae communis 
Sebi ovilis âfi 50,0. 

Ceratum simplex. 

Cerat simple (Gal!). 

Rp. Cerae flavae 100,0 
Olei Amygdalanun 300,0. 

Bis zum Erkalten zu rllhren. 

Ceratum Uval'Dm. 

Unguentum de Uvis. 

Rp. Adipis suilli 
Paraffini solidi 

Tra u ben pom a de. 

200,0 
50,0 

Olei Bergamottae 
Tincturae Benzoes aa 5,0. 

Unter dem Namen ,,Trauben-Pomnde"' ver
stcht das PuLlikum Unguentum pomadinum. 



Cera. 697 

Linteum majale. 
Sparadrape de cire (Gal!.). Toile de mai. 

Toile Dieu. Toile sou veraine. 
Rp. Cerae albae 200,0 

Olei Amygdalarum 100,0 
Terebinthinac wnetae 25,0. 

]tfan taucht entweller in die geschmolzene, nicht 
zu warme Mischung Taffetbănder ein und streicht 
den Ueberschuss durch HindurchziPhen zwisehen 
zwei erwărmten Eisenlinealen ab, oder man be
streicht die Bănder mittels einer PflastcJstrcich
~faschine nur einseitig. Die Gri_isse der Bănder 
wird 100X15 cm gewiihlt. 

Pasta Cerata ScHLErcn. 
Ceral. Wachspaste. 

Rp. Cerae flavae 27 ,O 
Olei Coc01s 8,0 
Lanobni 4,0 
Boracis 1,0 
Aquae destillatae 60,0. 

Sparadrapum rubrum. 
Rp. Cerae flavae 100,0 

Terebinthinac venetae 50,0 
Cinnabarls Iaevigati 5,0. 

Taffetbănder werden wie bei Linteum majale 
mit der l\Iasse bestrichen. 

Uuguentum augllcum. 
Rp. Cerae flavae 

Cetacci aa 10,0 
Olei Amygdalarum 80,0. 

l:" guentum adhnesivnm. 
Lanolin- Wachspaste STERX). 

Rp. Cerae flavae 40,0 
Lanolini anhydrici 40,0 
Olei Olivarum 20,0. 

Unguentum basilicnm (Germ.J. 
"Gngucntnm Terebinthinae resinosun1. 

Unguentum tetrapharmacum. KOnigs
salbe. Basilicumsalbe. Harzsalbe Zug· 

salbe. 
I. Germ. 

Rp. Olei Olivarum 
Cerae flavae 
Colophonii 
Sebi ovilis 
TereLinthinaf> 

9,0 

aa a,o 
2,0. 

II. ad usum veterinarium. 

Rp. Olei Rapae 
Cerac fla vac 
Colophonii 
Sebi taurini 
Terehinthinac 

400,0 
100,0 
150,0 
200,0 

50,0. 

Unguentum Cerae compositum (Hamb. Yorschr.). 

Zusammengesetzte Wachssalbe. Lon
doner Salbe. Enguentum Cetacei. Un
guPntum album Londinense. linguen-

tum Spermatis Ceti. 

Rp. Cerae albae 
Ce tacei 
Olci Olivarum 

1,0 
1,0 
4,0. 

Uugnentum cereum. 

Wachssalbe (Unguentum simplex). 

Germ. Helv. 
Rp. Cerae albae 3,0 

Cerae flavae 3,0 
Olei Olivarum 7,0 7,0 
Benzoes 0,2. 

Unguentum flavnm (Ergănzb.). 

Vnguentum Althaeae. Unguentum 
Foeni Graeci compositum. Unguentum 

resinosum (Helv.). Gelbe Salbe (Helv.). 
Althaesalbe. Gelbe Heilsalhe. 

I. Germ. 

Rp. 1. Rhizomatis Curcumae pulv. 10,0 
2. Adipis 500,0 
3. Cerae flavae 
4. Resinae Pîni ilâ 30,0. 

Man digerirt 1 mit 2 1(2 Stunde im Dampfbade. 
setzt 3 nnd 4 hinzu, erhitzt bis zum Schmeizen 
nnd seiht durch odcr filtrirt am besten. 

IT. Hcl v. 

Rp. Olei Olivarum 65,0 
Cerae flavae 17,0 
Colophonii 
Terebinthinae venetae ăă 9,0. 

Unguentum leniens (Germ.). Ungu entum emollien s (Austr.). Unguentum 
Aquae Rosae (Brit. U-St.). Unguentum refrigerans (Helv.). Cold-Cream (Gall.). 
Creme celeste. Cerat cosmetique. 

Austr. 

Cerae aluae 10,0 
Cet..'lcei 20,0 
Olei Amygdalarum 80,0 
Aquac Rosae 20,0 
Boracis pulv. 
Olei Rosac 
Tincturac Benzoes 

llngueutulll Jeniens. 

pro usu mercatorio. 

Rp. O lei Coco!s 92,5 
Aquae Rosae 7,5 
Olei Rosae gtt. X. 

Brit. 

45,0 
45,0 

270,0 
210,0 

0,5 ccm 

Gal!. G--erm. Hclv. U-St. 

30,0 4,0 5,0 120,0 
60,0 5,0 10,0 125,0 

215,0 32.0 60,0 600,0 CCIU 

60,0 16,0 25,0 190,0 
5,0 

gtt.X gtt. 1 
15,0 

l:nguentum rosatnm (Austr.). 
Unguentum pomadinnm (Austr.). 

Rp. Adipis 300,0 
Cerac albac 75,0 
Olei Bergamottae 1,5 
Olei Rosae 0,5. 

Unguentum simplex (Austr.l. 

Einfache Salbe (Austr.). 
Rp. Adipis 

Cerae aluac 
200,0 

50,0. 
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Cerasus . 
. Prunus Cerasus L. (syn. Cerasus Caproniana D. C.), die Sauerkirsche. Fa

milie der Rosaceae-Prunoideae, wahrscheinlich in Kleinasien heimisch, durch die Kul
tur weit verbreitet. Verwendung finden die einsamigen StCinfriichte, Fructus Cerasi 
nigri. Cerasa. Cerasa acitla. - Morellen. Sauerkirschen. W eichselkirschen. -
Cerises (Gall.) mit saftigem Fruchtfleisch, hartem Endocarp und amygdalinhaltigem Samen. 

Die letzteren machen 5 Proc. vom Gewicht der 
Frucbt aus. 

Bestandtlteile. Der friscben Frlichte: 
Wasser 80,49 Proc., Zucker 8,77 Proc., freie 
Săure 1,28 Proc., Eiweissstoffe O, 79 Proc., Asche 
0,56 Proc. 

Anwenclu11g. Die frischen, im Juli 
reifeuden Frt'tchte dienen rob, gedorrt oder in 
Zucker eingemacht als Genussmittel. Beim 
Pressen liefem sie gegen 60 Proc. sanren, pur
purrotheu Saft, welcher etwa 2,3 Proc. Săure 
(Weinsăure) und 10 Proc. Zucker enthalt. 

Pedunculi s. Stipites Cerasorum, 
Kirschenstiele, Queues de cerise (Gall.), 
die getrockneten Fruchtstiele, welche bisweilen 
als harntreibendes, katarrhwidriges ~1ittel ver
lang't und in geschnittenem Znstande (als Auf
guss) angewendet werden. 

Aqna Cerasorum. Kirschwasser, s. 
unter Amygdalus, S. 282. 

Sirupus Cerasorum (Germ.). Sirupus 
Cerasi. Kirschensirup. Kirschsirup. -
Sirop de cerises (Gall.). - Cherry-syrup. 

Frische, saftreicbe Sauerkirschen wer
den von den Stielen befreit und sammt den 

Kernen zerquetscht, indem man sie durch ein W alzwerk gehen lăsst, oder indem man durch 
Abreiben auf einem groben Haarsiebe oder durch Pressen in einem weitmascbigen Sack 
das Fleisch von den Steinkernen trennt und letztere fiir sich stiisst. Den Fruchtbrei lasst 
man unter ofterem Durchriihren in einem bedeckten Steingefass bei etwa 20° C. gahren, 
bis 1 Raumth. einer abfiltrirten Probe sich mit 1 / 2 Raumth. Weingeist ohne Triibung 
mischen lasst, presst aus und stellt den Saft einige Tage im kiihlen, dunkeln Raume zur 
Klarung bei Seite. Alsdann filtrirt man durch Fliesspapier und verkocht 7 Th. des Fil
trats mit 13 Th. Zucker zu 20 Th. Sirup. Derselbe ist dunkelpurpurroth und muss sich 
mit 2 Raumth. W eingeist ohne gallertartige Abscheidungen klar mischen lassen. Die Aus
beute betragt bis zu 200 Proc. der entstielten Kirschen. N ach dem Erkalten fiillt man 
den Sirup auf sorgfaltig gereinigte, vollig trockene Flaschen, verschliesst dieselben mit 
neuen Korkstopfen und bewahrt sie im Keller, vor Licht geschiitzt, auf. 

Ph. Gall. schreibt fiir die Fruchtsirupe eine Dichte von 1,33 vor und berechnet dem-
entsprechend bei einem spec. Gew. des geklărten Saftes von 

1,007 die Zuckermenge fiir je 1000 g Saft auf 1746 g 
1,014 " " " " " 1692 " 
1,022 " " " " " 1638 " 
1,029 " " " " " " 1584 " 
1,036 " 1530 " 
1,044 " " 1476 " 
1,052 " " " " 1422 " 
1,060 " " " " 1368 " 
1,067 " ,. " " 1314 " 
1,075 " " " 1260 " 

Bei der Bereitung von Kirsch-, Himbeer- und andercn Fruchtsaften sind Gerathe 
aus Eisen oder Zinn durchaus zu vermeiden, da sonst Farbe und Geschmack leicht ver-
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andert werden! Es ist fiir die Haltbarkeit des Sirups ferner unbedingt nothwendig, dass 
die Gahrung bei der vorgeschriebenen Warme und vollstandig zu Ende gefiihrt wird; man 
lasst sie deshalb bei Darstellung grosserer Mengen in einem geschlossenen Fasse (Fig. 179) 
sich vollziehen, in dessen Spund ein nicht zu enges, entweder zweimal knieformig geboge
nes, mit dem kiirzeren Schenkel in cin Gefass mit W asser tauchendes, oder ein (~"' for
mig gebogenes Glasrohr luftdicht befestigt ist, welches man durch wenig Glycerin gegen 
die aussere Luft abschliesst. Die Gahrung ist beendet, sobald keine Gasblasen mehr ent
weichen. Als das zweckmassigste Verfahren beim Filtriren gilt im allgemeinen, den Saft 
absetzen zu lassen und dann aufs Filter zu bringen, sodass der Bodensatz zuriickbleibt; es 
wird aher auch empfohlen, gerade den Bodensatz, nachdem man ihn von dem gekliirten 
Safte getrennt und gut durchgeschiittelt bat, zuerst auf das befeuchtete Filter zu geben 
und den diinnen Saft nachzuliillen. Bei schwieriger Filtration thut ein Zusatz von ab
gerahmter Milch oder Fliesspapierschnitzeln und kraftiges Schiitteln behufs schneller Kla
rung oft gute Dienste. Beim Einkochen des Saftes ist sodann darauf zu achten, dass der 
Zucker bei gelinder Warme gelost wird, dass der Sirup weiterhin nicht mehr umgeriihrt, 
sondern unter allmahlicher Verstarkung des Feuers zum Sieden erhitzt und dariu solange 
erhalten wird, bis das anfangs heftige Schiiumen nachgelassen hat. Den hierbei gebilde
ten, zahen Schaum schopft man mittels eines durchlocherten Porcellanloffels ab. Man 
kocht die Fruchtsafte in vollig blanken, kupfernen Kesseln und bringt sie alsbald auf Seih
tiicher aus Flanell. Auf keinen Fall darf man sie in den Kochgerathen erkalten lassen; sie 
wiirden hierbei Kupfer auflosen, missfarbig und unverwendbar werden! 

Mixturen mit Alkalien oder Metallsalzen und Kirschsirup gehiiren zu den unver
traglichen Arzneimischungen. 

Snccus Cerasi. Succus Cerasorum. Succus e fructu Cerasi. Kirschsaft. 
Suc de cerise (Gall.). Der frische Saft (s. oben) lasst sich auch ohne Einkochen mit 
Zucker langere Zeit aufbewahren, wenn man dem Fruchtmus etwa 2 Proc. Zucker zu
setzt und den filtrirten Saft naeh vollendeter Gahrung auf Flaschen fiillt, diese Iose ver
korkt und, mit Holzwolle umhiillt, in einem Kessel mit Wasser allmahlich bis nahe zum 
Siedepunkt erhitzt, bei dieser Temperatur 1 Stunde erhalt und nun die Flaschen dicht 
verkorkt. Auch Sattigen mit Kohlensaure bei 2 Atm. Druck sichert dem frischen, filtrirten 
Safte langere Haltbarkeit. Nach Vorschrift der Gall. setzt man den Sauerkirschen 10 Proc. 
Siisskirschen zu und Hisst nicht den Fruchtbrei, sondern den daraus gepressten Saft bei 
12-15° C. vergahren. 

Der Kirschsaft des Handels ist in der Regel mit Zusatzen (Alkohol oder Salicyl
saure) versehen und fiir pharmaceutische Zwecke nicht geeignet. 

Kirscb Kirschwasser, Kirschbranntwein, Eau de cerises, wird in Siidwest
deutschland (Schwarzwald) und der Schweiz (Zug) aus zerstampften Sauerkirschen, die 
man der freiwilligen Giihrung iiberlăsst und dann der Destillation iiber freiem Feuer, 
seltener mit W asserdampfen unterwirft, dargestellt. Hier und da gewinnt man ein iihn
liches Destillat durch Destillation von Branntwein iiber zerstossene Kirschkerne oder durch 
Mischen von Alkohol mit Bittermandelwasser. 

Der Kirschbranntwein enhiilt 4 7-64 Proc. Alkohol, 2-17 mg Blausăure pro Liter, ge
ringe Mengen Kupfer aus den Destillationsgefiissen herriihrend, Spuren Kalk aus dem zum 
Verdiinnen benutzten Brunnenwasser herriihrend, 0,24-1,6 g pro Liter. Man betrachtet den 
Nachweis des Kupfers (mit Ferrocyankalium oder mit Guajaktinktur) als Beweis fiir echtes 
Kirschwasser; es versteht sich aher von selbst, dass man iu jedem kiinstlichen die Echt
heit durch Zusatz einer Spur Kupfer vortiiuschen kann, was den Fabrikanten kiinstlichen 
Kirschwassers wohl bekannt ist. 

Ceratonia. 
Gattung der Caesalpiniaceae - Cassieae. Einzige Art: 

Ceratonia Siliqua L. Johannisbrotbaum, Karobenbanm, Caroubier. 
Wahrscheinlich heimisch im ostlichen Mittelmeergebiet, dureh Kultnr verbreitet und aus der
selben oft verwildert. Die Rinde dient zum Ger ben, sie soli 50- 55 Proc. Gerbstoff 
enthalten. 

Ausgedehnt ist die Verwendung der Hiilsen, Fructns Ceratoniae. Caroba. Siliqua 
dulcis. - Johannisbrod. Bockshorndl. Karoben. Soodbrod. - Caroube (Gall.). 
Carrouge. - Johnsbread. Locust bean. 

Bescht•eibung. Die Frncht ist eine mit kurzem Stiei versehene gerade oder 
wenig gebogene Hiilse von dunkelbrauner Farbe. Die Lange der knltivirten Frucht be-
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trăgt bis 25 cm, die Breite bis 4 cm; wilde sind viel kleiner. Die Rănder sind wulstig 
verdickt, die Seiten eingesunken, fein gerunzelt. Sie enthalten bis 14 Samen in flachen, 
elliptischen Făchern. Die Samen sind flach, breit eiformig, bis 5 mm lang, glănzend roth
braun mit dUnnem Funikulus. Sie enthalten im grau gefărbten Endosperm den Embryo mit 
dicken, gelben Kotyledonen. - Die Epidermis des Pericarps ist mit einer deutlichen Cuti
kula bedeckt, in ihr finden sich Stomatien (Fig. 180 s), darauf folgen rundliche, gerbstoff
reiche Zellen (Fig. 180 rp) und darauf GefăssbUndel mit ansehnlichen FaserbUndeln, die 
von Kammerfasern begleitet sind (Fig. 180 b u. k). Das Ubrige Gewebe besteht vorwiegend 
aus dUnnwandigem Parenchym, die Samen-Făcher sind von Faserzellen ausgekleidet. In 
den Parenchymzellen Iiegen querfaltige, hohle, sackartige, farblose, gelbliche, oder schwach 
kupferrothe Massen (Fig. 180 z), die mit Eisensalzen schwarzblau, mit Kalilauge blau, 
mit Vanillin und Salzsăure schiin roth werden. Auf diese Massen ist in erster Linie zu 
achten, wenn es sich um den Nachweis von Ceratoniafriichten, z. B. im Kaffee handelt. In· 
dessen ist daran zu denken, dass dieselben auch in einigen anderen FrUchten, z. B. in 

ep ry 
1 

st 
' 

Fig. 180. Aus dcm Gcwcbc d •r Fructus raton ia . IGO lai vcr~"''. ep Epidermis mit p3lt6tfnung s. 
•·p Brnuu s Parcnchym uotcr Mr Epid rm i . b Fascrbllnd 1 mit t in• •llcn 1t und Kry tnllknmmcrlnscrn k. 

IP • pirnlg ·Ins c. • Di · sacknrtigcu l nhnlt.skllrpcr. (Nncb ) 1 o·:o.o.Eit.) 

den Datteln vorkommen. Es sind daher, wenn sie aufgefunden sind, auch die FaserbUndel 
der Fibrovasalstrănge mit ihren Kammerfasern zur endgU!tigen Identificirung aufzusuchen. 

Die Samenschale ist nach dem allgemeinen Typus der Leguminosen mit Palissaden 
und Trăgerzellen gebaut. Das Endosperm ist ausgezeichnet durch starke Verquellung der 
:Membranen. 

Bestandtheile. Sie enthalten im Durchschnitt: Wasser 14,96 Proc., Stickstoff-
8ubstanz 5,86 Proc., Fett 1,28 Proc., Kohlehydrate 68,98 Proc., Holzfaser 6,39 Proc., 
Asche 2,53 Proc. Der Zuckergehalt betrăgt 30-46 Proc. Ferner enthalten sie etwas 
Buttersăure (bis 1,5 Proc.), der sie den charakteristischen Geruch verdanken. Die Frucht 
enthălt 90-88 Proc. Pericarp und 10-12 Proc. Samen. Die Samen enthalten ein Kohle
hydrat Carubin, ein Ferment Carubinase und einen Zucker Carubinose, der durch 
Einwirkung des Fermentes auf das Carnbin entstehen soli. 

Anwendung. Die HUisen finden im SUden ausgedehnte Verwendung als Vieh
futter und als Nahrung der ărmeren Klassen. In Portugal, auf den Azoren und in Triest 
macht man Alkohol daraus, hier und da auch Sirup. Ferner dienen sie bei der Bereitung 
von Tabakssaucen und gerostet als Kaffeesurrogat (\·ergl. Coffea). Arzneilich verwenuet 
man sie hier und da in Theegemischen. 
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Aus den Samen macht man einen Klebstoff, indem man sie spaltet, den Embryo 
entfernt und dann mit Wasser von 70-82° C. digerirt. Der Schleim wird dann mit l\fehl 
und etwas Salzsaure zur Appretur von Geweben benutzt. 

Lactina ist ein Mehl aus J ohannisbrod, W eizen, Gerste, Eibischwurzel und Bocks
hornsamen. 

Als Sherry-Essenz kommt im Handel ein mit Nelken und Zimmt gewiirzter, 
weingeistiger Auszug aus Johannisbrod (und anderen zuckerhaltigen Friichten) vor. 

Viehpulver, THORLEYS Food for cattle, ist aus Mais, Leinsamen, Johannisbrod 
und Bockshornsamen zusammengesetzt. 

Cerefolium. 
Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm. Familie der Ulllbelliferae-Apioideae

Scaudicinae. Wahrscheinlich heimisch im siidostl. Russland und im westlichen Asien, 
vielfach fiir Kti.chenzwecke kultivirt und verwildert. 

Beschreibung. Die Wurzel ist diinn, spindelformig, der Stengel bis 70 cm hoch, 
gestreift, ti.ber den Knoten behaart. Die BHitter sind dreifach-fiederspaltig, unterseits 
glanzend, an den Nerven zerstreut behaart, die Fiedern sind fast fiederspaltig oder drei
lappig, gewimpert, in eine Borste auslaufend, die Blătter am Grunde mit hăutig gerandeter 
Scheide. Bliithen in Doppeldolden, Doldchen mit Involucellnm. 

Von charakteristisch-aromatischem Geruch und Geschmat:k. Man verwendet das 
bliihende Krant: 

Herba Cerefolii. Hb. Cerefolii sa ti vi. Hb. Chaerophylli. Hb. Scandicis. 
Echter Kerbel. Gartenkerbel. Korbelkmut. Suppenkraut. - Cerfeuil (Gall.). 
Garden Chervil. 

Einsammlung. Anwendung. Die Pfianze wird wăhrend der Bliithe gesam
melt und getrocknet. Mit 5 Proc. Wasser gequetscht und ausgepresst liefert sie den Succus 
Cerefolii recens; 10 Th. desselben, anf 85° C. erhitzt, nach dem Erkalten durchgeseiht, 
mit 3 Th. Weingeist versetzt und filtrirt, geben mit 18 'rh. Zucker den Sirttpus Cerefolii. 

Tisana Aeetosae eomposita. 
Tisane d'Oseille composee. Bouillon aux Herbes (Gal!.). 

Rp. 1. Foi. Rumicis Acetosae 40,0 g 
2. Foi. Lactucae capi lat. 20,0" 
3. Foi. Cerefolii 10,0 " 
4. 8alis marini 2,0 ." 
5. Butyri recentis 5,0 ." 
6. Aquae destillatae 1000,0 " 

Man kocht 1, 2, 3 mit 6 1/ 2 Stunde, fligt 4 und 5 hinzu und seiht durch. 

Herba Cerefolii hispanici ist das Kraut von Myrrhis odorata Scop. 

Cereoli. 
Wundstăbchen. Heilstăbchen. Bacilli llledicinales. Bougies. 
Znr Einfti.hrung in Kanale des Leibes bestimmte, auf verschiedene W ei se her

gestellte, meist nach dem einen Ende hin verji.'mgte, selten stane, in der Regel biegsame 
oder elastische runde Stăbchen, wclche bald in ihrer ganzen Masse, bald nur in deretţ 

ăusserer Schicht Arzneimittel eingebettet enthalten oder mit solchen ti.berzogen sind. 
Antrophore sind Wundstăbchen, welche in ihrem Innern der Lang·e nach von einem 

federnden Drahtgewinde durchzogen sind. 
Der ~ame "Cereoli" stammt von "eera= Wachs" und wurde fi.lr wachsstockartige 

Praparate benutzt, die insbesondere zur Einfi.ihrung in die Harnrohre bestimmt waren, 
Die franzăsische Bezcichnung ist "Bou g ies". 
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Sie wnrden urspriinglich in der vVeise hergestellt, dass man Leinwandstreifen von 
30 cm Lănge und 4-5 cm Breite in ein geschmolzenes Gemisch von 100 Th. Wachs und 
10 Th. Olivenol tauchte, diese Streifen zu festen Cylindern von der Stărke eines Gănse
kieles zusammenrollte und alsdann durch Rollen mit dem Pflasterrollbrett glăttete. 

Aehnlich wurden Darmsaiten, ferner auch Dochtfăden, mit der gleichen Wachs
Oelmischung iiberzogen und gleichfalls zum Einfiihren in die Harnrohre verwendet. An 
Stelle der Wachs-Oelmischung benutzte man auch Mischungen von Wachs mit Bleiessig. 
Diese Formen sind heute vollstăndig veraltet. 

Germ. umfasst als "c!)reoli" alle die zur Einfiihrung in KorperhOhlungen, insbeson
dere aber in die Harnrohre, bestimmten Arzneistăbchen. Der deutsche Name "'Vund
stăbchen" ist nicht ganz zutreffend. weil der Arzt unter Umstănden auch die Absicht 
verfolgen kann, einen Arzneistoff von der nicht wunden Schleimhaut resorbiren zu lassen. 
Als zweckmăssiger ist der Name "Heilstăbchen" vorgeschlagen worden. 

Die Grundmasse aller sogen. Bougies besteht entweder aus Kakaool orler Gelatine 
oder arabischem Gmnmi. 

b 

a 
Fig. 1 1. 

A. Bougies aus Kakaool. ~lan stosst feingeriebenes Kakaool mit 1/ 20- 1/10 Th. 
Lanolin zu ei ner plastischen l\iasse an , arbeitet die medikamentose Substanz lege artis 
darunter und rollt die Masse mit Hilfe von etwas Talcum oder Lycopodium auf einer Glas
platte oder Marmorplatte oder auf Wachspapier zu Stăngelchen von der geforderten Lănge 
und Dicke aus. Bisweilen empfiehlt es sich auch, die Jlfasse in Glasrohren oder Metall
formen auszugiessen und die Stăngelchen nach dem Erstarren durch Ausstossen zu ge
winnen. Alsdann kann man das Ausstossen der Stangen durch kurzes Durchziehen der 
Glasrohren dnrch eine Flamme erleichtern. Die durchschnittliche Lănge dieser Stăbchen 
betrăgt etwa 10-12 cm. 

Im Grossbetriebe presst man die Stăngelchen auch mit Hilfe von Pflasterpress
maschinen aus und verwendet alsdann Kakaool ohne Zusatz von Lanolin. 

Derartige kleine, sog. Bougiepressen sind gegenwărtig von RoB. LIEBAU in Chemnitz 
.zn ziemlich wohlfeilem Preise zu beziehen; ihre Anschaffung ist zu empfehlen. Bei etwas 
Geschick kann man aucl1 eine gewohnliche Zinnspritze znr Bougiespritze umwandeln, in
dem man das verjiingte Ende passend kurz abschneidet und die Oeffnung erweitert. Die 
ausgetretenen Stăbchen miissen alsdann auf einer Glasplattc gerade gerollt werden. 

Kakaool als Grundmasse lăsst sich nahezu fiir alle Arzneisubstanzen anwenden. 
Auf 1 Stăbchen aus Kakaool rechnet man bei 10 cm Lănge und 2 mm Dicke = 0,3 g 

Kakaool. Wăchst die Dicke um je 1 mm bei gleicher Lănge, so braucht man 0,7 bis 1,25 
bis 2,0 bis 2,9 bis 4,0 bis 4, 75 g (= 8 mm dick). 

Excelsior-Bougies von SAUTER in Genf sind Kakaool-Bougies, welche verschiedene 
Arzneistoffe enthalten: Ein mittels besonderer Maschine hergestellter fester, biegsamer Fett
kern wird mit einer Schicht Kakaool und Lanolin, welcher die Arzneistoffe beigemischt 
sind, iiberzogen. Die weiche Umhiillung schmilzt, sobald sie mit den Schleimhăuten in 
Beriihrung kommt, und die ortliche Arzneiwirkung beginnt sofort, wăhrend der Kern nach 
zwei Minuten allein herausgezogen wird. 

B. Bougies aus Gelatine. Sie werden in der Weise hergestellt, dass man 2 Th. 
feingeschnittene Gelatine mit 1 Th. Wasser erweicht, sodann bis zur Auflosung erwărmt 

und 4 Th. Glycerin hinzufiigt. Nachdem nun noch die Arzneistoffe hinzugesetzt worden 
sind, giesst man die Masse in erwărmte und mit Oel schwach (!) ausgeriebene l\'Ietallformen 
aus, die man rasch auf Eis abki.ihlt. Nach dem Erkalten nimmt man die Stăbchen herans 
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und lăsst sie an einem warmen Orte etwas i.\bertrocknen, worauf man sie in Kăsten zwi
schen W achspapier einpackt. 

Die Pharm. Italica giebt folgende Vorschrift: l\ian lost 6 Th. Hausenblase in 20 1'h. 
Wasser, fiigt 3 Th. Glycei·in hinzu, dampft bis auf 23 Th. ein und setzt die Arzneisub
stanz hinzu. 

Nicht geeignet zum Zusammenmischen mit dieser Grundsubstanz sind Arzneistoffe, 
welche Gerbsăure und llfetallsalze, die mit Leim Făllungen geben (Silber-, Quecksilber-, 
Thonerdesalze) in grosseren lllengen enthalten. Die durchschnittliche Lănge dieser Stăb· 
chen betrag-t etwa 10 cm. 

C. Bougies mit arabischem Gummi. lllan stellt sie dar, indem n'lan feingepul
vertes arabisches Gummi und das Arzneimittel (event. unter Zusatz von etwas Zuckerpul
ver) mit einer l\iischnng aus gleichen Theilen Gummischleim und Glycerin zu einer plasti
schen Masse anstosst, welche in di.\nne Stangen ausgerollt wird. Als Beispiel geben wir 
nacbfolgende Vorsebriften: 

Rp. J odoformii 10 g 
Gummi arabiei 5 g 
Glycerini 
1\Iudlag. Gummi arab. aă q . s. 

ut fiaut cereoli No. 20. 

Rp. Bismuti subnitrici 1 g 
Gummi arabiei 3 g 
Saccbari all.>i 1 g 
Glycerini 
Mucilag. Gummi arab. ăă q. s. 

ut fiant cereoli No. 10. 

Sămmtliche sub A bis C aufgefiihrten Bougies miissen bei Korpertemperatur schmelzbar 
bez. in den Sekreten cler Schleimhăute !Oslieh sein. Die unter B und C zusammen-
gefassten sollen ausserdem auch elastisch sein. 
Die durchschnittliche Lănge dieser Stăbchen be
trăgt 10-15 cm. 

Die gebrăuchlichsten Stărken werden tlurch 
nebenstehende Nummern angegeben: 

Anthrophore sintl 1886 von STEPHAN kon
struirte Bougies. Ihr Kern ist eine l\ietallspirale 
aus Kupferdraht oder verniekeltem Kupferdraht. 

• • • ee 
N , t '! l '• 1 

5 6 
mm mm mm mm mm 

Fig. 1 2. 

Diese Spirale ist zunăchst mit einem diinnen Kautschukschlauch iiberzogen und alsdann 
durch mehrfaches Eintauchen in die betr. fliissigwarme llfasse mit einer Gelatinemasse 
iiberzogen, welche die Arzneisubstanz entweder suspendirt oder gelost enthălt. 

Die diinneren Sorten werden in der Lăng·e von 22 cm, die dickeren in derjenigen 
von 1 O cm herges tellt. 

Anthrophore clienen zur Einfi.\hnmg von Arzneisubstanzen in sonst schwer zngăng
liche Korperhohlen, z. B. in die Harnrohre und in die Xase. 

Urethral-Anthrophore sind 14-22 cm lang. 
Prostata-Anthrophore sind von gleicher Lănge, enthalten die arzneiliche Sub

stanz nur im vorderen ' /4 Theil ihrer Lănge, der iibrige Theil dieser Anthrophore besitzt 
lediglich einen Gelatine- Ueberzug, der durch Behandeln mit Gerbsăure unlihllich ge
macht ist. 

Uterin-Anthrophore sind 8-12 cm lang. 
N asal-Anthrophore, zum Einfl\hren in die Nasc bestimmt. 
Cereoli Acidi tannici, Gerbsăure-Stăbchen (Ergănzb.). 10 Th. Gerbsăure und 

10 Th. fein gepulverte Borsăure werden mit einer :Mischung aus gleichen Theilen Gummi
schleim, Glycerin und W asser zu einer bildsamen :Masse angestossen und daraus cylin
drische Stăbchen geformt. 

Cereoli Acid.i tannici elastici. Elastische Gerbsăure-Stăbchen (Ergănzb.). 
Gelatinae 10,0, Glycerini, Aquae âă 20,0 werden im Dampfbade geschmolzen; der heissen 
:Masse wird eine Losung von Acidi tannici 0,5 in Aquae 0,5 zugemischt und die fliissige 
l\'lischung in l\ietallformen, welche mit Paraffinol schwach ausgerieben sind, ausgegossen. 
1\'Ian bilde 6 cm lange Stăbchen. 

Cereoli Jodoformii elastici. Elastische Jodoform-Stăbchen. (Ergănzb.). 
Gelatinae concisae, Aquae, Glycerini ââ 3,0. Man lăsst 1/ 2 Stunde quellen, schmilzt unter 
vorsichtigem Erhitzen und Ergănzung des etwa verdampften Wassers im \Vasserbade, 
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mischt 1 Th. J odoformii subtil. pulv. hinzu und saugt die Mischung in gut geolte Glas
rohren auf. Nach dem Erkalten stosst man die Stabchen mit Hilfe eines Korkes aus. 

Cereoli Jodoformii. Jodoform-Stabchen (Erganzb.). Jodoformii subt. pul
verati 10,0, Olei Cacao 9,0, Olei Amygdalarum 1,0 werden im schwach erwarmten Por
cellanmorser gemischt. Die halb erkaltete Masse wird in Glasrohren von 3 mm Licht
weite aufgesogen, worauf man diese in kaltes Wasser stellt. Die Stabchen werden nach 
dem Erkalten ausgestossen und in 6 cm lange Stiicke geschnitten. - Man kann sie auch 
durch Ausgiessen in stark abgekiihlte Hollensteinformen darstellen. 

Jodoform-Stabchen mit grosserem Jodoformgehalt und von festerer Beschaffenheit 
erhalt man, wenn man 92 Th. Jodoform mit 5 Th. gepulvertem arabischen Gummi und 
einer Mischung aus gleichen Theilen W asser und Glycerin zu einer bildsamen Masse an
stosst und die durch Ausrollen geformten Stabchen bei 40-50° C. trocknet . 

.A.ntiseptische Stiibchen nach ADRIAN. Als Grundmasse dient eine Mischung aus 
50 Th. Talcum venetum pulv. und 3 Th. Tragacantha pulv., die mit einer Mischung aus 
gleichen Tbeilen Wasser und Glycerin angestossen wird. Die antiseptischen Stoffe werden 
vorher mit dem Talcum gemischt. 

Cereus. 
Gattung der Cactaceae - Cereoideae - Echinocacteae. 

1. Cereus grandiflorus Miii. Konigin der Narh t, Night blooming· Ce
reus, Cirio de fior grande. Heimisch in }!exiko und auf den Antillen. 

In den Handel gelangen Abschnitte der Achse und die Bliithen. Die ersteren be
stehen aus 1'/2-2 cm dicken Stiicken von verschiedener Lănge mit 5-7 Ecken, an denen 
in Abstănden von 2 cm Biischel von 6-8 Dornen sitzen. Im Parenchym grosse Krystalle 
und Sphărite von Oxalat, wie hăufig bei den Cactaceen. 

Die Pflanze enthălt als wirksamen Bestandtheil ein auf das Herz wirkendes Alkaloid 
und Glykoside, die alle noch nicht genauer studirt sind. 

Man empfiehlt sie bei Herzkrankheiten als Ersatz von Digitalis und Strophanthus. 
Der frische Saft ntft auf der Haut Jucken und Pusteln hervor, im Munde Brennen und 
Uebelkeit, endlich Erbrechen und Dysenterie. 

Die Bliithen sollen im Handel mit den unwirksamen Bliithen der Opun tia decu-
mana Haw. verwechselt werden. 

11. Cereus peruvianus (L.) Haw., heimisch in Siidamerika. 
Enthălt ein krampferzeugendes Alkaloid. 

III. Cereus Bonplandii Parm., heimisch in Brasilien und Argentinien, soli wie 

1. wirken. 

IV. Cereus giganteus Englm. und Cereus Thurberi Englm. liefern durch 
Găhrung ein alkoholhaltiges Getrănk. 

Cerevisia. 
Cerevisia. Bier. Biere. Beer (engl.). 
Bier ist ein aus Gersten-(Weizen-)Malz durch Vermaischung mit Wasser bereitetes, 

mit Hopfen gekochtes und durch Hefe in Găhrung versetztes Getrănk, dessen Extrakt
bestandtheile theilweise vergohren sind, und das sich noch im Zustande einer gewissen 
N achgiihrung befindet. 

Eine fiir das gesammte Deutsche Reich giltige gesetzliche Definition des Begriffes 
"Bier" existirt nicht. Fiir Bayern ist eine Bestimmung vorhanden, dass zur Bereitung 
von Bier lediglich Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ausschliesslich aller Surrogate verwendet 
werden diirfen. 
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Obergii.hrige Biere sind solche, bei denen die Găhnmg nicht bei niedriger Tem-
erat ur gehalten wird. Die Gii.hrung verlii.uft infolge dessen sehr rasch, aher die so er

zeugten Biere sind im allgemeinen weniger haltbar, sie miissen rasch konsumirt werden. 
Zu diesen Bieren, welche sich durch einen hohen Gehalt an Kohlensii.ure auszeichnen, ge
hOrt z. B. das sogen. Jungbier, Fassbier, Hausbier, aber auch das Grii.tzer Bier. 

Untergii.hrige Biere sind solche, bei denen die Găhrung durchEinhaltung niedriger 
Temperatur langsam verlauft. Diese Biere sind von grosserer Haltbarkeit und konnen ein
gelagert werden. 

Lagerbiere, Schankbiere, die Bayerischen, Pilsener Biere sind untergii.h
rige Biere, Porter und Ale siud aus sehr starken Wiirzen hergestellte obergii.hrige Biere. 
Weissbier und Gose sind obergăhrige, meist noch im Zustande stiirmischer Găhrung 
an die Konsumenten abgegebene Biere. Bockbiere, Salvatorbiere sind besonders stark 
eingebraute, untergii.hrige Biere. 

Die Farbe des Bieres hăngt in erster Linie von der verwendeten Malzsorte ab. Zu 
ganz hellen Bieren wird sogen. Liehtmalz, zu dunkleren Bieren stărker gedorrtes Malz 
(Farbmalz) verwendet. Gewisse, ganz dunkle Biers01'ten werden auch mit Zuckerkouleur 
gefărbt (Kulmbacher Biere). 

Die Untersuchung der Biere erfolgt nur in Ausnahmefăllen in der Absicht, eine 
Verfălschung nachzuweisen. Eine solche erfolgt gewohnlich nicht durch den Bier
brauer, sondern durch Zwischenhii.ndler. Da unsere grosseren Brauereien ein ausserordent
lich gleichmăssiges Bier brauen, so lăsst sich in solehem Falle eine stattgehabte Verfăl
schung bisweilen durch vergleichende Untersuchung des betreffenden normalen und des 
verdăchtigen Bieres nachweisen. 

Gegenwartig erfolgt die Untersuchung der Biere in der Rege! unter dem Gesichts
punkte der Werthbestimmung, d. h. um verschiedene Biersorten ihren Eigenschaften nach 
mit einander zu vergleichen. 

Im Nachstehenden geben wir eine Anweisung zur Ausfiihrung der wichtigeren Be
stimmungen im Bier nach den "Verein barungen der freien V ereinigung bayerischer Ver
treter der angewandten Chemie". 

1) Bestimmung des specifischen Gewichtes. Da die zu den einzelnen Be
stimmungen dienenden Biermengen nicht gewogen, sondern gemessen werden, die Resultate 
aher in Gewichtsprocenten anzugeben sind, so ist die Bestimmung des specifischen Ge
wichtes jeder Biersorte erforderlich, nachdem dieselbe von der gelOsten Kohlensăure thun
lichst befreit ist. 

Zu diesem Zwecke bringt man das Bier in einen nur zur Hălfte anzufiillenden Kolben 
und schiittelt, sobald das Bier Zimmertemperatur angenommen hat, solange krăftig, bis 
beim wiederholten Schiitteln des mit der Hand verschlossenen Kolbens kein Druck mehr 
wahrnehmbar ist. Hierauf filtrirt man das Bier durch ein trockenes Faltenfilter. 

Die Bestimmung des spec. Gewichtes erfolgt bei 15° C. mittels Pyknometers oder 
der grossen vVESTPHAL'schen vVage unter Benutzung eines Reiters fiir die vierte Decimale. 

2) Bestimmung des Extraktes (Extraktrestes). 75 ccm Bier, deren Gewicht 
auf der Wage zuvor gena u (!) festgestellt worden ist, werden in einem Schălchen oder 
Becherglăschen auf der Asbestplatte unter Vermeidung des Kochens (!) auf 25 ecm ein
gedampft und nach dem Erkalten genau (!) auf das urspriingliche Gewicht (!) gebracht.
Von der sorgfaltig gemischten Fliissigkeit wird das spec. Gewicht wie unter I genommen. 
Aus dem erhaltenen spec. Gewicht ist der Extraktgehalt nach der "Tafel zur Ermittelung· 
des Zuckergehaltes wăsseriger ZuckerlOsungen aus der Dichte bei 15° C. von Dr. C. 
WINDISCH" (s. Saccharum) zu berechnen. 

Der Destillationsriickstand von der Alkoholbestimmung darf zur Extraktbestimmung 
nicht verwendet werden, weil er gewohnlich Ausscheidungen enthălt, welche das spec. Ge
wicht beeinflussen. 

3) Bestimmung des Alkohols. Der Alkohol wird durch Destillation des Bieres 
bestimmt. Als Vorlage benutzt man ein langhalsiges Pyknometer fur 50 ccm mit einer 

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 45 
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Skala am Halse. Der Rauminhalt des Pyknometers muss fiir jeden Grad der Skala genau 
ausgewog·en worden sein. 

Von 75 ccm des von Kohlensăure befreiten Bieres wird soviel in dieses Pyknometer 
iiberdestillirt, bis das Destillat in dem Halse ungefăhr in die Mitte der Skala reicht, dann 
wird auf 15 ° C. temperirt, gewogen und aus dem hiernach berechneten spec. Gewichte des 
Destillates der Alkoholgehalt aus der "Tafel zur Ermittelung des Alkoholgehaltes von Al
koholwassermischungen aus dem spec. Gewichte von Dr. C. WINDISCH" entnommen s. Spiritus. 

Bezeichnet man mit D das Gewicht des alkoholischen Destillates, mit d dessen 
Alkoholgehalt in Gewichtsprocenten, mit G das Gewicht des angewendeten Bieres und 
mit A den Alkoholgehalt des Bieres in Gewiehtsprocenten, so verhălt Sich: 

100: d=D: X 

G = ~ood = 1oo =A 

D.d 
X= 100 

A=D.d 
D 

Da jedesmal 75 ccm Bier verwendet werden, so ist G = 75 >< spec. Gew. (s). und man er
hălt nun, diesen W erth in die letzte der Gleichungen eingesetzt: 

A= D>< d_ 
75 >< s 

Der Alkoholgehalt des Bieres ist in Gewichtsprocenten anzugeben. - Hat man das 
spec. Gewicht des Bieres im urspriinglichen und entgeisteten Zustande festgestellt, so lăsst 
sich der Alkoholgehalt auch berechnen (s. Vinum), doch ist diese Berechnung nur zur 
Kon trolle fiir die gewichtsanalytische Bestimmung zulăssig. 

Saure Biere sind vor der Destillation zu neutralisiren, obwohl der bei Unterlassung 
dieser Maassregel begangene Fehler nicht gross ist. 

4) Urspriinglicher Extraktgehalt der Wiirze. Da der Zucker bei der Găh
rung etwa 50 Proc. Alkohol und 50 Proc. Kohlensăure giebt, so ist also etwa die doppelte 
Menge des gefundenen Alkohols urspriinglich als Zucker vorhanden gewesen. 

Man findet demnach den urspriinglichen Extraktgehalt E der Wiirze, wenn man 
die gefundenen Gewichtsprocente Alkohol A verdoppelt und hierzu die Gewichtsproeente 
des gefundenen Extraktgehaltes e addirt. Dann ist 

E=e+2A. 
Diese Formei ist indessen nicht genau, weil eben nicht genau 50 Proc. Alkohoi und 

50 Proc. Kohiensăure aus 100 Th. Zucker bei der Găhrung entstehen. Deshalb soll der 
Extraktgehait aus der folgenden Formei 

100 (E + 2,0665 A) 
100 + 1,0665 A 

berechnet werden. Unter allen Umstănden aber ist in jedem Falle anzugeben, weiche 
Formei bei der Umrechnung benutzt worden ist. 

5) Vergăhrungsgrad der Wiirze. Man bezeichnet als Vergăhrungsgrad die 
von 100 Gewichtstheilen des urspriinglichen Wiirzenextraktes durch Hefe vergohrene 
Extraktmenge. 

Der Vergăhrungsgrad V ergiebt sich aus dem nach 4) berechneten urspriinglichen 
Extraktgehalt der Wurze E und dem nach 2) ermittelten Extraktrest des Bieres e: 

E: E- e = 100: V1 = 100 (1 _ ~) 
V1=100(E-e) E 

E 

6) Bestimmung des Zuckers. (Werth fiir Zucker und Reduktionswerth der 
Dextrine.) 

Die Bestimmung ist in dem von Kohlensăure befreiten (s. oben 1) und entsprechend 
(1: 5) verdunnten Bier nach dem von E. WEIN zur Bestimmung der Maltose angegebenen 
Verfahren auszuffihren. D. h., man bringt in eine Porcellanschale 50 ccm FEHLING'sche 
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Losung, erhitzt zum Si eden, lăsst alsdann aus ei ner Pipette 25 ccm des 1 : 5 ( oder ander
weit passend) verdlinnten Bieres zufliessen und erhălt die Mischung genau 4 Minuten (!) 
im Sieden. Das ausgeschiedene Kupferoxydul wird in einem Asbest-Filterrohrchen ge
sammelt, gewaschen, getrocknet und im Wasserstoffstrome zu metallischem Kupfer reducirt. 
Aus dem Gewicht des metallischen Kupfers findet man die diesem entsprechende Menge 
Maltose aus der Tabelle von WErN. Ueber die Einzelheiten des Verfahrens siehe unter 
Saccharum. 

7) Bestimmung der Dextrine. lUau versetzt dreimal je 200 ccm des 1:5 ver
diinnten Bieres mit 20 ccm Salzsăure vom spec. Gew. 1,125 jund erhitzt <liese l\iischungen 
am Riickflusskiihler im W asserbade verschiedene Zeit lang : 1 bezw. 2, bezw. 3 Stunden. 
Dann klihlt man die Liisungen rasch ab, neutralisirt mit Natronlauge nnd verdiinnt so 
weit, dass sie hiichstens 1 Proc. Dextrose Cl enthalten. In je 25 ccm jeder dieser Li:isnngen 
wird der Dextrosegehalt bestimmt. Das hiichste Resultat, welches von den drei Liisungen 
erhalten wurde, wird als das zutreffendste angenommen. 

Von dem so erhaltenen Dextrosewerth ist der nach 6) erhaltene Reduktionswerth, 
auf Dextrose umgerechnet, in Abzug zu bringen. Der verkleinerte Rest giebt, mit dem 
OsT'schen Faktor 0,925 multiplicirt, die Menge des Dextrins. 

8) Bestimmung des Stickstoffes. Die Bestimmung erfolgt nach dem Ver
fahren von KJELDAHL. 20-25 ccm Bier werden im K.JELDAHL-Kolben mit 2-3 Tropfen 
konc. Schwefelsăure versetzt und eingedampft. Zum Verdampfungsriickstand fiigt man als
dann 15 ccm konc. reine Schwefelsăure sowie 2 Tropfen metallisches Quecksilber, zerstort 
wie iiblich und bestimmt die Menge des vorhandenen Ammoniaks. Ueber die Einzelheiten 
s. unter Nitrogenium. 

9) Săurebestimmung. a) Bestimmnng der Gesammt-Acidităt. 
Die Acidităt des Bieres rlihrt her von primăren Phosphaten, nichtfliichtigen und 

fluchtigen organischen Săuren und wird im normalen Biere etwa zur Hălfte von primăren 
Phosphaten bedingt. 

Der Săuregehalt wird nach PRrOR mit 1 i1o ~ormallauge unter Verwendung von 
rothem Phenolphthalei'n (s. Phenolphthalei'n) als Indikator bestimmt. Die Acidităt ist 
entweder in ccm-Normallauge oder in Gewichtsprocenten Milchsăure anzugeben. 

Das vom griissten Theile der geliisten Kohlensăure nach 1) befreite Bier wird im 
bedeckten Becherglase 1 / 2 Stunde bei 40 ° C. gehalten, dann nochmals filtrirt. 

Zur Ausflihrung der Bestimmung verwendet man 25 oder 50 ccm des so vorbereiteten 
Bieres. Dunkele Biere verdiinnt man vorher mit dem doppelten Volum kohlensăurefreien (!) 
destillirten Wassers. Von dem rothen Phenolphthalei'n bringt man mittels eines Glasstabes 
einen grossen Tropfen in eine der napfformigen Vertiefungen einer weissen Porcellanplatte. 
Die Titration ist beendet, wenn 6 Tropfen der FHissigkeit zu 1 Tropfen des Indikators ge
geben und vermischt, die Rothfărbung nicht zum Verschwinden bringen. 

b) Bestimmung fllichtiger Săuren. 
Diese erfolgt nach dem unter "Wein" angegebenen Yerfahren durrh Destillation 

einer gemessenen Menge Bier im Wasserdampfstrome. S. Vinum. 
10) Mineralstoffe. 30-50 ccm Bier werden in einer gerăumigen, tarirten Platin

schale eingedampft 'und vorsichtig·, bei nicht zu hoher Temperatur, eingeăschert. - Noch 
genauer fălit diese Bestimmung aus, wenn man den Verdampfungsriickstand nur bis zur 
vollstăndigen Verkohlung erhitzt, alsdann die Kohle mit Wasser auszieht, durch ein asche
freies Filter filtrirt und nun zunăchst in der vorher benutzten Platinschale Filter + Kohle 
verascht, das Filtrat dazu bringt, eindampft etc. 

ll) Phosphorsăure. Man dampft 50-100 ccm Bier unter Zusatz von etwas Aetz
baryt ein und ăschert den Verdampfungsrlickstand in einer Muffel ein. - In der salpeter
sauren Li:isung ist die Phosphorsăure nach der l\!Iolybdăn-Methode zu bestimmen. 

Man kann auch die sub 10) erhaltene Asche zu dieser Bestimmung· verwenden, wenn 
man diese Asche dreimal mit je 10 ccm Salpetersăure auf dem Wasserbade eindampft, 
wodurch alle Phosphorsiiure in den Znstand der Orthophosphorsăme iibergefiihrt wird. 

45* 



708 Cerevisia. 

12) Schwefelsăure und Chior. Die direkte Bestimmung ist nicht zulăssig. Die 
Bestimmung ist vielmehr in der durch Einăschern mit Soda und Salpeter bereiteten Asche 
in iiblicher Weise auszufiihren, s. S. 126. Fiir ganz genaue Bestimmungen der Schwefel
săure sind W eingeistflammen anzuwenden. 

13) G lycerin. 50 ccm Bier werden mit etwa 3 g Aetzkalk versetzt, zum Sirup 
eingedampft, dann mit 10 g gTOb gepulverteni Marmor oder Seesand vermischt und zur 
Trockne gebracht. Der ganze Trockenriickstand wird zerrieben, in eine Kapsel von Filtrir
papier gebracht, diese in einen Extraktionsapparat eingefiihrt und 6-8 Stunden mit 
hochstens 50 ccm starkem Alkohol ausgezogen. Zu dem gewonnenen, stark gefărbten Aus
zuge wird mindestens das gleiche Volumen wasserfreier Aether hinzugefiigt, und die Lo
sung nach einigem Stehen in ein gewogenes KOlbchen abgegossen oder durch ein kleines 
Filter filtrirt und mit etwas Alkoholăther nachgewaschen.- Nach Abdunstung des Aether
alkohols wird der Riickstand im Trockenschranke bei 100-105° C. im Iose bedeckten Kolb
chen bis zum gleichbleibenden Gewichte getrocknet. 

Bei sehr extraktreichen Bieren kann noch der Aschengehalt des gewogenen Glycerins 
bestimmt und in Abzug gebracht werden. Bei etwaigem Zuckergehalte des Glycerins ist 
dieses nach WEIN (s. S. 706) zu bestimmen und ebenfalls in Abrechnung zu bringen. 

14) Hopfensurrogate werden nach dem Verfahren von DRAGENDORFF (s. S. 212) 
aufgesucht. Auf Pikrinsaure ist nach FLECK zu priifen: 

Man dampft 200-300 ccm Bier mit gewaschenem Seesand zur Trockene, extrahirt 
mit Alkohol, verdunstet das Filtrat und kostet den Riickstand. Bei Anwesenheit von 
Pikrinsiiure schmeckt derselbe intensiv bitter. Alsdann erwărmt man den Riickstand mit 
einigen Kubikcentimeter reiner 10 proc. Salzsiiure. Hierdurch wird Pikrinsiiure sogleich 
entfărbt. Nach dem Erkalten legt man ein Stiickehen Zink in die Schale und liisst bei 
gewohnlicher Temperatur einige Stunden stehen. Innerhalb zwei Stunden spiitestens hat 
sich bei Anwesenheit von Pikrinsaure der Inhalt des Schalchens s c h o n b 1 au gefarbt. 

Die Untersuchung auf Alkaloide (z. B. Strychnin) ist in jedem Falle vergleichend 
durchzufiihren, d. h. die namlichen Reaktionen miissen mit den Ausschiittelungsriickstiinden 
von reinem Biere durchgefiihrt werden. Uebrigens sind der Gesundheit schiidliche Ersatz
mittel fiir Hopfen, Alkaloide und Bitterstoffe in deutschen Bieren bisher mit Sicherheit 
iiberhaupt noch nicht nachgewiesen worden. 

15) Schwefligsaure Salze, z. B. Calciummonosulfit. 200 ccm Bier werden 
nach Zusatz von etwas Phosphorsaure im Kohlensiiurestrom in eine Vorlage von Jod-Jod
kaliumlosung bis auf 1/ 3 abdestillirt. 

Das noch durch freies Jod braungelb gefiirbte Destillat wird mit Salzsiiure angesiiuert, 
erwărmt, und die gebildete Schwefelsaure mit Baryumchlorid quantitativ bestimmt. 

Bei der Beurtheilung hat man zu beachten, dass geringe Mengen von Baryumsulfat 
auch im Destillat reiner Biere erhalten werden, weil bei Verwendung von geschwefeltem 
Hopfen aus diesem schweflige Siiure in das Bier iibergeht, und die Moglichkeit nicht aus
geschlossen ist, dass auch durch Zersetzung normaler Bierbestandtheile bei der Destillation 
fliichtige, oxydirbare, schwefelhaltige Produkte entstehen. 

16) Salicylsaure. Nach RosE werden 100 ccm Bier mit 5 ccm verdiinnter Schwefel
saure versetzt und mit dem gleichen Volumen eines aus gleichen Theilen Aether und 
Petrolather bestehenden Gemisches im Scheidetrichter kraftig durchschiittelt. Nach dem 
Abfliessen der wiisserigen Fliissigkeit :filtrirt man die atherische Schicht durch ein kleines 
trockenes Filter in ein trockenes Kolbchen, destillirt den gTiissten Theil der Aethermischung 
ab, versetzt den noch heissen Riickstand unter Umschwenken mit 3-4 ccm Wasser und 
fiigt einige Tropfen ganz verdiinnte Ferrichloridlosung zu. 

Behufs Entfernung der gebildeten, in Petroliither mit tiefgelber Farbe gelOsten 
Eisenoxyd-Hopfenharzverbindung filtrirt man durch ein angefeuchtetes Filter. 

Das Filtrat ist bei Anwesenheit von Salicylsiiure violett gefiirbt, anderenfalls fast 
wasserhell mit einem Stich ins Gelbliche. - Nach RosE kann mittels dieser Methode noch 
1 / 10 MilligTamm Salicylsiiure in 1 Liter Bier nachgewiesen werden. 
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Zu beachten ist, dass das von BRAND in gewissen Farbmalzen aufgefundene "Maltol" 
mit Ferrichlorid eine ăhnliche Reaktion (Violettfărbung) wie Salicylsăure giebt. Es ist 
deshalb die Identităt der Salicylsăure dureh MILLoN's Reagens, welches auf Maltol nicht 
reagirt, festzustellen. 

17) Borsăure und deren Salze. Man macht 100 ccm Bier mit verdiinnter Kali
lauge deutlich alkalisch, dampft in einer Platinschale ein und erhitzt bis zur Verkohlung. 
Die erhaltene Kohle wird mit Wasser ausgelaugt, der Auszug filtrirt und in einer Platin
schale auf 1 ccm eingedampft. Diesen Riiekstand iibersăttigt man alsdann mit verdiinnter 
Salzsăure, bringt einen Streifen frisch bereitetes Kurkumapapier dazu und verdampft im 
W asserbade. Bei Anwesenheit von Borsăure ist der getrocknete Streifen da, wo er mit 
der sauren Losung in Beriihrung war, braunroth gefărbt, die Fărbung geht durch Betupfen 
mit Ammoniak in Schwarzblau liber. 

Fur die Beurtheilung ist zu beachten, dass nach BRAND kleine Mengen Borsăure 
auch im Hopfen enthalten sind, so dass also Borsaure zu den normalen Bierbestandtheilen 
zu rechnen ist. 

Zur q ua n tita tiven Bestimmung der Borsaure kann das von RosENBLADT abgeănderte 
GoocH'sche Verfahren (Ztsehr. analyt. Chem. 1897. 568) dienen, welches auf der Bildung 
von Borsauremethylestet' beruht. Die Borsaure im Destillate ist nach THADDEFF in Bor
fluorkalium iiberzufiihren und als solches zu wagen (FRESENIUS, Zeitschr. analyt. Chemie, 
1897. 568). Man verwende hierzu die Asche von 200-300 ccm Bier. 

18) Fluorverbindungen. Nach HEFELMANN uncl MANN werden 500 ccm Bier mit 
1 ecm einer Mischung, bestehend aus gleichen Theilen 10procentiger Calciumchlorid- und 
BaryumchloridlOsung, ferner 0,5 ccm Essigsăure von 20 Proc. und 500 ccm Alkohol von 
90 Proc. versetzt und nach dem Durchmischen 24 Stunden in der Kalte zum Absetzen des 
gebildeten Fluorcalciums und Kieselfluorbaryums stehen gelassen. 

Den Niederschlag filtrirt man durch ein Filter von 4 cm Durehmesser und trocknet 
ihn sam~t Filter, ohne vorheriges Auswaschen, in einem Platintiegel. 

Durch Zusatz von 1 ccm konc. Schwefelsăure und Erwărmen auf 100° C. wird Fluor
wasserstoff entwickelt, den man auf ein mit Wachs iiberzogenes Uhrglas, in dessen Ueber
zug Zeichen eingeritzt werden, einwirken lăsst. Damit das Wachs nicht schmelze, giebt 
man kaltes W asser in das Uhrglas. 

Nach diesem Verfahren lassen sich noch 7 Milligramme Fluor in 1 Liter Bier 
nachwcisen. 

19) Siissstoffe. a) Saccharin. 500 ccm Bier werden nach SPAETH zur Bindung 
der bitter schmeckenden Hopfenbestandtheile mit einigen Krystallen Kupfernitrat ein
gedampft, mit grobem, ausgewaschenem Sande und einigen Kubikcentimetern Phosphor
săure versetzt und mit Aether-Petrolather ausgezogen. Der mit ein wenig einer verdiinnten 
Losung von Natriumkarbonat aufgenommene Riickstand lăsst noch 0,001 Proc. Saccharin 
am siissen Geschmack erkennen. - Der Naehweis des Saccharins in dem mit Sodalosung 
aufgenommenen Verdampfungsriickstande der Aether-Petrolatherl1isung kann auch noch auf 
folgende W ei se gefiihrt werden. 

a) Man bringt zur Trockne und trăgt die Masse in kleinen Portionen in geschmol
zenen Salpeter ein. Die Schmelze wird in Wasser gelost, die Losung mit Salzsăure an
gesăuert, wenn nothig eingeengt und mit Baryumchlorid auf Schwefelsăure gepriift. Das 
Verfahren eignet sich auch zur quautitativen Bestimmung des Saccharins. S. dieses. 

fJ) Man schmilzt die eingetrocknete Fliissigkeit mit wenig Aetznatron, lost die 
Schmelze in Wasser, săuert die Losung mit Salzsaure an, schiittelt sie mit Aether aus uud 
priift den Verdunstungsriickstand des Aethers durch Ferrichlorid auf Salicylsaure. - Diese 
Reaktion ist nur bei Abwesenheit von Salicylsăure und Tannin anwendbar. 

r) Durch Erhitzen des Riickstandes mit Resorcin und Schwefelsăure erhălt man eine 
Fliissigkeit, welche nach dem Verdiinnen mit Wasser und nach dem Uebersăttigen mit 
Natronlauge im durchfallenden Lichte eine rothliche Farbung, im auffallenden Lichte 
griine F!uorescenz zeigt. 
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Es empfiehlt sich1 stets mehrere Reaktionen nebeneinander 1 und vor allem auch llie 
Geschmackprobe mit dem atherischen Verdunstungsriickstande auszufilhren. 

b) Dulcin (Phenetolkarbamid). 500 ccm Bier werden unter Zusatz von Bleikarbonat 
eingeengt. Der mit Sand vermischte und eingetrocknete Riickstand wird wiederholt mit 
Alkohol von 90 Proc. ausgezogen. Die alkoholischen Fliissigkeiten dampft man zur Trockne 
und behandelt den Riickstand mit Aether 1 worauf filtrirt wird. In dem nach Verdunsten 
des Aethers hinterbleibenden Riickstand wird das Dulcin in folgender W eise nachgewiesen: 

a) Nach Berlinerblau. Man erhitzt den Riickstand des Aetherauszuges mit 
Phenol und etwas konc. Schwefelsaure. Nach Zusatz von einigen Kubikcentimeter Wasser 
lasst man erkalten und iiberschichtet die braunrothe Fliissigkeit in einem Reagirglase mit 
Ammoniak oder Natriumkarbonatlosung. Bei Anwesenheit von Dulcin entsteht an der 
Beriihrungsstelle beider Fliissigkeiten cine blaue Zone. 

{1) Nach JoRISSON. Als Reagens dient cine Losung von }lercurinitrat, welche durch 
Auflosen von 1-2 g frisch gefalltem Quecksilberoxyd in Salpetersaure und Zusatz von 
Natriumhydroxyd 1 bis der entstehende Niederschlag sich nicht mehr ganz liist 1 bereitet 
wird. Die Fliissigkeit verdiinnt man auf 15 ccm, lasst absetzen und filtrirt. 

Das extrahirte Dulcin (s. unter â) wird in 5 ccm Wasser suspendirt 1 mit 2 bis 
4 Tropfen des Reagens versetzt und das Glaschen 5-10 Minuten in siedendes Wasser 
getaucht1 wobei cine schwach violette Farbung eintritt. Auf Zusatz einer geringen Menge 
Bleisuperoxyd entsteht cine prachtvoll violette Farbung. Die Reaktion ist bei 0,01 g 
Dulcin noch sehr deutlich1 bei 0,001 g sehr schwach. 

Beurtheilung. Normales1 gut vergohrenes Bier muss vollstăndig klar und reich 
an Kohlensăure sein 1 sowie angenehmen, erfrischenden Geschmack besitzen. (An gewisse 
Special-Biete, wie z. B. Weissbier, kann die Forderung des Klarseins natiirlich nicht 
gestellt werden.) 

Lagerbiere sollen einen Vergăhrungsgrad von mindestens 40 Proc. haben, doch kann 
ein niedrigerer Vergăhrungsgrad keinen Anlass zu einer stra.frechtlichen Verfolgung 
darstellen. (Die Vereinbarungen verlangen fiir Bayern 44-48 Proc. Vergăhrungsgrad.) 

Im Verkehr nicht zulăssig sind: 
1) Saure Biere. Als sauer ist ein Bier zu bezeichnen, wenn zur Săttigung der 

gesammten Săure fiir 100 ccm mehr als 3 ccm Normal-Alkali, entsprechend einem Gehalte 
von 0,27 Proc. Milchsăure erforderlich sind. 

2) Trii be Biere, und zwar, wenn die Triibung durch Bakterien verursacht wird1 

in jedem Falle. Wird die Triibung durch geringe Mengen Hefe (Schleier) bedingt1 nur in 
dem Falle, wenn der Vergăhrungsgrad unter 40 Proc. liegt. 

3) Biere, welche einen Ekel erregenden Geschmack oder Geruch besitzen. 
Im Verkehr noch zulăssig sind: 
Nicht vollkommen klare, d. h. staubig oder schleierig erscheinende Biere, wenn die 

Triibung a) durch Eiweiss- (Glutin-) Korperchen 1 oder b) durch Dextrine 1 oder c) durch 
Ausscheidung von Hopfenharz, oder d) durch Hefe bei einem Vergăhrungsgrad von 40 Proc. 
und dariiber verursacht wird. 

Der Glyceringehalt der Biere betragt in der Regel nicht mehr als 0125 Proc,; eine 
wesentliche Ueberschreitung dieser Zahl wiirde auf Zusatz von Glycerin schliessen lassen. 

Konservirungsmittel, wie Borsăure, Salicylsăure, Benzoesaure, Calciumbisulfit u. dergl. 
darf Bier nicht enthalten. 1) - Der Gehalt an schwefliger Saure darf 10 Milligramm 802 

im Liter nicht iibersteigen. 
Die Verwendung kiinstlicher Siissstoffe bei der gewerbsmassigen Herstellung von 

Bier ist nach § 3 des Gesetzes vom 6. Juli 1898 verboten. 

1) Das fiir die Tropen bestimmte Bier wird in der Regel mit Konservkungsmitteln 
versetzt. Auf 100 1 Bier rechnet man, um es fiir 3-4 Monate zu konserviren1 4 g Benzoe
săure oder 6 g Salicylsăure; bei einer Konservirung fiir lăngere Zeit 6 g Benzoesăure oder 
10 g Salicylsăure. 
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Cerevisia antiscorbutica. Biere antiscorbutique (Gall.). Brutale anti
scorbutique. Sapinette. Rp. Turionum Pini, Foliorum Cochleariae recentium ăă 30,0, 
Radicis Armoraciae recentis 60,0, Cerevisiae (mit 3 Proc. AlkoholgehaltJ 2 l. Man macerirt 
4 Tage im geschlossenen Gefasse, presst ab und filtrirt. 

China-Eisen-Bier von STROSCHEIN. Ein stark eingebrautes, 20 Proc. Extrakt ent
haltendes Bier, welches ne ben dem wăsserigen Auszug von 10 Proc. Chinarinde, Pome
ranzenschale, Zimmt, Cardamomen, Vanille noch 2 Proc. Ferrobikarbonat enthalten soll. 
1 Fl. = 75 Pfg. 

Condensed Beer der Concentrated Produce Company in London, welches 
wegen der mild narkotischen Wirkung des angeblich verwendeten Arizona-Hopfens als mildes 
Schlafmittel empfohlen wurde, hat sich als ein Schwindel entpuppt. Es war ein stark 
gespriteter, mit Salicylsaure versetzter Malzextrakt-Likor. 

Karlsbader llineralbier. Ist ein Bier, welches die natiirlichen Salze der Karls
bader Quellen gelost enthalten soll. 

Maltol. Ist die aus Karamel-Farbmalz durch Aether ausziehbare Substanz, welche 
mit Eisenchlorid die Salicylsăure-Reaktion giebt. Mit MILLON's Reagens reagirt es nicht. 

Theobrom. Angeblich ein aus Zuckcrriiben hergestelltes, bierăhnliches Getrank. 
(LEFEBRE.) 

Cerium. 
Cerium, Cer. Atomgew. = Hl. Dieses Element kommt in der Rege! mit Lan

than und Didym zusammen in einigen seltenen ~Iineralien vor, z. B. als Silicate im 
Cerit, als Phosphate im 1\Ionacit. 

Zur Abscheidung der Cerverbindungen riihrt man den fein gepulverten Cerit mit 
konc. Schwefelsăure zu einem Brei an, erhitzt denselben bis zum beginnenden Gliihen, 
zieht mit Wasser aus, filtrirt von Kieselsăure ab uud făllt aus der Losung, welche durch 
Neutralisation mit Natriumkarbonat von Eisen und mittels Schwefelwasserstoff von anderen 
1\Ietallen befreit worden ist, die (hei Elemente: Cer, Didym und Lanthan durch Zusatz von 
Oxalsaure als Oxalate. 

Die Reindarstellung des Cers ans diesem Gemisch erfolgt zur Zeit nach kompli
cirten, von den betr. Fabriken geheim gehaltenen Verfahren. 

Systematisch steht das Cer dem Aluminium besonders nahe. l\1an kennt zwei 
Oxyde des Cers, nămlich: 

Ce203 

Ceriumoxydul 
Cer-sesquioxyd 

Ce02 

Ceroxyd 
Cer-dioxyd. 

In der Nomenklatur dieser Oxyde und der von ihnen sich ableitenden Salze herrscht 
ei ne ziemliche V erwirrung. 

t Cerium bromatum. Ceriumbromiir. Cerobromid (CeBr2). Ceroxala t 
wird in einem fiachen Porcellangefăss unter Umriihren erhitzt, bis es in ein gelbbraunes 
Pulver umgewandelt ist. Dieses wird unter Erhitzen in Salzsaure unter Zusatz von 
etwas Weingeist ge!Ost und nun mit Natriumkarbonatlosung bis zum geringen Ueber
schuss versetzt. Den daraus hervorgehenden Nieuerschlag versetzt man nach dem Aus
waschen mit vVasser nach und nach mit Bromwasserstoffsăure, bis eine farblose 
Losung erfolgt. Die Losung wird an einem schattigen Orte unter Umriihren und bis
weiligem Zusatz von Bromwasserstoffsaure zur Trockne eingedampft und in gut ver
stopfter Flasche vor Sonnenlicht geschiitzt in der Reihe der stark wirkenden Arznei

stoffe aufbewahrt. 
Es ist das Prăparat (Oxybromiir) ein hygroskopisches Pulver von graubraunlicher 

Farbe, und giebt mit Wasser und Weingeist eine etwas triibe Losung. Der Geschmaek 
ist anfangs siisslich, hinterher stark styptisch. 

t Cerium nitricum. Cernitrat. Ceronitrat. Salpetersaures Cerium Ce(N03) 3 

+ 6 H20. Moi. Gew. = 435. 
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Zur Darstellung wird frisch gefălltes Cerohydroxyd (Ce(OH)3) in Salpetersăure gelost, 
und diese Losung durch Eindampfen zur Trockne gebracht. 

Farblose Salzmassen von saurer Reaktion und sllsslich adstringirendem Geschmack, 
in Wasser leicht liislich. 

Dieses Salz wird vorzugsweise zur Darstellung von Glllhstriimpfen verwendet. Um 
es auf seine Brauchbarkeit hierzu zu prnfen, wird es 1) in einer Platinschale gegliiht, 
worauf ein beim Erkalten ganz heli-kanariengelb aussehender Riickstand zuriickbleiben 
muss, der nicht alkalisch reagiren darf (Kalk). 2) Empfiehlt es sich, einen Probe-Gliih
strumpf herzustellen und diesen zu versuchen, s. weiter unten. 

t Cerium oxalicum. (Helv. Ergănzb.) Ceroxalat. Ceroxydoxalat. Oxalsaures 
Ceroxydul. Cerii Oxalas (U-St) Ce2(C20 4) 3 + 9H20. Moi. Gew. = 708. 

Die Darstellung der Verbindung erfolgt durch Făllung der schwach salzsauren 
Certrichloridliisung mit Ammoniumoxalat. Das Ceriumoxalat fălit zunăchst als kăsiger 

Niederschlag, der bald kornig wird und nach dem Auswaschen zu trocknen ist. 
Ein weisses, kiirniges, luftbestăndiges Pulver ohne Geruch und Geschmack, in 

Wasser, Weingeist oder Aether unloslich, in Salzsaure oder verdiinnter Schwefelsăure ohne 
Aufbrausen loslich. - Beim Erhitzen auf Rothgluth wird es zersetzt unter Ausstossung 
rother Stickstoffoxyde und Hinterlassung eines in der Kălte hell-kanariengelben Riick
standes (Braunfărbung des Riickstandes wiirde die Gegenwart von Didym anzeigen). -
Kocht man das Salz mit Natron- oder Kalilauge, so wird Ceriumhydroxyd (Ce(OH)3 ) un
loslich abgeschieden, wăhrend die Oxalsăure in Liisung geht. Das durch Essigsăure an
gesăuerte Filtrat giebt demnach mit Calciumchlorid einen weissen, in Essigsăure un
loslichen, in Salzsăure aber loslichen Niederschlag. 

Liist man den beim Erhitzen des Salzes hinterbleibenden gelben Riickstand in konc. 
Schwefelsăure und bringt zu dieser Losung ein kleines KrystiU!chen Strychnin, so ent
steht eine tief blaue Fărbung, welche bald in Purpur und Roth iibergeht. 

PrUfung. 1) Das Salz muss sich in Salzsaure ohne Aufbrausen zu einer Fliissig
keit liisen (Karbonate), welche durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verăndert wird (fremde 
Metalle). 2} Das nach dem Kochen mit Natronlauge erhaltene Filtrat darf weder durch 
iiberschiissige Ammoniumchloridlosung (Aluminiumverbindungen) noch durch Schwefel
wasserstoff (weisse Faliung = Zink) gefălit werden. 3} Der durch Gliihen des Salzes er
haltene Riickstand darf dem damit geschiittelten Wasser keine alkalische Reaktion er
theilen (Calciumoxalat). 4} 1 g des Salzes muss 0,484 g eines hellgelben, in Salzsăure 

vollkommen loslichen Riickstandes hinterlassen . 

.Aufbewahrung. Vorsichtig, da Cersalze als giftig anzusehen sind . 

.Anwendung. Innerlich zu 0,05-0,10 g zwei- bis dreimal tăglich in Pulverform 
gegen Magen- und Darmkatarrhe, Dyspepsie, namentlich auch gegen das Erbrechen der 
Schwangeren. Hochste Gaben 0,3 pro dosi, 1,0 pro die (Erganzb.). 

Gliihlieht-Korper. Die sog. Gliihstriimpfe fiir die AuER'schen lncandescenz-Brenner 
werden unter Verwendung von Losungen des Thornitrates und Cernitrates hergestellt. 

Als lmprăgnirungsmittel verwendet man die 33procentige wăsserige Losung einer 
Mischung von 99 Th. Thoriumnitrat und 1 Th. Ceriumnitrat. Mit einer solchen Losung 
trankt man Baumwollgewebe (Striimpfe), lăsst sie dann durch eine Wring-Maschine gehen 
und trocknet sie iiber Formen. Die Striimpfe werden alsdann im oberen Theile mit Asbest
faden geniiht, durch die Asbestschlinge fixirt und nun v o n o ben abgebrannt. Das Ge
webe verbrennt und hinterlăsst ein aus Ceroxyd und Thoriumoxyd bestehendes Skelett. 

W endet man reines Thoriumnitrat an, so hat der Gliihkorper fast gar keine Leucht
kraft, man bekommt ein Licht etwa wie eine dunkelviolette Kalifiamme. Ist dem Thor
oxyd etwa 1 Proc. Ceroxyd beigemengt, so erhălt man einen Gliihkărper von der glăn· 
zendsten Lichtwirkung. Bleibt man unter 1 Proc. Crroxyd, so wird das Licht zwar weisser, 
aber die Leuchtkraft geringer. Erhăht man da.gegen den Cer-Zusatz erheblich iiber 1 Proc., 
so wird das Licht gelber und die Lichtintensităt gleichfalls geinger. 

Thoriumnitrat. Das zur Fabrikation der Gliihstriimpfe dieMnde Thoriumnitrat 
soli ziemlich rein sein. Es soli alkalifrei sein, darf nur Spuren von Eisen enthalten nnd 
muss sich beim Gliihen im Tiegel stark aufblăhen, da ein solches Prăparat einen weichen, 
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elastischen und haltbaren Gliihkorper liefert. Die Asche des Nitrats muss, auf der oberen 
Handflăche verrieben, unfiihlbar sein. Der Gehalt an 'l'horiumdioxyd Th02 soli 48-50 Proc. 
betragen. Sehr wichtig ist auch der Gli.ihstrumpf-Versuch. Ein mit einer 33proc. Losung 
von reinem Thornitrat bereiteter Strumpf giebt ein schwelendes, violettes Licht. Ist das 
Licht weiss, so ist das Thornitrat nicht rein, sondern wahrscheinlich cer-haltig. Gliiht 
der Strumpf aber mit schwachem violetten Lichte und erhălt man durch Zusatz von 1 g 
Cernitrat zu 100 g Thornitrat ein schOn weisses Licht, so ist das Thornitrat rein.~ 

Leuchtfluid fiir Gliihkorper. Als die beste gegenwărtig bekannte Mischung ist 
folgende anzusehen: Thoriumnitrat 3~,0, Ceriumnitrat 0,3, Aquae q. s. ad. 100,0. Manche 
Fabrikanten setzen dieser Mischung auch noch Ammoniumnitrat hinzu, um das Abbrennen 
des Strumpfes zu beschleunigen, indessen ist dies nicht erforderlich. Das Abbrennen der 
Striimpfe erfolgt mit "Pressgas" und erfordert eine besondere Uebung. 

Gliihlichtkorper-Tinktur, um die Gliihkorper auf dem Transport vor Bruch zu 
schiitzen, ist a) eine Losung von 2 Th. Kautschukpapier in 100 Th. Benzin, oder b) ver
diinntes Kollodium. 

Beaktionen. Die Losungen der Salze des Cers zeigen gegen Reagel).tien folgen
des V erhalten: 

1) Kalihy dra t fălit weisses Cerhydroxyd Ce(OH\, welches an der Luft durch 
Aufnahme von Sauerstoff gelb wird. Der Niederschlag lOst sich im U eberschusse des 
Făllungsmittels nicht auf. 2) Ammoniumkarbonat fălit weisses, im Ueberschuss des 
Făllungsmittels etwas ~osliches Cerkarbonat. 3) Oxalsă ure fălit weisses, anfangs amorphes, 
spăter krystallinisch werdendes Ceriumoxalat. Die Făllung ist auch aus măssig sauren 
Losungen volistăndig. 4) Eine gesăttigte Losung von Kaliumsulfat fălit auch aus etwas 
sauren Losungen weisses krystallinisches Cer-Kaliumsulfat Ce(S04) 2K. 5) Natriumthiosulfat 
fălit beim Kochen auch sehr koncentrirte Losungen nicht. 

Cetaceum. 
Cetaceum (Germ. Austr. Helv. Brit. U-St.). Adipocera cetosa. Albumen Ceti. 

Ambra alba. Spermaceti. Succinum marinum. - Walrat. Weisser Amber. -
Blanc de baleine, Blanc de cachelot. Cetine (Gali.) . 

.A.bstammung 'ltl~d Gewinnung. Der W alrat wird von verschiedenen Fisch

săugethicren der Gattungen Catodon und Physeter, besonders von Catodon macro
cephalus Gray' dem Potfisch, Potwal, Sperm-Wale geliefert. Derselbe trăgt den 
Walrat in zwei besonderen, 1-2 m hohen Behăltern, die in einer muldenformigen Aushohlung 
der Schnauze und des Schădels unter der iiusseren Kopfhaut und einer dicken Speckschicht 
liegen. Ein anderer Behiilter zieht sich, sich verengernd, vom Kopf nach dem Schwanze. 
Der Inhalt dieser Behiilter besteht aus einer gelblichen, fliissigen Masse, die sich an der 
Luft in einen fliissigen Antheil, das Walrat- oder Spermacetiol, und einem festen, den 
Walrat, der etwa 1/ 4 ausmacht, trennt. - Man befreit den Walrat vom Oei zunăchst 

durch Koliren, dann durch Abpressen in hydraulischen Pressen, kocht ihn in Wasser zur 
Entfemung von Unreinigkeiten und endlich in schwacher Potaschelauge zur Verseifung 
der letzten Spur Oel. 

Bescllreibung. Er bildet eine schneeweisse, halbdurchscheinende, peTlmutter
glănzende, fettig anzufiihlende, grossbliittrig-krystallinische, zerbrechliche Masse von mil
dem Geschmack und schwachem, eigenthiimlichem Geruch. Spec. Gew. 0,940-0,960. 
Schmelzpunkt 43-47°C. Verseifungszahl 108-128. Săurezahl 0,7-5,17 (mit dem Alter 
nimmt die Săurezahl zu, ganz frischer soli săurefrei sein). Brennt mit hellleuchtender, 
geruchloser Flamme. UnlOslich in Wasser, leicht IOslich in Aether, Chloroform, Schwefel
kohlenstoff und in heissem Alkohol, wenig Hislich in Benzin und Petroliither. Aus den 
Losungen krystallisirt er leicht. - Nach liingerem Liegen an der Luft wird er gelb, nimmt 
ranzigen Geruch und saure Reaktion an (vergl. oben). Durch Waschen des geschmolzenen 
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Walrats mit ve1·diinuter Lauge kann ihm der Geruch uud die saure Reaktion wieder ge
nommen werden. 

Bestandtlteile. Der Hauptbestandtheil ist das Cetin, der Palmitinsaure
Cetylather, ferner enthalt er Aether der Laurin-, Stearin- und Myristinsaure mit 
anderen, hiiheren Alkoholen, auch mit Glycerin. - Das Cetin kann durch Umkrystallisiren 
aus Alkohol rein erhalten werden, Schmelzpunkt desselben 48-49 ° C. Es giebt beim Er
hitzen keinen Akrole'ingeruch, wie der Walrat. Durch alkoholisches Kali wird der Walrat 
leicht verseift, beim Verdiinnen mit Wasser falit Cetylalkohol aus. 

Verfalschungen,. Diese kommen selten vor, da durch dieselben meist das gross
blattrige Getiige kleinblăttrig oder kornig wird. Zu beachten ist, dass Cetaceum in 90 proc. 
Alkohol unloslich und in 98 proc. kaltem Alkohol auch nur wenig loslich ist. 

Zum Nachweis von Stearinsaure kann man den Walrat in einer Porcelianschale 
schmelzen, einige Augenblicke mit etwas Ammoniakfliissigkeit durchrlihren, dann erkalten 
lassen, den erstarrten Kuchen abheben und die untenstehende Fllissigkeit mit Salzsaure an
săuern. Stearinsăure falit dann aus. Noch 1 Proc. nachweisbar. 

Aufbewahrung, Pttlverltng. Man bewahrt den W alrat in moglichst unversehr
ten Blocken in gut schliessenden Blechblichsen an einem klihlen Orte, verbraucht die beim 
Zerkleinern abfallenden Bruchstlicke zuerst und tragt Sorge, den Vorrath ofter zu erneuern. 
In Pulverform erhalt man ihn entweder durch Zerreiben in einem Porcellanmorser unter 
Besprengen mit starkem Weingeist, oder durch Schmelzen und Rlihren mittels einer Keule 
bis zum Erkalten. 

Anwendung. Sehr selten innerlich als Pulver oder Emulsion (in et'Warmtem 
Morser aus geschmolzenem Walrat wie Oelemulsionen zu bereiten), haufiger zu Salben, 
Ceraten, Pomaden. Technisch zur Kerzenfabrikation (Normalkerzen aus Walrat dienen zur 
Bestimmung der Lichtstarke des Leuchtgases), und als Bestandtheil de1· meisten Wasche
glanzmittel. 

Cetaceum saccharatum (Ergăn~b.) Cetaceum cum Saccharo. Cetaceum 
praeparatum seu tritum. Walratzucker. Prăparirter Walrat. 

W alrat 1 Th. schmilzt man im W asserbade, fiigt mittelfein gepulverten Zucker 3 Th. 
hinzu und verreibt die erkaltende Masse zu einem feinen Pulver. In gelber Stopselflasche 
nur in kleiner Menge vorrăthig zu haltcn oder frisch zu bereiten. Theeloffelweise bei 
Katarrh. 

Ceratum Cetacei (A.ustr. Ergănzb. Helv. U-St.). Ceratum labiale album. 
Emplastrum Spermatis Ceti. Unguentum Cetacei (Brit.). - Walratcerat. 
Walratpflaster oder- salbe. Milchverzehrungspflaster. - Cerat de blanc 
de baleine. - Spermaceti Cerate. Spermaceti Ointment. 

A.ustr.: Walrat, weisses Wachs, Mandelol ăă. 
Bri t.: Walrat 20, weisses Wachs 8, Mandelol 72, Benzoe 2. 1) 

Erganzb.: Walrat, weisses Wachs je 25 g, Mandelol .)0 g, Rosenol 1 Tropfen. 
Helv.: Walrat 20, weisses Wachs 10, Mandelol 70, Beuzoe 2.') 
Hung.: Walrat, weisses Wachs je 8, Schweinefett 9. 
U-St.: Walrat 10, weisses Wachs 35, Oliveuol 55. 
Das Cerat wird in Formen gegossen. 
Ceratum Cetacei rubrum (Ergănzb.). Rothes Walratcerat. Rothe Lippen

pomade. Walrat 5, gelbes Wachs 35, Mandelol 60, schmilzt man und setzt zu: Berga
mottol 0,5, Citronenol 0,5, A.lkaunin 0,1. Eiu fiir Tu ben geeignetes Cerat erfordert 80 
Mandelol. Nach VoMAcKA: Butter 500, Kakaofett 300, Walrat 60, A.lkannin 1, Bor
săure 10, fettes JasmiuOl 10. 

Brillantine, fes te. W alrat 8 g, Oliven- oder Ricinusi:il 30 g, Bergamotti:ill O Tropfen, 
Citronenol 5 Tropfen, PalmarosaOl 1 Tropfen. 

Ceratum Cetacei salicylatum. Salicyl-Lippenpomade. Nach Ergănzb. mit 
0,5 Proc. Salicylsăure. 

Creme des In des. W alrat 2 Th., weisscs W achs 3 Th., Olivenol 20 Th., A.l
kannin q. s. Man schmilzt, fiigt etwas Lavendelol und A.mbratinktur hinzu und riihrt 
kalt. (A.p.-Ztg.) 

Emplastrum Cetacei. Empl. emolliens (DIETERICH). Walrat, Bleipflaster, Benzoe
fett je 20 Th., Benzoetalg 40 Th. Ersatz fiir Unguentum diachylon. 

1) Vergl. unter A.deps benzoinatus und benzoatus S. 159. 
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Haut-Creme (VoMACKA). Walrat, Wachs je 28, fettes Veilcheniil100, Oliveniil 400, 
Borax 50 in Neroliwasser 500 geliist, Bittermandeliil q. s. Rosa gefărbt in Tuben zu fiillen. 

Honig-Cream (Nat. Drugg.). Walrat 60 g, Mandeliil 480 g, Gutti 3,75 g erhitzt 
man 20 Min. im Wasserbade, seiht durch, fiigt Verbenaiil 10 Tr., Zimmtiil 20 Tr., Ber
gamott- und Roseniil je 3 Tr. zu und fiillt in erwărmte G!ăser. 

Lustrine Alsacienne, von HunmNGSFELD. \Valrat, Borax, Gummi arabicum je .'>O, 
G!ycerin 125, Wasser 725, kocht man bis zur vollstăndigen Liisung. 200 g hiervon rechnet 
man auf 1 1 gekochte Stărke (Industriebl.). 

Pomata crystallina. Eispomade. Pommade glacial e. 1) Walrat 13, Rici
nusiil 50, Kroneniil 38, wohlriechende Oele q. s.; man schmilzt und lăsst, in warmes Wasser 
gestellt, langsam erkalten (VOMACKA). 2) W alrat 26 g, Oliveniil 150 g, Citroneniil 3,5 g, 
Bergamottiil 1,5 g, Neroliiil, Roseniil je 5 Tropfen. 

Wllscheglanzpnlver. · Walrat 20, Borax 20, Gummi arabicum 10. 1 Th. auf 
4 Th. Stărke (Drog. Ztg.). 

Unguentum pomadinum Lindeni. Dr. lJINDEN's Haarpomade (Konigsberg. Vor
schrift). Rp. Cerae japonicae 50,0, Olei Olivar. prov. 300,0, Cetacei 25,0, A.quae Rosae 
25,0, A.quae A.urant. fior. 25,0, Oleiodoriferi (LINDEN) 25,0. 

Flechtenmittel, Pariser. 1) Waschwasser aus 11/ 2 Proc. Schwefelsăure. 2) Salbe 
aus W alrat, Schweinefett und 4 Proc. Kalomel. 

Stllrkeglanz, fliissiger, entspricht obiger Lustrin e A.lsacienne. 

Oleum Cetacei. Walratol. Spermacetiiil. Huile de Cachelot. Huile de 
Spermaceti. Sperm-oil. 

Wird wie oben geschildert gewonnen. Es ist hellgelb, diinnfli\ssig, 
Sorten fast geruchlos. Spec. Gew. 0,875-0,884. Saurezahl 0,92-0,93. 
bis 127,82. Verseifungszahl 123-147. Jodzahl 79,5-84,0. 

in seinen besseren 
Esterzahl 126,47 

Bestandtlteile. Es besteht zum grossten Theil aus Estern einatomiger Fett

alkohole (Cetylalkohol und Dodekatylalkohol) mit einer Sănre der Oelsrăurereihe 

(Physetolsaure). Enthălt ferner Spuren von Glycerin und Valeriansăure. 

Chamomilla. 
1. Matricaria Chamomilla L. - Compositae - Anthemideae-Chrysanthe

mbl.ae. Heimisch in Europa, Kleinasien, Sibirien. In Nordamerika und A.ustralien ein
gebiirgert. Zum A.rzueigebrauch zuweilen kllltivirt. 

Beschreibung. Einjăhrige, bis 60 cm hohe Pflanze mit doppclt oder einfach 
fiederspaltigen Blăttern, deren A.bschnitte lineal und flach sind. Bli.ithenkopfchen mittel
gross, langgestielt, aus 12-18 weissen, 9 mm 
lan gen, breitlanzettlichen, vorn schwach dreizăhnigen, 
viernervigen, weiblichen Strahlbhithen (Fig. 184), 
nnd zahlreichen, nach oben gelbgefărbten, 2 mm 
langen, zwittrigen Scheibenbliithen mit glockigem 
Saum (Fig. 183) bestehend. Die Făcher der Staub
blătter sind am Grunde spitz ausgezogen, das 
Konnektiv nach oben stumpf dreieckig verlăngert. 
Die Blii then sind einem nackten, kegelformigen, 
hohlen Bliithenboden eingesenkt. Der Hiillkelch 
besteht aus zahlreichen, lănglichen, trockenran
digen, kahlen Blăttchen. An den Fruchtknoten 
nnd der Blumenkronrohre befinden sich olfiihrende 
Driiseuhaare mit zweizelligem Kopfchen, im Gewebe 
des Bliithenbodens ebenfalls oWihrende, schizogene 

F ig. 183. Fig. 184. 
Scheibenb!Uthe Randbliithe 

' ' 011 ~Iatricaria Chamomilla. 

Sekretbehălter. - Geruch angenehm aromatisch, Geschmack schwach bitter. 
Die getrockneten Bliithenkopfe liefern: Flores Chamomillae (Germ. Helv.). Flores 

Chamomillae vulgaris (Austr.). Matricaria (U-St.). - Kamillen. Echte oder gemeine 
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Kamillen. Feldkamillen. Kamillenthee. Romey. - Camomille comnmne ou 
d' Allemagne (Gal!.). - German Chamomile. Camomile-tea. 

Bestandtheile. Aetherisches Oel aus deutschen Bllitheu 0,13-0,24 Proc., aus 
ungarischen 0,13-0,3 Proc., aus russischen 0,15 Proc. (vergl. unten). Ferner nach ălteren 
Angaben 2,2 Proc. Gerbstoff, 0,5 Proc. Fett, 5,9 Proc. Harz etc. 

Verwechslungen. Beim Einsammeln von wildwachsenden Pflanzen wird die 
Droge leicht mit den Bliithenkopfen anderer Kompositen mit weissen Strahl- und gelben 
Scheibenbliithen verwechselt. - Es kommen hauptsăchlich in Betracht: 

Anthemis arvensis L., Hundskamille. Bhithenkopfe grosser, geruchlos. Bliithen
boden nicht hohl und mit Spreublăttchen besetzt. 

An them i s C otula L., Stinkkamille und wie die vorige. H u nd skamille. 
Bliithenkopfchen grosser, stinkend. Bliithenboden mit Spreublăttchen besetzt, nicht hohl. 

Chrysanthemum Leucanthemum L., Dickkopf, Johannisblume etc., 
Bliithenkopfe 2-3 mal grosser wie bei der Kamille, gernchlos. Bliithenboden nackt, aber 
nicht hohl. 

Einsmnmlung. .Aujbewahrung. Die Bliithenkopfchen werden von den vom 
Mai bis zum August bliihenden Pflanzen, besonders in Deutschland und Ungarn, bei recht 
trockenem Wetter miiglichst kurzstielig gepfliickt, ohne Verzug in diinner Schicht auf 
einem luftigen Trockenboden ausgestreut und, sobald sie geniigend trocken sind, in dicht 
schliessende Blechgefasse ohne zu driicken, eingefiillt. t.i Th. frische Kamillen geben 
1 Th. trockene. 

Beim Einkaufe frischer Bliithen ist darauf zu achten, dass dieselben weder zu 
feucht noch zu weit entwickelt sind, da sie sonst beim Trocknen missfarbig werden oder 
zerfallen; auch diirfen sie nicht zu lange in Săcken oder Korben stehen oder in Haufen 
liegen bleiben, in welchem Falle sie durch Selbsterhitzung leicht verderben hiinnen; viel
mehr ist das Trocknen zu bcschleunigen und nothigenfalls durch kiinstliche \Vărme zu 
unterstiitzen. 

Bei lăngerer Aufbewahrung werden die Kam illen unansehnlich; man pflegt deshalb 
den Vorrath jăhrlirh zu erneuern . 

.Anwendung. Innerlich zu 1,0-5,0 mehrmals tăglich in Theemischungen, als 
Aufguss 1 Essloffel voll auf 3 Tassen Wasser. Aeusserlich zu Băhungen, warmen Um
schlăgen, Gurg·elwăssern, Krăuterkissen. Fur Klystiere benutzt man Kamillenthee gern als 
Trăger wirksamer Arzneistoffe. Die Homo o pa then g·eben C ham omilla besonders Kindern, 
die wăhrend des Zahnens an Durchfăllen leiden; ferner bei Zahnweh, sowie reizbaren 
Frauen. Wirkung: Aensserlich schwach reizend, innerlich gelinde krampfstillend. 

Aqua Chamomillae, Kamillenwasser (Austr. Ergănzb.). Kamillen 1 Th., Wasser 
30 Th.; 1 O Th. abzudestilliren. 

Aqua seu Hydrolatum Cbamomillae. Eau distillee de Camomille (Gall.). 
Kamillen 1 Th., W asser q. s., mittels Dampf 4 Th. abdestilliren. 

Aqua Chamomillae concentrata (Ergănzb.), Aqua Chamomill. decemplex. 
Zu frischem Kamillenwasser 100 Th. fiigt man W eingeist 2 Th. und destillirt ab 10 Th. -
Zum Gebrauch mit 9 Th. W asser zu mischen. 

Extractmn Chamomillae. Kamillenextrakt. 1) Ergănzb.: Kamillen 2 Th. werden 
mit einer :Mischung aus Weiugeist 4 Th., Wasser 6 Th., dann aus \Veingeist 2 Th., Wasser 
3 Th. je 4 Tage ausgezogen, die Pressfliissigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft. 
Harzausscheidungen liist man durch wenig Weingeist. Ausbeute 28-30 Proc. 2) Gall,: 
W eiches Extrakt, wie Extr. Centaurii (S. 684) zu bereiten. 

Oleum Chamomillae infusum (Ergănzb.) wird genau wie Ol. Absinthii infus. 
(S. 4015) bereitet. Gelbgriines Oel 

Oleum Chamomillae terebinthinatum. Aus Kamillen 1000 Th., mit Terpentiniil 
15 Th. iibergossen, durch Destillation erhăltlich. 

Sirupus Chamomillae, Kamillensaft. 1) Erganzb.: Kamillen 10 Th., Weingeist 
5 Th., W asser 50 Th. N ach ~4 Stunden abpressen und filtriren. Filtrat 40 Th. giebt mit 
Zucker 60 Th. Sirup 100 Th. - Ueber Sirupus Chamomillae lOplex s. S. 231. 2) Sirop 
de Camomille (Gall.). Kamillen 100 g, siedendes Wasser 1500 g; nach 6 Stunden aus
pressen; in 100 g Fliissigkeit liist man Zucker 180 g. 
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Tinctura Chamomillae, Kamillentinktur (Austr.). Aus Kamillen 20 J'h, ver
diinntem W eingeist ( 60 proc.) 100 Th. durch 3 tăgige Digestion. 

Olenm carminathum. 
Kolik-Oel. 

Species resolventes (Ergiin7.b.). 

Rp. Olei Chamomillae infusi 20,0 
Olei Carvi 
Olei Cumiui 
Olei Foeniculi ăfi gtt. X 
Olei Menthae piperitae 1,2. 

Inuerlich 15-30 Tropfen. Deu Unterleib einzu-
rei ben. 

Olenm nervinum. 
Anwachsol, Reefkool. 

Rp. Olei Chamomillae infusi 200,0 
Olei Carvi 5,0 
Olei Rosmarini 
Olei Thymi ăii 10,0. 

Aeusserlich bei Gicht, Kolik. 

ltotnlae Chnmomillae (DIETERJCH). 
Kam i llen -K Uche 1 chen. 

Rp. Sacchari snbt. pulverati 95,0 

Zertheilende Krău ter. 

Rp. Florum Chamomillae 
Florum Lavandulae 
Florum Sam buci ăă 2,0 
Foliorum :\Ielissae 
Herbae Origaui ăâ 7,0. 

Grob geschnitten zu mischen. 

Splritus Chamomlllae. 
(Bad. Ergănzb.-Taxe) 

Hp. Olei ChamomiHae aetherei 2,5 
Spiritus 97,5. 

Tisane de Camontllle (Gall.). 

Rp. Infns. F'lornm Chamomillae 
5,0 : 1000,0. 

Vet. Potus antidiarrholcns. 

Amyli Tritici 5,0 Rp. lnfusi Florum Chamomillae 5,0 : 100,0 

Tragacanthae 0,5 Acidi hydrochlorici 5,0. 

Olei Chamomillae aether. gtt. V. 
Sirupi Chamomillac q. s. 

5strmdlich die Hlilfte. Bei Durchfall der Saugklilber, 

Bereitung wie bei Rotul. Althaeae (S. 232). 

Specles ad Clysma viscerale. KADIPFE. 

Vet. Potus antlspastlcus. 

Rp. lnfusi Fior. Chamomili. 350,0 
Spiritus aetherei 10,0 

Tincturae Opii simplicis 5,0. Rp. Florum Chamomillae 
Herbae Marrubii 
Herbae Taraxaci 
Radicis Taraxaci 
Radicis Valerianae 
Rhizom. Graminis ăă. 

Species Balneorum. 

Auf einmal zn geben. Bei Kolik nnd KrH.mpfen 
der Pferde und Rinder. 

Badekrănter. 

Rp. Florum Chamomillae 
Foliorum ~Ienthae piperitae 
FoJiorum Sal viae. 

Vet. Pulvls anticolicus. 
Kolikpnlver (DIETERICH). 

Rp. Saponis domestici 5,0 
Florum Chamomillae 
Fructus Foeniculi 
Placent. Semin. Lini aa 10,0 
Natrii sulfurici 80,0. 

Foliorum Rosmarini 
Herbae Thymi aa 100,0. 

Staubfrei und mit Weingeist befeuchtet abzugeben. 

Divide in pa.rt. 4. 2stiindl. 1 Pulver mit warmem 
Wasser und 1 Ess!Offel Leinol. Bei Kolik der 
Schafe, infolge t:cberfressens. 

Flechtenmittel von NEEF. 1) Thee aus Kamillen, Malvenbliithen, Wallnussblăttern, 
Senna, Guajak-, Sandel-, Sassafrasholz, Fenchel, Kalmus u. s. w. 2) Salbe aus Fett, Ter
pentiniil und Kadeol. 

Gehorbalsnm, BoEHM's. Aetherisches Kamillenol, Asant- und Bibergeiltinktur, Peru
balsam, Zwiebelsaft, Balsamum tranquillans. 

Pnlsey-ftowers ist eine in England gebrauchliche Krăutermischung 
zu erweichenden Umschlăgen (Flores Chamomillae, Sambuci, Folia Menthae 
piperitae etc.). 

Thee von ANNA CSILLAG, zum Kopfwaschen, besteht aus Kamillen
bhithen. 

Tsa-Tsin des Dr. ScHiiPFER. Die geschnittenen Blatter von Anthe
mrs nobilis. 

11. Anthemis nobilis L. - Compositae - Anthemideae -

Anthemidinae. Heimisch in Westeuropa, zum arzneilichen Gebrauch hăufig· 

kultivirt. 
Beschreibung. Perennirende, behaarte Pfianze mit kurzem Stămm

chen, aus dem sich zahlreiche, bis 30 cm hohe, bliihende Aeste erheben. 

Blătter doppelt fiedertheilig, Abschnitte einfach, zwei- oder dreispaltig. 

Bliithenkopfchen gestielt, bis 3 cm breit. Hiillkelch aus ovalen, am Rande 

gesăgten und trockenhautigen Bliittern bestehend. 12- 18 Strahlbliithen, 

zungenformig, vorn dreizăhnig, viernervig, weiblich, Scheibenbliithen gelb, 

zwitterig, mit rohrig-glockiger BlumenkTone, in der Achsel von am Rande 

Fig. 185. 
beibenbinthe 

,·ou Antbemis 
oobilia. 

gesiigten Spreublăttchen (Fig. 185). Antheren am Grunde nicht geschwănzt, das Konnek. 

tiv oben in eine kurze, eifOrmig-lăngliche Schuppe verliingert. Bliithenboden kegelfOrmig, 

markig. Von stark aromatischem Geruch nnd Geschrnack. Bei der kultivirten Pfianze, 
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deren Bliithenkopfchen meist gesammelt werden, werden die Seheibenbliithen durch die 
Randbliithen grossentheils verdrangt. 

Die Bliithenkorbchen liefern: Flores Chamomillae romanae (Austr. Erganzb. Helv.). 
Anthemidis Flores (Brit.). Anthemis (U-St.). Flores Chamemelis s. Leueanthemi 
romani. - Romische Kamillen. Bertramblumen. Edler Romey. - Camomille 
romaine (Gal!.). - Chamomile Flowers. 

Bestandtheile. 0,6-1,0 Proc. ătherisches Oel (vergl. unten), ferner Quercitrin, 
einen Bitterstoff Anthemissaure, Asche 6 Proc. 

EJinsammlung. Aufbewahrttng, Man sammelt die Bliithenkopfe im Juli und 
August bei sonnigem W etter, trocknet sie schnell und bewahrt sie in dicht geschlossenen 
Blechbiichsen auf. Die gefiillten Bliithen der angebauten Pflanze sind allein officinell; die 
nicht gefiillten der wildwachsenden Pflanze schmecken bitterer und sollen leicht brechen
erregend wirken. 4 Th. frische Bliithen geben 1 Th. trockene. 

Anwendung. Die romische Kamille ist ein Bestandtheil blahungtreibencler Mittel, 
sie wird in Deutschland fast nur im Handverkauf zu Aufgiissen verlangt, ist dagegen 
in Eng·land allein gebrauchlich; Austr., Gall., Helv., U-St. ha ben beide aufgenommen. An
wendung· wie bei I. 

Extractum Anthemidis (Brit.). Extr. Ohamomillae romanae. Extract of 
Chamomile. 1000 g Bliithen werden mit 10 l destill. Wasser bis zur Halfte eingekocht, 
ausgepresst, filtrirt; das Filtrat engt man zu einem dicken Extrakt ein, dem gegen Ende des 
Eindampfens noch 2 ccm ătherisches Kamilleni:il zugefiigt werden. - Innerlich zu 0,1 
bis 0,5 g. 

Oleum Anthemidis (pingue). Huile de Oamomille (Gall.). Aus ri:im. Kamillen 
1 Th., Oliveni:il 10 Th. durch 2stiindiges Erhitzen im Wasserbade, Auspressen und Fil
triren zu bereiten. 

Oleum Anthemidis camphoratum. Huile de Camomille camphree (Gall.). 
Kampher 1 Th., ri:im. Kamilleni:il 9 Th. 

Oleum Chamomillae aethereum. KamillenOI (Erganzb. Gall. Helv.). Essence 
de Camomille. Oii of Chamomile German. 1) 

Eigenschaften. Das durch Destillation aus den Bliithen der gemeinen Kamille in 
eiuer Ausbeute von 0,2-0,36 Proc. gewonnene Kamillenol ist tiefdunkelblau gefărbt und 
hei mittlerer Temperatur ziemlich dickfiiissig. Es hat einen kraftigen, charakteristischen 
Geruch und einen etwas bitteren, aromatischen Geschmack. Spec. Gew. 0,930-0,940. 
Beim Abkiihlen scheidet es Krystalle ab und erstarrt bei 0° O. zu einer ziemlich festen, 
butterartigen ~Iasse. Infolge seines Paraffingehaltes lost sich das Oel erst in ziemlich viel 
80procentigem Alkohol klar auf. Verseifung·szahl ca. 45. 

Bestandtheile. Der einzig sicher nachgewiesene Bestandtheil des Kamillenols ist 
ein bei 53-54° O. schmelzendes Paraffin, durch dessen Gegenwart das Festwerden bei nie
derer Temperatur bedingt wird. Ferner sind aufgefunden, der Oapronsaureester eines un
hekannten Alkohols, sowie ein hochsierlender, blauer, "Azulen" genannter Korper, der noch 
wenig untersucht ist. 

Priifung. Verfalschung des KamillenO!s mit Cedernholzol, die mehrfach beobachtet 
worden ist, erkennt man durch Geruchsvergleichung mit einem echten Oele, sowie dnrch 
die Yerminderung der Erstarrungsfahigkeit. Oele mit Oedernolzusatz werden bei 0° O. 
nicht fest. 

Aujbewahrung. Da Kamillenol durch Licht und Luft griin bis braun gefărbt 
wiTd, so muss man es in kleiuen, ganz gefiillten Flaschen bei Lichtabschluss aufbewahren. 

Oleum Chamomillae citratum' citronenolhaltiges Kamillenol (Erganzb.) 
wnrde friiher durch Destillation von OitronenOI liber Kamillen gewonnen. Jetzt wird es 
gewohnlich durch Mischen gleicher Theile Oitronen- und Kamilleni:il dargestellt. 

Oleum Chamomillae romanae. Oleum Anthemidis (Brit.). Romisch KamillenOI. 
Essence de Camomille Romain. Oii of Cbamomile. 

1) Mit "Oil of chamomile" bezeichnet Brit. das ri:imische Kamilleni.il von Anthe
mis nobilis L. (siehe dieses). 
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Hellblaues Oel, das durch Luft und Licht allmahlich griin bis braungelb wird. Es hat 
einen angeuehmen, starken GenlCh und brennenden Geschmack. Spec. Gew. 0,905-0,915 
(Brit.). Drehungswinkel (100 mm-Rohr) -)- 1 bis + 3° C. Verseifungszahl 250-300. Es 
lost sich in der Regel in 6 Th. Spiritus dilutus. Es enthalt verschiedene Alkohole und 
zwar, Isobutyl-, Amyl-Hexyl-(Methyl-Propyl-)Alkohol und Anthemol C10H11;0H, theilweise 
frei, th~ilweise an Angelika- und Tiglinsaure gebunden. Ein weiterer Bestandtheil ist eiu 
bei 63-64° C. schmelzendes Paraffin. 

Charta. 
Papier (Charta) findet abgesehen davon, dass es als Verpackungsmittel haufig an

gewendet wird, in der Pharmacie auch als Trăger von Arzneistoffen und als Reagens im 
chemischen Laboratorium Verwendung. 

Charta cerata. Wachspapier. Wird durch Tranken von Schreibpapier mit 
weissem oder gelbem W achs hergestellt. Man bereitet es, indem man Pa pier auf einer 
erwarmten Unterlage (Metallblech) ausbreitet, etwas Wachs darauf bringt und dieses durch 
Ausstreichen mit einem Zeug-Bausch auf dem Bogen gleichmassig vertheilt. - Das mit 
gelbem Wachs hergestellte Wachspapier ist von vornherein gelb gefarbt; das mit weissem 
Wachs hergestellte ist zwar urspriinglich weiss, es farbt sich aber im Verlaufe der Auf
bewahrung gelblich und nimmt auch ranzigen Gernch an. Aus diesem Grunde und wegen 
der hohen Wachspreise ist der Gebranch des wirklichen Wachspapieres ziemlich verlassen 
worden. An seine Stelle sind die Paraffin-Papiere getreten. 

Charta paraffinata. Parafftnpapier. Ist ein in gleicher Weise wie das Wachs
papier bereitetes, aber mit Paraffin getranktes Schreibpapier. Wahlt man das Paraffin 
sorgfaltig aus, benutzt man also ein gutes Ceresin, so erhalt man ein Papier ohne jeden 
Geruch, von unbegrenzter Haltbarkeit. 

Fabrikmassig erfolgt die Darstellung des Paraffinpapieres, indem man Schreibpapier 
dnrch eine erwarmte Losung von Paraffin in Beuzin hindurchzieht und den Ueberschuss 
des Triinkungsmittels durch Hindurchfiihren des Papieres zwischen erwarmten Walzen 
wegnimmt. - J e nach der ungeeigneten Auswahl von Paraffin und Benzin kann es vor
kommen, dass das hergestellte Paraffinpapier einen scharfen Geruch nach Petroleum besitzt. 

Das Paraffinpapier wird in der Pharmacie zn Pnlverkapseln, zum Verbinden von 
Salbentopfen, znm Einhiillen und Bedecken der Pflaster, auch znm Einhiillen von Substanzen 
gebraucht, welche einen gewissen Grad Feuchtigkeit oder andere fliichtige Substanzen zu
riickhalten sollen oder hygroskopisch sind. Auch der Arzt bedient sich des Paraffinpapiers, 
welches er zwar immer noch mit Wachspapier oder Charta cerata zu bezeichnen pflegt, 
zum Verbande oder zum Bedecken von Wunden, applicirter kaustischer Pasten und Pflaster, 
oder als Unterlage fiir Kranke. Es ist deshalb angezeigt, grossere StUcke Paraffinpapier 
vorrathig zu halten. 

Charta oleosa MAc-GHIE's. O el pa pier. 95 Th. Leinolfirniss werden mit 5 Th. 
gelbem Wachs unter Erhitzen gemischt. Durch die heisse Mischnng wird di'mnes Seiden
papier gezogen und vom Ueberschuss des Triinkungsmittels mechanisch befreit. Das Papier 
wird mehrere Tage an die Luft gehangen, bis es soweit trocken ist, dass es beim Zusam
menfalten oder Einrollen nicht mehr zusammenbackt. 

Charta pergamena. Pergamentpapier. Tegetabilisches Pergament. Pa· 
pyrine. \Yurde 1846 von FrGIDER und PouMAREDE znerst dargestellt. 

Fabrikmăssig wird es erhalten, indem man ungeleimtes Papier durch eine erkaltete 
Mischung von 4 Vol. konc. Schwefelsaure und 1 Vol. Wasser hindurchzieht (die Dauer der 
Einwirkung dieses Bades betrăgt 5-20 Sekunden). Das aus dem Bade austretende Papier 
wird sogleich in Gefassen mit vielem W asser, spăter in verdiinntem Ammoniak, zum Schluss 
wieder mit Wasser vollig ausgewaschen und liber erwa1·mten Walzen getrocknet. Durch 
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die Behandlung mit Schwefelsaure wird die Cellulose (P:tlanzenfaser, und zwar am raschesten 
die Baumwolle) zunachst in Amyloid, Hydrocellulose, verwandelt, bei langerer Einwirkung 
sogar zu Dextrin aufgelost. 

Bei der Darstellung des gewohnlichen Pergamentpapieres geht also die Absicht 
dahin, die Cellulose nur soweit in Amyloid zu verwandeln, dass dieses die Zwischenraume 
zwischen den noch unveranderten Fasern ausfiillt und diese gleichsam verkittet. Demnach 
besteht das gewohnlirhe Pergamentpapier aus unverandeter Cellulose, welche durch Amyloid 
znsammengehalten wird. 

Pergamentpapier besitzt in einem gewissen Maasse Eigenschaften, die sonst dem 
thierischen Gewebe zukommen, es ist daher in betreff seiner Dichte, Kohitsion und Bieg
samkeit und seines Verhaltens zum Wasser in vielen Fallen geeignet, die Stelle des Perga
ments und der thierischen Blase zu ersetzen. Dabei ist es lange Zeit konservirbar. Durch 
Maceration in Wasser wird es weich nud schlaff, ohne an seiner Festigkeit Einbusse zu 
erleiden, auch unterliegt es, im Wasser lăngere Zeit liegend, keiner Verănderung, Găhrnng 
oder Făulniss; es Iasst sich auch nicht zerfasern. Es findet daher in der Technik und den 
Gewerben eine mannigfaltige Verwendung. In der Pharmacie findet es in allen den Făllen 
Verwendung, in welchen friiher die Thierblase herangezogen wlll'de, z. B. zum Tektiren 
von Topfen mit Latwergen, Extrakten, Sirupen, beim Lutiren der Destillationsapparate, 
Gasapparate. In der Chemie ersetzt es die thierische Blase im Dialysator, s. w. unten, in 
der Chirurgie die Leinwand, das Wachstuch und die Guttapercha beim Verbande, es dient 
auch zur Herstellung wohlfeiler Eisbeutel. 

Wird Pergamentpapier in feuchtem Zustande ansgespannt, so stellt es nach dem 
Trocknen eine etwa wie ein Trommelfell straff gespannte Flăche dar. - Durch Zusatz von 
Glycerin oder Magnesiumchlorid oder Calciumchlorid kann man dem Pergamentpapier eine 
gewisse Geschmeidigkeit geben. Ein solches Pergamentpapier wird man natiirlich mit be
sonderer Vorsicht beim Annăssen zu behandeln haben. - Da Hydro-Cellulosc grosse Ver
wandtschaft zu Farbstoffen bat, so erklărt es sich hieraus, dass Pergamentpapier Theer
farbstoffe leicht annimmt. Dagegen liisst es sich nur schwierig mit gewohnlicher Drncker
schwărze bedrucken. 

Das Leimen von Pergamentpapier erfolgt, falls die Verbindung nicht wasserdicht 
zu sein braucht, mit gewohnlichem Tischlerleim. Soli die Verbindung aber wasserdicht 
sein, so benutzt man Chromleim (aus 100 Th. gutem Leim unter Zusatz von 3 Th. 
Kaliumdichromat zu bereiten). Das Leimen bat alsdann bei rothem oder gelbem Lichte zu 
erfolgen und die geleimten Gegenstănde sind hierauf zu belichten, wodurch der Leim in 
W asser unlOslich wird. S. Gelatine. 

Osmose- Papier. Das zum Dialysiren der Melasse (Osmose- Verfahren) in den 
Zuckerfabriken gebrauchte Pergamentpapier (Osmose-Papier) muss moglichst vollstăndig 

pergamentirt sein und moglichst wenig unverănderte (Leinen-) Fasern enthalten. Es sei 
ausdriicklich bemerkt, dass man zum Dialysiren nicht jedes beliebige Pergamentpapier an
wenden kann, sondern "Osmose-Papier" anwenden muss. 

Pergamentpapier, imitirtes. Ist ein nach dem MITSCHERLICn'schen Sulfit-Cellulose
Verfahren hergestelltes Cellulose-Papier, welches ăusserlich dem Pergamentpapier ăhnlich 
ist. Indessen kann es durch geniigend langes Einweichen in W asser erweicht und ausser
dem zerfasert werden. Es wird zum Einpacken von Esswaaren u. dergl. gebraucht. 

Charta bibula. Fliesspapier. Filtrirpapier. Man versteht hiernnter unge
leini.tes Papier, welches zum Filtriren, d. h. zur Scheidung fester Stoffe von Fliissigkeiten 
dient. Die grobste Sorte, welche heute nur noch ausnahmsweise im Grossbetriebe Ver
wendung findet, ist das graue Loschpapier. In der Pharmacie findet ausschliesslich 
das aus gebleichtem Zeug hergestellte weisse Filtrirpapier Verwendung. 

Man verlangt von gutem Filtrirpapier, dass es Fliissigkeiten moglichst rasch durch
lasse und in diesen suspendirte Stoffe moglichst vollstăndig zuriickhalte. Ob dies der Fali 
ist, lăsst sich durch Probefiltrationen ermitteln. Ausser<lem aber stellt man durch Be
trachten einer grosseren Anzahl von Bogen gegen das Licht (d. h. im durchfallenden 
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Lichte) fest, ob die einzelnen Bogen gleichmassig hergestellt sind, d. h. ob in ihnen nicht 
dicke Stellen und dtinne Stellen abwechseln, was nattirlich ftir die Verwendung nicbt vor
theilhaft ware. 

Die Art des Stoffes, aus welchem das Filtrirpapier hergestellt wurde, ergiebt sich 
am sichersten aus der mikroskopischen Untersucbung. Die billigsten, sprOde anzufiihlenden 
Sorten werden unter Zuhilfenahme von Holzstoff hergestellt. Diese geben beim Betupfen 
mit Anilinsulfat eine gelbe, beim Betupfen mit Phloroglucin-Salzsăure eine rothe Fărbung. 
Die besten Filtrirpapiere sind nattirlich die ohne Holzschliff oder Holzcellulose lediglich aus 
Lumpen hergestellten. 

An ein fUr pharmaceutische und die gewohnlichen chemischcn Zwecke bestimmtes 
Filtrirpapier sind folgende Anforderungen zu stellen: 

1) Destillirtes Wasser, welches durch ein Filter gelaufen ist, darf beim Verdampfen 
keinen Rlickstand hinterlassen. 2) Durch Schwefelammonium darf das Filtrirpapier weder 
geschwarzt noch nachgedunkelt werden. 3) Gesăttigte SalicylsăurelOsung, durch das Papier 
filtrirt, darf sich nicht rothlich farben, sonst enthălt das Papier Eisen. 4) Der mit ver
dlinnten Săuren erhaltene Auszug· darf beim Uebersăttigen mit Natriumcarbonat sich nicht 
trliben (Kalk, !lagnesia, Baryt, Thonerde). 5) Ausserdem ist der Aschengehalt in einer 
grosseren Durchschnittsprobe zn bestimmen und bei der Beurtheilung zu berlicksichtigen. 

Analytisehes Filtrirpapier. Sog. schwedisches Filtrirpapicr. Papier de 
Berzelius. Um fiir analytische Zwecke ein moglichst aschearmes Filtrirpapier zu er
halten , zog man friiher die aus einer guten Sorte Filtrirpapier gefalteten glatten Filter 
zweimal hintereinander je 24 Stunden lang mit 1 Oprocentiger Salzsaure aus, wusch sie 
alsdann bis zur volligen(!) Chlorfreiheit und trocknete sie an der Luft, auf Filtrirpapier 
ausgebreitet. Der Aschengehalt eines so behandelten Filters von 9 cm Durchmesser betrug 
in der Regel im Durchschnitt etwa 0,001 g. 

Gegenwartig werden diese Filter fabrikmassig hergestellt. Man benutzt bestes 
Filtrirpapier, welches durch Ausfrieren von gelosten Stoffen moglichst befreit ist, zieht 
dieses mit Salzsaure und Fluorwasserstoffsaure aus, wascht den Ueberschuss der Sauren 
vollstandig aus und trocknet die Filter. Der Aschengehalt dieser Filter ist durch Ver
aschen von etwa 12 Stiick dersclben zu bestimmen und betragt fiir ein Filter von 9 cm 
Durchmesser im Durchschnitt 0,0001 g und noch wcniger. Er kann fiir gewohnlich ver
nachlassigt werden. 

Man priife diese Filter ausserdem noch darauf, ob sie nach 6stiindigem Trocknen 
bei 100° C. sprode werden oder nicht. Sind sie das, so eignen sie sich fiir analytische 
Arbeiten nicht. Die in Deutschland von ScHLEICHER & ScHtiLL in Diiren, sowie von MAx 
DREWERHOFF in Dresden hergestellten Filter dieser Art sind den schwedischen "Marke 
Berzelius" mindestens gleichwerthig. 

Charta medicamentosa gradata. Gegittertes Heilpapier. Feines Fliesspapier 
mit einem bestimmten Gehalt an Arzneisubstanz und durch gedruckte oder mit Bleistift 
gezeiehnete Linien in Quadratcentimeter, und 
jeder Quadratcentimeter in 10 gleiche Theile ge
theilt, wie die beistehende Figur angiebt. Hătte 

man z. B. Atropinpapier mit 0,001 Atropin
sulfat pro Quadratcentimeter darznstellen, so 
wird man anf 100 qcm 0,1 Atropinsulfat in 
0,5 destill. Wasser (oder in 9 Tropfen) losen 
und damit die Trănkung ausfiihren. 100 qcm 
des schwedischen Fliesspapiers bedlirfen nămlich 
zur richtigen und geeigneten Anfeuchtung circa 
0,5 Wasser. Dieses Maass ist nati\rlich fur das 
zu verwendende Papier zuvor genau zu er
forschen, denn wlirde man das Papier mit einem 
Ueberschusse der Losung trănken, so wiirde sich 
auch infolge der Capillarităt und der statt
findenden Koncentration der Losung wăhrend 
des Abtrocknens an den Răndern, wo die Ver-

Handb. d. pharm. Praxis. I. 

Fig. 186. Gitter fur Charta medicamentosa, 
25 Quadratcentimeter enthaltend. 

46 
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dunstung am stărksten ist, eine grossere Menge des in Losung befindlichen Salzes oder 
Extraktes ansammeln. Die gleichmlissige Vertheilung der medicamentosen Substanz wlire 
in der Papierschicht von 100 qcm Ausdehnung nicht zu erreichen. 

Man legt das Papier auf eine Glasscheibe und tropft die Losung (mit einem 
SALLERON'schen Tropfglase) in regelmăssigen Distanzen in der Art auf dic Papierflăche, 
dass anfangs in der Richtung der Diagonalen je 3 Tropfen liegen. Dann giebt man noch 
je einen Tropfen zwischen die Schenkel der von den Diagonalen gebildeten 4 Winkel. In 
Summa kommen also 9 Tropfen zur Vertheilung. Dann legt man die Ecken des Quadrats 
nach der Mitte um, so dass sie sich mit den Spitzen beriihren, und presst das Ganze sanft 
mit einer darauf gelegten Glasscheibe. Das Trocknen des Papieres geschieht in einem 
dunklen Orte ohne Anwendung von Wărme. 

In betreff der Ordination gilt der Quadratcentimeter als Einheit. 
Rp. Chartae med. c. Atrop. sulf. (0,001) 

Centim. quadr. 2 
D. S. Zum ăusserlichen Gebrauch. 
Der Pharmaceut hat also 2 Quadratcentim. des 

Atropinpapiers (in einer Kapsel aus Paraffin
papier) abzugeben, welches im Quadratcentim, 
1 Milligr. Atropinsulfat enthălt. 

Rp. Chartae med. c. Zinco sulf. (0,01) 
Centim. quadr. 4. 

D. S. etc. 
Es sind also 4 Quadratcentim. des Papiers zu dis

pensiren, von welchem jeder Quadratcentimeter 
0,01 Zincum sulfuricum enthălt. 

Die Augenheilkunde bedient sich in Sonderheit dieser Papiere und llisst solche 
bereiten aus Kupfersulfat, Kadmiumsulfat, Kaliumjodid, Silbernitrat, Morphin-, Atropin
salzen, Belladonna-, Opium-, Kalabarbohnen-Extrakt etc. 

Charta japonica. Japanisches Pflanzenfaserpapier. Usego. Usuyo. Dieses 
nach ULOTH von dem japanischen Strauche Wickstroemia canescens Meisn., Familie der 
Thymeliaceae, abstammende Papier kommt in 50 x 36 cm grossen, unbeschnittenen Bogen 
in den Handel. Es ist von gleichmăssig gelblich-weisser Farbe, von seidenartigem Glanz 
und so diinn und zart, dass man die feinste Druckschrift durchlesen kann, andererseits 
aber ist es von erstaunlicher Festigkeit und nur schwierig zerreissbar. Das Gewicht des 
einzelnen Bogens betragt noch nicht 2 g, der Aschegehalt ist = 1 Proc. - Die mikro
skopische Untersuchung zeigt, dass das Papier aus einem Netzwerk von unregelmassig, 
kreuz und quer verlaufenden, iiusserst diinnwandigen fadenformigen Bastfasern besteht. 
Nach REIN wird dieses Papier, welches eine iiberraschende Zăhigkeit und Geschmeidigkeit 
besitzt und die W eichheit des Seidenpapieres mit der Festigkeit eines gewebten Zeuges 
verbindet, in Japan auch als Verbandmaterial gebraucht. 

Nach Europa ist es 1890 eingefiihrt und als Einhtillungsmittel - etwa wie die 
Stărke-Oblaten - fiir Arzneimittel vorgeschlagen worden. 

Zur Einhiillung eines gewohnlichen Arzneipulvers im Gewicht von 0,5 g bedarf man 
ein quadratisches Stiickchen von 6 x 6 cm Grosse zum Preise von etwa 0,02 Pfg. 

Das betreffende Pulver wird auf die Mitte des Papierblăttchens moglichst eng zu
sammengeschiittet. Dann werden die vier Zipfel an den Ecken in die Hohe gehoben und 
durch Zusammendrehen zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zu einem 
kleinen Strange fest vereinigt, wobei jedes feste Zusammendrlicken des Păckchens und 
alles unnothige Zerknittern des Papieres zu vermeiden ist. Dicht am Uebergang in das 
das Pulver enthaltende Beutelchen wird der Strang· durch einen Scheerenschnitt abgetrennt. 
Das so hergestellte Beutelchen wird nun auf die Zunge gelegt und mit etwas Wasser 
hin un tergeschluckt. 

Olenm Chartae, Liquor pyroleosus e cellulosa vegetabili, Pyrothonid, 
Rag-oil. In einen innen glasurten eisernen Topf werden wenige Papierschnitzel, Lein
wandlappen, farblose baumwollene Lappen locker eingelegt, nach dem Trocknen derselben 
eben solche trockne Stiicke angeziindet und brennend in den Topf geworfen. Die aus 
der unvollkommenen Verbrennung entstandene, an der Wandung des Gefâsses hangende 
pyrogene Fliissigkeit wird mittels W eingeistet aufgenommen, filtrirt und in einer Warme 
von hăchstens 50° C. abgedunstet (RANQUE 1827). 

Das Pyrothonid ist eine klare braunlichgelbe oder braunliche, sirupdicke, in W asser 
und W eingeist liisliche Fliissigkeit von eigenthiimlichem sauerlich-brenzlichem Geschmack 
und entsprechendem Geruche. Es wird seit Einfiihrung des Kreosot und der Karbolsăure 
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in den Arneischatz kaum noch gebraucht. Man hat es als Mittel gegen Schmerz karioser 
Zahne, zum Einreiben der Frosibeulen mit Wasser verdiinnt (als Adstringens), zu Augen
wassern, Einspritzungen in die Urethra und Vagina etc. empfohlen. J OHNSON empfahl ein 
paar Tropfen der Fliissigkeit auf die Zunge zu streichen, um die Geschmacksempfindlich
keit fiir schlechtschmeckende Medicamente abzustumpfen. 

Charta ad cauteres. 
Pa pier a cautere (Gall ). 

Rp. Resinae Pini Burgundici 450,0 
Cerae albae 600,0 
Terebinthinae venetae 100,0. 

Man schmilzt, kolirt, streicht iiber Papier wie ein 
Sparadrap u. theilt es in Rechtecke von 6X10cm. 

Charta autarthritiea flava. 
Gelbes Gichtpapier. 

Rp. Resinae Pîni 200,0 
Paraffini solidi 50,0 
Terebinthinae venetae 25,0 
Balsami Tolutani 10,0. 

Man schmilzt u. streicht es mittels breiten Pinsels 
auf erwli.rmtes diinnes Schreibpapier. 

Charta antarthritlea fnsca. 
Charta resinosa (Germ. I. Hamb. Vorschr.). 
Charta piceata. Emplâtre de pauvre 

homme. Braunes Gichtpapier. 
Rp. Picis nigrae 

Terebinthinae aii. 90,0 
Cerae flavae 60,0 
Colophonii 150,0. 

Wie das vorige zu berei ten. 

Charta ad fontlenlos. 
Fon tanell-Papier. 

Rp. Emplastri Lithargyri 75,0 
Resinae Pîni 7,5 
Olei Ricini 5,0 
Cerae fla vae 5,0 
'ferebinthinae 7,5. 

Wie die vorhergehenden zu berei ten. 

Charta antasthmatlca. 
Asthma-Papier (Ergănzb.). 

Rp. Kalii ni triei 17 ,o 
Extracti Stramonii 10,0 
Sacchari 20,0 
Aquae fervidae 100,0. 

Mao Iost, trănkt mit der Losung weisses Filtrir
papier und trocknet es. 

Charta arsenlcalis. 
Papier arsenical (Gall.). 

Rp. Natrii arsenicici cryst. 1,0 
Aquae 20,0. 

Mao trănkt mit der Los1mg weisses Filtrirpapier, 
trocknet u. schneidet es in 20 gleiche Stiicke. 
Jedes Stiick enthălt 0,05 g Natriumarseniat. 
Zum Rauchen in Hiilsen von Cigaretten-Papier. 

Cllarta earbollsata. 
K arbol-Papi er. 

Rp. Paraffini solidi 75,0 
Acidi carbolici crystall. 25,0. 

Diinnes Papier whd mit der geschmolzenen 
Mischung getrănkt. Zur ausserlichenAnwendung. 

Charta ehemlea. 
Papier di t chimique (Gall.). Pa pier de 

Fayard et Blayn. Papier de Madame de 
Poupier. 

Rp. 1. Olei Olivae 2000,0 
2. Minii pulverati 1000,0 
3. Cerae flavae 60,0. 

Man kocht 1 u. 2 zum Pflaster, li!st in diesem 
3 auf und streicht dia noch warme Mischung 
auf die eine Seite eines Seidenpapieres, welche 
durch nachstehende Mischung wasserdicht ge
macht worden ist. 

Rp. 1. Olei Lini 1000,0 
2. Bulbi Allii sativi conc. 100,0 
3. Olei Terebinthinae 800,0 
4. Capitis mortuum 400,0 
5. Cerussae 150,0. 

Man kocht 1 mit 2, bis das Wasse1 verflii.chtigt 
ist, und kolirt. Dann kocht mao einige Zeit 
mit 4 und 5, welche mit etwas Oei angerieben 
sind, 11isst halb erkalten u. mischt 3 hinzu. Die 
gut durchgeriihrte Mischung trăgt man mit einem 
Schwamm auf das Seidenpapier auf und Iăsst 
dieses alsdann etwa 14 'rage trocknen. 

Man kaon dieses umstăndliche Verfahren dadurch 
ersetzen, dass man Seidenpapier durch geschmol
zenes Emplastrum fuscum (sine Camphora) hin
durchzieht und den U eberschuss zwischen zwei 
erwli.rmten Linealen abstreift. 

Charta antasthmatlca crassa. 
Carton fumigatoire (Gall.). 

Rp. Chartae bibulae 120,0 
Kalii nitrici pulverati 6010 
Foliorum Belladonnae pulv. 
Foliorum Stramonii pulv. 
Foliorum Digitalis pulv. 
Foliorum Loheliae pulv. ii.ii. 5,0 
i\Iyrrhae pulveratae 
Olibani pulverati aii 10,0 
Fructus Phellandrii aquat. 5,0. 

Man zerreisst das Papier in kleine Stiickchen u. 
weicht es mit heissem Wasser, bis es etnen Brei 
darstellt. Von diesem lllsst mao das Wasser 
der Hauptsache nach abtropfen. Dann arbeitet 
man die Pulver gleichmlissig darunter, drlickt 
di~ Masse etwa 5 mm hoch moglichst gleich
măssig in Formen von Weissblech ein und lăsst 
sie in diesen bei măssiger Wărme trocknen 
Den so erhaltenen Carton schneidet man in 36 
gleiche Rechtecke. 

Im geschlossenen Zimmer, in welchem der Asthma
kranke sich befindet, Wll'd ein Stiick angeziindet 
und dem Verglimmen iiberlassen. Entweder jeden 
Abend einmal, oder wenn em Anfall sich einstellt, 

Charta balsamlca nitrata. 
Rp. Charta nitratae q. s. 

Tincturae Benzoes q. s. 
Man bestn>icht das Salpeterpapier mit Benzoe

tinktur und lăsst es trocknen. Gebrauch wie 
Salpeterpapier. 

Charta epispastica. 
Vergl. S. 599: 

Charta tnmalls. 
Răucherpapier. 

Man trănkt ungeleimtes Papier mit einer diinnen 
Salpeter!Osung, trocknet es und trănkt es mit 
einer der nachfolgenden Tinkturen, 

I. 
Rp. l\Ioschi 0,2 

Olei Rosae 1,0 
Benzoes 100,0 
Myrrhae 12,0 
Rhizomatis Iridis 250,0 
Spiritus (90 Proc.) 500,0. 

46* 
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II. 
Rp. Benzoes 80,0 

Balsami tolutani 
Storacis 
Ligni Santali ăa 20,0 
1\Iyrrhae 10,0 
Corticis Casearillae 20,0 
llioschi 0,2 
Spiritus 250,0. 

Charta haemostatica Pagliani. 

Paglianis blutstillendes Papi er. 

Rp. Aluminii sulfurici 10,0 
Liquoris Ferri sesquichlorati so,o 
Acidi benzoici 
Al uminii hydra ti 
Aquae destillatae 

ăă 5,0 
20,0. 

Man lăsst die lliischung unter gelegentlichem Um
riihren 24 Stunden lang in der Kălte stehen, 
kolirt, trănkt mit der Kolatur nicht zu diinues 
Filtrirpapier und trocknet dieses an der Luft. 

Charta Hy<lrargyrl biehlorati et Natrli eltlorati. 

Papier au chlorure mercurique et au 
chlorure de sodium (Gall.). 

Rp. Hydrargyri bichlorati corrosivi 
Natrii chlorati ăă 5,0 
Aquae destillatae 15,0. 

:Fiir 20 BHitter. llian zieht bestes Filtrirpapier zu
erst mit einer lliischung von 1 Th. Salzsăure in 
1000 Th. Wasser aus, wascht es dann mit reinem 
Wasser bis zur Chlorfreiheit und trocknet es. 
llian schneidet alsdann rechteckige Blătter, be
tropft jedes mit 25 Tropfen der obigen Losung 
und trocknet bei 30° c. 

Jedes Blatt soli mit 1 Liter Wasser eine blaue 
Losnug geben, welche 0,25 g Quecksilberchlorid 
enthiilt. Behufs der Fărbung erhălt jedes Blatt 
einen (vorher anzubringenden) Aufdruck mit 
Indigokarmin: 

Quecksilbersublimat 0,25 g. 
ttt Gift ttt 

In 1 Liter Wasser zu Hisen. Aufbewahrung vor 
Licht geschiitzt. 

Charta mezereata mitior. 
PapierauGarou. Seidelbastpapier. No.I. 

Rp. 1. Extracti lliezerei 15,0 
2. Spiritus (90 Proc.) 50,0 
3. Cerae flavae 250,0 
4. Cetacei 90,0 
5. Olei O!ivae 110,0 
6. Terebinthinae venetae 30,0. 

llian schmilzt 3-6, riihrt 1 und 2 darunter und 
erhitzt, bis der Spiritus verdampft ist. Die 
kolirte l\iischung wird in einem flachen Gefăsse 
fliissig gehalten, worauf man Papierstreifen so 
iiber die Oberflăche der l\Iasse zieht, dass sie nur 
einsmtig iiberzogen werden. 

ZurDarstellung der Charta mezerea ta fortior, 
Seidelbastpapier No. II, wird die Menge 
des Extractum lliezere1 um 5,0 erhoht. 

Charta nitrata. 
Charta ni trosa. Salpeterpapier. 

Hp. Kalii nitrici puri 20,0 
Aquae destillatae 80,0. 

l\iit dieser Losung tritnkt man Filtrirpapier und 
trocknet es. 

Ein Bogen wird in 12 Teile geteilt. Es wird zn 
Moxen, besonders aber gegen Asthma gebraucht. 
Entweder wird der Dampf des glimmenden Pa
piers bei Beginn des Asthmaanfalles eingeathrnet 
oder das Papier wird zu einer Cigarette auf
gerollt und geraucht. 

Charta pieeata. 
Papier goudronne. Emplâtre du pau vre 

homme. 
Rp. Colophonii 300,0 

Picis liquidae 200,0 
Cerae flavae 1 00,0. 

Die geschmolzene und kolirte Mischung wird mit 
der Pflasterstreichmaschine auf Schreibpapier 
gestrichen. 

Charta pyroxyliea. 
Salon-Feuerwerk. Diippel-Papier. 

Rp. Chartae scriptoriae 
Acidi nitrici fumantis. 

Man taueht das Papier einen Augenb1ick in die 
Săure, wăscht es dann mit Wasser vollig aus 
und trocknet es. Damit das Papier mit farbigem 
Lichteverbrennt, trănkt man es vor dem Trockuen 
mit Losungen von Strontiumnitrat, bez. Baryum
nitrat, bez. Cuprinitrat. 

Charta vesieatoria. HAEUSLER. 

Rp. Cerae flavae 90,0 
Olei Olivae 60,0 
Cetacei 50,0 
Terebinthinae venetae 12,5 
Cantharidum grosse pulv. 15,0. 

l\Ian digerirt 2 Stunden im Dampfbade, kolirt und 
streicht die halberkaltete Mischung in nicht zu 
diinner Schicht iiber geleimtes Papier. 

Charta resinosa (Ergănzb.). 
Gich tpapier. 

Rp. Resinae Picis Burgundicae 
Picis navalis 
Cerae fla vae 
Terebinthinae aa 25,0. 

Das geschmolzene Gemisch wird durchgeseiht und 
mittels der Pflasterstreiehmaschine auf Schreib
papier gestrichen. 

Papier d' Armenie 
ist mit einer gesăttigten alkoholischen Benzoesăure

ltisung getrănktes Filtrirpapier. Es dient zt·u 
Desinfertion von Wohnrăumen, in denen man 
Benzo8săure durch Erwărmen zum Sublimiren 
bringt. 

Charta vernieea. 
Rp. Paraffini solidi 75,0 

Vernisii Lini 25,0. 
lliit der geschmolzenen Mischung wird Seidenpapier 

getrănkt. Dient als wasserdichtes Verbandma
terial. 

Papier chimique antiasthmatique de Rrcou, Charta nitrata mit weingeistigem 
Lobeliaauszuge getrankt. 100 Stiick 1/ 8 Bogen = 10 Mark. (HAGER, Analyt.) 

Pflanzenpapier, ostindisches, wurde von GuMMI als Klebpapier und Ersatz des 
englischen Heftpfiasters in den Handel gebracht. Seine Darstellung soll folgende gewesen 
sein: 12 Th. Gelatine werden in 1 Th. Sirupus Sacchari und 50 Th. destillirtem W asser 
geliist, die Kolatur mit 30 Th. verdiinntem W eingeist vermischt und mit dem lauwarmen 
Gemisch feines Velinpapier iiberzogen. N ach dem Trocknen wird die Riickseise des Pa
piers mit Collodium lentescens bestrichen. 
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Chelidonium. 
Gattung der Papaveraceae - Papaveroideae - Chelidonieae. 
Einzige Art: Chelidonium majus L. Heimisch in Europa, 11Iittel- und Nordasien, 

in Nordamerika eingeschleppt. 

Beschreibung. Perennirende, bis 1 m hohe Pfianze, alle Theile rothgelben Milch
saft in gegliederten Milchrohren enthaltend. Stengel zu mehreren aus einem Rhizom auf
steigend, stumpfkantig, knotig gegliedert, zerstreut weich behaart. BHttter abwechselnd, 
leierformig, zottig behaart, schlaff, oberseits hellgriin, unterseits blaugriin. Die Grund
blătter in einer Rosette, langgestielt, 5 paarig gefiedert-fiederspaltig, Stengelblătter kurz
gestielt, 2-3 paarig. Die gelben Bliithen stehen in end- und seitenstăndigen, gestielten, 
3-8 strahligen Dolden, sie haben 2 hinfăllige Kelchblătter, 4 Blumenblătter, zahlreiche 
Staubblătter, einen oberstăndigen Fruchtknoten mit kurzem Griffel und schwach zweilappiger 
Narbe. Frucht eine schotenformige Kapsel, die zweiklappig von unten nach oben auf
springt, wobei die Placenten in der Mitte stehen bleiben. Samen schief eiformig, braun 
mit kammartiger Caruncula. - Die Pflanze riecht beim Zerreiben eigenthiimlich widerlich 
und schmeckt scharf, brennend und bitter. 

Das frische Kraut liefert Herba Chelidonii (Erganzb.). Herba Chelidonii ma
joris. Hb. Hirundinariae. Chelidonium (U-St.). - Schollkraut. Schellkraut. 
Schwalbenkraut. Augenkraut. Maikraut. Gottesgabe. - Chelidoine. - Celan
dine. Gouive. 

Bestandtlteile. Alkaloide: Chelidonin, C20H19NO~. ~0. a-Homochelidonin, 
c21H21NO"' krystallinisch. P-Homochelidonin 021H21N05> krystallinisch. Chelerythrin 
C21H17N04, krystallinisch. Protopin 020H17NO~, krystallinisch (vergl. unten). Ferner wer
den angegeben Chelidysin und Chelidoxanthin, in Aether unloslich, in Alkohol schwer 
loslich. Ferner: Chelidonsa ure (Pyrondicarbonsăure) C7H40 6, Chelidoninsă ure (ist 
Bernsteinsaure), Citronensăure, Aepfelsăure. An der giftigen Wirkung der Pflanze soll 
ausser den Alkaloiden noch ein im Milchsaft, der in der frischen Pflanze 25 Proc. be
tragt, enthaltenes Harz betheiligt sein. 

Anwendung findet nur das frische Kraut; man sammelt es entweder zu Anfang 
der Bliithe, oder zur Zeit der Fruchtentwickelung, wahrend welcher es am alkaloidreichsten 
sein soll, und verarbeitet es sofort zu Extrakt oder zu Tinktur. Des frischen Saftes be
dient man sich selten zu 1-2 g in Verbindung mit Lowenzahn und anderen Krăutersăften 
zu Friihlingskuren, ăusserlich dient derselbe als Volksmittel zum Vertreiben von Warzen, 
doch ist seiner ătzenden Eigenschaften wegen hierbei Vorsicht geboten. Das Kraut wirkt 
abfiihrend und diuretisch. 

t Extractum Chelidonii. SchOllkrautextrakt (Erganzb.). Wie Extract. Bella
donn. Germ. (S. 469) zu bereiten. Ausbeute 3,5-4 Proc. Dick, in Wasser triibe loslich. 
Gabe 0,4 bis 1,5 g mehrmals taglich in Pillen. Vorsichtig aufzubewahren. Wird neuer· 
dings gegen Aussatz und Krebs empfohlen. 

Tinctura Chelidonii Rademacheri (Erganzb.J. RADEMACHER's Schollkraut
tinktur. Frisches, zerquetschtes SchOllkraut 5 Th., Weingeist (90proc.) 6 Th. - Ex 
tempore: Extracti Chelidonii 3,0, Aquae 20,0, Spiritus 77,0. Filtra! Bei Leberleiden 
5-20 Tropfen mehrmals taglicb. 

Mixtura antldlarrholea. GuTTCEIT. 

Rp. Tincturae Chelidonii gtt. X 
1\lucilaginis Tragacanthae 60,0. 

Bei Durchfall der Sllugling~. 

Pilnlae hepatariae. 
Rp. Extracti Chelidonii 10,0 

Gummi Ammoniaci 15,0 
Sapoms medicati 5,0. 

f. piini. 200. Tllgl. 2-S mal 2-4 Pillen. 

Herba Chelidonii minoris ist das Kraut von Ranunculus Ficaria L. 
Chelidoninum 020H19NO~. H20 (identisch mit Stylophorin), krystallinisch, loslicb 

in Alkohol, unloslich in Wasser. Schmelzpunkt 130°0. Wird mit Guajakol in Schwefel
săure karminroth, mit einer Losung von tellursaurem Ammon in Schwefelsanre nach 3-4 
:Minuten griin. 
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Wirkt ăhnlich narkotisch wie Morphin, doch ohne Reflexsteigerung hervorzurufen, 
wird zum Theil durch den Urin unzersetzt abgeschieden. Wird in Form seiner Salze als 
schmerzlinderndes Mittel bei Magen- und Darmschmerzen verwendet. 

Chelidoninum bydrochloricum C20H19NO~ . HCl. In Krystallen erhalten. W enig 
loslich in W assser und Alkohol. 

Chelidoninum phosphoricum, krystallinisches Pulver, lOslich in Wasser. 
Cbelidoninum sulfuricum (C20H19N05)1 • H9S04• Krystallinisch, loslich in Wasse:t:. 

Als mildes Narcoticum in der Kinderpraxis empfohlen. Dosis 0,05-0,2 g. 
Chelidoninum tannicum. Gelblich weisses Pulver, in Wasser fast unloslich. Ver

wendung wie beim vorigen. 
Chelerythrinum C21H17NOt. H20. Rothgelbes Pulver, lOslich in Alkohol und 

Aether. Ein Herzgift. 
Protopinum C20H17N06 (identisch mit Macleyin). Loslich in Chloroform. und 

heissem Alkohol. Schmelzpunkt 201° C. 

Chenopodium. 
Gattung der Chenopodiaceae - Cyclolobeae - Chenopodieae. 
1. Chenopodium ambrosioides L. Im tropischen Amerika heimisch, zum Arznei

gebrauch angebaut und aus den Kulturen hăufig verwildert. 
Beschreibung. Bis 60 cm hohes, zerstreut kurzhaariges Kraut mit kurz

gestielten, entfernt buchtig gezăhnten Blăttern, die oberen fast ganzrandig. Die knăuel
formigen Inflorescenzen bilden beblătterte, unterbrochene Scheinahren. Geschmack bitter 
und brennend aromatisch. Geruch kampherartig. Liefert Herba Chenopodii (Austr.). 
Hb. Chenopodii ambrosioides (Ergănzb.). Hb. Botryos mexicanae. Thea mexicana. 
- :Mexikanisches Traubenkraut. Giinsefusskraut. Ambrosiakraut. Pimentkraut. 
Karthiiuserthee. J esuitenthee. 1) llexikanischer oder Spaniscber Thee. - Ambroisie 
du Jlexique (Gall.). The du Jlexique. - Ambrose. 

Bestandtheile. Aetherisches Oel in den Friichten 1,03 Proc. vom spec. Gew. 
0,9, dreht -18° 55'; in 10 Th. Alkohol (70 proc.) klar lOslich. In den Bliittern 0,35 Proc., 
spec. Gew. 0,879, dreht -32° 55'; in 10 Th. Alkohol (70 proc.) unloslich. 

Einsammlung, Aufbewahrung. Das Kraut wird von Juni bis September mit 
den Bliithen gesammelt, von den dickeren Stengeltheilen befreit und getrocknet. Es findet 
zu Aufgiissen, 1-2 g mehrmals taglich, Anwendung. Man bewahrt es in Blechbiichsen auf. 

Anwendung. Das Kraut wurde friiher als Stomachicum und Nervinum, bei Veits
tanz, gegeben. Man verwendet es hier und da in der Volksmedicin bei Krampfen, Hysterie und 
Menstruationsbeschwerden, ferner als Wurmmittel, in Amerika wie den chinesischen Thee. 

Tinctura Chenopodii ambrosioides. A.us 1 Th. Kraut mit 5 Th. verdiinntem 
W eingeist durch Digestion zu bereiten. 

In Nordamerika sind auch die Friichte: Fructus Chenopodii ambrosioides, 
American Wormseed, und das ătherische Oel Oleum Chenopodii, Oii of Cheno
podium, Oii of American Wormseed, officinell. 

11. Chenopodium anthelminticum L. Goose foot. Wormseed. Anserine 
vermifuge (Gall.). Ebenfalls in Amerika heimisch. Das Kraut enthălt etwa 2 Proc. 
ătherisches Oel. Dieses oder die Friichte verwendet man in Amerika als Wurmmittel. 

Ebenfalls als wurmwidrig gelten Chenopodium hircinum Schrad., das 2,9 Proc. 
ătherisches Oei enthălt und Chenopodium Botrys L. 

1) Unter diesem Namen versteht man auch den Mate-Thee von Ilex paragua
yensis. 
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III. Chenopodium Vulvaria L. Vulvaire (Gall.). Heimisch in Europa. Die 
Blătter und das Kraut verwendet man gegen Hysterie und Rheuma. Enthălt Trimethyl
amin, dem es den unangenehmen Geruch verdankt. 

IV. Chenopodium mexicanum Moqu. Jiefert "mexikanische Seifenwurzel". 
Die Pflanze soli Saponin enthalten. 

V. Chenopodium album L. Die jungen Blătter werden hier und da als Gemiise 
genossen. Sie enthalten: 80,81 Proc. Wasser, 3,94 Proc. Stickstoffsubstanz, 0,76 Proc. Fett, 
8,93 Proc. stickstofffreie Extraktivstoffe, 3,82 Proc. Holzfaser, 3,94 Proc. Asche. 

VI. Chenopodium Quinoa L. Reismelde. In Mittel- und Sii.damerika. Vor 
Ankunft der Spanier neben dem Mais das einzige Getreide besonders in hOher gelegenen 
Gegenden der Anden, jetzt anscheinend nur noch in wenigen Gegenden Chiles in Kultur. 

Die Friichte enthalten: 16,0 Proc. Wasser, 19,18 Proc. stickstoffhaltige Substanz, 
4,81 Proc. Rohfett, 47,78 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, 7,99 Proc. Rohfaser, 4,23 Proc. 
Asche. 

Auch anderwărts werden zu Zeiten Friichte von Chenopodiumarten zu Brot ver
backen in Zeiten der Hungersnot (Russland), oder solche Friichte gelangen in grosserer 
Menge aus Nachlăssigkeit unter das Getreide. Diese Beimengung gilt als gesundheits
schădlich. Solches Mehl liefert mit salzsăurehaltigem Alkohol in der Wărme behandelt, 
einen blassrothen bis tiefrothen Auszug. Da eine solche rothe Farbe auch andere Ver
unreinigungen des Getreides geben konnen, so ist daneben der mikroskopische Nachweis 
unerlasslich. 

China. 
Cortex Chinae (Austr. Germ.). Cortex Cinchonae (Helv.). Cinchonae rubrae 

Cortex (Brit.). Cinchona (U-St). - Chinarinde. Fieberrinde. - Quinquina (Gall.). 
:Ecorce de Quina ou de Quinquina. - Cinchona Bark. 

Abstammung. Die Chinarinden stammen von verschiedenen Arten der Gattung 
Cinchona, Familie der Rubiaceae - Cinchonoideae - Cinchoneae ab. Die Cinchonen 
sind heimisch auf den Cordilleren Siidamerikas, wo sich ihr Verbreitungsgebiet etwa vom 
10° n. Br. bis zum 22° s. Br. in einem gegen den Ocean konvexen Bogen von etwa 
500 Meilen Lănge erstreckt. Sie steigen bis auf eine Hohe von 3400 m und gehen bis 
auf 1200 m (ausnahmsweise vom Aequator entfernter auf 800 m) MeereshOhe hinab. Die 
unterhalb dieser Region ("der Angenbraue des Gebirges, Ceja de la montana") vorkom
menden Cinchonen liefern nur minderwerthige Rinden. 

Durch die von jeher gebrăuchliche, unrationelle Gewinnung der Rinden, bei der 
die Băume einfach gefăllt wurden, ohne dass man fiir einen Ersatz sorgte, sind werth
volle Cinchonen in ihrer Heimath sehr selten geworden und ihre Rinden kommen fiir den 
Handel eigentlich gar nicht mehr in Betracht. 

Seit dem Anfang der fiinfziger Jahre hat man angefangen, die Cinchonen ausser
halb ihrer Heimath zu kultiviren, und aus solchen Kulturen stammen die jetzt in den 
Handel gelangenden Rinden. Von grosster Bedeutung sind die Kulturen der Hollănder in 
Java, dann die der Englănder in Ceylon, in den Nilagiris im siidlichen Vorderindien und 
in Sikkim in den Vorbergen des Himalaya. Auch in der Heimath der Cinchonen hat man 
seit einer Reihe von Jahren angefangen, sie zu kultiviren, und es gelangen schon jetzt 
von dort zuweilen ansehnliche Quantităten in den Handel. 

Wie viele Arten die Gattung Cinchona umfasst, dariiber gehen die Ansichten der 
Botaniker weit auseinander, die Arten sind schwer auseinander zu halten, da sie leicht 
Bastarde bilden. HowARD (1876) beschreibt 38 Arten, KuNTZE (1878) will sie auf folgende 
4 reduciren: Cinchona Weddelliana Kuntze, C. Pavoniana Kuntze, C. Howar~ 
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diana Kuntze, C. Pahudiana Howard, und erklărt alle iibrigen fii.r Bastarde. Die 
.Arzneibiicher bedienen sich durchweg der alten Namen, es sollen denselben hier aber die 
KuNTzE'schen Bezeichnungen beigefiigt werden. 

Germ. verlangt Rinden kultivirter Pfl.anzen, vorzugsweise von Cinchona succi
rubra Pavon (nach KUNTZE: c. Howardiana und c. Howardiani-Pahndiana). 

Helv. die Rinden kultivirter Cinchonen, namentlich: c. succirubra Pavon, c. 
Ledgeriana Moens, C. Calisaya Weddell (nach KuNTzE c. Weddelliana). 

A ustr. Kulturrinden, besonders von c. succirubra Pavon. 
Bri t. sch~eibt ausschliesslich C. succirubra Pavon vor. 

u -St. c. Calisaya Weddell, c. officinalis L. (nach KUNTZE c. Pavoniani

Weddelliana), Bastarde dieser und anderer .Arten, ferner als Red Cinchona: C. SUCCi
rubra Pavon. 

Gall. schreibt die Rinden wild wachsender und· kultivirter Cinchonen vor in folgen
den 3 Sorten: 

1) Graue Loxa-Rinden von C. officinalis L. und C. crispa Tatalla (nach 

KuNTZE identisch mit C. offtcinalis), femer graue Huanucorinden von C. micrantha 
Ruiz et Pavon (nach KuNTZE vielleicht c. Howardiani·Pavoniana), c. nitida Ruiz et 
Pavon (nach KuNTzE vielleicht c. Pavoniana), C. peruviana Howard (nach KuNTzE 
ebenfalls C. Pavoniana). 

2) Gelbe Konigschina von C. Calisaya Weddell, worunter auch C. Ledge
riana und C. javanica verstanden werden, ferner C. lancifolia Mutis (nach KuNTzE 

Howardiani-Weddellina) und C. Pitayensis Weddell. 
3) Rothe Chinarinde von C. succirubra Pavon. 
Gewinnung. In Siidamerika war es gebrăuchlich, die Băume zu făllen und zu 

entrinden, auch wohl mit der Wurzel auszuroden, um die besonders werthvolle Wurzel
rinde zu erhalten. In Indien befolgt man verschiedene Methoden, durch welche Rinden 
ganz verschiedenen Charakters gewonnen werden: 1) Mossing. Man schălt Streifen der 
Rinde vom Baum, zwischen denen man andere St1·eifen unversehrt stehen lăsst und die 
Wunden mit Moos, Lehm oder .Alang-.Alanggras verbindet. Von den stehen gebliebenen 
Răndem aus regenerirt sich dann die Rinde und ist meist alkaloidreicher als die ur
spriingliche. 2) Schaven. Die Rinde wird mit Schonung des Cambiums in kleinen 
Stiicken abgeschabt und emeuert sich leicht. 3) Uprooting·. Der ganze Baum wird 
ausg·erodet, also vernichtet, wobei man aber die werthvolle Wurzelrinde gewinnt. 4) Cop
picing, entspricht unserem Schălwaldbetrieb; der Baum wird gefăllt und entrindet, aus 
dem Stumpf entwickeln sich SchOsslinge, von denen man einige stehen lăsst. Gegenwărtig 

verfăhrt man auf Java so gut wie ausschliesslich nach dem letzteren Verfahren. 
Die fur .Apotheken bestimmten, sogen. "Drogistenrinden" bilden ausgewăhlte lange 

Rohren, welche man in Kisten verpackt, die fiir die Chininfabriken bestimmten "Fabrik
rinden" stampft man in Ballen zusammen. 

Beschreibung. Die indischen Kulturrinden kommen in bis 50 cm langen und 
noch lăngeren Rohren in den Handel, die bis 4 cm Durchmesser haben, meist von beiden 
Seiten eingerollt sind und aufgerollt einem Rindenstreifen bis 25 cm Breite entsprechen. 
Die Farbe ist aussen grau, oft durch Flechten verdeckt, innen mehr oder weniger gelb
braun bis rothbraun. Die nach der G all. noch officinellen Loxa- und Huanoc orinden 
sind diinnere Rinden jiingerer Zweige. Uebrigens bezeichnet man gegenwărtig als Loxa 
in Java einfach diinne Zweigrinden ohne jede Riicksicht auf die .Abstammung. Von 
der ebenfalls in der Gall. officinellen Konigschina ist die sogenannte ,,flache unbedeckte 
Konigschina" (Cortex Chinae regius seu planus seu sine epidermide) zu erwăhnen, die 
die Rinde dickerer Stămme bildete, aus flachen Platten bestand und von gelbbrauner Farbe 
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war. Die Borke war abgekratzt, so dass die Droge meist nur vom Bast gebildet wurde. 
Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass gegenwartig aus Siidamerika wieder flache 
Rinden, entweder unter dem Namen Calisaya oder Cochabamba u. s. w. in den Handel 
kommen, die der alten Konigschina ăusserlich ausserordentlich gleichen, aber durchaus 
minderwerthig sind, so dass man dieser friiher am hi5chsten geschătzten Sorte jetzt mit 
berechtigtem Misstrauen gegeniibertritt. 

Bau der Rinde (Fig. 187). Bei der Handelswaare ist die Epidermis wohl kaumjemals 
erhalten, in der ersten unter derselben gelegenen Parenchymschicht entsteht der Kork, 
der die Bedeckung bildet; er besteht aus flachen unverdickten Zellen. Bei jiingeren Zweig
rinden ist nur dieser oberflăchliche Kork vorhanden, bei ălteren findet sich Borke-

Fig. 187. Querschnitt durch die Rinde von Cinchona succirubra. 80 mal vergrossert. 

K Krystallsandzellen. P Parenchym der primaren Rinde. M .1\Iilchsaftschlauche, einer mit Fiillzellen. F' pri
măre Bastfasern. F" sekundăre Bastfasern. Ph primăres Phloem. M Markstrahlen . B Baststrahlen. 

b il du n g, insofern der Kork in Streifen in die Rin de eindringt und Parthien 
derselben abtrennt. Unter dem Kork liegt die prim ă re Rinde oder Mittelrinde, 
aus tangential gestrecktem Parenchym bestehend, die Zellen fiihren meist mehr oder weniger 
lebhaft braunen Inhalt, auch ihre Wande sind braun gefărbt. Nicht selten fiihren einzelne 
Zellen ein feines Krystallmehl von Kalkoxalat, das sich auch im Parenchym des 
Bastes :findet . Bei manchen Arten sind diese Parenchymzellen in gri5sserer oder geringerer 
Anzahl zu gewi5hnlich nieht sehr stark verdickten Steinzellen umgewandelt, die unter 
Umstănden auch im Bast noch auftreten konnen. Weiter nach innen tritt ein einfacher 
oder ausnahmsweise doppelter Ring weiter Milch s aftschlăuehe mit braunem Inhalt 
auf, die in alten Rinden zusammengedriickt oder mit Parenchym ausgefiillt sein konnen. 
Innerhalb der Milchsaftschlăuche fallen im Parenchym zuweilen vereinzelt diinne pri
măre Bastfasern auf. Die primăren Phloemtheile sind selten noch deutlich zu 
erkennen. Die Hauptmasse der Rinde macht der Bast aus; die Markstrahlen sind 
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1-4 Zellreihen breit, sie verbreitern sich gegen 
die primăre Rinde, ihre Zellen sind grosser wie 
die des Parenchyms. Die Baststrahlen setzen 
sich zusammen aus Siebrohren, Cambiform, Paren
chym und stark verdickten sklerotischen Zellen. 
Die Siebrohren sind auch in aiteren Rinden auf 
Lăngsschnitten unschwer aufzufinden, sie ha ben ge
neigte Endflachen mit einer einfachen, oft mit 
Callus bedeckten Siebplatte. Die sklerotischen 
Bastzellen sind spindelformig, die Enden spitz, 
meisselartig zugescharft oder abgestutzt , sie sind 
auf dem Querschnitt deutlich geschichtet, oft radial 
gestreckt, das Lumen ist meist (abg·esehen von den 
innersten, jiingsten Theilen) auf einen eugen Kanal 
oder Spalt reducirt, die Wand links-schief getiipfelt. 

Fiir die Charakteristik der einzelnen Arten 
konnen folgende Momente in Betracht kommen: 

Steinzellen in der Mittelrinde und 
im Bast fehlen bei C. succirubra, C. Ledge
riana, C. officinalis, C. micrantha, 1) C. Pi
tayensis; sie sind vorhanden (konnen aher in ganz 
jungen Rinden fehlen) bei C. lancifolia und ver
einzelt bei C. Calisaya. 

Die Milchsafts chlă uche sind in der Han
delswaare zu erkennen bei C. succirubra, C. 
Calisaya, C. micrantha; bei C. officinalis 
zweifelhaft. 

Bastfasern der Cinchona succirubra. 

Die sklerotischen Zellen des Bastes er
reichen folgende Dimensionen : 

Lange 
Dicke 2) 

le. succirubra/ C. Calisaya / C. Ledgeriana /C. officinalis /C. micrantha / C. lancifolia /C. Pitayensis 

1 1255 f' 1 950 f' 1 1135 f' 1 1175 f' 1 1590 f' 1 1185 f' 1 1162 f' 
77 f' 72 f.l. 1 65 f.l. 68 f.l. 77 f.l. 79 f.l. 61 f' 

Bestandtheile. Die Chinarinden verdanken ihre Wirksamkeit in erster Linie 
einer Anzahl von Alkaloiden. Es sind davon die folgenden bekannt: Formei C19 H22 N2 0: 
Cinchonin, Cinchonidin, Homocinchonidin. C19H24N20: Cinchotin, Hydro
einchonin, Hydrocinchonidin, Cinchonamin. C19H24N20 2 : Chinamin, Con
chinamin. C20H24N20 2 : Chinin, Conchinin. C20~6N202 : Hydrochinin, Hydro
chinidin. C22H26N204 : Cheiramin, Cheiramidin, Concheiramin, Concheiramidin. 
C23~6N204 : Aricin, Cusconin, Concusconin, Concusconidin. C38H44N40 2 : Dicin
chonin. C39H46N40 4 : Homochinin. C40H46N40 3 : Dichinidin; ausserdem eine Anzahl 
zweifelhafter Alkaloide. 

Der Alkaloidgehalt ist ein ausserordentlich schwankender; die Kulturrinden sind im 
allgemeinen reicher daran, als die von wilden Cinchonen (man hat Ledgerianarinden mit 
13 Proc. Chinin gewonnen). Die durch den Mossingprocess gewonnenen, erneuerten Rin
den (renewed bark) sind im allgemeinen alkaloidreicher als die urspriinglichen (z. B. 1,25 
Proc. Chinin in urspriinglichen zu 2,5-3,9 Proc. in erneuerter Rinde). Ferner lăsst sich 

1) Nach BERG kommen hier zuweilen Steinzellen vor; ich babe sie nicht gefunden. 
2) Die Dicke ermittelt man im Querschnitt: 

radialer Durchmesser + tangentialer Durchmesser. 
2 
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im allgemeinen sagen, dass die Rinden diinner Zweige am alkaloidiirmsten, die Wurzel
rinde am reichsten ist und dass Stammrinde und solche von dicken Aesten etwa in der 
:Mitte zwischen beiden steht. 

Der Alkaloidgehalt einer und derselben Art ist abhiingig vom Substrat (Boden, 
Diingung), Beschattung, SeehOhe, Klima, Regenmenge, Alter des Baumes, den Theilen 
desselben, angeblich auch dem Grade der Bastardirung, der Art der Trocknung. Durch 
Feuchtigkeit, Schimmel etc. leidet der Alkaloidgehalt, ob auch durch liingeres Liegen bei 
sonst guten Verhiiltnissen erscheint zweifelhaft. 

Der Sitz der Alkaloide in der Rinde ist das Parenchym; die Siebrohren, Fasern, auch 
die Zellen mit Oxalatsand sind frei davon. Daraus erklărt es sich, dass parenchymreiche 
Rinden, wie solche z. B. durch den :Mossingprocess gewonnen werden, alkaloidreicher sind, 
als faserreiche urspriingliche Rinden. 

Die von den verschiedenen Pharmakopoen angegebenen Cinchona-Arten bilden beziig
lich des Alkaloidgehaltes etwa folgende Reihenfolge: Ledgeriana, Calisaya, Succi
rubra, :Micrantha, Lancifolia, Officinalis etc. 

Auch die anderen Theile der Cinchonen, Bliitter, Bliithen, Holz des Stammes und 
der Wurzel enthalten geringe Mengen von Alkaloiden. Die Samen sind frei davon. 

(V ergl. die einzelnen Artikel.) 

Ausserdem enthalten die Rinden folgende Siiuren, an welche die Alkaloide gebunden 
sind: Chinasa ure C7H120 6 , Chinagerbsa ure C14H809 • 2H20 (C. succirubra 3,18 Proc., 
C. Calisaya 2,1-3,3 Proc.) von glukosidischem Charakter, liefert Chinaroth C28H22014' 
Chinovagerbsiiure C14H180 8 , ebenfalls von glukosidischem Charakter, liefert Chinova
roth, Chinovasiiure C24H380 4 , in javanischen Kulturrinden gefunden, a-Chinovin 
C30H480 8 (,8-Chinovin findet sich in der Cuprearinde. Es liefert dieselben Spaltungs
produkte) wird durch verdiinnte Siiuren in Chinovazucker C6H120 5 und Chinova
saure gespalten, Chinovit C6H110 5 • C2H5, Cinchol C20H340. H20, dem Cholesterin nahe
stehend. 

Untersuchung und Werthbestimmung. Die Untersuchung muss eine doppelte 
sein, eine mikroskopische und chemische. Bei unzerkleinerten Rinden tritt die erstere 
gegenwiirtig mehr in den Hintergrund, es geniigt, durch Untersuchung einiger Quer
schnitte festzustellen, dass eine Chinarinde vorliegt und dass die :Merkmale (vergl. oben) 
einer der von den Arzneibiichern zugelassenen Arten entsprechen. 

Die Herstellung der Querschnitte ist oft nicht ganz leicht, da die Rinden 
beim Schneiden leicht brockeln. :Meist gelangt man zum Ziel, wenn man Stiicke der Rin
den mehrere Tage in W asser oder in einem Gemenge gleicher Theile W asser, Alkohol 
und Glycerin einweicht und dann zum Schneiden ein recht scharfes und etwas kriiftiges 
Rasirmesser verwendet. Brockeln die Rinden trotzdem, so kann man auf die Querschnitts
fl.ache trockner Rindenstiicke wiederholt dicken Gummischleim, dem man etwas Glycerin 
zugesetzt hat, aufstreichen. :Man wiederholt dann das Aufstreichen, nachdem die zuerst 
aufgestrichene Masse eingezogen ist. Man schneidet vor dem volligen Trocknen. 
Da die Schnitte meist ziemlich dunkel und uniibersichtlich sein werden, hellt man sie auf, 
indem man sie mehrere Tage in ein Glasschiilchen mit ganz koncentrirter Chloralhydrat
losung (3: 2 Aq.) legt, auswiischt und dann untersucht, oder indem man sie auf dem Ob
jekttriiger mit alkoholischem Ammoniak (Liquor Ammonii caustici spirituosus) behandelt, 
wodurch ebenfalls die Farbstoffe gelOst werden. 

Unerliisslich ist die mikroskopische Priifung fertig gekauften Pulvers, wenn es der 
Apotheker nicht vorzieht, dasselbe aus zuverliissiger Rinde selbst herstellen zu lassen. Da 
(vergl. unten) die Anforderungen der Arzneibi\cher beziiglich des Alkaloidgehaltes sehr 
massige sind, und da im Handel reichlich Rinden mit hOherem Alkaloidgehalt zu haben 
sind, so liegt die Versuchung nahe, solche gehaltreiche Rinden mit minderwerthigen zu 
verdiinnen, wohl gar dazu fremde Rinden, z. B. die sogen. falschen Chinarinden, zu 
verwenden. Bei der Priifung des Pul vers ist besonders auf die spindelformigen, skleroti-
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schen Zellen des Bastes zu achten, die keiner Chinarinde fehlen und die auch im feinen 
Pulver leicht unverletzt oder in grosseren Bruchstiicken aufgefunden werden. Z. B. Suc
cirubra darf keine anderen skleroti8chen Elemente enthalten. Ausserdem konnen noch 
die Steinzellen der !Iittelrinde vorkommen. Andere sklerotische Elemente diirfen nicht vor
kommen. Es ist mit Sandelholz verfălschtes Chinarindenpulver vorgekommen; solches 
lasst unter dem Mikroskop Elemente des Holzes erkennen und fărbt beim Schiitteln mit 
Aether diesen orangegelb. 

Die GRAHE' s ch e Probe, die auch heute als ei ne vorlaufige nicht iiberfliissig ist, 
bat den Zweck, festzustellen, dass eine vorliegende Chinarinde eine gu te ist. Sie beruht 
darauf, dass Rinden, die Chinin, Cinchonidin etc. enthalten, beim Erhitzen im Probirrohre 
rothe Dampfe entwickeln, die sich an kalten Stellen des Rohres zu einem karminrothen 
Theer verdichten. Andere Rinden geben einen braunen Theer. Man erhitzt dazu in einem 
Probirrohr 0,1-0,3 g kleiner Stlickchen der Rinde, indem man dem Cylinder eine fast hori
zontale Lage giebt. Soviel wir wissen, geben alle guten Chinarinden die Reaktion, aber 
auch manche geringwerthigen, so dass wohl aus ihrem Fehlen, nicht aber aus ihrem Auf
treten weitere Schliisse gezogen werden konnen. 

Feststellung des Alkaloidgehaltes. Bei den indischen Kulturrinden wird 
beziiglich der Priifung gegenwartig im Handel das Hauptgewicht auf den Alkaloidgehalt 
gelegt und nach dem Aussehen, der sonstigen Beschaffenheit etc. wenig gefragt, wie ja 
auch die fiir die Fabriken bestimmten Rinden zu einem hOchst unansehnlichen Gemenge zu
sammengepresst werden. Man handelt in Holland die Rinde nach dem "Unit", womit man 
die Preiseinheit fiir je 1 Proc. Chininsulfat in 1 Pfd. (holl.) Rinde bezeichnet. 

Bei den anderen (z. B. den siidamerikanischen Kulturrinden) findet die Beurtheilung 
mehr wie in friiherer Zeit nach dem ausseren Aussehen etc. statt, und es sind daher solche 
Rinden, wenn sie ohne gamntirten Alkaloidgehalt in die Hănde des Apothekers gelangen, 
stets mit besonderer Sorgfalt (auch mikroskopisch) zu untersuchen. Die z. B. neuerdings 
vorkommende Cochabambarinde, die im Aeusseren der "unbedeckten Calisayarinde" 
ausserordentlich ahnlich sieht, ist ganz minderwerthig; eine andere, ganz kiirzlich vorge
kommene Rinde von garantirt 8 Proc. Alkaloidgehalt enthielt 4,5 Proc. und bestand aus 
einem Gemenge verschiedener Chinarinden und einer falschen Chinarinde (Ladenbergia). 

Den Minimalgehalt an Alkaloiden normiren die Pharmakopoen wie folgt: Germ.: 
5 Proc., Chinin wird darin nur qualitativ nachgewiesen. Austr.: 31/ 3 Proc. Helv.: 5 Proc., 
davon mindestens 1 Proc. Chinin. Brit.: 5-6 Proc., davon die Halfte Chinin und Cin
chonidin. U-St.: 5 Proc., davon die Halfte Chinin. Gall.: FUr graue Rinde, mindestens 
1,5 Proc., davon 1 / 10 Chinin, fiir gelbe Rinden 2,5 Proc. Chininsulfat, fiir rothe Rinden 
3 Proc. Sulfate der Alkaloide, davon 2/ 3 Chininsulfat. - Es ist nicht schwer, Rinden in 
ausreichender Menge, die den Anforderungen an den Gehalt an Gesammtalkaloiden ent
sprechen, zu beschaffeu, hoch erscheint die Forderung der Brit. und der Gall. fiir rothe 
Rinden beziiglich des Chiningehaltes im Verhaltniss zur Menge der Gesammtalkaloide. 

Zur Feststellung des Gehaltes an Gesammtalkaloiden verfahrt man nach 
KELLER folgendermassen: In ein trockenes Glas von 200 ccm Inhalt bringt man 12 g 
trockenes Rindenpulver (Sieb V-VI d. Helv.), iibergiesst mit 90 g Aether und 30 g Chloro
form und schiittelt wăhrend 5 Minuten ofter um. Hierauf setzt man 10 r.cm Ammoniak
fliissigkeit (10 proc.) hinzu, agitirt sofort kraftig, wiederholt das ofter wăhrend einer hal
ben Stunde; dann giebt man bei Succirubra 10 ccm, bei Calisaya 12-15 ccm Wasser zu 
und schiittelt kraftig, bis sich das Pulver mehr oder weniger zusammengeballt und die Fliissig
keit geklart hat. Dann wagt man 100 g des Chloroform-Aetherauszugs ab (=10 g Rinde), lăsst 
1-2 Stunden verschlossen stehen und giesst von ausgeschiedenen Wassertropfchen und 
Rindentheilchen klar in einen Scheidetrichter ab, in dem man dreimal mit 30, 20 und 
10 ccm 1 proc. Salzsaure ausschiittelt, oder so lange, bis eine kleine Probe der letzten 
sauren Ausschiittelung mit Kaliumquecksilberjodidliisung keine Triibung mehr giebt. Die 
sauren Ausschiittelungen bringt man neuerdings in einen Scheidetrichter, macht mit Am-



China. 733 

moniak deutlich alkalisch und schiittelt mit Aether-Chloroform (9 : 1) aus, so lange, bis 
eine kleine Menge der letzten Ausschiittelung auf dem Uhrgliischen verdunstet, mit 1 proc. 
Salzsiiure aufgenommen, mit Kaliumquecksilberjodidlosung keine Triibung mehr giebt. 
Man wird gewohnlich 100 g Aether-Chloroform verbrauchen. Die Losung wird durch ein 
kleines mit Aether benetztes Filter in einen gewogenen Erlenmeyer gebracht, Aether und 
Chloroform abdestillirt und der Riickstand bei 80-90° C. getrocknet und gewogen. Er 
stellt die Alkaloide aus 10 g Rinde dar. Da die letzten Reste Chloroform oft schwierig 
weggehen, so ist es angezeigt, den anscheinend troeknen Riickstand noch einige Male mit 
einer kleinen Menge (1 ccm) Aether zu iibergiessen und diesen im Wasserbade wegzukochen. 
Bei sorgfiiltigem Arbeiten wird man nach diesem Verfahren die Alkaloide stets in geniigen
der Reinheit erbalten. 

Eine recht befriedigende Methode zur B esti m m ung des Chin ins fehlt noch. 
Indessen kann man folgendermassen verfahren: 1) Man nimmt die nach dem oben genannten 
Verfahren erhaltenen Alkaloide mit 20 ccm Schwefelsiiure (10 proc.) unter Erwiirmen im 
Wasserbade auf, giebt ev. neue Sehwefelsaure zu, bis alle Alkaloide in Losung gegangen 
sind, filtrirt vom ungelost Gebliebenen durch ein kleines Filter ab, bringt das Filtrat auf 
das kochende W asserbad und versetzt anfangs mit koncentrirter, spiiter mit verdti.nnter 
Ammoniakll.iissigkeit bis zur schwach sauren Reaktion. Nach dem Erkalten scheidet sich 
alles Chinin als basisches Sulfat ab. Man sammelt die Krystalle auf einem kleinen, bei 
100°0. getrockneten und gewogenen Filter, lasst abtropfen, wiischt mit sehr wenig 
Wasser nach, entfernt letzteres nach Moglichkeit durch Absaugen, trocknet bei 100° C. 
und wiigt das basische Sulfat, das man dann wieder in Losung bringen kann, aus der man 
das reine Chinin ausfiillt, sammelt, trocknet und wiigt. 

Das nach dieser Methode abgeschiedene Chinin enthălt aus Rinden, die 1·eich daran 
sind, auch immer etwas Cinchonin und Cinchonidin. - Noch weniger genau, aber filr viele 
Zwecke der Praxis ausreichend, ist es, die nach dem KELLER'schen Verfahren gewonnenen 
Alkaloide mit 15 ccm Aether portionsweise zu extrahiren. Es soll nicht mehr als die 
Halfte ungelost bleiben. Der Aether nimmt Chinin und Chinidin auf. 

2) Bestimmung als Chininoxalat. 0,5 g des obigen Alkaloidgemenges werden im 
Becherglase mit Hilfe von moglichst wenig Essigsiiure in 40 ccm Wasser bei gelinder 
Wiirme gelost, vom Ungelosten in ein tarirtes Becherglas abfiltrirt, das Filter nach
gewaschen, das Filtrat genau mit verdiinnter Natronlauge neutralisirt, von etwaigen Aus
scheidungen abfiltrirt und mit 5 ccm einer bei 18° C. gesattigten Natriumoxalatlosung ver
setzt. Nachdem auf dem Wasserbade auf 10 g Riickstand eingedampft und eine sich etwa 
ausscheidende schmierige Masse durch Zusatz von etwa 10 g Wasser wieder in Losung 
gebracht ist, sammelt man nach mehrstiindigem Stehen das ausgeschiedene Ohininoxalat 
auf einem Filter, wiischt mit gesiittigter Chininoxalatlosung aus, trocknet und wagt. Die 
Vorsicht gebietet, das Filter mit dem noch feuchten Niederschlag auch vor dem Trocknen 
zu wăgen und fiir je 1 g Trockenverlust von der erhaltenen Menge trockenen Oxalates 
noch die Korrekturzahl 0,00069 abzuziehen, da dieser Werth dem hinzugebrachten Oxalat 
entspricht. Dann ist 1 g Chininoxalat = 0,878 Chinin. 

Da das nach dieser Methode gewonnene Oxalat sehr unrein zu sein pftegt, so kann 
man es in Essigsaure losen, mit Calciumchlorid und Kaliumaeetat in Chlorid iiberfilhren, 
dann mit Ammoniak das Chinin ausfiillen und mit Aether-Chloroform ausschiitteln. W eil 
hierbei mit dem Wasser etwas Calciumchlorid in die Ausschiittelung iibergeht und als 
Chinin mitgewogen wird, so empfiehlt es sich, das Chinin vollig auszutrocknen, mit 
wasserfreiem Aether von neuem zu !Osen, zu verdunsten, zu trocknen und zu wiigen. 

Zum qualitativen Nachweis des Chinins Ubergiesst man die Alkaloide mit 
frisch bereitetem Chlorwasser und dann mit Ammoniak. Es muss eine schOn griine Fiir
bung auftreten (vergl. Chinin). 

Wirkung. Dieselbe wird bedingt durch die Alkaloide, die Chinasiiure, 
Chinagerbsăure und das Chinovin, sie ist daher neben der antipyretischen der Alka-
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loide cine adstringirende, tonisirende und antiseptische. Daher liegt es auf der Hand, 
dass die Rinde fUr viele Zwecke nicht durch die Alkaloide ersetzt werden kann. 

Anwendung. Aeusserlich als Pulver, Extrakt oder Tinktur bei schlaffen, schlecht 
eiternden Geschwiiren, bei Gangran, Dekubitus, bei skorbutischem Zahnfieisch und bei Haar
krankheiten in Form von Pomaden. Als Streupulver rein oder mit Kohle, Myrrhe etc. Zu 
Umschlagen, Gurgelwassern, als Dekokt 1: 10, als Zahnpulver mit Kohle, Myrrhe und aro
matischen Substanzen. 

Chinadekokte werden in Porcellanbiichsen angesetzt, heiss durchgeseiht und, da sie 
einen Bodensatz bilden, mit der Aufschrift "Vor dem Gebrauche umzusehiitteln!" versehen; 
mit 3-5 Th. verdiinnter Salzsăure auf 25 Th. Rinde bereitet sind sie bedeutend alkaloid
reicher. Eine solche Abkochung mit Săurezusatz hălt bis 74 Proc., ohne Saure nur etwa 
42 Proc. der wirksamen Bestandtheile in Losung. 

Die Homoopathen gebrauchen China bei Schwaehe und Bleichsucht. Zu vermeiden 
ist, die Chinarinde zusammen zu verwenden mit Gerbsăure, Alkalien, Leim, Eiweiss, 
Metallsalzen und auch mit Eisen. Man gebe an Stelle der letzteren Kombinationen Chini
num-Ferro citricum. 

Aufbewaltrung. Im unzerkleinerten Zustande trocken und vor Licht geschiitzt 
aufbewahrt, hal ten sich die Chinarinden jahrelang im wesentlichen unverandert; cine Ver
minderung des Alkaloidgehaltes, wie sie nach ălteren Angaben bei langerem Lagem ein
treten soli, wird durch neuere Erfahrungen nicht bestatigt. 

China-Extrakte. 
Extractum Chinae Austr.: Zerstossene Chinarinde 100 Th., destill. Wasser 

1200 Th.; 24 Stunden stehen lassen, 1 Stunde kochen, abseihen; Riickstand dreimal mit 
je 1200 Th. dest. Wasser auskochen, die Seihfliissigkeiten vereinigen und zur Trockne 
verdampfen. Ausbeute 10-12 Proc. 

Extractum Chinae aquosum Germ.: Grob gepulverte Chinarinde 1 Th. zieht 
man zweimal mit je 10 Th. Wasser je 48 Stunden lang aus, presst ab, dampft auf 2 Th. 
ein, fi.ltrirt und verdampft zu einem diinnen Extrakt. In Wasser triibe loslich, wie das 
folgende. Ausbeute 12-15 Proc. 

Extractum Chinae spirituosum Germ.: Grob gepulverte Chinarinde 1 Th. 
wird mit verdiinntem Weingeist (60proc.) je 5 Th. zuerst 6, dann 3 Tage lang ausgezogen, 
die Pressfliissigkeiten zur Trockne eingedampft. Ausbeute 11--13 Proc. 

Extractum Cinchonae fluidum Helv.: Chinarinde (V) 100 Th. werden mit 
Glycerin IlO Th., verdiinnter Salzsăure, W asser je 15 Th. befeuchtet im Perkolator mit 
Wasser q. s. ersch0pft. 1) I. Auszug 70 Th. giebt mit dem auf 20 Th. eingedampften 
II. Auszug und Weingeist 10 Th. = Extrakt 100 Th. 

Extractum Cinchonae spirituosum s. siccum Helv.: Chinarinde (V) wird 
im Perkolator mit verdiinntem Weingeist (62,5proc.) erschopft; man destillirt den letzteren 
ab und verdampft zur Trockne. 

Extractum Cinchonae liquidum Brit.: Chinarinde (pulv. No. 60) 640 g, 
Salzsăure 20 ccm, Glycerin 80 ccm, destill. W asser q. s. Durch Verdrăngung mittels 
Wasser sammelt man 9600 ccm und dampft bei hOchstens 82° C. auf 640 ccm ein. 
Nach Bestimmung des Alkaloidgehalts wird durch Eindampfen, bezw. Verdiinnen und 
Zusatz von Weingeist das Extrakt so eingestellt, dass es in 100 ccm 5 g Alkaloide und 
12,5 ccm Alkohol enthălt. 

Extractum Cinchonae U -St.: Calisayarinde (pulv. No. 60) 1000 g, Alkohol 
(91proc.) 3000 ccm, Wasser 1000 ccm. Durch Verdrăngung, zuletzt mittels verdiinntem 
Alkohol (41proc.) q. s., sammelt man 4000 ccm, zieht den Weingeist ab und dampft zu 
einem dicken Extrakt ein. 

Extractum Cinchonae fluidum U-St.: Calisayarinde (pulv. No. 60) 1000 g, 
Glycerin 200 ccm, Alkohol (91proc.) 800 ccm. Durch Verdrăngung sammelt man, weiter
hin mittels q. s. einer Mischung von Alkohol 800 ccm, Wasser 200 ccm, 750 ccm Perko
lat, erschOpft die Rin de und bringt l. a. auf 1000 ccm Extrakt. 

Extractum Cinchonae. Extrait de Quinquina Gall.: Graue Chinarinde 
1000 Th. wird zuerst mit 8000, dann mit 4000 g siedendem W asser iibergossen je 24 Stun
den stehen gelassen. Die Pressfliissigkeiten werden, jede flir sich, eingeengt, vereinigt, dann 
zu einem weichen Extrakt eingedampft. Auf Platten gestrichen und eingetrocknet, liefert 
dasselbe das Extrait sec de quinquina. 

1) Die Rinde ist erschOpft, sobald die Thalleiochinprobe (vergl. S. 745) versagt. 
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Extractum Cinchonae Calisayae, Extrait de Quinquina jaune Gall. 
Calisayarinde 1000 g wird mittelst Alkohol (60proc.) 6000 g perkolirt, der letztere ab
destillirt, der Riickstand in destillirtem Wasser 1000 g gelost und das Filtrat zur Trockne 
eingedampft. Ebenso bereitet man das Extractum Chinae rubrae, Extrait de Quin-
quina rouge Gall. . 

Extractum Chinae spirituosum s. alcoole paratum Gall. Extrait alcoo
lique de Quinquina gris, jaune, rouge werden alle drei wie Extractum Digitalis 
alcoh. Gall. (siehe dort) bereitet. 

Extractum Chinae liquidum de Vrij wird aus einer 6 Proc. Alkaloide ent
haltenden Rinde dargestellt, indem man 25 Th. davon mit 3 Th. verdiinnter Salzsaure 
(121/ 2 proc.) und 122 Th. ·wasser 12 Stunden bei Seite stellt, 5 Th. Glycerin zufiigt, per
kolirt, bis NaOH keinen Niederschlag mehr giebt und im Vacuum auf 25 Th. eindampft. 
Ein solches Extrakt soll 5 Proc. Alkaloide enthalten und sich besonders zur Darstellung 
haltbarer Chinaweine eignen. 

Extractum Chinae frigide paratum Ph. Germ. I. Braune Chinarinde 1 Th. 
wird mit destillirtem W asser 6, dann 3 Th. je 2 Tage lang ausgezogen, die Pressfl.iissig
keit eingeengt, filtrirt und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 9-10 Proc. 

Extractum Chinae fuscae Ph. Germ. I. Braune Chinarinde 1 Th. je 24 Stunden 
mit verdiinntem W eingeist 4, dann 2 Th. ausziehen und l. a. zum dicken Extrakt eindampfen. 

Extractnm Chinae detannisatnm MERCK wird durch Behandeln einer weingeistigen 
Losung von Chinaextrakt mit feuchtem Eisenoxydhydrat bereitet. 

Bei der Bereitung von Chinaextrakten sind MetaJ.lgerathe zu vermeiden! 
Sirnpus Cbinae. Sirupus Cinchonae. Chinasirup. Sirop de Quina oder de 

Quinquina. 1) Erganzb. Chinarinde (IV) 8 Th., Zimmt 2 Th., Rothwein 50 Th., lasst 
man 2 Tage stehen, presst und lost im Filtrat 40 Th., Zucker 60 Th. zu Sirup 100 Th. 
2) Helvet. Chinafl.uidextrakt 10 Th., Zuckersirup 90 Th. 3) Gall. Calisayarinde 100 g 
wird durch Verdrăngung mittels Alkohol (30proc.) 1000 g, dann Wasser q. s. zu 1000 g 
Auszug erschopft, der Alkohol abdestillirt, im Filtrat Zucker 1000 g zu Sirup 1525 g 
gelost. Ebenso aus grauer Rinde der Sirop de Quinquina gris. 4) Extracti Chinae 
de Vrij 10,0, Sirupi Aurantii cort. 90,0, Sirupi simpl. 100,0. 5) (n. Bull. de Ph.). China
rindenpulver 100,0, Salzsaure 5,0, Wasser von 80° C. q. s. Durch Verdrangung sammelt 
man 550,0 und lost darin Zucker 950,0 zu Sirup 1500,0. 

Tinctnra Chinae (Germ.). Tinctura Cinchonae (Brit., Helv., U-St.). Tinctura 
Chinae simplex. - Chinatinktur.- Teinture de Quinquina (Gall.) ou de Quina. 
- Tincture of Cirwhona. 

Germ.: Chinarinde, grob gepulvert, 1 Th., verdiinnter Weingeist (60proc.) 5 Th. 
Rothbraune Tinktur, die bestandig Bodensatze bildet. - B rit.: Aus 200 g Rindenpulver 
{No. 40) sammelt man durch Perkolation mittels Alkohol (70proc.) 700 ccm, presst aus, 
mischt die Fliissigkeiten und fiigt soviel Alkohol zu, dass 100 ccm Tinktur 1,0 g Alka
loide enthalten. - H e 1 v.: Aus Chinarinde (V) 20 Th. und verdiinntem Weingeist (62proc.) 
gewinnt man durch Verdrangung Tinktur 100 Th. - U-St.: Calisayarinde (pulv. No. 60) 
200 g zieht man im Perkolator mittelst einer Mischung aus Glycerin 75 ccm, Alkohol 
(91proc.) 675 ccm, Wasser 250 ccm· durch Verdrangung zuletzt mittels einer Mischung aus 
Alkohol und Wasser (675: 250) aus und bereitet Tinktur 1000 ccm. - GaJ.l.: Aus grauer, gelber 
oder rother Chinarinde 100 g werden 500 g der entsprechenden Tinkturen durch 10tăgiges 
Ausziehen mittels Alkohol (60 proc.) hergestellt. 

Vinnm Cbinae. Vinum Cinchonae. Chinawein.- Vin de Quinquina, Vin 
de Quina. - Cinchona Wine. - Austr.: Chinarinde, Cognac je 25,0, Malaga
wein 500,0. 8 Tage maceriren. - Ergănzb.: Feinster, weisser Leim 1 Th. in Wasser 
10 Th. gelost, wird noch warm in Siisswein 1000 Th. eingetragen, grob gepulverte China
rinde 40 Th. zugefiigt, nach 8 Tagen abgepresst, Zucker 100 Th., Pomeranzentinktur 2 Th. 
zugesetzt und nach 14 tagigem Stehen im Kiihlen filtrirt. - H e 1 v.: Chinafluidextrakt 2 Th., 
Marsala- oder auf ărztliches V erlangen ein sonstiger W ein (Malagawein, Rothwein, W eiss
wcin etc.) 98 Th. Nach 8 Tagen filtriren. - Gall.: Chinarinde 50,0 lasst man 24 Stunden 
mit Alkohol (60proc.) 100,0 stehen, fiigt Rothwein 1000,0 zu, presst nach 10 Tagen und 
filtrirt. Bei Verwendung von Liqueurweinen falit der Alkohol fort. - DmTERICH: a) un
versiisst: Gelatine 1,0 in Wasser 10,0 gelost, Xeres- oder Rothwein 800,0, Chinatinktur 
200,0; nach 8 Tagen (kalt stellen) filtriren; b) versiisst: wie a, doch nur 600,0 Wein und 
dafiir weissen Sirup 200,0. - FRAGNER: Extracti Chinae de Vrij 20,0, Mellis depurati 
40,0, Tinct. Aurant. cort. 5,0, Cognac 20,0, Vini albi seu rubri 340,0, Sacchari 75,0. -
WEINEDEL: Chinarinde 500 g, Salzsaure 30 g, Wasser 600 g, Weingeist 400 g erbitzt man 
24 Stunden im Dampfbade , bringt in einen Perkolator, fiigt W eingeist 500 g hinzu, ver
drangt nach 6 Tagen mit Sherry 5000 g, worin Citronensaure 15 g gelost, setzt zum Per
kolat Malaga 5000 g, Zuckersirup 1500 g, Pomeranzentinktur 50 g, Cognak 500 g, stellt 
kalt und filtrirt nach 3 W ochen. - Aufbewabrt wird Chinawein vor Licht geschiitzt an 
einem măssig warmen, Temperaturschwankungen moglicbst wenig ausgesetzten Orte. 
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Cataplasma antipodagrieum. PRADIER. 
Rp. Tincturae antipodagricae Pradier 100,0 

Aquae Calcariae 200,0 
Placentae seminis Lini q. s. 

Bei Podagra, warm anzuwenden. 

Chiuabitter·Extraet. PRUYS. 
Rp. Corticis Chinae 

Corticis Aurantii exp. 
Cardamom. minor. 
Caryoph y llorum 
Fructus Coriandri 
Corticis Cinnamomi 
Rhizom. Graminis 
Spiritus (90 •tol 
Aquae destillatae 

filtra et adde 

aa 6o,o 
6,0 

12,0 
45,0 
60,0 

120,0 
2000,0 
2500,0 

Sirupi Cerasorum 500,0 
Aquae Amygdalar. amar. 60,0. 

Decoctum Chinae. 
Form. mag. Berol. 

Rp. Decocti Corticis Chinae 10: 170,0 
Acidi hydrochlmici 1,0 
Sirupi simplicis 29,0. 

2 stiindlich einen Esslăffel. 

Eau de Qninine. 
n aC h HISSERICH. 

Rp. Spiritus Vini Gallici 2000,0 
Spiritus Coloniensis 
Spiritus (95 •tol ăa 250,0 
Spiritus saponati !00,0 
Tincturae Chinae 50,0 
Balsami peruviani 20,0 
Olei Bergamottae 10,0 
Olei Aurantior. dulc. 10,0 
Olei Geranii 3,0 
Tincturae Cantharidum 25,0 
Tincturae Coccionellae q. s. 

Electuarium autidlarrhoicum. JEANNEL, 
Conservae Rosae 10,0 
Calcii phosphorici 
Corticis Chinae pulv. aa 5,0 
Corticis Aurantii fruct. 2,0 
Sirupi Catechu q. s. 

3-4 mal ttiglich 1-2 Theelăffel. 

Eleetnarium dentlfricium roborans. 
Rp. Corticis Chinae 

Rhizomat. Iridis fior. aii 20,0 
Sanguinis Draconis 
Corticis Cinnamomi aa 5,0 
snbtiliss. pulveratis adde 
Mixturae odoriferae q. s. 
Aquae Rosae et Glycerini q. s. 

Z um Einreiben des Zahnfleisches. 

Ellxir antarthrtticum. VrLLETTE. 
Rp. Corticis Chinae 20,0 

Florum Rhoeados 10 O 
Ligni Sassafras 
Ligni Guajaci 
Spiritus Vini Gallici 

5,0 
15,0 

900,0 
Colaturae adde 

Rp. 

Sirupi Sarsaparillae 200,0. 

Elixir balsamicum. WERLHOF. 
Corticis Chinae 
Corticis Aurantii 
Croci 
Kalii carbonici 
Myrrhae 

aa oo,o 

Vini Hispanici 
In colatura solve 

5,0 
15,0 
10,0 

600,0 

Extracti Cardui benedicti 
Extracti Gentianae iia 10,0. 

China. 

Elixir Calisayae. 

(Form. americ.l 
Rp. 1. Cortic. Chinae Calisayae 

2. Cortic. Aurantii aii 45,0 
3. Fructus Cardamomi 18,0 
4. Corticis Cinnamomi 9,0 
5. Glycerini 54,0 
6. Alcohol q. s. ad 4,5 L. 
7. Olei Neroli gtt. 1 
8. Olei Aurantii cort. gtt. X. 
9. Sacchari 100,0 

10. Aquae destillatae 450,0. 
1-4 mittelst 5-6, worin 7-8 geHist, zu perkoliren 

und mit 9, in 10 gelOst, zu mischen. 

Elixir Chinae Calisayae. 

I. Badischer Apoth.- Verein. 

Rp. Fructus Coriandri 1,0 
Fructus Cardamomi 1,5 
Caryophy llorum 
Florum Aurantii 
Ligni Santali aa 2,0 
Fructus Anisi stellati 5,0 
Corticis Cinnamomi 12,0 
Corticis Aurantii fruct. 15,0 
Corticis Chinae Calisayae 36,0 
Spiritus diluti (60 °f0l 
Aquae destillatae aa 400,0. 

l\Ian digerirt 14 Tage, presst und fiigt hinzu 
Sirupi simplicis 400,0 
Saccharini 0,2. 

N ach 8 Ta gen fii triren. 

Rp. 

II. Hamburg. Apoth.-Verein. 

1. Corticis Chinae Calisayae 200,0 
2. Corticis Aurantii fruct. recent. No. 71t2 

3. Fructus Anisi stellati 
4. Cortic. Cinnamomi zeyl. 
5. Fructus Coriandri 
6. Fructus Carvi ' 
7. Coccionellae 
8. Aquae destillatae 
9. Spiritus (90 Ofol 

10. Sacchari 

aa 45,0 
10,0 

6000,0 
2000,0 
2000,0. 

1-7 werden mit 8-9 perkolirt, Auszug auf 8000,0 
gebracht und darin 10 gelilst. 

Gargarisma adstrlngens. BRANDE. 

Rp. · Decocti cort. Chinae 
Infusi florum Rosae ăă 100,0 
Tincturae Myrrhae 10,0 
Acidi hydrochlorici 250fo 1,0. 

Zum Gurgeln bei Rachenentziindung. 

Infnsum Chinae aeidum. 

Acid Infusion of Cinchona (Biit.l. 

Rp. Corticis Chinae succirubr. 50 g 
Acidi sulfurici aromatici 12,5 ccm 
Aquae de•tillatae ebullientis 1000 ccm. 

Nach einer Stunde abpressen. 

Infusum Ciuchonae. 

Infusion of Cinchona (U. St.). 

Rp. Corticis Chinae Calisayae 60 g. 
Acidi sulfurici aromatici 10 ccm. 
Aquae destillatae q, s. 

Durch Verdrtingung (im gltisernen Perkolator) 
sammelt man 1000 ccm. 

Mixtura alcoholiea s. A q u a Vitae. 
(Form. mag. Berolin.l 

Rp. Spiritus (90 •tol 40,0 
Tincturae Chinae compositae 3,0 
Aquae destillatae 157,0. 

Zweistiindl. einen Esslilffel. 
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Mixtura antiseptiea. RA YER. 

Rp. Decocti Chinae regiae 250,0 
Chinini suifurici 
Tincturae Aconiti aa 2,0 
}fixturae sulfuricae acidae 4,0 
Sirupi Aurantii cortiCis 60,0. 

Stlmdl. einen Essli:iffel. 

Mixtura Chinae. WoLFF. 

Rp. Extracti Chinae frigide parati 6,0 
Aquae Cinnamomi spirit. 15,0 
Aetheris 2,0 
Decocti corticis Chinae 180,0. 

Zweistiindl. 1 Essli:iffel. 

Mixtura Chinae aelda. 

(:IIiinch. N osokom.-Vorschr.) 

Rp. Decocti cort. Chinae 
cum Acidi hydrochloriei 
Sirupi simplicis 

15,0: 130,0 
3,0 parati 

20,0. 

Mixtura Chinae vinosa. JAccoun. 

Rp. Extracti Chinae 3,0-4,0 
Vini rubri 100,0 
Spiritus Vini Gallici 50,0-100,0 
Tincturae Cinnamomi 8,0 
Sirupi Aurantii corticis 30,0. 

Mixtura stomachica, FONSSAGRIVES. 

Rp. Extracti Chinae 
Sirupi Aurantii corticis 
Vini rnbri 
Tincturae Strychni 

5,0 
50.0 

250,0 
0,5. 

Mixtura vinosa (Form. mag. Berol ). 

Rp. Tincturae Chinae comp. 4,0 
Sirupi simplicis 
Spiritus (87 proc.) ai\ 25,0 
Aquae destillatae 146,0. 

Z wcistiindlich einen Essloffel vo11. 

Oleum erinale cum China. 

Chiua-Haar61. 

l. nach DIETERICH. 
Rp. 1. Olei Olivarum bcnzoati 200,0 

2. Olei Amygdalar. (s. Arachidis) 800,0 
3. Balsamî peruviani 20,0 
4. Olei Jasmini pinguis 15,0 
5. Olei )lilleflorum 2,0 
6. Acidi saJicylici 5,0 
7. Cumarini 0,05 
8. Alkannini 0,5 
9. Chlorophylli 2,5. 

6-9 mit 1 vcrreiben, 2-5 zumischen, nach 8 Tagen 
zu filtriren. 

IL nach V 01tL{l:KA: 

Rp. Chinini oleinici 1,0 
Olei Arachidis benzoati 100,0 
Alkannini 
Chlorophylli aa q. s. ad color. fuse. 

Pasta Cacao cum China. 

Chinachokolade. 

Rp. :Massae Cacao 200,0 
Sacchari 180,0 
Corticis Chinae pulverati 
Corticis Cinnamomi aa 10,0 
Balsami peruviani 2,0. 

:Man schmilzt und giesst in Formen. 

Pasta Chinae terehinthinata. EcKART. 
Rp. Corticis Chinae pulverati 

Olei Terebinthinae aa 20,0. 

Handb. d. pharm Praxis. I. 

Pomata antalopeclaca. KRAUS. 
Rp. Extracti Chinae 10,0 

T.incturae Cantharidum 5,0 
Olei cadini 2,5 
Olei .Bergamottae 1,25 
Adipis suilli 75,0. 

Gegen das Ausfallen der Haare. 

Pomata cum China. 
Chinapomade. 

Rp. 1. Extracti Chinae spirituosi 15,0 
5,0 

45,0 
25,0 

2. Extracti Ratanhiae 
3. Spiritus diluti 
4. Tmcturac Cantharidum 
5. Cerae albae 
6. Cetacei aă 35,0 
7. Adipis snilli 500,0 
8. :Mixturac odoriferae 30,0 
9. Olei Amygdalar. amar. aeth. gtt. XX. 

:Man schmilzt 5-7, mischt Losung von 1-2 in 
3-4, zuletzt 8-9 hinzn. 

Il. nach DIETERICH. 
Rp. Cerae albae 

Adipis benzoati aa 200,0 
Olei Olivarnm 600,0 
Balsami peruviani 20,0 
Extracti Chinae spirituosi 10,0 
Alkannini 0,5 
Ch!orophylli 2,5 
O!ei Bergamottae 0,5 
Olei Amygdalar. amar. aether. 0,1 
Cumarini 0,03 

Das Extrakt wird in Weingeist ge!Ost. 

III. nach LASSAR. 
Rp. Chinini hydrochlorici 4,0 

Pilocarpin. hydrochloric. 1,0 
Balsam. pernvian. 20,0 
Sulfur. praecipit. 10,0 
l\Iedullae ossium 100,0. 

Pulvis dentifrieius. HuFET~AND. 

Rp. Corticis Chinae 30,0 
Ligni Santali rnbri 60,0 
Aluminis crudi 8,0 
Olei Bergamottae 
Olei Caryophyllorum aa 1,0 

)L f. pulvis snbtilissimus. 
Pulvis dentifrieius alkalinns. 

Den tifrici um alkalin um. Poudre denti
frice alcaline (Gal!.). 

Rp. Corticis Chinae pulverati 100,0 
Calcii carbonici praecipitati 100,0 
J\Iagnesii carbonici pulverati 100,0 
O!ei :Menthae piperitae 1,0. 

Pulvis dentifrieius cum Carbone et Cinehona 
(Gal!.). 

Poudre dentifrice au charbon et quin
quina. 

Rp. Carbonis vegetabilis pulv. 200,0 
Cort. Chinae pulv. 100,0 
OI. Menthae 1,0. 

Pulvis dentifricius cum China. 
China-Zahnpulver (DIETERICH). 

Rp. 1. Tincturae Catechn 175,0 
2. Liqnoris Ammonii caustici 35,0 
3. Calcii carbonici praecipitati 700,0 
4. Corticis Chinae pulverati 150,0 
5. Sacchari Lactis pulverati 100,0 
6. Lapidis Pnmicis snbt. pulverati 30,0 
7. Saccharini 0,2 
8. Olei l\Ienthae piperitae 10,0 
9. Olei Aurantii corticis 

10. Olei C'aryophyllorum aa 2,5. 
Man verreibt 1 und 2 mit 3, trocknet zuerst hei ge

wOhnlicher Temperatur, dann im Trockenschrank, 
mischt4-10 hinzu und treibt durch einfeines Sieb. 

47 
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Pulvls dentil'rlelus niger (Austr.). 
Schwarzes Zahnpulver. 

Rp. Corticis Chinae pulv. 
Foliorum Salviae pulv. 
Carbonis Ligni pulv. ăă. 

Pulvls febrlfugus. DucLOS. 

Rp. Corticis Chinae regiae 20,0 
Pulveris aromatici 2,0. 

In der fieberfreien Zeit thee!Offelweise. 

Slrupus Chluae ferratus. 

Sirupus de Cinchona cum Ci tra te ferrico. 
Sirop de Quinquina ferugineux (GaJ!.). 

Rp. Ferri citrici ammoniat. 10,0 
Aquae destillatae 20,0 
Sirupi Cinchonae cum vino parati 970,0. 

Sirupus Chiuae ferratus. DIETERICH. 

Rp. Ferri oxydati saccharati (3 Ofo) 10,0 
Sirupi simplicis 80,0 
Tincturae Chinae 10,0. 

Sirupus Chinae ferratus. LEFORT. 

Rp. Vini Chinae 
Sacchari albi 

40,0 
60,0 

Ferri citrici ammoniati 1,0. 

Sirupus Chinae ferratus. GRIMAULT. 

Rp. Ferri citrici ammoniati 1,5 
Tincturae Chinae rubrae 10,0 
Sirupi Sacchari 90,0. 

Sirnpus Cinchonae cum Vino paratus. 
Sirop de Quinquina au vin (GaJ!.). 

Rp. Extracti Chinae flavae 10,0 
Vini de Grenache 430.0 
Sacchari albi 560, O 

Sirupus tonicus. BouRGOGNE. 
Rp. Sirupi Chinae 

Sirupi Aurantii corticis 
Sirupi Aurantii florum 
Vini Hispanici ăă 25,o. 

Bei Durchfall der Kinder theel6ffelweise. 

Spiritus crinalis. 
Haarspiritus. 

Rp. Balsami peruviani 5,0 
Tincturae Chinae 15,0 
Spiritus Vini Gallici 80,0. 

Tinctura antipodagrica. PRADIER. 

Rp. Balsami de Mecca 7,5 
Croci 5,0 
Corticis Chinae rubrae 
Herbae Salviae 
Radicis Sarsaparillae aa 10,0 
Spiritus diluti 400,0. 

Tinctura Chinae composita. 

Tinct. Cinchonae composita. Elixir ro
borans s. stomachicum Whyttii. Tine
tura roborans Whyttii. Zusammenge
setzte Chin atinktur. RoBERT WITT Si! ber
trop fen fiirs Fie ber. Whytt's che Tro pfen. 
Teinture de Quina compose. Compound 

Rp. 

Tinctura of Cinchona. 

Pharm. Austr. 
Corticis Chinae gr. pulv. 
Radicis Gentianae conc. 
Corticis Aurantii fruct. conc. 
Aquae Cinnamomi simplicis 
Spiritus diluti (60 Ofo) 

60,0 

aa 2o,o 
120,0 
360,0. 

Pharm. Brit. 
Rp. 1. Corticis Aurantii fructus 50 g 

2. Rhizomatis Serpentariae 25 g 
3. Coccionellae pulveratae 3,2 g 
4. Croci 6,3 g 
5. Tincturae Cinchonae 500 ccm 
6. Spiritus (70 Ofo) q. s. 

1-4 werden mit 500 ccm von 6 wiihrend 7 Tagen 
ausgezogen, abgepresst, mit 5 vermischt und 
mit q. s. von 6 auf 1000 ccm gebracht. 

Pharm. Germ. 
Rp. Corticis Chinae gr. pulv. 6,0 

Corticis Aurantii fruct. conc. 
Radicis Gentianae concis. aa 2,0 
Corticis Cinnamomi gr. pul v. 1,0 
Spiritus diluti (60 Ofo) 50,0. 

Durch 8 tagiges Ausziehen zu bereiten. 
Pharm. Helvet. 

Rp. Corticis Chinae (V) 10,0 
Radicis Gentianae (V) 4,0 
Corticis Aurantii fruct. (IY) 4,0 
Corticis Cinnamomi (V) 2,0 
Spiritus diluti (62 Ofo) q. s. 

Durch Verdrangung bereitet man 
Tinktur 100,0. 

Pharm. U-St. 
Rp. 1. Corticis Cinch. succirubrae 

2. Corticis Aurantii fructus 
3. Rhizomatis Serpentariae 
4. Gl ycerini 
5. Spiritus (91 Ofo) 
6. Aquae destillatae aă q. s. 

100 g 
80 g 
20 g 
75 ccm 

1-3 zieht man in einem glăsernen Perkolator 
mit einer Mischung aus 4, 5 (850 ccm) und 6 
(75 ccm) aus und sammelt mittels einer Mischung 
aus 5 und 6 (850 : 75 ccm) 1. a. Tinktur 1000 ccm, 

Tinctura Chinae crocata. 
Elixir alexipharmacum s. febrifugum 

HUXHAMI. 
Bad. Erganz.-Taxe. 

Safranhaltige Chinatinktur. 
Rp. Corticis Chinae gr. pulv. 60,0 

Corticis Anrantii fruct. conc. 45,0 
Rhizomatis Serpentariae virg. 12,0 
Croci 4,0 
Coccionellae 2,5 
Spiritus diluti (60 Ofo) 1000,0. 

Tlnctura dentifricia roborans, 
Stiirkende Zahntinktur. 

Rp. Tincturae Chinae 
Tincturae Calami 
Tincturae Cinnamomi aa 20,0 
Tincturae Santali rubri 10,0 
Spiritus diluti (60 Ofo) 50,0 
Balsami peruviani 
Acidi benzoici 
Olei Citri 
Olei Menthae piperitae 

Zusatz zum Mundspiilwasser 

aa t,o 
gtt. V 
gtt. X 

Tinctura stomachica. 
Miinch. Kosokom.-Vorschr. 

Rp. Tincturae Chinae compositae 
Tincturae Rhei vinosae aa. 

Tisaua Chinae. 
Tisane de Quinqnina (GaJ!,). 

Rp. Corticis Chinae concisi 20 g 
Aquae destillatae ebullientis 1000 g. 

N ach zwei Stunden durchseihen. 

Vinum Chinae aromaticum. 
Rp. Tincturae Chinae 20,0 

Tincturae Cinnamomi 5,0 
Tincturae Aurantii corticis 
Tincturae aromaticae aa 2,5 
Vini Hispanici 100,0. 



China. 

Vlnum Chinae eaeaotinatnm. 

Vin toni-nutritif au quinquina et au 
cacao de BUGEAUD. 

Rp. 1. Seminum Cacao (Caracas) 100,0 
2. Spiritus Vini Gallici 400,0 
S. Corticis Chinae regiae 120,0 
4. Corticis Cinnamomi 10,0 
5. Sirupi Sacchari 200,0 
6. Vini Hispanici 2000,0. 

Vinnm Chinae phosphoratum. RoBIN. 
Rp. Kalii phosphorici neutra!. 15,0 

Aquae destillatae 20,0 
Vini Chinae 450,0 
Sirupi Chinae 50,0 
Acidi phosphorici gtt. I. 

Vinum digestivum. MALHERBE. 
Rp. Vini Chinae 200,0 

Sirupi opiati 50,0 
Acidi hydrochlorici diluti 6,0. 1 frisch gerlistet und gepulvert mit 2 zwei Tage 

digeriren, dann mit 3-6 acht Tage maceriren. 
Stărkungsmittel fUr Genesende. 

Bei Verdauungsschwliche ess!Mfelweise. 

Vlnnm Chinae fllrratum. 

Chinaeisenwein. 

I. Erglinzb. 

Rp. Ferri citrici ammoniati 5,0 
Vini Chinae 1000,0. 

Nach 8 Tagen filtriren. Mlissig warm aufzubewahren. 

Il. nach MASIUS. 

Rp. 1. Corticis Chinae 90,0 
2. Radicis Gentianae 60,0 
3. Vini Malaccnsis 3510,0 
4. Tincturae Aurantii cort. 270,0 
5. Solut. Ferri sulfurici (10 °/0) 540,0 
6. Liquoris Ammonii caustici q. s. 

Vlnnm febrifogum. SEGUIN. 
Rp. Corticis Chinae regiae 50,0 

Corticis Augusturae 15,0 
Ligni Quassiae 10,0 
Opii pulverati 1,0 
Vini Hispanici 
Vini Gallici albi aa 1625,0 

Vinum stomaehicnm. 
Magenwein. 

Rp. Tincturae aromaticae 5,0 
Tincturae Chinae compositae 20,0 
Sirupi simplicis 80,0 
Vini generosi albi 145,0. 

Verordnungen nach HusEMANN. 
Rp. Corticis Chinae pulverati 

Carbonis pulverati aa 100,0 
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7. Ferri citrici 50,0 
8. Sacchari albi 500,0. 

D. 8. Streupulver. (Bei fauligen und brandigen 
Geschwiiren) 

1 und 2 werden 6 Tage mit 3-4 macerirt, 5 dnrch 
6 geflillt, der Niederschlag gewaschen, der Tink
tur zugesetzt und diese solange stehen gelassen 
bis eine abfiltrirte Probe durch Eisenchlorid 
nicht mehr geflillt wird. Dann Mst man 7 und 
8 ohne Erwilrmen. 

Vlnum Chlnae martlatum. 

Vin ou Oenole de Quinquina ferruguineux 
(Gall.). 

Rp. Ferri sulfurici· cristal!. 
Acidi citrici aa 2,0 
Aquae destillatae calidae q. s. ad solut. (10,0) 
Vini Cinchonae (griseae, au grenache) 990,0. 

Rp. Corticis Chinae 25,0 
Acidi hydrochlorici diluti 5,0 
Coque c. Aq. comm. q. s. ad colat. 200,0 
Sirupi Cinnamomi 25,0. 

Dreistiindlich 1-2 EssMffel bei Weehselfieber. 

Rp. Corticis Chinae pulverati 20,0 
Carbonis pulverati 5,0. 

8. Zahnpulver. 

Rp. Extracti Chinae spiritnosi 3,0 
Aquae Aurantii flornm 
Aquae Cinnamomi 
Sirnpi Aurantii corticis ăa SO,O. 

1/2 stiindlich ess!Offelweise. (Bei Wehenschwii.che.) 

.!gue-Cure von AYER und .!gue-Cure von JAYNE sind in der Hauptsache versiisste 
Chinarindenausziige. 

Ague-Mixture von CHRISTIE ist eine Chinatinktur mit Capsicumpulver. 
Barterzeugungspomade von RoYER & Co. ist Chinapomade. 
Chinaeisenbier von STROSCHEIN in Berlin. Stark eingebrautes Bier mit einem Aus

zuge aus Chinarinde, Orangenschalen, Zimmt, Kardamom, Vanilie und 2 Proc. Eisenkarbonat. 
China·Eisenbitter von E. MECHLING in Miihlhausen. Ein aus Chinarinde, Pome

ranzenschalen, Muskatbliithen u. s. w. mit Goldmalaga bereiteter W ein mit 0,5 Proc. Eisen
ammoniumcitrat. 

Chinaperlen, Dr. SEYFERTH's, Kiigelchen mit je 1,3 g Chinaalkaloiden; sollen, in 
W asser gelost, eingestellte Blumen lange frisch erhalten. 

Cinchonatabletten, PETZOLD's, enthalten jede 0,016 Cinchonin und 0,042 Koffei'n. 
Eau dentifrice des Cordilleres ist eine mit ătherischen Oelen versetzte Chinatinktur. 
Eau de Quinine von HEINRICH. Eine Mischung aus Perubalsam, Ricinusol, Rum, 

W asser, Chinatinktur. 
Eau de Quinine von PINA UD enthălt keine Bestandtheile der Chinarinde, ebenso

wenig Metallsalze, Gerbstoffe, Canthariden, Salicylsăure. 
Elixir antifebrile d'Evangelista besteht aua Chinatinktur, Zucker und Elixir 

ad longam vitam. 
Elixir toni-febrifuge au Quinquina et Cafe, von DEsLAURIERs, ist ein versiisster, 

weiniger Auszug aus Konigschina, brauner Chinarinde und gerostetem Kaflee. 
Gichtessenz, Liquor antineuralgicus BATTLEY; mit Zucker und Glycerin ver

setzter, weingeistiger Chinaauszug. 
Haarbalsam, Mailiindiscber, von KRELLER, ist eine Rindermarkpomade mit 

Chinaextrakt. 
47* 
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Haarerzeugungstinktur, KNEIFEL's, Chinatinktur, LebensbaJsam und Zwiebelsaft. 
Haaressenz von MoRAs, ist ein. parfiimirtes Gemisch aus Cbinatinktur, Ricinusol, 

Weingeist . 
. Haarwuchssalbe von 0TTO SELLE. Wachssalbe mit Chinae:x:trakt, Catechutinktur 

und Perubalsam. 
In:fluenzin der Auerbacher Fabrik soll ein neuer, aus Chinarinde hergestellter 

neutraler Korper sein (1890). 
KA.PLICK's Migriinemittel: 1) Chinatinktur; 2) aromatische Eisentinktur; 3) Schliissel

blumen. 
Mundwasser von PFEFFERMANN. Tinkt.ur aus Sternanis, Nelken, Chinarinde mit 

Pfefferminzăl. 
Quina Laroche ferrugineux ist ein Chinawein mit 1 Proc. Eisenpyrophosphat 

und Ammoniumcitrat. 
Raphael-Quinquina von LANIQUE ist ein W ein mit Spuren von Chinin. 
Reparatenr a base de Quinquina, von F. CRUCQ' ist ein bleihaltiges Haarfărbe-

mittel ohne Chinabestandtheile. . 
Roborirendes Pnlver, SrMON's, enthălt Chinarinde, Kalkbydrat, Rhabarber, Eisen

karbonat. 
Tanno-Quinine, Haarwuchsessenz, ist eine Tinktur aus Chinarinde, Gallapfeln, 

Bergamottăl und N eroliăl. 
Tinct. Stomachica comp. "Tabloids" von BuRROUGHs, WELLCOME et Co. enthalten 

je 5 Tropfen Tinctura Chinae comp., Rhei vinosa und aromatica. 
Trunksuchtmittel von KEELEY, enthalten Goldchlorid, Atropin, Strychnin, Hy-

drastinin, Chinafluide:x:trakt. 
Vin de Fordyce ist ein weiniger Auszug aus Konigschina und N elken. 
Vin de V asseur. Ein arsenhaltiger, aromatischer Chinawein. 
Vin de Vial: Calcii lactophosphoric. 10,0, Ferri citric. ammon. 3,0, E:x:tract. Carnis 

3,0, E:x:tract. Chinae 10,0, Vini Xerensis et Malacensis ăâ 250,0. 
Zahnpulver, MILLER's. Chinarinde 60,0, pracipit. kohlensaurer Kalk 120,0, Auster

schaJen 60,0, Myrrhe 35,0, Minzenăl 15 Tropfen. 

Chinidinum. 
Diese mit dem Chinin isomere Base wurde 1833 von liENRY und DELONDRE beobachtet, 

von ihnen aber fiir Chininhydrat gehalten. Als besondere Base wurde sie dann durch 
VAN liEIJNINGEN 1848 festgestellt. Die Base hat im Verlaufe der Zeit eine grosse A.nzahl 
von N3.Jllen erhalten, und zwar die folgenden: ,8-Chinin,: ,8-Chinidin, Conchinin, 
Chinotin, Cinchotin, Pi tayin, krystallisirtes Chinioi:din. In manchen Preis
listen wird sie heute noch als Chinidinum I. aufgefiihrt.1) Dazu kommt noch, dass das spăter 
zu beschreibende 'A.lkaloid "Cinchonidili" von HEssE und A.nderen friiher als Chinidin be
zeichnet worden ist. - A.us allen diesen Griinden wird man sich namentlich bei ălteren 
A.ngaben stets die Frage vorzulegen haben, welche Base eigentlich gemeint ist. 

Das Chinidin ist in der Mehrzahl in der zur Chininfabrikation dienenden China
rinden enthalten, femer in einer auf Java kultivirten Calisaya, auch in Cinchona 
amygdalifoli a und p itayensis, besonders reichlich aber ist es in der von einer Remigia 
(pedunculata) Kolumbiens abstammenden China cuprea enthalten. 

1. Chinidinum. Freies Chinidin. Conchinin. Quinidine. Quinidina C20H24N20 2• 

Moi. Gew. = 324. Die Darstellung erfolgt in der Regel aus dem Chinioi:din. 
Darstellung. Man e:x:trahirt Chinio'idin mit Aether. Der nach dem A.bdestilliren 

des A.ethers hinterbleibende Riickstand wird in verdiinnter Schwefelsăure gelOst und mit 
A.mmoniak genau neutralisirt. Man setzt alsdann zu der Pliissigkeit solange gesattigte 
Seignettesalzlosung hinzu, als noch ein Niederschlag entsteht. In dem so erzeugten Nieder
schlage befinden sich die Tartrate des Chinins und des Cinchonidins. Man filtrirt nach 
einigem Stehen, entfărbt das Filtrat mit Thierkohle und fiigt Kaliumjodidlosung hinzu. 
Hierdurch scheidet sirh das Chinidin als jodwasserstoffsaures Salz ab. Man. filtrirt dieses 

1) Wahrend das Cinchonidin als Chinidinum II. bezeichnet wird. 
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nach einigem Stehen ab, wăscht es aus, zerlegt es durch Ammoniak und lost das in Frei
heit gesetzte und gewaschene Chinidin in verdiinnter Essigsăure. Diese Losung wird -noch
mals mit Thierkohle entfărbt; alsdann fălit man das freie Chinidin durch Uebersăttigen 
mit Ammoniak, wăscht es aus, presst es ab und krystallisirt es aus siedendem Alkohol ein. 

DE VRIJ benutzte die Schwerloslichkeit des Chinidinbitartrats in Wasser zur Ab
scheidung des Chinidins aus dem Chinioidin. 100,0 Chinioidin werden unter l!:elindem 
Erwărmen in einer Losung von 50,0 Weinsăure in 200,0 Wasser aufgelost, hierauf 
stark umgeriihrt, wobei die Wănde des Glases mit dem Glasstabe gerieben werden, und 
dann der Ruhe iiberlassen. Enthălt, wie meistens der Fall ist, das Chinioidin Chinidin, so 
gesteht die Masse in wenigen Tagen zu einem diinneren oder dickeren Krystallbrei, der 
auf ein Leinentuch gebracht wird. Nachdem die sirupartige, braune Fliissigkeit so viel 
wie moglich abgelaufen, wird der Riickstand gelinde gepresst, um die anhăngende Fliissig
keit zu entfernen, in dem 14fachen Gewichte heissem Wasser aufgelost und dann die 
Losung heiss filtrirt. Beim Abkiihlen scheidet sich das Chinidinbitartrat in Krystallen ab, 
welche durch Umkrystallisiren farblos gemacht werden. Die Abscheidung der freien Base 
und die weitere Reinigung derselben erfolgt wie oben angegeben. Das Chiuioidin enthălt 
20-60 Proc. Chinidin. 

Eigenscltaj'ten. Das Chinidin krystallisirt aus Alkohol in glănzenden, vierseitigen 
Prismen mit 1 Mol. Krystallalkohol. Diese Krystalle werden an der Luft unter Abgabe 
von Alkohol undurchsichtig, aher erst bei 120° C. alkoholfrei, und zwar, ohne dass dabei 
Schruelzen stattfindet. Das von Wasser und von Alkohol freie Chinidin schmilzt bei 
168° C. - Aus Aether krystallisirt es in Rhomboedern, aus siedendem Wăsser in Form 
zarter Blăttchen mit P/2 Mol. Wasser. Diese, 1'/2 Mol. Wasser enthaltenden Krystalle 
verwittern nicht an der Luft. 

Das wasserfreie Chinidin lost sich in 2000 Th. Wasser von 15° C., odcr in 750 Th. 
siedendem Wasser, auch in ctwa 30 Th. Wcingeist von 90 Proc., oder in 22 Th. Aether. 
Von sicdendem Alkohol brauc.ht cs 4 Th. zur AufWsung, in siedendem Chloroform ist es 
leicht, in Petroleumăther nur wenig loslich. 

Bei der Salzbildung spielt das Chinidin die Rolle einer zweisăurigen Base, indessen 
reagiren die im chemischen Sinne neutralen Salze sauer, die im chemischen Sinne basischen 
Salze dagegen sind neutra!, was zu einer gewissen Verwirrung in der Nomenklatur g·e
fiihrt hat. 

Die Losungen des Chinidins reagiren schwach alkalisch, sind von stark bitterem 
Geschmack und optisch rechts drehend. Fiir cine Auflosung in 97 proc. Alkohol ist nach 
HEssE [a ]D = + 236,77. (Eine alkoholische Chininlosung dreht im Gegensatz hierzu links.) 

Seinen chemischen Eigenschaften nach zeigt das Chinidin fast das gleiche V er
halten wie das Chinin. Die Uebereinstimmung kommt z. B. in folgenden Thatsachen zum 
Ausdruck. 

1) Die mit sog. Oxysăuren, · z. B. Schwefelsăure, angesăuerten Losungen fluoresciren 
blau ebenso wie diejenigen des Chinin. - 2) Lost man etwas Chinidin in starkem Chlor
wasser, so wird diese Losung durch Zutrăufeln von Ammoniak smaragdgriin gefărbt 

(Thalleiochin-Reaktion). - 3) Mit Jod geht es dem Herapathit ăhnliche Verbindungen ein. 
Dagegen weicht es ab 1) im Schmelzpunkt: Wasserfreies Chinin schmilzt bei 175° C., 

wasserfreies Chinidin bei 168° C. 2) Es giebt ein schwerlosliches saures Tartrat und ein 
schwerlOsliches Jodhydrat (s. w. unten). 3) Endlich ist die alkoholische Losung rechts
drehend, wăhrend diejenige des Chinins linksdrehend ist. 

11. Chinidinum sulfuricum (Ergănzb.). Sulfate de Quinidine baslque (Gall). 
Quinidlnae Sulfas (U.-St.). Chinidinsulfat. Scbwefelsaures Chinidin (C20~4N202)2 • 

H2804 + 2 H20. Mol. Gew. = 782. Das von den Pharmakopoen aufgenommene Salz 
ist durchweg das dem gewohnlichen Chininsulfat entsprechende basische Chinidinsulfat, 
welches ebenso wie das Chininsulfat seiner neutralen Reaktion wegen in der Regel als das 
neutrale Salz bezeichnet wird. Es ist zweckmăssig als gewohnliches Chinidinsulfat 
zu bezeichnen. 
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Darstellung. Die Darstellung des Chininsulfats erfolgt in der nămlichen W eise 
wie '!liejenige des Chininsulfats: Man lost 6,5 Th. Chinidin (auf die wasserfreie Base be
rechnet) in 1 Th. konc. Schwefelsăure und 100 Th. Wasser, unter Erwărmen, entfărbt die 
neutra! gemachte Losung durch Thierkohle und bringt sie zur Krystallisation (vergl. S. 757). 

Eigenschaften. Weisse, seidenglănzende, nadelformige Krystalle, lOslich in etwa 
100 Th. kaltem oder 10 Th. siedendem Wasser, zu klaren, neutlalen Fliissigkeiten von 
stark bitterem Geschmack. Loslich auch in 20 Th. kaltem oder 10 Th. siedendem Chloro
form; in siedendem Alkohol ist es leicht, in Aether nur wenig !Oslich. In der wăsserigen 
oder alkoholischen Losung ruft verdiinnte Schwefelsăure blaue Flnorescenz hervor. 

Fiigt man zu 5 Th. der kalt gesăttigten wăsserigen Chinidinlosung 1 Th. starkes 
Chlorwasser, so entsteht auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit smaragdgriine Fărbung (Thal
leiochin-Reaktion, die auch beim Chinin eintritt). - Die wăsserige, mit einigen Tropfen 
Salpetersăure angesăuerte Chinidinsulfatlosung wird durch Baryumnitratlosung gefăllt, 

durch Silbernitratlosung dagegen nicht verăndert. 

Prufung. 1) Das Chinidinsulfat darf durch Trocknen bei 100° C. nicht mehr als 
4, 7 Proc. Gewichtsverlust erleiden. Das Salz obiger Formei besteht rechnerisch aus 
82,86 Proc. Chinidin 12,54 Proc. Schwefelsăure und 4,6 Proc. Wasser. Ein hOherer Wasser
gehalt wiirde wahrscheinlich auf eine Beimischung von Chininsulfat zuriickzufiihren sein, 
welches bekanntlich mit 7 Mol. Wasser krystallisirt. 2) Beim Durchfeuchten mit konc. 
Schwefelsăure oder Salpetersăure fărbt Chinidinsulfat sich hOchstens gelblich. Die gelb
liche Fărbung mit Schwefelsăure wird durch fremde organische Substanzen bewirkt, welche nur 
in Spuren zugelassen sind. Bei Anwesenheit von Zucker wiirde intensive Brăunung erfolgen. 
Entsteht durch Salpetersăure Rothfărbung, so konnte diese durch Brucin oder Morphin ver
nrsacht sein. 3) 0,2 g verbrennen bei Luftzutritt, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 
(Mineralische Verunreinigungen.) 4) 0,5 g Uhinidinsulfat sollen sich in 10 g Chloroform 
vollstăndig auflosen. 5) Erwărmt man 0,5 g Chinidinsulfat mit 10 ccm Wasser auf 
etwa 60° C., so erfolgt Auflosung. Fiigt man zu der Losung 0,5 g Kaliumjodid unter 
Umschwenken, so erfolgt Abscheidung des schwerloslichen Chinidinjodhydrates. Der Nieder
schlag ist zunachst kăsig und wird allmăhlich kornig. Man lăsst 1-2 Stunden unter 
ofterem Umriihren stehen und filtrirt alsdann ab. Das Filtrat werde auf Zusatz eines 
Tropfens Ammoniakfliissigkeit nicht, oder nur sehr schwach getriibt. (Chinin.) 6) Lost 
man 0,5 g Chinidinsulfat mit Hilfe von etwas Schwefelsaure in 10 ccm Wasser, iibersattigt 
mit Ammoniak und schiittelt mit 15 ccm Aether, so sollen zwei, auch nach lăngerem 

Stehen klar bleibende Schichten sich bilden. Eine Triibung deutet auf Cinchonin. 
7) Wird zu 3 ccm einer bei 15° C. gesattigten Losung von Chinidinsulfat eine kleine 
Menge Ammoniak zugesetzt, so scheidet sich ein weisser Niederschlag von reinem Chinidin 
ab; zur Auflosung desselben sind mehr als 30 ccm Ammoniakfliissigkeit erforderlich, wenn 
grossere Mengen anderer Alkaloi:de nicht zugegen sind. 

Aufbewahrung. Da das Salz nur verhăltnissmăssig selten gebraucht wird, so 
emp:fiehlt sich die Aufbewahrung unter Lichtschutz. 

Anwendung. Das Chinidinsulfat wird unter den gleichen Indikationen und in den 
gleichen Gaben angewendet, wie das Chininsulfat. Es wirkt etwas schwăcher (ist die 
Wirkung des Chinins = 10, so ist diejenige des Chinidins = 9), als das Chinin, dafii.r aber 
soli es auch weniger unangenehme Nebenwirkungen besitzen. 

III. Chinidinum bisulfuricum. Saures schwefelsaures Chinidin C20H24N20 2 • 

~804 + 4 H20. .Moi. Gew. = 494. Nach den heutigen Auffassungen eigentlich das neu
trale Snlfat des Chinidins. 

Zur Darstellung lost man in einer Mischung von 10 Th. konc. Schwefelsăure und 
50 Th. Wasser, 32,5 Th. wasserfreies Chinidin und dunstet die Losung bis zur Krystalli
sation ab.- Oder man iibergiesst 10 Th. des neutralen Chinidinsulfates mit 40 Th. Wasser, 
lost durch Zusatz von 1,3 Th. konc. Schwefelsaure (mit etwas Wasser verdiinnt) auf und 
dunstet bis zur Krystallisation ab. 
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Farblose, lange Săulen, in 8 Th. Wasser von 15° C zu einer blăulich fiuoresciren
den Fliissigkeit lOslich. Giebt mit Jod mehrere als "Chinidin-Herapathite" bezeichnete 
Verbindungen. 

Chinidinum hydrochloricum. Chlorwasserstoft'saures Chinidin. C20H24N20 2 • 

HCI + H20. Moi. Gew. = 378,5. Zur Darstellung lOst man a) 10 Th. wasserfreies 
Chinidin in 200 Th. Wasser und 4,5 Th. Salzsaure (von 25 Proc. HCl) und dunstet die 
Losung zur Krystallisation ein, ader b) man setzt 100 Th. krystallisirtes Chinidinsulfat 
(C20H24N20 2) 2 • H2804 + 2 H20 (s. dieses Salz) in wasseriger Losung mit 31 Th. krystalli
sirtem Baryumchlorid Ba 012 + 2 H20 um, verfahrt im iibrigen genau, wie unter Chininum 
hydrochloricum angegeben ist. 

Farblose, asbestartige Prismen, lOslich in etwa 50 Th. Wasser von 15° C., leicht Ios
lich in W eingeist, fast unlOslich in Aether. 

Chinidinum bihydrochloricum. Saures saizsaures Chinidin C20H24N20 2 • 

2HCI + H20. Moi. Gew. = !15. Dieses Salz wird erhaiten, indem man 10 Th. des 
vorigen (C20H24N20 2 • HCl + H20) mit 50 Th. Wasser und 4 Th. Salzsaure (van 25 Proc. HCI.) 
in Losung bringt und die Losung zur Krystallisation eindunstet. 

Chinidinum hydrojodicum. Jodwasserstoft'saures Chinidin C20H24N20 2 • HJ. 
Moi •. Gew. = 452. Man lost 10 Th. des krystallisirten Chinidinsulfates in 300 Th. Wasser 
von etwa 50° C. und fallt unter Umriihren mit einer Losung von 4,5 Th. Kaiiumjodid. 
Der urspriinglich kasige, spater kornig werdende, weisse Niederschlag wird gewaschen und 
dann getrocknet. Die Operationen sind moglichst rasch und vor Licht geschiitzt, aus
zufiihren. 

Weisses, kornig krystallinisches Pulver, in 1250 Th. Wasser, sehr schwer in Alkohol 
loslich. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Chinidinnm tannicum. Conchininnm tannicnm. Gerbsanres Chinidin. Gerb
sanres Conchinin. Chinidintannat. Zur Darstellung werden 100 Th. des officinellen 
Chinidinsulfats (C20H24N20 2) 2 • H2S0 4 + 2H20 in 3000 Th. kochend heissem Wasser 
gelOst und in einem gerăumigen Gefăss (von ca. 5000 Vol.-Th. Inhalt) mit 2 /3 Vol. einer 
kolirten, kaiten, aus 180 Th. Gallusgerbsaure und 1400 Th. Wasser dargestellten Losung 
versetzt. Nach dem Umriihren lasst man sofort gleichzeitig das Ietzte 1 /3 Voiumen der 
Gerbsaureiosung und 40 Th. 10proc. Aetzammon, verdiinnt mit 360 Th. Wasser, hinzu
fiiessen, wăhrend die Făllungsfiiissigkeit agitirt wird. Nach einstiindigem Stehen wird der 
Niederschlag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, mit kaltem Wasser abgewaschen, 
ausgedriickt, in nur Iauer Warme am schattigen Orte ausgetrocknet, endlich zu Pulver 
zerrieben und an einem schattigen Orte in dicht geschlossenem Glasgefass aufbewahrt. 
Ausbeute 220-230 Th. 

Zur Darstellung darf unbedingt nur destillirtes W asser in Anwendung kommen, 
iiberhaupt sind eiserne Gerathschaften sorgfăltig zu vermeiden. Aus der Fallungsfiiissig
keit ist der Chinidinrest durch Ansauern mit Schwefelsăure etc. auszuscheiden. Die Wărme 
zum Trocknen tiberschreite nicht 40° C. 

Ein weissliches, in W asser und Aether uniosliches, in W eingeist und verdtinnten 
Sauren losliches Pulver. Die verdiinnte Losung in verdiinnter Schwefelsaure schmeckt sehr 
bitter und fluorescirt wie eine Chininlosung. Aikaloi'dgehait mindestens 33,3 Proc. Behufs 
Abscheidung und Bestimmung des Alkaloi'dgehaltes wird das Tannat mit dem 15fachen 
Gewicht Bleioxyd und Wasser gemischt, Iangsam bei einer 40° C. nicht iibersteigenden 
Temperatur eingetrocknet, dann mit Weingeist extrahirt, der Auszug eingetrocknet und 
gewogen. Eine Formei lăsst sich nicht angeben. 

Das Praparat findet hauptsăchlich in der Kinderpraxis, an Stelle des Chinintannates 
Verwendung als Antipyreticum, bei DiarrhOen und Keuchhusten in Gaben von 0,1-0,2 g 
mehrmals tăglich. Gegen Dyspepsie, DiarrhOe, Nephritis, Albuminurie Erwachsener 0,1-0,8 g 
zweimal tăglich; in der Veterinarpraxis gegen das Erysipei der Schweine 1,5 g dreimal 
tăglich. 
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Chinidiuum glycyrrhinatum purum. Chininum dulce. Sweet Quinine. 
Siisses Chinin. Ist ein mit Glycyrrhizin verbundenes Chinidin. Zu seiner Darstellung 
werden 100 Th. Glycyrrhizin mit 300 Th. destillirtem Wasser und 45 Th. 10proc. Aetz
ammon gemischt und im Wasserbade erwiirmt. In die umgeriihrte Mischung wird eine 
heisse Losung von 40 Th. gewohnlichem Chinidinsulfat in 500 Th. lauwarmem Wasser 
und 17,5 Th. verdiinnter Schwefelsiiure (1,115 spec. Gew.) gegossen. Die unter Umriihren 
im Wasserbade erhitzte, dann erkaltete Mischung wird zwei Tage beiseite gestellt, dann 
der Bodensatz gesammelt, mit etwas kaltem \Vasser ausgewaschen und bei gelinder 
Wiirme getrocknet. Der Chinidinhydratgehalt betrăgt 30 Proc. 

Ein gelbbraunes Pulver, nur wenig lOslich in Wasser, von bitterlich siissem 
Geschmack. 

Das rohe Glycyrrhizin-Chinidin, rohes Siiss-Chinin, stellt man dadurch 
her, dass man nach der Bereitung des Succus Liquiritiae depuratus den Riickstand und die 
Bodensătze mit ammoniakalischem Wasser extrahirt, den filtrirten Auszug zur Trockne ein
dampft, zu Pulver zerreibt, h~erauf 120 Th. desselben mit 110 Th. Wasser und 45 Th. 
lOproc. Aetzammon mischt, dann mit einer heissen Losung von 40 Th. Chinidinsulfat in 
300 Th. W asser und 17,5 Th. verdilnnter Schwefelsăure versetzt und endlich das Gemisch 
zur Trockne abdampft und zu Pulver zerreibt. 1 g entspricht = 0,25 g Chinidinsulfat. Es 
ist ein braunes, siisslich schmeckendes Pulver. Dieses Priiparat ist zu dispensiren, wenn 
das obige reine (purum) nicht ausdriicklich vorgeschrieben ist. 

Chinidinum ureato-hydrochloricum. Chinidinum bimuriaticum carbamidatum. 
Chinidin-Harnstoff-Chlorhydrat. Wird aus 380 Th. Chinidinum hydrochloricum, 300 'l'h. 
verdiinnter Salzsăure (von 12,5 Proc. HOl) und 60-61 Th. reinem Harnstoff in der niim
lichen W eise dargestellt, wie das Ohininum ureato hydrochloricum s. dieses S. 7 54. 

Pilulae antlcatarrhales. HAGER. 
HAGER's Katarrh-Pillen (Hamb. Vorschr.). 

Rp. 1. Chinidini sulfurici 
2. Cinchonidini sulfurici 
3. Tragaeanthae pulveratae 
4. Radicis Gentianae pulv. 
5. Sacchari albi pulv. aii 5,0 
6. Radicis Althaeae pulv. 3,0 
7. Aquae 2,0 
8. Acidi hydrochlorici (25 Ofo) 
9. Glycerini aii 5,0. 

Die Mischung von 1-6 ist mit der Mischung aus 
7-9 zu 200 Pillen zu verarbeiten, welche mit 
Zimmtpulver zu bestreuen sind. 

Pulvis autiphloglstlcus infantum. 
Kinderpul ver mit Chinidin tanna t. 

I. 
Rp. Chinidini tannici 5,0 

Magnesii carbonici 0,5 
Sacchari albi 20,0 
Elaeosacchari Foeniculi 10,0. 

1-2 stiindlich eine starke Messerspitze wiihrend 
des Zahnens, bei heissem Kopf, Durchfall, Ka
tarrh, Husten. 

II. 
Rp. Chinidini tannici 2,0 

Magnesii carbonici 0,2 
Sacchari albi 5,0. 

Divide in partes decem. 
1 bis 2 stiindlich '/2 bis 1/ 1 Pulver. 

Pulvls contra Hemicraniam. 
HAGER's Migrain e-Pul ver. 
Rp. Chinidini sulfurici 1,5 

Coffeini 

Acidi tartarici 
Morphini puri 
Sacchari albi 

Divide in partes quinque. 
Morgens u. Abends 1 Pulver. 

aa 1,0 
0,05 

10,0. 

Pul vis pro iufantibus. Brs>rARCK. 
Brs>rARCK 's ches Kinde rpul ver. 

Rp. Chinidini tannici 5,0 
Magnesii carbonici 0,5 
Sacchari albi 20,0 
Elaeosacchari Foeniculi 5,0 
Radicis Liquiritae 1,0. 

Messerspitzenweise zu geben. 

Trochisci roborantes. 
Kraftbrotchen. Kraftpastillen. Blutund

eisen brotchen. 

Rp. 1. Chinidini tannici 30,0 
2. Pnlveris aromatici 5,0 
3. Corticis Aurantii fructus 2,5 
4. Vani!lae saccharatae 5,0 
5. Tragaeanthae 20,0 
6. Sacchari albi 300,0 
7. ::1-Iagnesii earbonici 2,5 
8. Ligni San tali rubri 5,0 
9. Aquae Aurantii florum 50,0 

10. Glycerini 20,0 
11. FeiTi oxydati fusei 20,0 
12. Magnesii carbonici 2,5 
13. Sacchari albi 50,0 
14. Glycerini 10,0 
15. Aquae destillatae 5,0. 

Man mischt einerseits 1-10, anderseits 11-15, 
vereinigt beide Mischungen n. formt 300 Pastillen. 
Tiiglich 3-6 Stiick bei chlorotischen und neura
sthenischen Zustiinden aller Art. 



Rp. Chinidini tannici 20,0 
Magnesii carbonici 2,5 
Tragacanthae 20,0 
Sacchari albi 300,0 
Ligni Santali rubri 5,0 
PulYeris aromatici 2,0 

Chininum. 

Trochisci roborantes infantum. 
Kraftbrotchen fiir Kinder. 

Ferri oxydati fusei 20,0 
Glycerini 30,0 
Aquae destillatae 40,0, Yel. q. s. 
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Zu 300 Pastillen zu formen. 1-4 Pastillen taglich 
hei Kenchhusten u. Erkra.nkungcn des Verdau
ungskanals. 

Febriline, Geheimmittel, angeblich geschmackloses Chinin. Ist ein saurefreier 
Citronensirup mit einem massigen Gehalt an Chinidin. 

Chininum. 
Chininum. Chinin. Quinine. Quinina. Die wasserfreie Base hat die Zusammen

setzung C20 H24 N2 0 2• Moi. Gew. = 324. Die wasserhaltige Base entspricht der Formel 
C20 H24 N2 0 2 + 3H2 0. Moi. Gew. = 378. 

1. Chininum hydratum. Chininum (Helv.). Quinine hydrate (Gall.). Qui
nina (U.-St.). Chininhydrat. C20 H24 N2 0 2 + 3H2 0. Mol. Gew. = 378. 

Darstellung. Man lost 100,0 g gewohnliches Chininsulfat in 2 Liter Wasser 
unter Zufiigung von 112 g verdiinnter Schwefelsaure (von 10 Proc.) und versetzt diese, 
wenn nothig filtrirte Losung unter Umriihren mit 240,0 g Ammoniakfliissigkeit (von 10 Proc.). 
Man lasst das Ganze unter gelegentlichem Umriihren in einem bedeckten Gefăsse 24 Stunden 
stehen, dann filtrirt oder kolirt man ab, wăscht bis zum V erschwinden der Schwefelsăure
Reaktion aus und lăsst den Niederschlag auf poroser Unterlage bei 1~-25° O. an der 
Luft trocknen. 

Eigenschaften. Ein weisses, mikrokrystallinisches Pulvcr ohne Geruch, von sehr 
bitterem Geschmack, welches im befeuchteten Zustande empfindliches rothes Lackmuspapier 
blăut und Curcumapapier brăunt, aber Phenolphthale'in nicht ri:ithet (Atropin wiirde Phenol
phthale'in ri:ithen). In kaltem W asser ist es sehr schwer (1 : 1670) lOslich, gleichfalls 
schwer lOslich in kaltem Benzol oder Petrolăther. Dagegen lOst es sich in 6 Th. Wein
geist oder in 5 Th. Chloroform, oder 200 Th. Glycerin, auch in rund 20 Th. Aether. Von 
siedendem W asser bedarf es 900 Th. zur Losung. - Die Losungen des Chinins lenken 
die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab, wăhrend Chinidin rechtsdrehend ist. 
(Siehe S. 741.) 

Ueber Schwefelsăure oder an trockner Luft giebt das Chininhydrat 2 Mol. (= 9,5 Proc.) 
Wasser ab; es hinterbleibt die Verbindung C20H24N20 2 + H20. Diese wird erst durch 
Trocknen bei 100° C. vollig wasserfrei. Der Wassergehalt des Chininhydrates C20H24N20 2 

+ 3 ~O betrăgt rechnerisch 14,28 Proc. 
Wird das Chininhydrat erhitzt, so schmilzt es bei 57 ° C.; bei weiterem Erhitzen 

wird es unter Wasserabgabe und Uebergang in wasserfreies Chinin wieder fest und schmilzt 
alsdann bei 175° C. Bei weiterem Erhitzen wird es vollstăndig zersetzt unter Abscheidung 
einer schwerverbrennlichen Glanzkohle, die schliesslich vollstăndig verbrennt, ohne einen 
Riickstand zu hinterlassen. 

In wasserigen Oxysauren, z. B. Schwefelsaure, Essigsăure, Weinsănre, lost es sich 
mit blăulicher Fluorescenz auf. Diese wird unterdriickt durch Ferricyankalium, Rhodan
kalium, Natriumthiosulfat und durch die Fluoride, Chloride, Bromide und Jodide der Me
talle, ausgenommen Mercurichlorid, Mercuribromid, Mercuricyanid, Fluorwasserstoff und 
Ammoniumfluorid. 

Charakteristisch ist fiir das Chinin die Thalleiochin-Reaktion: Lost man 
0,1 g Chinin in 20 ccm starken Chlorwassers, so entsteht auf Zutropfen von Ammoniak
fliissigkeit eine smaragdgriine Fărbung. Indessen giebt auch das Chinidin die gleiche 
Reaktion, s. S. 741. 
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Priij'ung. 1) Es sei reinweiss und verbrenne auf dem Platinbleche zwar schwierig, 
aber ohne einen Riickstand zu hinterlassen. (Mineralische Beimengungen.) 2) In konc. 
Mineralsăuren, auch in konc. Schwefelsăure, Iose es sich entweder ohne Fărbung oder mit 
nur schwach gelblicher Fărbung auf. (Dunkle Fărbung wiirde Zucker anzeigen.) 3) Beim 
Erhitzen mit Natronlauge entwickele es keinen A.mmoniakgeruch. (A.mmoniaksalze.) 
4) 1 g Chinin soll sich in einem Gemisch von 6 ccm absolutem A.lkohol und 3 ccm A.ether 
bei leichter Erwărmung vollstăndig auflosen, und die Losung soli nach dem Erkalten klar 
bleiben. (Fremde China-A.lkalo"ide, besonders Cinchonin.) 5) Die Priifung auf fremde 
China-A.lkalo"ide erfolgt zweckmăssig in der Weise, dass man eine grossere Menge, z. B. 
10 g, mit verdiinnter Schwefelsăure gena u neutralisirt, das neutrale (basische) Chinin
sulfat abscheidet und dieses, wie unter Chininum sulfuricum angegeben, auf Nebenalkalo"ide 
priift. 6) Es verliere durch Trocknen bei 100° C. nicht mehr als 14 Proc. an Gewicht 
(Beschwerung mit Wasser; der theoretische Wassergehalt betragt 14,28 Proc.) . 

.Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, da es im direkten Lichte brăunlich wird. 
Anwendung. Das Chininhydrat dient vorzugsweise zur Darstellung einiger 

seltener gebrauchter Chininsalze. BERNATZIK empfahl eine 50procentige ătherische A.uf
losung des Chininhydrates zu subkutanen Injektionen. Zu diesem Zwecke werden 5,0 Chinin
hydrat in 15,0-20,0 A.ether gelost und die Losung abgedunstet, bis sie das Gewicht 10,0 
hat. Ueber die Wirkung und A.nwendung: der Chininsalze s. unter Chininum sulfuricum 

11. Chininum anhydricum. Wasserfreies Chinin. C20~4N202• Moi. Gew. = 
324. Ist die freie wasserfreie Chinabase. Man erhălt sie aus dem wasserhaltigen Chinin, 
indem man dieses zunitchst im luftverdiinnten Raume iiber Schwefelsăure vortrocknet und 
dann die Trocknung bei 125° C. zu Ende fiihrt. Weisses, krystallinisches Pulver von den 
Eigenschaften des vorigen, Schmelzp. 175° C. 

Das wasserfreie Chinin scheidet sich auch aus der bei Siedehitze gesăttigten wăsse
rigen Losung aus, feruer wenn man die wăsserige Losung bis zur Salzhaut eindampft, 
endlich aus der alkoholischen Losung unter bestimmten Bedingungen. 

Chininum crudum. Chinium. LA.BARRA.QUE'sches Quinium. Extractum poly
chrestum Chinae. Grobgepulverte Chinarinde, in welcher Chinin zu Cinchonin dem 
Gewichte nach wie circa 2: 1 vertreten ist, wird mit dem halben Gewicht Kalkhydrat 
gemischt, mit W eingeist in der Wărme erschOpft und der weingeistige Auszug durch Destil
lation und Abdampfen zur Trockne gebracht. Es ist eine amorphe braunliche brock
lige Masse. 

Pilulae Qulnli. 
Rp. Chinini crudi 15,0. 

Man erweicht dasselbe in mlissiger Wlirme un<l 
formt daraus 100 Pillen. Zweimal des Tages 
in der fieberfreien Zeit zehn Pillen. 

Vinum Quinli. 
Rp. Chinini crudi 5,0 

Acidi citrici 1,0 
Vini albi 1000,0 
Spiritus Vini 45,0. 

Macera saepius agitando et filtra. 
D. S. 100,0 als Febrifugum, so,o als Roborans. 

Chininum dulciflcatum, versiisstes Chinin, versuchte man vor langerer Zeit in 
den Handel zu bringen. Man bereitete es aus gelostem Lakritzensaft, welcher mit A.mmon 
schwach alkalisch gemacht war, durch Versetzen mit Chinoidinlosung und Trocknen des 
Niederschlages. 

Qulnetum ist die Bezeichnung fiir ein A.lkaloi:dgemisch, welches von C. H. W oon 
in Bengal aus der Rinde der dort angepflanzten Cinchona succirubra nach DE VRIJ's Ver
fahren dargestellt wird und wenigstens aus vier A.lkalo"iden: Chinin, Cinchonidin, Cinchonin 
und amorphem A.lkalo"id besteht. In Bengal hat man dieses Prăparat "Cinchona febri
fuge" getauft. 

A.ehnliche Prăparate sind: Chinoquinine, das Gemisch sămmtlicher făllbarer Basen 
aus Cinchona succirubra, an Salzsăure gebunden, feruer Calisagaine, die amorphen, 
rohen, gefallten Chinabasen, also eine Art Roh-Chinin. 

Chinobalsamum. GossELINI. 

Qninobaume de Gosse!ini. 

Rp. Resinae Balsami Copaivae 5,0 
Chinini puri 2,0. 

Fiant pilulae No. 100. Gegen Gonorrhoe. 

Oleum Jecoris J.selli eum Chlnino. 
Chinin-Le berthran. 

Rp. 1. Chinini puri 2,0 
2. Alcohol absoluti 6,0 
3. Olei Jecoris soo,o. 

Man !Ost 1 in 2, fiigt S zu u. erwilrmt, bis 2 ver
fliich tigt ist. 



Chininum citricum. 747 

Chininum citricum. 
1. Chininum citricum. Chinlncitrat. Citronensaures Chinin. Citrate de 

Quinine. Quininae Citras. (C20H2~N202)2 • C6H80 7 + 7H20. Hol. Gew. = 966. 
Zur Darstellung lost man 1 Th. krystallisirte Citronensăure in 100 Th. destillirtem 

Wasser, setzt 3,086 Th. wasserfreies oder 3,6 Th. krystallisirtes Chininhydrat hinzu und 
kocht, bis die Săure gesăttigt ist, :filtrirt und setzt zur Krystallisation zur Seite. 

W eisse, nadelf<irmige Krystallnadeln in etwa 900 Th. kaltem oder 30 Th. siedendem 
Wasser, oder in 45 Th. kaltem oder in 3 Th. siedendem Alkohol loslich, von bitterem Ge
schmack. - Die heiss bereitete wăsserige Losung, mit frisch bereitetem Kalkhydrat bis 
zur alkalischen Reaktion geschiittelt und nach dem Erkalten (!) :filtrirt, muss eine klare 
Fliissigkeit geben, welche beim Erhitzen bis zum Sieden milchig getriibt wird; die Trii
bung verschwindet beim Erkalten wieder (Calciumcitrat). Das Salz giebt die Thalleiochin
Reaktion. - Die wasserige Losung darf, nach dem Ansăuern mit Salpetersăure, durch 
Baryumchlorid nicht getriibt werden. Ex tempore lăsst sich 1,0 des Salzes durch Mischung 
von 0,75 Chininhydrat und 0,4 Citronensăure darstellen. 

Das Chinincitrat soll weniger energisch auf Gehirn und Magen wirken, auch ein 
Antisepticum und Tonicum sein. Dosis 0,05-0,3-0,6-1,0. Es wird nur selten gebraucht. 

Sirnpus Chinini citrici MAGENnm, eine Losung von 0,65 Chinincitrat und 0,5 
Citronensăure in 100,0 Sirupus Sacchari. Tăglich 1-2 Loffel voll als Antiscorbuti
cum und Antisepticum von MAGENDIE empfohlen. 

11. Chininum-Ferro citricum. Chininum cltricum martiatum. Chlnin·Eisen
citrat. Die unter diesem oder ahnlichen Namen von den verschiedenen Pharmakopoen 
aufgenommenen Prăparate sind keine einheitlichen Verbindungen, iibrigens auch von ver
schiedener Zusammensetzung. 

Chininum-Ferro citricum (Austr. Germ.). Eisenchinincitrat. Citronsaures 
Eisenchinin. Die Germ. giebt eine Vorschrift zur Darstellung nicht, doch kann das 
Prăparat nach der von der Austr. angegebenen Vorschrift (welche der Germ. II entstammt), 
hergestellt werden. 

DarsteZZung. Man Iose 6 Th. Citronensăure in 500 Th. destillirten Wassers und 
flige 3 Th. gepulvertes Eisen hinzu. Hierauf erhitze man unter hău:figem Riihren auf dem 
Dampfbade. Diese Operation fiihre man in einer flachen Porcellanschale aus, damit durch 
geniigenden Luftzutritt das zuerst entstehende schwerer losliche krystallinische Ferro
citrat in das amorphe, leichter losliche Ferro-Ferricitrat iibergehe, welches zur 
Darstellung des Chinindoppelsalzes nothig ist. Nachdem die anfangliche Wasserstoff
entwickelung beendet ist, digerire man daher die Mischung unter bestăndigem Ersatze 
des verdampften Wassers so lange, bis die Losung rothbraun geworden ist. Hierauf :filtrire 
man dieselbe durch ein leinenes Filtertuch und verdampfe die klare Fliissigkeit bis zur 
diinnen Sirupsdicke. 

Der kal ten Eisencitratlosung wird noch feuchtes, frisch gefălltes und ausgewaschenes 
Chininhydrat zugefiigt, welches aus 1,33 Th. Chininsulfat (durch Făllung mit Natronlauge) 
dargestellt ist. Das Chinin wird mit der Eisenlosung innig gemischt,' ehe man behufs der 
Losung gelinde erwărmt. Wenn man das Chinin in die heisse Eisenlosung eintrăgt, so 
bilden sich Kliimpchen, welche sich sehr schwer losen. Nachdem die Losung des Chinin
hydrats eine vollstăndige geworden ist, streiche man die, diinne Sirupskonsistenz zeigende 
Fliissigkeit auf Glastafeln und trockne bei măssiger Wărme, bis sich das Praparat mit 
einem Messer leicht von den Glastafeln abstossen lasst. Die Ausbeute betrăgt 10 Th. Die 

..Darstellung im Laboratorium bietet keine Vortheile. 
Eigenscha{ten. Das nach Austr. und Germ. officinelle Chinineisencitrat 

bildet glănzende, fast durchscheinende, dunkelrothbraune Lamellen, von bitterem, hintennach 
măssig eisenartigem Geschmack, welche sich in W asser ăusserst leicht, dagegen schwer 
in Weingeist losen. Das in dem Doppelsalze enthaltene Eisencitrat ist ein Oxyduloxydsalz, 
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nicht ein reines Oxydsalz des Eisens. Die mit Salzsaure angesauerte wasserige Losung 
giebt daher sowohl mit Kaliumferrocyanid- als auch mit Kaliumferricyanidli5sung tiefblaue 
Făllungen. ~Iit Kaliumjodid!Osung giebt sie eine braune Făl!ung von Jodchinin. 

Aufbewahrung. Um eine Reduktion des Chinin-Ferricitrates, welche durch das 
Tageslicht eintritt, zu verhindern, bewahre man das Salz in einer dicht geschlossenen 
Flasche vor Licht geschtitzt auf. 

Priifung. l\fan IOse 0,5 g des Salzes in 50 ccm destillirten Wassers. Man erhălt 
eine klare Losung, welche man mit etwas Salzsăure ansauert: 

1) 10 ccm dieser Losung geben mit Ferrocyankaliumlosung eine blaue l<'allung (An
wesenheit von Ferrisalz). - 2) 10 ccm der nămlichen Losung geben mit Ferricyankalium
!Osung eine blaue Făllung (Anwesenheit von Ferrosalz). - 3) 10 ccm derselben Losung 
geben mit volumetrischer JodlOsung eine braune Fallung (von Jodchinin). - 4) 10 ccm 
der Losung verdtinne man mit destillirtem W asser auf 1 Liter. Die so erhaltene Losung 
von 1: 10000 gebe mit Ferro- als auch mit FerricyankaliumlOsung Blauungen und mit Jod
Hisung noch eine Trtibung. - 5) llfan liist 1 g des Salzes in einem ca. 20 ccm fassenden 
graduirten Cylinder in 4 ccm Wasser, versetzt die Losung bis zur stark alkalischen Reak
tion mit Natronlauge und ftigt sofort 7 ccm Aether hinzu. Hierauf entzieht man der al
kalisch-wăsserigen Mischung das ausgefăllte Chinin durch Schwenken und leichtes Schii.t
teln derselben mit dem Aether. Man vermeide hierbei zu heftig·es Schtitteln, da sonst das 
Ganze emulgirt. Nach dem Absetzen hebe man die ătherische Losung mit einer Pipette 
ab und verdampfe die Losung in einem tarirten Schalchen. In gleicher Weise mache man 
zwei weitere ătherische Auszuge. Der Gesammtriickstand der drei Ausziige gebe, bei 100°0. 
getrocknet, mindestens 0,09 g (Germ.). 

Zur Beurtheilung der Reinheit des in dem Chinineisencitrat enthaltenen Chinins 
Iose man 20 g Chinineisencitrat in 80 ccm W asser und verfahre zur Isolirung des dariu 
enthaltenen Chinins in derselben Weise wie eben angegeben weiter. Das erhaltene Chinin 
li5se man unter măssigem Erwărmen in der 20fachen Menge Weingeist auf und neutrali
sire die Losung genau mit verdiinnter Schwefelsaure. Hierauf verdunste man den Wein
geist und verfahre mit dem im Riickstande bleibenden Chininsulfat, wie unter Priifung 
von Chininum sulfuricum angegeben (s. S. 760). 

Anwendung. Das Chinineisencitrat wird als Roborans, Stomachicum und die 
Blutbereitung verbesserndes l\Iittel angewendet. Man giebt es zu 0,05-0,2 g 2-4 mal 
taglich in Wein gelOst oder in Pillen, bei Chlorose in doppelt so starker Dosis. 

Chinino-Ferrum citricum (Helv.). 26 Th. Citronensăure werden in 50 Th. Wasser 
bei 30-40° C. gelost. Diese Losung werde unter hăufigem Umrtihren mit frischbereitetem 
Ferrihydroxyd (welches aus 48 Th. Ferrichloridlosung von 1,28-1,29 spec. Gew. mittels 
Ammoniakfliissigkeit gefallt und gentigend ausgewaschen ist) digerirt. In der sauren Lo
sung des Ferricitrates Iose man durch Digestion 5,5 Th. Ohininhydrat C20H24N20 2 + 3~0 
(s. S. 745), worauf die Fliissigkeit sorgfăltig bis zur Sirupkonsistenz eingedunstet und auf 
Glasplatten gestrichen und bei einer 50° O. nicht iibersteigenden Wărme getrocknet wird. 

Gelb- bis rothbraune Blăttchen, in W asser loslich. Die Losung reagirt sauer. Der 
Gehalt an wasserfreiem Ohinin betrage mindestens 10 Proc. Ueber die Bestimmung s. oben. 

Ferri et Quininae Citras (U-St.). Iron and Quinine Citrate. 85 Th. Ferri
citrat werden in 160 Th. Wasser unter Erwărmen im Wasserbade auf nicht liber 60°0. 
gelost. In diese Losung bringe man eine Anreibung von 12 Th. wasserfreiem Chinin 
0 20H24N20 2 (s. S. 746) und 3 Th. Oitronensăure mit 20 Th. Wasser. Man riihrt um, bis 
vollige Auflosung erfolgt ist, dampft bei 60 ° O. zum Sirup ein, streicht diesen auf Glas
platten und trocknet ihn bei 50-60° O. 

Rothbraune Blăttchen, loslich in Wasser, wenig loslich in Alkohol. Es sol! min
destens 11,5 Proc. wasserfreies Chinin enthalten. 

Ferri et Quininae Citras solubilis (U-St.). Soluble Iron and Quinine Ci
trate. Man lost 85 Th. Ferricitrat in 160 Th. Wasser bei 60°0., riihrt eine Anreibung 
von 12 Th. wasserfreiem Ohinin mit 3 Th. Oitronensăure und 20 Th. Wasser darunter, und 
wenn vollige Auflosung erfolgt ist, riihrt man in kleinen Antheilen (!) 50 Th. Am
moniakfliissigkeit von 10 Proc. NH3 oder soviel als nothig, mit der Vorsicht darunter, dass 
man einen neuen Zusatz erst dann macht, wenn der durch den vorhergehenden Zusatz ent
standene Niederschlag von freiem Ohinin wieder in Losung gegangen ist und die Fltissig-
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keit eine griinlichgelbe Farbung angenommen hat. Dann dunstet man zum Sirup bei 60° O. 
ab, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei 50-60° C. 

Griinlichgelbe Blattchen, an feuchter Luft zerfl.iessend, sehr leicht in kaltem Wasser, 
in Alkohol nur theilweise loslich. Das Praparat besteht aus Ferricitrat, Chinincitrat und 
Ammoniumcitrat. Es enthalt etwa 11 Proc. wasşerfreies Chinin. 

Ferri et Quininae Citras (Brit.). Iron et Quinine Citrate (Brit.). Man fallt 
aus 180 ccm Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,441) durch Ammoniak das Ferri
hydroxyd und wascht dieses geniigend aus. Anderseits lost man 40 g gewohnliches 
Chininsulfat in 320 ccm Wasser unter Zusatz von 50 g verdiinnter Schwefelsaure (von 
16 Proc. H2S04) und fallt aus dieser Losung das freie Chinin durch Zugabe von Ammoniak 
in massigem Ueberschuss. Man sammelt den Niederschlag und wascht ihn mit 1200 ccm 
Wasser aus. Dann lost man 123 g Citronensaure in 130 ccm \Vasser, erwarmt die Losung 
im Wasserbade und giebt das vorher gut abgetropfte Ferrihydroxyd unter Umriihren 
dazu. W enn das Ferrihydroxyd gelost ist, bringt man das Chiniu hinzu und riihrt um, 
bis auch dieses in Losung gegangen ist. Man lasst alsdann erkalten, setzt unter Umriihren 
in kleiuen Antheilen 60 ccm Ammoniakfl.iissigkeit (von 10 Proc.) hinzu, welche mit 80 ccm 
W asser verdiinnt sind, mit der Vorsicht, dass ein neuer Ammoniakzusatz erst dann erfolgt, 
wenn das durch den vorhergegangenen Zusatz ausgeschiedene Chinin wieder in Losung 
gegangen ist. Man filtrirt, dunstet die Losung zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten 
und trocknet bei 38 ° C. 

Griinlichgelbe Blattchen. Das Praparat besteht aus Ferricitrat, Chinincitrat und 
Ammoniumcitrat und entspricht bis anf den etwas hOheren Chiningehalt dem Ferri et 
Quininae Ci tras solubilis der U-St.-Ph. Es enthalt 15 Proc. wasserfreies Chinin. 

Das nach Brit. oder U-St. hergestellte Praparat wird in Deutschland bisweilen 
unter dem Namen Chininum Ferro-citricum viride oder Chininum Ferro-citri
cum ammoniatum verordnet. 

Pulvis Ferri et Quininae Citratis effervescens (Nat. form.). Effervescent 
Powder of Citrate of Iron and Quinine. Effervescent Citrate of Iron and 
Quinine (Nat. form.) Rp. Chinini Ferri citrici solubilis (U-St.) 10,0, Sacchari albi 285,0, 
Acidi tartarici 334,0, Natrii bicarbonici 372,0. 

Vinum Ferri amarum (U-St.). Rp. Chinini Ferro citrici solubilis 50,0, Vini albi 
.'JOO ccm. Sol ve! Tincturae corticis Citri Aurantii (Apfelsinentinktur) 150,0, Sirupi Sacchari 
300 ccm, Vini albi q. s. ad 1 Liter. 

Chininum hydrobromicum. 
1. Chininum hydrobromicum. (Helv. Ergănzb.) Chininhydrobromid. Brom· 

wasserstoffsaures Chinin. Bromhydrate de Quinine basique (Gall). Quininae Hydro· 
bromas (U.-St.) C2011;,4N20 2 • HBr + H20. Mol. Gew. = 423. 

Zur Darste 11 ung werden 100 Th. gewohnliches Chininsulfat in 800 Th. Wasser nnter 
Erhitzen bis zum Sieclen gelost, alsdann fiigt man zu der im Sieden zu erhaltenden Fliis
sigkeit in kleinen Antheilen unter Umri'thren eine Losung von 38 Th. krystallisirtem Baryum
bromid in 250 Th. Wasser, lăsst kurze Zeit sieden und alsdann erkalten. Man priift die 
abgesetzte Fliissigkeit, ob sie gelOstes Baryumsalz enthălt, und stellt sie in der auf S. 750 
angegebenen W eise so ein, dass sie eher eine kleine Menge Chininsulfat, keinesfalls aber 
Baryumsalz in Losung enthălt. Man filtrirt, wăscht das auf dem Filter hinterbleibende 
Baryumsulfat mit wenig Wasser nach, dunstet das Filtrat bei 60° C. ab und lăsst es in 
der Kălte krystallisiren. Die Krystalle werden nach dem Abtropfeu auf Filtrirpapier ge
bracht und an der Luft getrocknet. 

Feine, seidenartig glănzende, koncentrisch gruppirte Nadeln, loslich in 60 Th. kaltem 
Wasser, in 1 Th. siedendem Wasser, auch in 10 Th. Chloroform, in 0,7 Th. Weingeist, 
in Glycerin in jedem Verhăltniss. Die wăsserige Losung ist neutral oder sehr schwach, 
alkalisch und darf durch Zusatz von verdiinnter Schwefelsăure nicht getriibt werden 
(Baryumsalz). Das Salz enthălt 76,6 Proc. Chinin C20H24N20 2 und 4,25 Proc. Wasser. Die 
wăsserige Losung fl.uorescirt nicht. 

Priifung. 1) Die wăsserige Losung des Salzes (1: 50) werde durch Baryumnitrat 
nur wenig (Spuren von Schwefelsăure sind zuzulassen), durch verdiinnte Schwefelsăure 
aher gar nicht getriibt (Barytverbindungen, welche auch in Spuren nicht zugegen sein 
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diirfen). 2) 0,05 g einer guten Durchschnittsprobe, mit 10 Tropfen konc. Schwefelsăure 
und 1 Tropfen Salpetersăure gemischt, zeigen keine rothe Fărbung (Brucin, Morphin). 
3) Das Salz verliere bei 100° C. nicht mehr als 4,5 Proc. an Gewicht. 4) Priifung auf 
Nebenalkaloi:de: 2 g Chininbromhydrat werden in einem erwărmten Morser in 20 ccm 
heissem Wasser gelos t (!); die Losung wird mit 1 g zerriebenem, unverwittertem Natrium
sulfat versetzt und die Masse gleichmăssig durchgearbeitet. Nach dem Erkalten bleibe die 
Masse, unter zeitweiligem Umriihren, 1/ 2 Stunde bei 15° C. stehen; hierauf werde durch 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser filtrirt. Von dem 
15° C. zeigenden Filtrate werden 5 ccm mit .Ammoniakfliissigkeit (Spec. Gew. 0,96) von 
15° C. versetzt, bis der entstandene Niederschlag wieder gelost ist. Hierzu diirfen nicht 
mehr als 4 ccm .Ammoniakfliissigkeit verbraucht werden. 

11. Chininum bihydrobromicum. Saures Chininbromhydrat. Saures brom-
wasserstoft'saures Chinin. Bromhydrate de Quinine neutre (Gall.). C20H24N202 • 

2 HBr + 3 H20. Moi. Gew. = 540. 
Zur Darstellung lost man 100 Th. gewohnliches Chininsulfat in 800 Th. Wasser, 

welches mit 67,5 Th. verdiinnter Schwefelsăure (sp. G. 1,11-1,14) angesăuert ist. Zu 
dieser siedenden Losung fiigt man unter Umriihren und ohne das Sieden zu unterbrechen, 
in kleinen .Antheilen eine Losung von 76,0 Th. krystallisirtem Baryumbromid in 200 Th. 
Wasser. Wenn alles zugegeben ist, lăsst man noch einige .Augenblicke sieden, dann ab
setzen und stellt fest, ob in der klaren Fliissigkeit durch Schwefelsăure noch eine Triibung 
erfolgt, ob also Baryumsalz noch in Losung ist. Sollte dies der Fall sein, so fălit man 
das Baryumsalz durch Zugabe kleiner Mengen des Chininum bisulfuricum aus, so dass 
von letzterem nur ein sehr geringer Ueberschuss vorhanden ist. Dann filtrirt man ab, 
wăscht das auf dem Filter hinterbleibende Baryumsulfat mit heissem W asser nach, dunstet 
das Filtrat bei 60° C. bis zum Gewicht von 300 Th. ab und lăsst es in der Kălte krystalli
siren. Die Krystalle werden nach dem .Abtropfen auf Filtrirpapier an der Luft getrocknet. 

Farblose prismatische Krystalle, lOslich in 7 Th. kaltem Wasser, sehr leicht lOslich 
in siedendem Wasser, auch in .Alkohol. Die wăsserige Losung rothet blaues Lackmus
papier; sie darf durch verdiinnte Schwefelsăure nicht getriibt werden. (Baryumsalze.) Das 
Salz enthălt 60 Proc. Chinin und 10 Proc. Wasser. 

Die mit starkem Chlorwasser versetzte wăsserige Losung des Salzes giebt auf Zu
satz von .Ammoniakfliissigkeit eine smaragdgriine Fărbung (Thalleiochin-Reaktion). Silber
nitrat ruft in der wăsserigen, mit Salpetersăure angesăuerten Losung eine blassgelbe 
Făllung von Silberbromid hervor. 

Chininum hydrochloricum. 
1. Chininum hydrochloricum (Austr. Germ. Helv.). Chlorbydrate de Qui

nine basique (Gall.). Quininae Hydrochloridum (Brit.). Quininae Hydroebloras (U-St.). 
Chininbydrochlorid. Chinincblorbydrat. Chlorwasserstoft'saures Chinin. Cbininum 
muriaticum. Salzsaures Cbinin. C20llg4N202 • HCI + 211g0. Moi. Gew. = 396,5. 
Dieses Salz wird mit Vortheil nur in grossem Maassstabe, d. h. in chemischen Fabriken, 
dargestell t. 

Darstellung. 1) Dieses Salz wird fabrikmăssig durch Umsetzm~g von reinem 
Chininsulfat mit Baryumchlorid hergestellt. Man fiigt zu 1 Th. Chininsulfat 15 Th. destil
lirtes W asser und 0,28 Th. Baryumchlorid und erwărmt unter bestăndigem Umriihren bis 
auf 60 ° C. W enn die Umsetzung in Baryumsulfat und Chininchlorhydrat beendigt ist, 
filtrirt man ein kleines Probchen durch ein Papierfilterchen und priift das Filtrat auf 
Baryum und Schwefelsăure. Im Falle ersteres noch vorhanden ist, fiigt man eine weitere 
kleine Menge von Chininsulfat zu der wa~en Losung, bei einer belangreicheren Schwefel
săurereaktion giebt man noch etwas Baryumchlorid hinzu. Wenn schliesslich die Losung 
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so eingestellt ist, dass das Filtrat kein Baryumsaiz und kein oder wenig Sulfat mehr ent
hiilt, so fiigt man etwas Thierkohle zu und :filtrirt die durch Dekanthiren ziemlich geklărte, 
noch heisse Fliissigkeit durch Papier:filter. Nach mehrtăgigem Stehen wird das aus
krystallisirte Chininchlorhydrat von der Lauge getrennt und bei gelinder Wărme getrocknet. 
Die Lauge kann auf verschiedene Weise weiter verarbeitet werden, z. B. durch Wieder
verwendung derseiben bei einem neuen Ansatze oder durch Eindampfen derselben im Va
cuum, um durch Erzielung von koncentrirteren Losungen weitere Krystallisationen von 
Chininchlorhydrat zu erlangen. 

2) Im pharmaceutischen Laboratorium bereitet man es am bequemsten und vor
theilhaftesten direkt aus Chininhydrat und Salzsăure. 

Âus dem Chininsulfat durch Natriumkarbonat abgeschiedenes, noch feuchtes Chinin
hydrat wird in annăhernd ausreichender Menge in eine 25procentige Salzsăure, weiche 
mit der 14fachen Menge destill. Wasser verdii.nnt und auf hOchstens 30° C. erwărmt ist, 
auf einmal eingetragen. Nach 15 Minuten Iangem Stehen an einem lauwarmen Orte wird 
die Mischung bis auf circa 60° C. erwărmt und entweder etwas Chininhydrat ader ver
diinnte Salzsăure dazu gegeben, bis die Fliissigkeit vollig neutra! geworden ist oder eine 
sehr schwache Alkalităt erlangt hat. Dann setzt man zur Krystallisation bei Seite. Um 
dem erzeugten Chininchlorhydrat valle Krystallisationsfăhigkeit zu erbalten, darf die er
wăhnte Temperatur von 60° C. nicht iiberscbritten werden. Auf 10 Th. jener 25procentigen 
Salzsăure ist das Chininhydrat aus 30 Th. Chininsulfat ausreichend. Die Âusbeute betrăgt 

.dann annăhernd 26,5 Th. Die Mutterlauge Iasse man langsam, vor Staub lgeschiitzt, bei 
einer Temperatur von hochstens 45° C. abdunsten. Sollte sie keine Krystalle ausgeben 
wollen, so ist es am besten, das Chinin daraus als Hydrat mittels N atriumkarbonat aus
zufăllen. 

Eigenschaj'ten. Das Chininchlorhydrat bildet weisse, seidenglănzende, hiiu:fig zu 
Biischeln vereinigte, nadelformige Krystalle, welche bei gewohnlicher Temperatur bestandig 
sind, bei măssiger Wărme verwittern und bei 100° C. ihr ganzes Krystallwasser verlieren. 
Es ist neutral, geruchlos, von sehr bitterem Geschmack, Hislich in 34 Th. W asser von 
15° C., in 25 Th. von 20° C. und in 2 Th. von 100° C., in 3 Th. Weingeist und in 9 Th. 
Chloroform (Chininsulfat ist in Chloroform fast unloslich). Die Losungen fiuoresciren im 
koncentrirten Zustande iiberhaupt nicht. Stark verdiinnte Losungen zeigen die Andeutung 
einer schwachen Fluorescenz, die jedoch anf Zusatz von Salzsăure verschwindet. 

Die Formel des Salzes ist C20~4N202• H CI + 2~0. Mol. Gew. = 396,5. Dieser 
Formei entsprechend besteht das Salz aus: 81,72 Proc. Chinin, 9,20 Proc. Chlorwasserstoff 
und 9,08 Proc. Krystallwasser. 

Pr1ifung. Beziiglich der Priifung ist des Năheren auf das unter "Priifung des 
Chininsulfats Gesagte zu verweisen. Man Iose 0,2 g des Salzes in 100 ccm destillirtem 
Wasser: 1) 50 ccm der Losung werden mit 20 ccm Chlorwasser versetzt und 20 ccm 
Ammoniak hinzugefiigt. Die Fliissigkeit fiirbt sich smaragdgriin. (Iden ti tă tsreaktion 
bez. Thalleiochinreaktion.) - 2) 10 ccm der Losung geben mit Salpetersaure angesăuert 
auf Zusatz von Silbernitratlosung einen weissen Niederschlag van Chiorsilber (Identitiits
reaktion). - 3) 10 ccm der Losung werden auf Zusatz einiger Tropfen verdiinnter 
Schwefelsăure gar nicht, dieseibe Menge auf Zusatz einiger Tropfen Baryumnitrat
llisung nur sehr wenig getriibt. Eine Triibung mit Schwefelsiiure deutet auf einen von 
einer wenig sorgfăltigen Darstellung des Salzes herriihrenden Gehalt von Chlorbaryum 
hin, eine geringfiigige Triibung mit Baryumnitratlosung ist auf einen zuliissigen Gehalt 
von Chininsulfat zuriickzufiihren.- 4) 0,05 g des Salzes mit 10 Tropfen Schwefel
săure und 1 Tropfen Salpetersăure gemischt, zeigen keine rothgelbe Fărbung. Bei 
Ausfiihrung der Reaktion fiige man zuerst die Schwefelsăure zu und warte mit dem Zu
satze des Tropfens Salpetersăure so lange, bis die Chlorwasserstoffentwickelung aufgehOrt 
hat. Es entsteht bei reinem Chininchlorhydrat eine gelbe Losung. (Morphin giebt bei 
dieser Reaktion eine Rothfărbung, Strychnin eine Orangefărbung, Salicin giebt schon 
mit Schwefelsăure allein eine Rothfărbung, Zucker und andere organische Verunreinigungcn 
geben eine Braunfărbung.)- 5) Eine kleine Menge auf dem Platinbleche verbrannt, hinter
lasse keinen Riickstand (anorganische Verunreinigungen). - 6) 1 g des Salzes werde bei 
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100° C. ausgetrocknet. Es verliere dabei nicht mehr als 0,09 g. (Das unverwitterte Salz 
enthălt 9,08 Proc. Krystallwasser.) 7) Es sei nochmals eindringlich auf die specielle 
Priifung des Chininchlorhydrâts auf Morphium hingewiesen, nachdem im Jahre 1872 in 
der Schweiz und in Oesterreich durch Chininchlorhydrat zahlreiche Vergiftungen vor
gekommen sind, welche durch die durch einen Irrthum bedingte Vermischung dieses Salzes 
mit Morphinchlorhydrat entstanden: 

Man verdiinnt circa 5 ccm einer gesattigten FerricyankaliumlOsung mit 20-25 ccm 
destillirtem Wasser, giebt dazu 10-15 Tropfen Ferrichloridlosung und 5 Tropfen reiner 
Salzsaure. Ist die Mischung eine klare braunliche oder gelbgriinliche Fliissigkeit, so kann 
sie sofort als Reagens verbraucht werden. Ist sie wie gewohnlich triibe oder dunkel ge
farbt, so muss man sie filtriren. 

Von dem Chininchlorhydrat oder einem anderen Chininsalze, welches man auf einem 
glatten Bogen Papier zuvor sorgfaltig durchmischt hat, nimmt man 0,05-0,1 g in 
kleineren Partikeln und giebt es in einen Reagircylinder; in welchem man es mit mehreren 
Cubikcentimetern des Reagens iibergiesst und nach dem Durchschiitteln, wenn nicht als
bald Blauung eintritt, 5 Minuten bei Seite stellt. Nach dieser Zeit ist die Fliissigkeit, 
falls Morphin oder eine andere reducirende Substanz gegenwartig war, blau gefarbt. 

Die blaue Farbenreaktion gehOrt dem Morphin nicht allein an, aueh einige andere 
Stoffe, welche auf Ferricyankalium reducirend wirken, erzeugen mit dem Reagens eine 
ahnliche Reaktion, keine aher so schnell wie }forphin. 

Untersuchung auf Nebenalkalolf,de. Fiir die Priifung auf Nebenalkaloi:de ist 
das unter Chininsnlfat Ausgefiihrte in gleicher Weise massgebend: 

a) Die Probe der Germ. III. Dieselbe bezweckt eine Umsetzung der Alkaloi:d
chlorhydrate in Snlfate mit Hilfe von Natriumsulfat und eine Trennung der leichter !os
lichen Sulfate von Hydrochinin, Cinchonidin, Cbinidin und Cinchonin vom 
schwerer loslichen Chininsulfat auf der Grundlage der KERNER'schen Probe. (Siehe diese 
unter Chininum sulfuricum.) 

2 g Chininchlorhydrat werden in einem erwarmten Morser in 20 ccm W asser von 
60° C. gelOst. Die Losung werde mit 1 g zerriebenem, unverwittertem Natriumsulfat ver
setzt und die Masse gleichmăssig durchgearbeitet. Nach dem Erkalten bleibe die Masse, 
unter zeitweiligem Umriihren, eine halbe Stunde bei 15° C. stehen. Hierauf werde durch 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser filtrirt und von dem 
15° C. zeigenden Filtrate 5 ccm in einem trockenen Probirrohre mit Ammoniakfl.iissigkeit 
von 15° C. versetzt, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelOst ist. Die hierzu 
erforderliche Menge Ammoniakfllissigkeit darf nicht mehr als 4 ccm betragen. 

Chemisch reines Chininchlorhydrat braucht bei dieser Probe: 3,4-3,8 ccm Ammoniak-
1liissigkeit. 

Ein grosser Uebelstand bei dieser Probe ist der, dass man aus der breiformigen 
Masse, welche man nach der Umsetzung des Chlorhydrats mit Natriumsulfat erhălt, nur 
mit Miihe die zur Probe nothigen 5 ccm herausbekommt. Man muss, um dieses zu erreichen, 
den auf dem Filter befindlichen Brei mit einem kleinen Pistill etwas pressen. Da bei 
dieser Manipulation leicht das Filter reisst und dadurch kleine Krystallchen in das Filtrat 
kommen, empfiehlt es sich, an Stelle der in dem Arzneibuche vorgeschriebenen 2 g Chinin
chlorhydrat 3 g zu dieser Probe zu verwenden. Der W asser- und Glaubersalzzusatz ist 
in diesem Falle um die Halfte zu vermehren. Man erhii.lt so die 5 ccm Filtrat auf leich
tere Weise. 

Bei Ausfiihrung dieser Probe ist grosse Sorgfalt auf die gleichmassige innige 
Durcharbeitung des Chininsulfatbreies zu verwenden. Man nehme hierzu stets ein Pistill, 
ein Glasstab ist nicht ausreichend. Bei .Ausserachtlassung dieser Vorsicht kann es sich 
ereignen, dass geringe Mengen von Chininchlorhydrat sich der Umsetzung entziehen, was 
einen zu grossen Ammoniakverbrauch bedingt. 

Wenn man neben diesen Uebelstanden noch das unter Chininsulfat liber die Empfind
lichkeit der Probe von KERNER und WELLER und die Papierfiltration Gesagte in Betracht 
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zieht, so ergiebt sich, dass diese Probe unter ungiinstigen Umstănden zu abweichenden 
Ergebnissen fiihren kann. 

Einfacher auszufiihren, weniger Substanz erfordernd, dabei empfindlicher gegen 
Nebenalkaloi:de ist 

b) ScHAEFER's Oxalatprobe. (Das Năhere siehe Chininum sulfuricum.) 0,9 g 
Chininchlorhydrat werden in ein kleines tarirtes KochkOlbchen gebracht und in 35 ccm 
destillirtem W asser bei Siedehitze aufgelOst. Hierauf wird eine Losung von 0,3 g neutralem 
krystallisirten Kaliumoxalat in 5 ccm Wasser hinzugefiigt und der Kolbeninhalt durch 
Zusatz von destillirtem ·wasser auf 41,3 g gebracht. Man stellt das Kolbchen unter bis
weiligem Umschiitteln in ein Wasserbad von 20° C., filtrirt nach Verlauf von 1/2 Stunde 
durch ein Glaswollbăuschchen ab und fiigt zu 10 ccm des Filtrates einen Tropfen Natron
lauge. War das untersuchte Chininchlorhydrat rein, so darf im Verlaufe von einigen 
Minuten keine Triibung entstehen. (Eine solche dentet auf Hydrochinin, Cinchonidin, 
Chinidin oder Cinchonin. Die Probe zeigt Spuren von Chinidin oder Cinchonin, ferner 
einen 2 Proc. iibersteig·enden Gehalt an Cinchonidin plus Hydrochinin an.) 

.Aufbewaltrung. Das Chinincblorhydrat muss in einem gut geschlossenen Glas
gefăss im Dunkeln aufbewahrt werden. In der Wărme verliert es einen Theil seines 
Krystallwassers, am Tageslichte nimmt es einen gelben Stich, bei lăngerem Stehen sogar 
eine brăunliche Fărbung an. Ein solches Salz giebt gefarbte Losungen. 

Anwendung. Das Chininchlorhydrat wird unter den gleichen Indikationen und 
in den nămlichen Gaben angewendet wie das Chininsulfat. Es besitzt vor dem letzteren 
den Vorzug, dass es an der Luft nicht so leicht verwittert, und dass es leichter lOslich in 
Wasser ist. Aus letzterem Grunde wird es auch im Mag·en leichter resorbirt, ferner kann 
es deshalb auch zu snbkutanen Injektionen benutzt werden. Doch ist fiir diesen Zweck 
ganz besonders die Harnstoff-Doppelverbindung im Gebrauche. 

BACCELLr's intravenose Injeetlon. 
Rp. Chinini hydrochlorici 1,0 

Natrii chlorati 0,75 
Aquae destillatae 10,0. 

Die Losung ist bei Blutwărme (37° C.) klar. 

lnjectio Chinini. BOTKIN. 

Rp. Chinini hydrochlorici 1,0 
Acidi hydrochlorici (25°/0) 0,4 
Aquae destillatae 5,0. 

Zu subkutanen Injektionen bei asiatischer Cholera. 

Injectio Chinini. JousSET. 
Rp. Chinini hydroch!orici 0,6 

Acidi hydrochlorici gtt. 2 
Aquae destillatae 6,0. 

Zur Injection (in die Trachea) bei perniciOsem 
Wechselfieber, Cholera, Hydrophobie, Tetanus. 

Liqnor Chinini hydrochlorici. BrNz. 

Rp. Chinini hydrochlorici 1,0 
Aquae 100,0. 

Kleinen Kindern 2-3stiindlich 1 Thee!Offel, grosse
ren Kindern 1 Ess!Offel. 

Pilulae Brocquii. 
Rp. Chinini hydrochlorici 

Extracti Secalis cornuti aa 0,15 
Extracti Belladonnae 0,003 
Pulveris Liquiritiae 
Glycerini aa q. s. 

Fiant pilulae 30. Tăglich 6-16 Pillen gegen Ur
ticarla auf nervOser Grundlage. 

Pilulae Ferri nervlnae. 
Rp. Chinini hydrochlorici 2,0 

l\Iassae Valetti 8,0 
Extracti Gentianae 5,0 
G lycerini gtt. 5 
Radicis Liquiritiae q. s. 

Fiant pilulae 120. 

Pllulae Chlninl hydrochlorici. 
Rp. Chinini hydrochlorici 5,0 

Acidi hydrochlorici gtt. nonnullas 
Fiant pilulae 20. Jede Pille enthăllt 0,25 g Chinin

chlorhydrat. Die Pillen sind weiss, werden bald 
hart, l6sen sich aher leicht. 

Solutio Chinini hydroe.hlorici. KoBNER. 
Rp, Chinini hydrochlorici 0,5-1,0 

Glycerini 
Aquae aa 2,0. 

Zur subkutanen Injektion. Die Zugabe von Săure 
zum Zweck der Auf!Osung ist nicht gestattet. 

Solnte de ehlorhydrate basiqne de Qninlne pour 
injections hypodermiqnes (Gal!.). 

Chinopyrin nach SANTESSON U. LAVERAN. 

Rp. Chinini hydrochlorici 3,0 
Antipyrini 2,0 

Aquae destillatae sterilisatae 
q. s. (circa 6 g) ad 10 ccm. 

1 ccm = 0,3 Chininchlorhydrat. Die Losung blăut 
Lackmuspapier scb\vach. 

Il. Chininum bihydrochloricum. Saures Chininchlorhydrat. Saures cblor
wasserstotfsaures Chinin. Quininae Hydrochloridum acidum (Brit.). Cbininum 
bismuriaticum. Chlorhydrate neutre de Quinine (Gall.). C20H24N20 2 • 2HCl. Moi. 
Gew. = 397. Diese Verbindung wird erhalten durch Umsetznng von Chininbisulfat mit 
Baryumchlorid. Man lOst 10 Th. Chininbisulfat in 50 Th. Wasser, andererseits 4,45 Th. 
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krystall. Baryumchlorid in 50 Th. Wasser, mischt beide Losungen, sorgt in der bei 
Chininum hydrochloricum, S. 750, angegebenen Weise dafiir, dass unter keinen Umstănden 
Baryumsalz, sondern dass eher eine kleine Menge Schwefelsăure in Losung ist und dunstet 
das Filtrat bei einer 60° C. nicht iibersteigenden Hitze ab, bis es krystallisirt. - Man 
kann auch 10 Th. gewohnliches Chininchlorhydrat unter Zusatz von 3,7 Th. Salzsăure 

(von 25 Proc.) in 20 Th. Wasser auflosen und die filtrirte Losung ilber Calciumchlorid zur 
Krystallisation abdunsten lassen. 

Kleine, farblose Săulen, lOslich in O, 7 Th. Wasser, leicht li:islich in Alkohol, schwer 
li:islich in verdiinnter Salzsăure, schwerloslich in Chloroform. Die wăsserige Li:isung ist 
von saurer Reaktion. 

Wird besonders fiir subkutane Injektionen angewendet. 

III. Chininum bihydrochloricum carbamidatum. Chinin-Harnsto:lf-Chlor
hydrat. Chininum ureato-hydrochloricum. Salzsaures Harnsto:lf-Chinin. C20H24 

N20 2 • CON2H~. 2HCI + 5H20. Moi. Gew. = 547. 
Darstellung. 400 Th. Chininchlorhydrat werden in 300 Th. verd. Salz

săure (1,061 spec. Gew.) geli:ist, mit 60-61 Th. vi:illig reinem Harnstoff versetzt, bis zur 
Li:isung erwărmt, durch Glaswolle filtrirt und zur Krystallisation bei Seite gestellt. (Den 
Harnstoff reinigt man ni:ithigen Falles durch Umkrystallisiren aus 95 Proc. Alkohol oder 
aus absolutem, falls der Harnstoff feucht ist.) Die nach 24 Stunden gebildeten Krystalle 
bringt man auf einen Trichter, lăsst abtropfen, wăscht mit destillirtem, mi:iglichst kaltem 
Wasser nach, breitet sie auf flachen Tellern aus und trocknet bei Zimmertemperatur. Die 
Mutterlauge wird eingedampft (die Verbindung des Chinins mit Harnstoff erleidet in 
wăssriger Li:isung beim Kochen keine Zersetzung oder Farbenverănderung, auch ist das 
Sonnenlicht ohne Einfluss auf eine koncentrirte Losung·) und wiederum zur Krystallisation 
hingestellt. Die letzte, braungefărbte Mutterlauge iiberlăsst man in einer Schale der frei
willigen Verdunstung, wobei alles Chinindoppelsalz allmăhlich herauskrystallisirt und 
entfernt werden kann. 

Eigenschaften. Das Chininum bimuriaticum carbamidatum krystallisirt aus 
heissen Li:isungen in harten, weissen, zusammenhăngenden, vierseitigen Prismen. Bei 
freiwilligem Verdunsten einer koncentrirten Li:isung entstehen sehr grosse, hăufig durch 
die ganze Schale sich erstreckende, durchsichtige Prismen. Das Salz lost sich bei gewohn
licher Temperatur in seinem gleichen Gewicht Wasser, eine etwas dickfliissige, am Licht 
sich nicht verăndernde Fliissigkeit von strohgelber Farbe bildend. Wăhrend des Aufli:isens 
findet eine bedeutende 'l'emperaturerniedrigung statt. 

Es ist nicht hygroskopisch und verwittert nicht, nur beim Erwărmen werden die 
Krystalle triibe und gelblich. Bei 70-75° C. schmelzen sie unter Verlust von 10 Proc. 
W asser zu einer gelblichen Fliissigkeit, welche nach dem Erkalten zu einer gelblichen 
Masse erstarrt. Lăsst man die Masse an der Luft stehen, so zieht sie nach einigen Tagen 
die ganze Menge des verloren gegangenen W assers an und wird wieder weiss. Li:ist man 
das geschmolzene Salz in Wasser, so lăsst es sich vollstăndig in Krystallen wieder 
gewinnen. Auch in W eingeist ist es li:islich, durch Aether wird aus dieser Losung ein 
Salz von etwas abweichender Zusammensetzung ausgefăllt. 

Anwendung. Das Salz findet besonders Anwendung zu subkutanen Injektionen. 
Es eignet sich hierflir namentlich deswegen, weil es leicht li:islich ist und an der Applika
tionsstelle nur geringe Reizerscheinungen vernrsacht. 

Chininum-Ferri chloratum. Eisen-Chininchlorid. Man lost 10 Th. Chinin
hydrat (C20H24N2 0 2 + 3H20) in 14,3 Th. Ferrichloridli:isung (spec. Gew. = 1,282) in der 
Kalte auf. Die Losung ist dunkelrothbraun und gesteht bei langerem Stehen zu einem 
Brei, welcher bei gelinder Warme und unter Luftabschluss ausgetrocknet, eine harte, 
dunkelbraune Masse von harzigem Bruch darstellt. Man zerreibt es, trocknet es nochmals 
iiber Schwefelsaure oder iiber Aetzkalk nach und bewahrt es in gut verschlossenen Ge
fassen vor Licht geschiitzt auf. - Es li:ist sich leicht in Wasser oder in Alkohol 
weniger in Aether und schmeckt bitter-adstringirend. ' 
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KERSCH empfiehlt es ăusserlich als blutstillendes Mittel. Es wirkt im Gegensatz 
zu Eisenchlorid schmerzlos und nicht ăţzend. lnnerlich giebt er 10 Tropfen der 10 pro
centigen Losung in W asser gegen Blutungen verschiedener Art und als Roborans. 

Solutio Chinini hydrochlorici pro injectione. SToFFELLA. 2 g Chininchlor
hydrat werden unter Erwărmen in 10 ccm destillirtem Wasser gelost. Die Losung 
krystallisirt unterhalb 32° C., bei Bluttemperatur aber ist sie fiiissig und kann alsdann 
bei dieser Temperatur verwendet werden. Sie darf nicht sauer, sie soll vielmehr schwach 
alkalisch reagiren. 

Chininum hydrochlorico-phosphoricum. Chininum muriatico- phosphori· 
cum. C20H24N20 2 • HCI. 2[P04H3] + 3H20. Moi. Gew. = 610,5. Făllt allmăhlich aus 
einer Losung von 35 Th. Chininchlorhydrat in einer schwach erwarmten Mischung von 
70 'l'h. Phosphorsăure (1,154 spec. Gew.) und 9 Th. verdiinnter Salzsăure (von 12,5 Proc. HCl) 
in Krystallen aus. Loslich in 2 Th. W asser, die Losung reagirt sauer. Das Salz enthălt 

rund 53 Proc. Chinin und fand erfolgreiche Anwendung bei Malaria und nervosem Kopf
schmerz. 

Chininum hydrochlorico-sulfuricum. Chininmn muriatico- sulfuricum. 
[C~0H24N202]2 • H2804 • 2HC1 + 3H20 = 873. Wird erhalten, indem man 10 Th. gewohn
liches Chininsulfat in 3,3 Th. Salzsaure (von 25 Proc. HCl) auflOst und die Losung an 
einem warmen Orte, vor Staub geschiitzt, der freiwilligen Verdunstung iiberlasst. Farb
lose, in 1 Th. Wasser lOsliche Krystalle. Wird von GRIMAUX und LABORDE zur sub

kutanen Anwendung empfohlen: Rp. Chinini hydrochlorico-sulfurici 5, Aquae destillatae 6,0. 
1 ccm der Losung = 0,5 g des Salzes. Das Salz enthălt 7 4,2 Proc. Chinin. 

Sanochinoi-Langheld. Ein von Dr. ERicH LANGHELD dargestelltes Chinin-Praparat. 
Es wird erhalten durch Einwirkung von Ozon auf wăsserig-alkoholische Losungen von 
Chininsalzen. Das gegenwărtig im Handel befindliche Prăparat ist die mit Ozon be
handelte Losung des salzsauren Salzes. Sie soll in 100 ccm = 4 g· Chininchlorhydrat bez. 
dessen Umwandlungsprodukte enthalten. 

Gelbe bis brăunliche oder hraune, nach Aldehyd riechende saure Fliissigkeit, welche 
durch Natronlauge nicht gefallt wird. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Das Sanochinol wird gegen Tuberkulose und gegen Malaria angewendet. Der Er
finder stellt sich vor, dass durch die Behandlung mit Ozon aktiver Sauerstoff in die Blut
bahn eingefiihrt wird und dort Mikroorganismen schwăcht oder todtet. 

Zur Zeit werden auch andere Salze, z. B. das schwefelsaure und das ameisensaure 
Chinin der Behandlung mit Ozon unterworfen. 

Chininum salicylicum. 
Chininum salicylicum. 

Chinin. Salicylate de Quinine 
Gew. = 471. 

(Helv. Ergănzb.). Chininsalicylat. Salicylsaures 
basique (Gall). C20H24N20 2• C,H60 3 + 1/ 2H20. Moi. 

Zur Darstellung !Ost man 3,89 Th. Natriumsalicylat in 120 Th. Wasser, erhitzt 
zum Sieden und setzt alsdann sogleich unter Umriihren 10 Th. officinelles Chininsulfat hinzu. 
Es bildet sich unter diesen Umstănden sogleich das schwerlosliche Chininsalicylat, welches 
sich als Niederschlag ausscheidet. Die Umsetzung ist nach wenigen Augenblicken des 
Siedens beendet. Man lasst erkalten, bringt den Niederschlag auf ein Filter, wăscht iim 

mit kaltem destillirten Wasser, bis das Ablaufende durch Baryumchlorid nicht mehr ge
triibt wird, und trocknet an der Luft auf poroser Unterlage. - Bei der Darstellung sind 
alle eisenhaltigen Materialien, auch eisenhaltiges Filtrierpapier u. dergl. mit Sorgfalt aus

zuschliessen. 
Farblose, leicht etwas rothlich werdende Krystallnadeln, Hislich in etwa 230 Th. 

Wasser von 10° C., loslich auch in 25 Th. Weingeist, besonders leicht !Oslich in Chloro-
48* 



756 Ohininum sulfuricum. 

form. Es enthălt 68,79 Proc. Ohinin 020H24N20 2 und 1,91 Proc. Wasser, welches bei 100° O. 
vollstăndig entweicht. 

Fiigt man zur kalt gesăttigten wiisserigen Losung etwas stark verdtinnte Eisen
chloridlOsung hinzu, so tritt violette Fărbung auf. Versetzt man 10 ccm der gesăttigten 
wăsserigen Lusung mit 3 ccm starkem Ohlorwasser, so tritt auf Zusatz von Ammoniak 
smaragdgriine Fărbung auf (Thalleiochin-Reaktion). - Verdiinnte Schwefelsăure bringt in 
der wăsserigen Losung blaue Fluorescenz hervor. 

Priifung. 1) Das Salz verliert bei 100° O. hOchstens 2 Proc. an Gewicht. 2) Lost 
man 0,5 g Ohininsalicylat unter Zufiigung einiger Tropfen Salpetersăure in 25 ccm 
destillirtem Wasser, so darf die von der Salicylsăure abfiltrirte Losung weder durch Silber
nitrat noch durch Baryumnitrat merklich getriibt werden (Chior, bez. Schwefelsăure, von 
denen Spuren zuzulassen sind). 

Prtifung auf Nebenalkalo'ide: 2 g Chininsalicylat werden in 10 ccm Wasser 
suspendirt; die Mischung werde mit Natronlauge stark alkalisch gemacht und wiederholt 
mit Aether ausgeschiittelt. Den Verdunstungsri.i.ckstand der abgehobenen Aetherschichten 
Iose man in der 20fachen Meng·e Weingeist, neutralisire diese Losung genau mit ver
diinnter Schwefelsăure und verdunste die l\lischung im Wasserbade. Den zerriebenen Ver
dunstungsri.i.ckstand iibergiesse man alsdann in einem Probirrohrchen mit 20 ccm Wasser 
und stelle das Ganze 1/ 2 Stunde lang, unter hăufigem Umschiitteln, in ein anf 60-65° C. 
erwărmtes Wasserbad. Hierauf setze man das Probirrohr in '!Vasser von 15° C. und lasse 
es unter hăufigem Schiitteln 2 Stunden lang dariu stehen. Alsdann filtrire man durch 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durchmesser, bringe 5 ccm des 
15° O. zeigenden Filtrates in ein trocknes Probirrohr und mische allmăhlich Amnioniak
fliissigkeit von 15° C. hinzu, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelOst ist. Die 
hierzu erforderliche Menge Ammoniakfliissigkeit darf nicht mehr als 4 ccm betragen. 

Chininnm salicylicnm cum Antipyrino. Ist ein Gemenge gleicher Theile Ohinin
salicylat und Antipyrin. Bei Neuralgien in Gaben von 0,5-1,0 g gebraucht. 

Influenzin von E. ScHNIEWIND-Elberfeld ist eine Mischung von Phenacetin, Coffem, 
Ohininsalicylat und N atriumchlorid. 

Chininum sulfuricum. 
1. Chininum sulfuricum. (Austr. Germ. Helv.) Chininum snlfnricnm basicnm. 

Sulfate de Qninine basiqne (Gall). Qnininae Sulphas (Brit. U.-St.) Chininsnlfat 
(basisches oder neutrales). Gewohnliches oder offlcinelles Chininsulfat. Schwefel
saures Chinin. (C20H24N202) 2• H2804 + 8 H20. 1\lol. Gew. = 890. 

Nach der Auffassung der modernen Chemie ist das vorstehend angefiihrte Salz das 
basisch-schwefelsaure Chinin. Da aber seine Reaktion neutra! ist, so wird es in der Regel 
als neutrales Chininsulfat bezeichnet. Da es endlich das am meisten angewendete Ohinin
salz ist, so wird es auch das "gewohnliche oder officinelle Ohininsulfat" genannt. 

Darstellung. Die lohnende Darstellung des Ohinin's ist nur in besonders hierfiir 
eingerichteten Fabriken moglich. Dieselbe ist in ihren Grundziigen die folgende: 

Die in feines Pulver verwandelten Chinarinden werden mit Kalkmilch alkalisch ge
macht, um das Chinin und die anderen Alkaloxde, welche in den I'tinden an verschiedene 
Sauren gebunden sind - die wichtigsten der letzteren sind die Chinasaure, die Ohinagerb
saure und die Ohinovasaure - in Freiheit zu setzen. 

Die Extraktion der Alkalo"ide wird nun nach zwei verschiedenen Methoden ausgefiihrt: 
a) Beim Dekanthirverfahren werden die alkalisch gemachten Rinden in Apparate 

mit rotirenden Riihrwerken gebracht. Sie werden in denselben mit erwărmten, hoch
siedenden Mineralolen, z. B. Paraffinol, durchriihrt, welche die Alkalo"ide aufnehmen. Nach 
einiger Zeit lasst man die Rinden sich absetzen, zieht hierauf die klare Oellosung ab und 
entzieht derselben durch Schiitteln mit verdiinnter Schwefelsaure die Alkaloxde. In gleicher 
W eise macht man mehrere Ausziige bis zur Erschopfung der Rinden. 
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b) Beim Deplacirverfahren werden die alkalisch gemachten Rinden in cylin
drischen, mit Senkboden versehenen Gefăssen mit erwărmten Mineralolen ader W eingeist 
bis zur Erschopfung ausgezagen. Die Alkala'ide werden dem Extraktiansmittel entweder 
mit verdiinnter Schwefelsăure entzagen (bei Verwendung hachsiedender Oele) ader dieses 
abdestillirt (bei Verwendung van W eingeist, ader van niedrigsiedenden O elen) und aus 
dem in der Destillirblase zuriickbleibenden Harze die Alkala'ide mit verdiinnter Schwefel-
săure ausgezagen. . 

Die nach der einen ader anderen Methade erhaltene saure Losung enthălt je nach 
der Natur der verschiedenen Chinarinden neben Chinin die falgenden Alkalorde: 

Hydrachinin C20H26N20 2, Cinchonin C,9H22N20, 
Cinchanidin C10H22N20, Cinchotin C19H24N20, 
Hydrocinchonidin C, 9H24N20, Chinamin C10H24N20 2, 

Chinidin C20H24N20 2 , Chinamidin C,9H24N20 2, 

Hydrochinidin C20ll.6N20 2 Chinicin C20H24N20 2 u s. w.~ 

Diese schwefelsaure Alkaloidlosung wird in der Hitze mit Soda neutralisirt; 
es krystallisirt beim Erkalten die Hauptmenge des Chinins als unreines Sulfat aus. Aus 
der Lauge wird das Chinin vollends durch Seignettesalz als schwer losliches Tartrat ab
geschieden. Die so gewonnenen, Chinin enthaltenden Gemenge werden in den verschiedenen 
Fabriken nach besonderen, als Geheimnis bewahrten V erfahren auf reines Chinin verarbeitet, 
welches sodann als Sulfat unter Zusatz von Thierkoble aus Wasser umkrystallisirt wird. 
Es wird so zunăchst das gewohnlicbe Cbininsulfat erhalten, welches zwar den Anspriichen 
friiherer Pharmakopoen geniigte, dabei jedoch noch mehrere Procente Hydrochinin und 
Cinchonidin enthalt. 

Seit etwa 15 Jahren wird ein besonderer Werth darauf gelegt, ein von Nebenalka
loYden moglichst freies Chininsulfat anzuwenden. Die 'l'rennung des Cinchonins vom Chinin 
gelang schon friiher in zufriedenstellender Weise. Dagegen verursachte zunăchst Schwie
rigkeiten die Trennung des Chinins vom Cinchonidin und Hydrochinin, welche beiden 
letzteren Basen man gewohnlich als "Nebenalkalo'ide des Chinins" bezeichnet. Diese Schwie
rigkeit beruht darauf, dass das Chininsulfat die bartnăckige Neigung bat, mit dem Cin
chonidinsulfat und Hydrochininsulfat zusammen zu krystallisiren, und gerade diese zu
sammenkrystallisirten Gemenge stellen die beliebte leich te wollige Form des Chininsulfats 
dar. Andererseits stOsst die Prlifung solcber zusammenkrystallisirter Gemenge auf Schwie
rigkeiten; diese zusammenkrystallisirten Gemenge verbalten sich bei einigen Priifungs
methoden wesentlich anders, als durch blosses Zusammenreiben erhaltene Mischungen. -
Die Darstellung eines reinen oder doch fast reinen (d. h. von Nebenalkalo'iden freien) 
Chininsulfats gelingt indess, wenn man das Chinin vorher in das Chinin-bisulfat ver
wandelt. 

Darstellung des reinen, von Nebenalkaloiden freien Chininsulfats. Man 
stellt zunăchst in der auf S. 768 angegebenen W eise durch Auflosen von gewohnlichem 
Chininsulfat in verdiinnter Schwefelsăure das reine Chininbisulfat dar. Alsdann lost man 
1 Th. desselben in 80 Th. heissem destillirten W asser und neutralisirt die Losung mit einer 
filtrirten Losung von krystall. Soda, bis sie weder blaues noch rothes Lackmuspapier ver
ăudert. Hierauf durchriibrt man die noch heisse Losung mit etwas Thierkohle und filtrirt 
noch heiss. Das nach dem Erkalten auskrystallisirte Chininsulfat wird gesammelt und bei 
gelinder Wărme rasch getrocknet. 

Diese Darstellung beruht darauf, dass das Chininbisulfat nicht mehr die Neigung 
hat, mit dem Cinchonidinbisulfat und Hydrochininbisulfat zusammen zu krystallisiren. Es 
gelingt demnach, das Chininbisulfat frei von Nebenalkalo'iden zu erhalten, worauf alsdann 
die Ueberfiihrung in das gewohnliche Chininsulfat keine Schwierigkeiten verursacht. 

Im Jahre 1891 ist es GRIMAux und ARNAUD gelungen, durch Einwirkung von Brom
methyl auf eine Losung von Cupre'in und Natrium in Methylalkohol das Cupre'in (C,9H22 

N20 2) in Chinin iiberzuflihren. Damit ist bewiesen, dass das Chinin die Oxymethylgruppe 
OCH3 enthălt. 

Eigenschaften des Ohininsulfats. Das reine Chininsulfat bildet weisse, zarte, 
lockere, biegsame, seidenglănzende Nadeln oder harte prismatische Nadeln, welche dem 
monoklinen System angehi.iren. Es ist geruchlos und besitzt anhaltend bitteren Geschmack. 
Es braucht bei 15° C. etwa 800 Th., bei 100° C. etwa 25 Th. Wasser zur Losung. Es 
ist ferner in etwa 90 Th. kaltem und 6 Th. siedendem W eingeist loslich, etwas lOslich 
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(1: 40) in Glycerin, fast unlOslich in weingeistfreiem Aether und in (1 : 700) Chioroform. Es 
Iost sich ziemlich Ieicht in einem Gemisch von 2 Raumtheiien Chloroform und 1 Raumtheil 
Aikohol. Die Losungen sind neutra!. Unter Zusatz von verdiinnten Sauren ist es im 
Wasser Ieicht Iosiich. Die Losung in schwefeisaurehaitigem Wasser fluorescirt biauiich. 

Das Salz entspricht in unverwittertem Zustand der Formei: 
2 [C20H24N20 2]. H2S04 + 8 H20 mit dem Mol. Gewicht 890 und enthăit in diesem 

Zustande 72,81 Proc. freie trockene Base, 11,01 Proc. Schwefeisăure, 16,18 Proc. Wasser. 
Es verwittert sehr rasch an der Luft und verliert aisdann bei Iăngerem Liegen 

6 1\lol. Krystallwasser, so dass ein Salz mit der Formei 2 C20H24N20 2 • H2S04 + 2 H20 zu
riickbieibt. Dasseibe enthăit noch 4,6 Proc. Krystallwasser. Dieses entweicht vollends bei 
100° C. Das vollig ausgetrocknete Chininsuifat zieht an der Luft sehr rasch wieder Wasser 
an, bis es die 2 Mol. Krystallwasser entsprechende Menge wieder enthăit. 

Bei starkerem Erhitzen schmilzt es, bei weiterem Erhitzen wird es roth und ver
brennt auf dem Piatinbiech, ohne einen Riickstand zu hinteriassen. 

Aufbewahrung. Das Chininsnifat wird am besten in gnt verschlossenen Glas
gefassen vor Licht geschiitzt aufbewahrt. In Papierschachteln verliert es mit der 
Zeit bis zu 3/ 4 seines Krystallwassergehalts, ja selbst in Blechdosen giebt es je nach der 
Art und W eise des Verschiusses bei Iangem Stehen einen grosseren oder kleineren Ge
wichtsverlust. Auch in Glasgefassen tritt eine Verwitterung des Salzes ein, wenn der 
Stopfen derselben hăufig geiiiftet wird. 

Priifung. Die Priifnng des Chininsulfats hat unter foigenden wichtig·en Gesichts
punkten zu geschehen: 1) Ist das Prăparat iiberhaupt Chininsuifat? 2) Ist es frei von 
groben absichtlichen (Saiicin, Zucker, Gips) Beimengungen und liegt auch keine Verwechse
lung mit anderen, toxisch wirkenden Aikaio'iden (Morphin, Strychnin) vor? 3) Bewegt 
sich der Wassergehalt in den zuiassigen Grenzen? 4) Jst der Gehait an Nebenalkalo'iden 
ein zulăssiger? 

I. Identitiitsreaktionen. Man schiittle O, 1 g des Saizes mit 100 ccm destillirtem 
vVasser; man erhaite eine kiare, nicht oder sehr schwach fluorescirende, bitter schmeckende 
Losung. 

a) 10 ccm der Losung geben, mit einigen Tropfen verdtinnter Schwefelsăure ver
setzt, eine biaue Fluorescenz. - b) 10 ccm der Losung geben, mit einigen Tropfen Ammo
niak oder Natronlauge versetzt, eine miichige Triibung, aus weicher sich nach einigen 
S tunden ein weisser, flockiger Niederschlag absetzt. - c) 1 O ccm der Losung werden mit 
2 ccm krăftigem Chiorwasser versetzt und 2 ccm Ammoniak hinzugefiigt. Die Fiiissigkeit 
farbe sich smaragdgriin (Thalleio chinreaktion). Beim Uebersăttigen der Losung mit 
verdiinnter Salzsaure schiage die Farbe in rothbraun um. - d) 5 ccm der Losung werden 
mit destillirtem Wasser auf 100 ccm verdiinnt (Koncentration 1 : 20000). Diese Losung 
werde auf Zusatz von 2 Tropfen Bromwasser und einigen Tropfen Ammoniak smaragdgriin 
gefarbt. - e) 10 ccm der Losung werden mit 2 ccm Chiorwasser, hierauf mit 0,5 ccm ge
săttigter Ferrocyankaliumli:isung und mit 1 Tropfen Ammoniak versetzt. Es entstehe eine 
prachtig rothe Farbung (VoGEL), welche rasch braun und missfarbig wird. - f) Einige 
ccm der Losung werden durch Baryumnitrat, nicht dagegen durch Silbernitrat getriibt. 
(Unterschied von Chininchlorhydrat.) 

II. Fremde Stoffe. a) Chioroform-Alkoholprobe. 1 g des Salzes Iose sich 
in 7 ccm eines Gemisches von 2 Raumtheilen Chloroform und 1 Raumtheil absoiutem 
Alkohol beim Erwărmen auf 40 bis 50° C. vollig auf. Die Losung bleibe auch nach dem 
Erkalten klar. (Ammonsulfat und andere anorganische Salze, viele organische Stoffe bleiben 
ungelOst.) - b) Eine kieine Menge, auf dem Platinbleche verbrannt, hinterlasse keinen 
Riickstand (unorganische Verunreinigungen).- c) 0,1 g des Salzes, mit 2 bis 3 ccm 
konc. Schwefelsaure iibergossen, sollen eine gelbliche Losung geben. Eine braune Farbe 
deutet auf fremde organische Stoffe, wie z. B. Zucker. Eine Rothfărbung auf Salicin. 
Gips und andere anorganische Stoffe bleiben unaufgelost und sind im Gliihriickstande 
aufzusuchen. - d) 0,1 g, mit 2 bis 3 ccm konc. Salpetersăure von 1,185 spec. Gewicht 
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iibergossen, sollen eine schwachgelbliche Losung geben. Eine Braunfărbung deutet auf 
organische Beimengungen, Rothfărbung auf eine solche von Morphin, Brucin. 

III. W assergehalt. Die Mehrzahl der Pharmakopoen verlangt ein etwas verwit
tertes Chininsulfat und lăsst hochstens 15 Proc. Wassergehalt zu. Dies entspricht einem 
Salze mit 7 bis 71 /2 Mol. Krystallwasser. 

Es schreiben als zulăssigen Wassergehalt (Gewichtsverlust bei 100° C.) vor in 
Procenten: 

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U.-St. 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,2 

Ein Chininsulfat z. B. mit der Formei 2 [C20H24N202]. ~804 + 7 H20 gedacht, ent
hălt, 74,31 Proc. freie Base und 14,45 Proc. Wasser. 

Bei der mit 1 g Chininsulfat auszufiihrenden Wasserbestimmung muss der Eigen
schaft des vollig entwăsserten Chininsulfats, aus der Luft sehr rasch Wasser anzuziehen, 
Rechnung getragen werden. Man sorgt daher, dass das Erkalten des ausgetrockneten 
Salzes und das Wăgen in getrockneter Luft vorgenommen wird. 

IV. Priifung auf Nebenalkaloide. Die Anspriiche an die Reinheit des Chinin
sulfats baben sich mit Recht in den letzten Jahren erbeblicb verscbărft. Fri.iher war man 
zufrieden, wenn das Chininsulfat LrnBrG's Aetberprobe aushielt. 

I. LrEBIG's Probe. Diese Probe, welche zum Nachweis kleiner Beimengungen 
von Cinchonin recht brauchbar ist, wird in folgender Weise ausgefiilirt: 1 g Chininsulfat 
wird in einem dickwandigen Probirrăhrchen mit 10 ccm Aether vom spec. Gewicht 0,728 
und 2 ccm Ammoniak iibergossen, hierauf das Rohrchen gut verkorkt und die Mischung 
krăftig durchschiittelt. Es sollen zwei, RJlCh bei lăngerem Stehen văllig klar bleibende 
Schichten resultiren. Eine Triibung deutet auf Cinchonin. 

Bei einem nicht zu geringfiigigen Cinchonidingehalt des untersuchten Chininsulfats 
tritt je nach der Menge bald oder spăter eine Ausscheidung oder Auskrystallisation von 
(Chinin haltigem) Cinchonidin ein. 

Immerhin kann ein Chininsulfat, welches 15-20 Proc. Cinchonidin + Hydrochinin 
enthălt, dieser Probe noch Geniige leisten. 

Schărfer als diese Probe ist die in die Pharm. Germ. I und II aufgenommene 
II. KERNER'sche Probe. 2 g Chininsulfat schiittle man bei 15°C. mit 20 ccm 

destillirtem W asser und filtrire nach einer halben Stunde 5 ccm in ein Probirrăhrchen. 
Hierauf mische man allmăhlich Ammoniak zu, bis das ausgeschiedene Alkalo!d wieder auf
gelăst ist. Es wurde hierbei die Bedingung gestellt, dass ein zulăssiges Chininsulfat nicht 
mebr als 7 ccm Ammoniak erfordere. 

Diese Probe beruht auf folgenden Thatsachen: Die verunreinigenden Nebenalkalo1d
sulfate sind in kaltem W asser sehr viel leichter lăslich als Chininsulfat. Diese kalt ge
săttigte Lăsung eines durch Nebenalkalo1dsalze verunreinigten Chininsulfates enthălt also 
grăssere AlkaloYdmengen in Lăsung als die bei der nămlichen Temperatur bereitete Lăsung 
von reinem Ohininsulfat. Wird einer solchen Lăsung Ammoniakfliissigkeit hinzugefiigt, so 
scheiden sich zunăchst die freien Alkaloide unlăslich aus. Zu ihrer Wiederauflăsung be
darf es einer bestimmten Menge von Ammoniakfliissigkeit, welche um so grosser ist, je 
mehr Alkalo1dsulfate vorher in Lăsung gegangen waren. 

Diesen Zweck erreicht jedoch die Probe in hăchst unvollkommener Weise. Aller
dings erfordert das Filtrat von chemisch reinem Chininsulfat nur 3,5-3,8 ccm Ammoniak
fliissigkeit zur Lăsung, ferner steigt der Ammoniakmehrverbrauch in ziemlich proportionaler 
Weise, wenn zunehmende Quantităten von Nebenalkaloidsulfaten mechanisch dem Chinin
sulfat beigemischt werden. W enn jedoch die fremden Alkalo!dsulfate mit dem Chininsulfat 
zusammenkrystallisirt sind, so geht in den zur Titrirung gelangenden wăsserigen 
Auszug nur ein kleiner Theil derselben iiber. Unter solchen Umstanden war es măglich, 
dass die Probe in obiger Fassung ein Chininsulfat zuliess, welches bis zu 12 Proc. Neben
alkalo!de enthielt.l) 

DE VRIJ und ScHAEFER wiesen 1886 auf den hohen Nebenalkaloidgehalt des der 
KERNER'schen Probe entsprechenden, in den Handel gelangenden Chininsulfates hin und 
theilten einige neue exakte Priifungsvorschriften fiir Chininsulfat und V orschlăge zu zweck
dienlichen Modifikationen der KERNER'schen Probe mit. 

KERNER und WELLER liessen darauf die Abăndenmg der KERNER'schen Probe folgen, 2) 

welche die Germ. ill aufgenommen bat. Der Grundgedanke dieser modificirten Priifungs-

1) Vergl. L. ScHAEFER, Arch. Pharm. 1896, S. 844; Das. 1887, S. 64. 
2) G. KERNER u. A. WELLER, Arch. Pharm. 1887, S. 723. 
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methode ist der, dass durch die Verwitterung des Cbininsulfates die N ebenalkaloîdsulfate 
fiir W asser leichter ausziehbar werden. 

m. Probe von KERNER und WELLER (Arzneibuch f. d. Deutsche Reich). 2 g 
Chininsulfat, welches bei 40-50° C. vollig verwittert ist, iibergiesse man in einem Probir
rohre mit 20 ccm destillirtem Wasser und stelle das Ganze eine halbe Stunde lang, unter 
haufigem Umschiitteln, in ein auf 60-65° C. erwarmtes Wasserbad. Hierauf setze man 
das Probirrohr in Wasser von 150 C. und lasse es unter hii.ufigem Schiitteln 2 Stunden 
lang darin stehen. Alsdann filtrire man durch ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes 
Filter von 7 cm Durchmesser, bringe 5 ccm des 15° C. zeigenden Filtrates in ein trockenes 
Probirrohrchen und mische allmii.hlich Ammoniakfliissigkeit von 15° C. zu, bis der ent
standene Niederschlag wieder klar gelost ist. Die hierzu erforderliche Menge Ammoniak
fiiissigkeit darf nicht mehr als 4 ccm betragen. 

Der Maximalammoniakverbrauch von 4 ccm, welchen diese Probe vorschreibt, ist 
so knapp bemessen, dass man daraus wohl die Absicht der Autoren des Arzneibuches er
kennen kann, nur noch ein vollig reines Chininsulfat als officinell zuzulassen, obwohl man 
angesichts der folgenden Thatsachen an der praktischen Verwirklichung dieser Idee in der 
vorgeschriebenen Probe etwas zu zweifeln geneigt ist: 

Ein chemisch reines Chininsulfat, welches aus einem mehrmals umkrystallisirten 
Bisulfat hergestellt ist, liefert mit dieser Probe ein Filtrat, von welchem je nach der Natur 
des Filtrirpapiers die ersten ,1) ccm 3,3-3,8 ccm Ammoniak zur Klarlosung gebrauchen. 
Die zweiten 5 ccm erfordern schon 3,8-4,1 ccm Ammoniak. 

Wie erkliirt sich dieses? Chininsulfat wird von Filtrirpapier je nach dessen Dicke 
oder Filtrirfahigkeit aus wii.sserigen Losungen in wechselnder W eise absorbirt. Aus den 
zweiten 5 ccm des Filtrats nimmt das mit Chinin aus den ersten 5 ccm theilweise gesii.ttigte 
Filtrirpapier weniger Chinin auf und steigt infolge dessen der Ammoniakverbrauch der 
ersteren, und zwar, was fiir die Pharmakopoe-Probe bedenklich ist, bisweilen iiber die 
Maximalzahl hinaus. 

ScHAEFER, welcher auf dieses Verhalten zuerst hinwies, 1) zeigte, dass eine gesii.ttigte 
Chininsulfatlosung beim Filtriren durch ein mehrfach gelegtes Filter sogar alles Chinin 
verlieren kann, so dass das Filtrat mit einem Tropfen Ammoniak nicht einmal mehr eine 
Triibung giebt. Derselbe empfiehlt zu solchem Zwecke die gegen Alkalo1dsalze vollig 
indifferente Glaswolle als Filtrirmaterial zu verwenden. 

Bei Verwendung von Glaswolle braucht das Filtrat obiger Probe bei chemisch 
reinem Sulfat 4-4,3 ccm Ammoniak. Solche Schwankungen deuten auf geringe, nach dem 
zweistiindigen Abkiihlen der Chininsulfatlllsungen noch verbleibende Uebersii.ttigung. 

Es ware wohl zweckmii.ssiger gewesen, bei dieser Probe Filtration durch Glaswolle 
und einen Maximalammoniakverbrauch von 4,5 ccm vorzuschreiben. 

Man achte bei dieser Probe ferner genau auf die Abkiihlungstemperatur von 15° C, 
Eine Erhiihung der Temperatur von 1° C. kann einen Mehrverbrauch an Ammoniak von 
0,2-0,3 ccm bedingen. 

Den erwii.hnten, bisweilen einen grossen Ausschlag im Ammoniakverbrauch der 
Probe hervorrufenden Umstii.nden steht eine ziemlich schwach ausgeprii.gte Empfindlichkeit 
derselben gegen kleine Cinchonidinbeimengungen gegeniiber. Die ersten Procente in das 
Chininsulfat einkrystallisirten Cinchonidin's werden bei der Probe so gut wie gar nicht 
angezeigt. 

Immerhin ist die Probe mit genauer Beriicksichtigung des o ben Gesagten wesentlich 
schiirfer als die der friiheren Pharmakoplle. 

Da sich bei allen Priifungsmethoden des Chininsulfats, welche auf der Basis der 
KERNER'schen Probe stehen, zusammengemischte Gemenge der Sulfate von Chinin, 
Cinchonidin und Hydrochinin viillig anders verhalten wie zusammenkrystallisirte, so 
haben die Proben, bei welchen wii.hrend des Untersuchungsganges eine vollige Aufliisung 
der Alkalotdsulfate eintritt, wesentliche Vorziige vor den ersteren, weil sich deren Em
pfindlichkeit gegen Nebenalkalorde durch Gemische chemisch reiner Sulfate der genannten 
Alkalorde jeweils kontrolliren lii.sst. Von solchen Proben seien hier die Oxalat- und die 
Chromatprobe angefiihrt. 

IV. ScHAEFER's Oxalatprobe.2) Dieselbe beruht darauf, dass Chininoxalat in Wasser 
viel schwerer lllslich ist, wie die Oxalate der anderen Chinaalkalorde. 

Chininoxalat lllst sich bei 15° C. in 1340 Theilen W asser, 
Hydrochininoxalat do. 509 " 
Cinchonidinoxalat do. 140 " 

1 g Chininsulfat, kryst. (resp. 0,85 g viillig ausgetrocknetes Sulfat) wird in ein kleines 
tarirtes Kochkiilbcben gebracbt und in 35 ccm dest. Wasser in der Siedehitze aufgeliist. 

1) Pharm. Zeitg. 1887, 320. Arch. Pharm. 1887, 1041. 
2) Arch. Pharm. 1887, S. 1040. 
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Hierauf wird eine Losung von 0,3 g neutralem kryst. Kaliumoxalat in 5 ccm W asser hinzu
gefiigt und der Kolbeninhalt durch Zusatz von destillirtem Wasser auf 41,3 g gebracht. 
Man stellt das Kolbchen unter bisweiligem Umschii.tteln in ein Wasserbad von 20° C., 
filtrirt nach Verlauf von 1 / 2 Stunde durch ein Glaswollbauschchen ab und fiigt zu 10 ccm 
des Filtrates einen Tropfen N atronlauge. Es darf im Verlaufe von einigen Minuten keine 
Trii.bung entstehen, wenn das untersuchte Sulfat rein war. 

Ein Chininsulfat, welches durch l.Jeberfiihrung von gewohnlichem Chininsulfat in 
Bisulfat und Verwandlung des letzteren in N eutralsulfat dargestellt ist (siehe o ben S. 757) 
entspricht der Probe. 

Auf Zusatz von 1 Proc. Cinchonidinsulfat zu solchem Chininsulfate entsteht im 
Filtrate mit Natronlauge eine Triibung. 

P/2 Proc. Cinchonidinsulfatbeimischung werden auf gleiche Weise bei einem Chinin
sulfate erkannt, welches durch zweimalige Krystallisation von Bisulfat gereinigt war. 

2-21/ 2 Proc. Beimischung rufen dieselbe Reaktion bei einem Chininsulfat hervor, 
welches aus einem viermal umkrystallisirten Bisulfat gewonnen war. 1) 

Man ersieht hieraus 
a) wie schwierig die letzten Nebenalkaloidbeimengungen aus dem Chininsulfat zu 

beseitigen sind und 
b) dass ein Chininsulfat, welches der Oxalatprobe genii.gt, im Maximum 2 Proc. 

Ne ben alkaloxde (Hydrochinin + Cinchonidin) enthalt. 
V. DE VRrJ's Chromatprobe. Diese Probe basirt auf demselben Princip wie die 

Oxalatprobe. Die Sulfate werden mit Kaliumchromat in die Chromate ii.bergefiihrt. Das 
durch seine Schwerloslichkeit im W asser sich auszeichnende Chininchromat krystallisirt 
aus, die Chromate der anderen Alkaloxde gehen in die Mutterlauge. 

1 g Chininsulfat wird in 45 ccm kochenden W assers gelost und 0,25 g reines neutrales 
Kaliumchromat zugefiigt. Die Fliissigkeit wird auf 15° C. abgekii.hlt. Nach einer Stunde 
wird das auskrystallisirte Chininchromat auf einem Filter gesammelt, mit wenig W asser 
nachgewaschen, bis das Filtrat 45 ccm betrăgt. Zu 10 ccm der abfiltrirten Lauge fiige 
man 1 Tropfen Natronlauge oder so viei, dass die Mischung gegen PhenolphthaleYnpapier 
alkalisch reagirt. 

Es soll eine klare Losung entstehen, welche sich auch nicht trii.bt, wenn dieselbe 
auf 50° C. erwarmt wird. Eine Trii.bung deutet auf Verunreinigungen mit Nebenchina
alkaloxden der Chinarinde. 

Die Empfindlichkeit dieser Probe ist wohl annăhernd dieselbe wie die der Oxa
latprobe. 

Zur Isolirung des reinen Cinchonidins aus dem mit Hilfe der Aether-, Oxalat-, 
Chromat- oder Bisulfatprobe von DE VRI.J 2) aus Cinchonidin enthaltendem Chinin ab
geschiedenen chininhaltigen Cinchonidin benii.tzt man 

VI. ScHAEFER's Tetrasulfatprobe.3) Diese Probe beruht darauf, dass Cinchonidin 
ein in Alkohol viel schwerer losliches Tetrasulfat bildet als Chinin (Hydrochinin), und dass 
auch die Tetrasulfate dieser Alkaloxde eine ahnlich geringe N eigung zu Doppelsalzbildungen 
zeigen, wie die Bisulfate derselben: 

1 g des Gemenges der freien Basen (Cinchonidin mit Chinin und Hydrochinin) 
werde in 9 g absolutem Alkohol und 3 g 5procentiger Schwefelsii.ure in einem kleinen 
Pulverglase gelost. Das Auskrystallisiren des in der ii.berschii.ssigen Saure schwer loslichen 
Cinchonidinsalzes wird durch Ofteres Umschii.tteln und Abkii.hlen der 1\Hschung unterstii.tzt. 
N ach eintagigem Stehen wird abfiltrirt, die Lauge mittels einer Saugpumpe abgesaugt 
und mit wenig absolutem Alkohol tropfenweise nachgewaschen. Das ausgewaschene Salz 
wird an der Luft getrocknet und gewogen. Dasselbe entspricht der Formei: 019H22N20. 
2 ~804 + 2 H20. Von reinem Cinchonidin gehen bei diesem Verhiiltnisse 0,05 g freie 
Base in die Losung ii.ber. 

Aus dem bei dieser Probe erhaltenen Cinchonidintetrasulfat kann man durch Aus
fiillung der wasserigen Losung des Salzes mit Natronlauge chemisch reines Cinchonidin 
vom Schmelzpunkt 199° C. gewinnen. 

VII. KuBLr's Wasserprobe und Carbodioxydprobe. 
A) Die Wasserprobe. Diese Probe beruht auf folgenden Ueberlegungen: die 

Sulfate der sog. "Nebenalkaloi'de" sind in Wasser sehr viel leichter lOslich als das Chinin
sulfat. Bei den freien Basen ist das U mgekehrte der Fall, d. h. das freie Chinin ist in 
W asser sehr viei leichter loslich als die freien Nebenalkaloi'de. KUBLI bringt das Chinin
sulfat in Losung, kiihlt diese Losung rasch auf 19-20° C. ab, lasst sie 1/ 2 Stunde bei 

1) Pharm. Zeitg. 1887, No. 100. 
2) Arch. Pharm. 1886, 846. 
3) Pharm. Zeitg. 1887, 97. 
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20° C. stehen und filtrirt. Das Filtrat wird mit geniigenden Mengen Natriumkarbonat
losung versetzt, um die in Losung befindlichen Basen zu fălien, und es werden alsdann die
jenigen Mengen W asser ermittelt, welche erforderlich sind, um die ausgeschiedenen Basen 
wieder in Losung zu bringen. Die Probe soli nach KuBLI nicht blos geeignet sein fest
zustelien, ob ein Chininsalz probemâssig ist oder nicht, sondern sie soli auch iiber die 
l\1enge der Verunreinigungen geniigend genaue Auskunft geben, weil die Zunahme der zur 
Auflosung der ausgeschiedenen Basen erforderlichen Wassermenge den vorhandenen Ver
unreinignngen proportional ist. Die genauere Anweisung znr Ansfiihrung der W asser
probe lautet: 

1,793 g (rund 1,8 g) Chininsulfat, welches bei 40-50° C. v<Hlig verwittert ist, 
[bez. 1,8 g lufttrockenes Chininchlorhydrat mit 0,375 g chemisch reinem, wasserfreiem 
Natriumsnlfat] iibergiesse man in einem tarirten Glaskolbchen mit 60 g destillirtem Wasser, 
erhitze unter Umschwenken zum Sieden, erhalte darin 5 Minuten und bringe dann auf 
der W aage durch vorsichtigen Zusatz von destillirtem W asser auf das Gesammtgewicht 
von 62 g. Das Kolbchen verstopfe man jetzt, kiihle unter einem kalten W asserstrahl bei 
bestandigem Schiitteln auf 19-20° C, ab, setze darauf in ein Wasserbad von genau 200 C. 
und lasse hier unter hâufigem Schiitteln 112 Stunde stehen. Man filtrire jetzt durch ein 
trocknes Filter von schwedischem Filtrirpapier, dessen Durchmesser 9 cm betragt, bringe 
5 ccm des 20° C. zeigenden Filtrates in einen trockenen Glascylinder von 25 bis 30 ccm 
Inhalt, tropfle hierzu mittels des Tropfglases 3 Tropfen N atriumkarbonatlosung - bestehend 
aus 1 Th. chemisch reinem, wasserfreiem (!) Natriumkarbonat und 10 Th. Wasser - und 
mische dann allmahlich destillirtes Wasser von 20° C. hinzu, bis der entstandene Nieder
schlag wieder klar gelost ist. - Die hierzu erforderliche Menge W asser darf nicht mehr 
als x ccm betragen. (Dieses x ist im Sinne des Germ. III= 12 ccm, nach Ross. IV 
= 13 ccm). 

B) Die Carbodioxydprobe beruht auf folgenden Beobachtnngen: Wenn man ans 
einer bei gewohnlicher Temperatnr gesâttigten neutralen Losung von Chininsulfat das Chinin 
durch Natrinmkarbonat falit, so lost sich das ausgeschiedene Chinin sehr leicht in einer 
Natrinmbikarbonatlosung anf. Leitet man in eine solche Losung Kohlensâure, so scheidet 
sich das Chinin (nnter dem Mikroskop beobachtet) in prachtvolien, meist zu Biischeln 
vereinigten Nadeln aus. Diese stellen das neutrale Karbonat des Chinins dar. Die Gegen
wart von Cinchonin, Cinchonidin und Chinidin, einzeln oder gemengt, vermehrt anfânglich, 
vermindert und verzogert darauf, oder verhindert, wenn die Menge der Nebenalkalo1de 
einen gewissen Betrag iibersteigt, auch ganz die Ausscheidung eines solchen ~iederschlages, 
wâhrend Hydrochinin, wenn es aliein im Chininsulfat vorkommt, die Menge des aus letz
terem zu erzielenden Chininkarbonats um 0,1-0,2 ccm verringert, wobei es gleich ist, ob 
die Beimengung des Hydrochinins 1 Proc. oder bis 10 Proc. betragt. Die Anweisung znr 
Ausfiihrung dieser Probe lautet: 

Die Vorschrift zur Darstellung der Chininlosung ist die namliche WÎil fiir die 
W asserprobe. 

In einen trockenen Glascylinder von 25-30 ccm Fassungsraum bringt man .5 ccm 
obiger Chininlosung, trllpfele hierzu 3 Tropfen Natriumkarbonatlosung (s. Wasserprobe), 
um das Chinin zu fallen, fiige alsdann 5 ccm einer frisch und kalt bereiteten Lllsung von 
reinem Natriumbikarbonat (3: 50) hinzu, worauf sich das gefiillte Chinin wieder klar auf
lllsen muss. Die Losung bringe man auf 15° C., setze sie darauf in ein W asserbad von 
der gleichen Temperatur und leite nun in die Losung 30 Minuten luftfreie und trockene 
Kohlensaure ein. 

Wahrend des Einleitens der Kohlensaure hat man zu beobachten, wann die ersten 
unzweifelhaften Spuren einer A'usscheidung in der Chininlosung erfolgen, welche Form die 
Flocken bei mikroskopischer Betrachtung allmahlich annehmen, ob dieselben dem Anschein 
nach amorph bleiben (reines- 112 Proc. Verunreinigung enthaltendes Chininsulfat) oder 
theilweise (1 Proc. Verunreinigungen) oder giinzlich (2-5 Proc. Verunreinigungen) kornige 
Beschaffenheit annehmen, in welchem Maasse sich der Niederschlag vermehrt, oder ob im 
Verlaufe von 30 Minuten gar keine Ausscheidung erfolgt (mehr als 10 Proc. Verunreinigungen). 

Bei Chininsulfat bez. Chininchlorhydrat (Germ. III) entsteht eine reichliche, die 
ganze Fliissigkeit erfiillende Krystallisation von Chininkarbonat. 

Beide Proben solien einander erganzen, d. h. die nach der Wasserprobe erhaltenen 
Resultate sollen in Uebereinstimmung stehen mit den nach der Carbodioxydprobe sich er
gebenden. - Indessen sind die KUBLr'schen Angaben nicht ohne Widerspruch geblieben, 
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auch liegen noch nicht hinreichende praktische Erfahrungen liber diese neuen Priifungs
methoden vor. 

Die unter I bis VI aufgefiihrten ălteren Pritfungsmethoden spiegeln sich in den 
nachstehenden Anforderungen der verschiedenen Pharmakopoen beziiglich der Priifung des 
Chininsulfats auf Nebenalkalo'ide wieder: 

Austr. 2 g Chininsulfat werden mit 20 ccm destil
lirtem Wasser iibergossen und, unter fortwăhrendem 
Umschiitteln, im Wasserbade bis auf 60° C. erwărmt. 

Die Mischung wird dann 1 Stunde bei Seite gestellt, 
hierauf 1/2 Stunde lang auf 15° C. geha!ten und durch 
ein trockencs Filter filtrirt. - 5 ccm des :Filtrates 
werden nach und nach mit 7,5 ccm. Ammoniakfliissig
keit (0,960 sp. G.) versetzt. Der anflinglich entstehende 
Niederschlag sol! sich vollstiindig auflosen, so dass die 
Fliissigkeit klar wird nnd nicht unge!Oste I•'locken zu
riickbleiben. 

Germ. 2 g Chininsulfat, welches bei !0-50° C. 
v O ll i g verwittert ist, wird im ProbhTohre mit 20 ccm 
destillirtem Wasser iibergossen. Man stelle das Ganze 
1f2 Stunde lang, unter Umschiitteln, in ein auf 60-
650 C. erwărmtes Wasserbad. Hieranf bringe man das 
Probirrohr in Wasser von 15° C. und Jasse es darîn, 
unter haufigem Schiitteln, 2 Stunden lang stehen. 
Dann filtrire man durch ein Filter von 7 cm Durch
messer aus bestem Filtrirpapier, bringe 5 ccm des 
15o C. zeigenden Filtrates in ein trockenes Probirrohr 
und mische allmăhlich Ammoniakfliissigkeit von 15° C. 
hinzu, bis der entstehende Niederschlag wieder ge!Ost 
ist. Die hierzu erforderliche l\Ienge AmmoniakflUssig
keit darf nicht mehr als 4 ccm betragen. 

Helv. 2 g zuvor bei 50° C. verwittertes Chininsulfat 
digerirt man nach sorgfiiltigem Zerreiben mit 20 g 
'Vasser wH.hrend 1 Stunde unter Ofterem Agitiren, lasse 
das Gemenge weitere 2 Stunden lang bei 15° C. stehen, 
wobei zuweilen umgeriihrt wird, und filtrire sodann 
durch ein Filter von 7-8 cm Durchmesser. 5 ccm des 
Filtrates sollen mit 6 ccm Ammoniak von gleicher 
Temperatur unter Schi.itteln gemischt, eine klare Fliis
sigkeit liefern. 

Gall. 2 g Chininsulfat werden in einem verkorkten 
Probirglase mit 20 ccm destil!irtem Wasser gemisrht 
und, unter Ofterem Umschiitteln, 1/ 2 Stunde in heissem 
Wasser gelassen. l\Ian lăsst alsdann an der Luft voll
stăndig erkalten und bringt das Gefăss in ein Wasser
bad von 15° C., in welchem man es unter hăufigem Um
schlltteln 1/2 Stunde belâsst. }lan filtrirt und mischt 
5 ccm des FiJtrates mit 7 ccm AmmoniakflUssigkeit 
von 0,960 spec. Gew. Die Mischung muss klar sein 
und wăhrend 24 Stunden klar bleiben. - ~lan ver-

dampft andere 5 ccm des Filtrates in einer gewogenen 
Schale und trocknet bei 100 ° C. b1s zum konstanten 
Gewicht. Das Gewicht des TrockenrUckstandes darf 
nicht mehr als 0,015 g betragen. 

U·St. Lăsst man 2 g Chininsulfat bei 100° C. 
vollig verwittern, und wird der Trockenriickstand 
alsdann mit 20 ccm Wasser 1/ 2 Stunde bei 15° C. unter 
gelegentlichem Umschiitteln macerirt, die Mischung als
dann durch Glaswolle filtrirt, so sollen 5 ccm des Fil
trates mit 7 ccm Ammoniakfliissigkeit von 0,960 spec. 
Gew. eine klare Fliissigkeit geben. Bei 16° C. konnen 
7,5 ccm, bei 17 ° C. kOnnen 8 ccm Ammoniakfltissigkeit 
erforder!ich sein. 

Brlt. (Priifung anf Cinchonidin und Cin
chonin.) Man !Ost 4 g Chininsulfat in 120 ccm sieden
dem Wasser und kUhlt dîe Losung unter UmrUhren 
anf 50 ° C. ab. Alsdann filtrîrt man das dureh Rrystalli
sation gereinigte Chininsulfat ab. Das Filtrat kon
centrirt man durch Abdampfen auf 10 ccm, und bringt 
es in ein kleines Gefiiss und schiittclt in diesem 
mit 10 ccm Aether und 5 ccm Ammoniakfliissigkeit 
(spec. G. = 0,959). Man stellt die Mischung fiir min
destPns 24 Stunden ins Kalte. Dann sammelt man die 
aus Cinchonidin, Cinchonin und Chinin bestehenden 
Krystalle auf eiuem gewogencn Filter, wăscht mit etwas 
Aether nnd trocknet bei 100 ° C. Das Gewicht der Rry
stalle sol! nicht mehr als 0,12 g betragen. 

Priifung auf Chinidin. Man !Ost 1 g Chinin
sulfat in 30 ccm sie<lendern Wasser, lăsst erkalten und 
filtrirt. Zum Filtrat giebt man eine LOsung von Ka
!iumjodid und etwas Alkohol (von 90 °/0), um die Făli
ung von amorphen Jodiden zu verhindern. 1\fan 
sammelt das ausgeschiedene Chinidinjodid, wiischt es 
mit wenig Wasser, trocknct und wagt es. Sein Ge
wicht entspricht ungefiihr dem gleichen Gewicht von 
Chinidinsulfat. 

Priifung auf Cinchonin und amorphe Al
kalo!de. Man !Ost 1 g Chininsulfat in 30 ccm 
siedendem Wasser und mischt 1 g Kalium-Natnumtar
trat dazu. Man kiihlt unter Umrilhren vollstăndig ab und 
filtrirt. Wird das Filtrat auf ein kleines Volumen ein
gedampft, so soli auf Zusatz von Ammoniakfliissîgkeit 
kein, oder nur ein sehr geringer Niederschlag entstehen. 

Dispensation. Ueber die Dispensation des Chininsulfats und die technischen Re
cepturverhăltnisse ware :Folgendes zu erwăhnen: Verschreibt der Arzt eine Mixtur aus 
Chininsulfat und wasseriger Fliissigkeit bestehend, ohne den Zusatz von verdiinnter 
Schwefelsăure zu bemerken, so ist es allgemeiner Gebrauch, das Chininsulfat in klarer 
Losung zu verabfolgen und zwar auf je 0,05 g Chinins ulfa t einen Tropfen verd ii n n
ter Schwefelsăure, auf 0,5 g Chininsulfat 8 Tropfen, auf 1 g nur 15 Tropfen dieser 
Săure zuzusetzen. Treten in die ~Iischung saure Zuckersafte ein, so geniigt auch wohl 
die Hălfte der verdiinnten Saure. Hierbei ist zu beachten, dass man die Saure nicht direkt 
auf das in die Flasche eingetragene Chininsalz auftropft, sondern dieses zuvor mit etwas 
W asser oder dem vorgeschriebenen Sirup zu durchmischen hat. Im anderen Falle bildet 
sich aus dem Chininsalz und der Saure eine feste Masse, welche oft eine halbe Stunde 
Zeit beansprucht, um in das spăter zugesetzte Wasser in Losung itberzugehen. 

Wird das Chininsulfat mit Succus Liquiritiae, Schleimsubstanzen (Traganth, 
Salep), gerbstoffhaltigen Substanzen in Mixturen verord:ti.et, so ist es nothwendig, 
das Losungsmittel in zwei Halften zu verwenden, mit der einen Hălfte das Chininsalz 
unter Beihilfe der verdtinnteu Săure zu lOsen, mit der anderen Hălfte des Losungsmittels 
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die vorerwăhnten Substanzen zu vermischeu und dann beide Fliissigkeiten zu vermmgen. 
Im anderen Falle bilden sich gewohnlich klumpige oder zăhe oder fl.ockige oder faden
ăhnliche, hochst unappetitliche Abscheidungen. 

In Pul vern wird Chininsulfat gemeiniglich mit Zucker vermischt. Hierbei ist es 
nothwendig, die Mischung unter nur leisem Drucke des Pistills auszufiihren. Bei star
kem Druck setzt sich das Chinin mit dem Zucker wie Harz an die Reibfl.ăche und ist 
dann schwer von dieser abzustossen. 

In Pillen mit Extrakten resultirt in den allermeisten Făllen eine brockelige Masse, 
aus welcher sich Pillen kaum formiren lassen. Dieser Uebelstand wird leicht gehoben 
durch Zusatz einer geringen Menge Săure, z. B. auf 1,0 g Chininsulfat circa 5 Tropfen 
Salzsăure oder 0,3 g Weinsăure. Ausserdem ist ein Zusatz von einigen Tropfen Glycerin 
sehr geeignet, der Masse Plasticităt zu verleihen. Auf 10,0 g Pillenmasse nehme man 
5 Tropfen Glycerin. 

Das beste Geschmackskorrigens fiir Chinin ist Kaffeeaufguss oder Chloroform. 
Die hypodermatische Anwendung ist vielfach versucht worden, jedoch erfolgt 

in vielen Făllen Schmerzhaftigkeit der Injektionsstelle, nicht selten auch Entziindung und 
Abscedirung oder Schorfbildung derselben. Die InjektionslOsung besteht aus 1,0 g Chinin
sulfat, 9,0 g destill. Wasser und soviel (5) Tropfen Salzsăure, als innerhalb 5 Minuten 
ausreichen, das Chininsalz in Losung zu bringen. Zu diesen hypodermatischen Injektionen 
ist Ohininum hydrochloricum viel geeigneter und zutrăglicher. 

Dosen fiir Klysma sind in Grammen 0,2-0,5-1,0 fiir ein Suppositorium 0,25-0,5 
(01. Cacao 4, Cera fl.ava 1), gegen Askariden besonders hilfreich. Zu Einspritzungen 
in die Nase (bei Heu:fieber) 1,0 auf 500,0 Wasser. 

Wenn "Chininum sulfuricum" oder "Chininsulfat" schlechthin verord
net ist, so ist stets das im Vorstehenden beschriebene basis·che Chininsulfat 
der Formei (C20H2,N20 2) 2 • H2S04 + 8H20 abzugeben. 

Wirkung, .Anwendung und Dosirung. Chinin ist ein heftiges Gift fiir die 
niedersten thierischen Organismen (Infusorien). Es wirkt toxisch auf Insekten und 
kleinere Thiere, tiidtet auch Spermatozoen. 

Chinin hat femer faulnisswidrige, gahrungshemmende Eigenschaften, doch ist seine 
Wirkung gegen Bakterien und Găhrungspilze eine verhăltnissmăssig schwăchere als gegen 
animalische Organismen. Es hemmt die Weiterentwicklung von Pilzvegetationen in Lo
sungen, welchen 1-8 pro Mille Chininsalz beigefiigt ist. 

Beim Menschen bewirken kleine Gaben innerlich vermehrte Sekretion des Magen
saftes, dieser Beforderung der Verdauung. Femer wird durch dieselben Steigerung des 
Blutdrucks herbeigefiihrt. Grossere Gaben bewirken Herabsetzung der Korpertemperatur, 
und zwar tritt die antipyretische Wirkung viel leichter beim :fieberkranken als beim ge
sunden Menschen ein. Grossere Chiningaben rufen Verkleinerung der Milz hervor; sie 
wirken femer auf das Gehim, indem sie einen Zustand veranlassen, welchen man als 
"Chininrausch" bezeichnet. Dieser zeigt sich in Schwindel, Ohrensausen, Betăubung und 
Schlafsucht. 

Grosse Chiningaben wirken auf das Herz und zwar blutdruckvermindemd. Nach 
dem Gebrauche von Chinin bemerkt man hău:fig Schweisse und Hautausschlăge. Solche 
Ausschlăge zeigen sich besonders hău:fig in Chininfabriken bei Arbeitern, welche mit china
alkalo'idhaltigen Dămpfen, Losungen oder Staub in Beriihrung kommen. Diese Exantheme 
beginnen gewohnlich mit einer Knotchenbildung im Gesicht und an den Armen und eiuer 
Anschwellung der Augenlieder und Genitalien. Bei der Weiterentwicklung solcher, oft 
langwieriger Ausschlăge bilden sich Krusten oder Schrunden. 

Die ausgezeichneten Erfolge des Chinins bei einer grossen Anzahl von Krankheiten 
und die verhăltnissmăssig geringe Giftigkeit desselben rii.umen diesem Medikamente eine 
der ersten Stellen im Arzneischatze ein. 

Seine Hauptanwendung :findet es bei Malariakrankheiten, und ist das Chinin 
bis jetzt das einzige Mittel geblieben, welches eine speci:fische, heilende Wirkung bei Sumpf-
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und Wechselfiebern zeigt. Auch gegen die Nachkrankheiten des Wechselfiebers (Milz
tumoren) wird Chinin mit bestem Erfolge gegeben. Eine grosse Beachtung hat das Chinin 
in den letzten Jahren als prophylaktisches Mittel gegen die lVIalaria gefunden. 

Die therapeutische Anwendung des Chinins erstreckt sich weiterhin auf eine 
ganze Reihe von krankhaften Zustănden: Bei allen Krankheiten, welche mit Fieber ver
bunden sind, wird es als Antipyreticum verwendet, besonders bei Typhus, Puerperalfieber, 
hektischem Fi eber, Pneumonien u. a. m. Do sis pro die O, 7 5-1,5 g und mehr. Es findet 
ferner Verwendung als antiseptisches Mittel bei Halsentziindungen, Diphtherie, Augen
entziindungen, ferner als Mittel gegen Parasiten. 

Als Tonicum wird es meistens in Form des Tannates angewendet. 
Aqna earbonlca febrifnga, 

(Franzos. Specialităt.) 

Rp. Chinini bisulfurici 1,0 
Aquae destillatae 60,0. 

1 Thee!Offel voll auf 1 Glas Sodawasser. 

Balsamnm febrifngnm. 
Rp. Mixturae oleoso-balsamicae 50 O 

Chinini sulfurici 1,0. 
Znm Einreiben des Riickgrats bei Kindern, welche 

Chinin per os nicht nehmen. 

Elixir aloetico febrifngnm. RfcAMIER. 
Rp. 1. Tincturae Alo!s 

2. 'Tincturae Myrrhae aa 15,0 
3. Spiritus (90 Voi. "fo) 
4. Aquac destillatae aa 25,0 
5. Chinini sulfurici 3,0 
6. Acidi sulfurici diluti 2,0 
7. Tinctmac Opii crocatae 1,0. 

Man mischt 1-4, filtrirt und fiigt 5-7 zu. Er
wachsenen tiiglich 1-2 EssiOffel als Fiebermittel 
unu bei N euralgien. 

Elixir Qnlninae compositnm (Nat. Form.). 
Compound Elixir of Quinine (Nat. Form.). 

Rp. Chinini sulfurici 2,0 
Cinchonidini sulfurici 1,0 
Cinchonini sulfurici 1,0 
Elixir aroma tiei (U-St.) 

q. s. ad 1 Liter. 

Elixir Qnlninae et Phosphatum composltum 
(Nat. Form.). 

Compound Elixir of Quinine and Phos
phates (Nat. form) 

Rp. Chinini sulfurici 4,0 g 
Ferri phosphorici solubilis (U-St.) 
Kalii citrici ăă 17,5 g 
Sirupi Calcii lactophosphorici (U-St.) 250 ccm 
Aquae destillatae 30,0 
Elixir aromatici (U-St.) q. s. ad 1 Liter. 

Enema febrifugnm. 
Rp. Chiui ni sulfurici 0,5-l ,o 

Aquae destillatae 
Aceti (6 Ofol aa 25,0. 

Mit gleichviel lauwarmem Wasser gemischt znm 
Klystier bei Intermittens, auch gegen Askariden. 

l11jectio Chininl subcntanea. SIIARP. 
Rp. Chinini sulfurici 1,0 

Aquae destillatae 3,0 
Acidi !actiei gtt. X 
Aquae destillatae q. s. ad ccm 4,0 
Natrii bisulfurosi 0,03. 

Linimentum antiperiodicnm. ScHUSTER. 
Rp. Chinini sulfurici 2,0 

Extraeti Opii 0,5 
Tartari stibiati 0,1 
Spiritus camphorati 100,0. 

Zum Einreiben' auf den Unterleib. 

lnjectlo antigonorrhoi'ca. HABERKORN. 
Rp. Chinini sulfurici 2,0 

Aquae destillatae 150,0 
Acidi hydrochlorici q. s. 
Glycerini 50,0. 

Zur Injektion bei Tripper. 

Rp. 
Linimentum trichopathicnm. 

Olei Ricini 
Chinini sulfurici 
Acidi acetici diluti (30 "fo) 

100,0 
1,0 

Acilli carbolici liquefacti aa gtt. XV 
Glycerini 30,0 
l\1ixturae oleoso-balsamicae 20,0. 

Fiat agitando linimentum. Umgeschiittelt zum 
Einreiben des Haupthaares gegen das Spalten 
desselben. 

Mixtura autirhenmatica. LEMIRE. 
Rp. Chinini sulfurici 2,0 

Kalii jodati 
Acidi sulfnrici diluti ââ 1,0 
Aquae destillatae 125,0 
Sirupi Sacchari 45,0 

Bei akutem Gelenkrheumatismus 2stiindlich 1 Ess
!Offcl. 

Mixtura co11tra malarlam BACCELr,r 
Rp. Chinini sulfurici 3,0 

Ferro-Kalii tartarici 7 ,O 
Aquae destillatae 300,0 
Liquoris Kalii arsenicosi gtt. XXV. 

1-3 EsslOffel im Tage. 

Mixtura Chlnini sulfurici dulcificata. 
Rp. Chinini sulfurici 1,0 

Infusi Coffeae tostae 100,0 
Sirupi Chloroformii 50,0. 

Das Chininsulfat ist mit dem Sirup und dem er
kal te ten Aufguss anzureiben. Die llhxtur 
schmeckt nur wenig bitter. 

Mixtura contra choleram Asiaticam. 

Rp. 
DE LOVIGNAC. 

3,0 
1,5 

35,0 

Chinini sulfurici 
Ferri jodati 
Sirupi gummosi 
Aquae destillatae 150,0. 

Misce agitando. Bei Choleraantall zwei EssiOffel 
auf einmal, dann stiindlich einen Essloffel. 
(Sobald Durchfall und Erbrechen aufhOren, der 
Korper warm wird, sollen auf den Kopf Eis
umschlage gemacht und dem Kranken kaltes 
Wasser gegcbcn werden.) 

·Mixtura splenetica (Nat. Form.). 
Spleen-.\Iixture. GODBERRY's l\Iixture. 
Rp. Ferri sulfurici crystallisati 

Chinini sulfmici ăă 14,0 
Acidi ni triei (25 °10 ) 54,0 
Kalii nitrici 42,0 
Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter. 
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Pllulae autlueuralgicae LABORDE. 
Rp. Chinini sulfurici 2,0 

Tincturae Aconiti 1,0 
Radicis Althaeae pulveratae 2,5 vei q. s. 

M. f. pilulae quinquaginta (50). 
D. S. Vier bis fiinf Pillen den Tag iiber (bei Pro

sopalgie, Hemicranie und anderen N euralgien 
mit intermittirendem Charakter). 

Pilulae Chininl cum Ferro HAGER. 
Rp. Chinini sulfurici 10,0 

Liquoris Ferri sesquichlorati S,O (gtt. L) 
Acidi hydrochlorici gtt. XX 
Extracti Trifolii 8,0 
Glycerini gtt. XXX 
Rad. Althaeae pulv. 1,0 
Rad. Gentianae pulv. q. s. 

Fiant pilulae ducentae (200). 
Cortice Cinnamomi Cassiae pulverato conspergantur. 
Als Cholera- und Typhusprophylacticum tllglich 2-

bis Smal zwei Pillen, bei Apetitlosigkeit 2- bi11 
Smal eine Pille, bei Neuralgien alle zwei Stunden 
3 Pillen. 
Pllulae antinenralglcae G&oss (Nat. Form.). 

G&oss' antineuralgic Pills. (Nat. Form,). 
Rp. Chinini sulful"ici 13,0 

Morphini sulfurici 0,32 
Strychnini puri 0,22 
Acidi arsenicosi 0,32 
Extracti Aconiti folii 3,2. 

Fiant pilulae 100. 
Pilulae Chiuini cum Ferro (Form. Berol). 

Rp. Chinini sulfurici 1,5 
Ferri reducti 5,0 
Radicis Gentianae pulv. 0,5 
Extracti Gentianae 2,5. 

Fiant pilulae 60. Dreimal tllglich zwei Pillen. 

Pllnlae Metallornm amarae (Nat. Form.). 
Bi tter metallic pilh. (Nat. Form.) 

Rp. Chinini sulfurici 
Ferri reducti iiii 6,5 
Strychnini puri 0,32 
Acidi arsenicosi 0,32. 

Fiant pilulae 100. 
Pllnlae tonicae ArTKEN (N at. Form.). 
AITKEN'S tonic pills. (Nat. Form.). 

Rp. Fem reducti 4,5. 
Chinini sulfurici 6,5 
'ltrychnini puri 0,13 
Acidi arsenicosi 0,13. 

Fiant pilulae 100. 
Pllnlae qnadrnplices (Nat. Form.). 

Quattuor pills. Pilulae Ferri et Quininae 
compositae (Nat. Form.). 

Rp. Ferri sulfurici sicci 
Chinini sulfurici 
Aloes depuratae iia 6,5 
Extracti Strychni (U-St.) 1,6 
Extracti Gentianae q. s. 

Fiant pilulae 100. 
Pilulae tonicae BELL. 
BELL's tonic pills. 

Rp. Extracti Hyoscyami 
Aloes aii 2,5 
Chinini sulfurici 1,25 
Ferri sulfurici 1,0. 

Fiant pilulae 60. 
Pomata contra alopeclam STEEGE. 
Rp. Chinini sulfurici 0,5 

Tannini 
Spiritus odorati aii 1,0 
Ungnenti odorati 60,0. 

M. f. unguentum. Das Chininsalz ist mit einigen 
(10) Tropfen Mande!Ol zu zerreibeu, ehe es mit 
dem Tannin gemischt wird. (Wenig wirksam.) 

Pomata contra alopeclam cum Chlnlno. 
Rp. Chinini sulfurici 1,0 

Aquae destillatae 
Acidi acetici diluti aii gtt. X 
Unguenti odorati 100,0. 

l\1. f. unguentum. Zum Einreiben der Kopfhaut. 

Pulvls Tabacl cum Chinino. 
Rp. Chinini sulfurici 0,5 

Acidi citrici 0,25 
Pulveris Tabaci sternutatorii 5,0. 

Misce, ut fiat pulvis. 
D. S. Schnupfpulver auf einen Tag (bei Gesichts

schmerz). 
Pulvis errhinus antiprosopalgicus ScRIF

FIGNANO ist ein Gemisch aus 1,0 Chinincitrat 
nnd 0,5 Schnupftabak. 

Pul vis Tabaci cum Chinino RAmus ist aus 
0,5 Chininsulfat und 15,0 Schnupftabak zusam
mengesetzt. 

Pulvis dentlfrlcius cum Chinlno (DIETERICH). 
Chinin-Zahnpul ver. 

Rp. Calcii carbonici 825,0 
Rhizomatis Iridis pulv. 
Sacchari Lactis 
Saccharini 
Lapidis Pumicis pulv. 

aa 1oo,o 
0,25 

l\fagnesii carbonici aii 25,0 
Tannini 20,0 
Chinini hydrochlorici 5,0 
Olei Rosae · 1,0 
Olei Menthae piperitae 5,0 
Olei Anonae odoratissimae gtt. V 
Olei Amygdalarum aetherei gtt. V. 

Sirupus Chlnlni sulfnrlcl. 
Sirop de sulfate de Quinine (Gall). 

Rp. Chinini sulfurici 0,5 
Acidi sulfurici diluti (16 °j0) 0,4 
Aquae 4,2 
Sirupi Sacchari (spec. Gew. 1,32). 95,0. 

Slrnpns febrlfogus infantlom. 
Rp. Sirupi Coffeae tostae 500,0 

Chinini snlfurici 1,0 
Acidi citrici 2,5. 

Taglich viermal 1 Thee!Offel bis 1 Ess!Offel in der 
fieberfreien Zeit. 

Suppositorla Chlnlni. 
Rp. Chinini sulfurici 1,5 

Olei Cacao 10,0. 
Fiant suppositoria No. 3. 

Tinetura Chlnini aloetica. 
Tinctura antifebrilis RrEGLER. 

Rp. Tincturae Aloi!s 5,0 
Tincturae Aurantii corticis 30,0 
Spiritus camphorati 2,0. 
Chinini sulfurici 4,0 
Acidi sulfurici diluti 9,0 
Tincturae Opii simplicis 1,0 
Spiritus diluti 70,0. 

Tinctora Chinini composlta. 
Rp. Chinini snlfmici 2,0 

Tincturae Aurantii corticis 100,0 

Tinctura febrlfnga W ARBURG. 
WARBURG's Fiebertinktur. 

Rp. Radicis Angelicae 
Rhizomatis Zingiberis 
Aloi!s iia 4,0 
Camphorae 
Croci 
Spiritus diluti 

Digere; in cola tura sol ve 

iiă 0,3 
100,0 

Chinini sulfurici 2,0. 
Tăglich 4-6 Thee!Offel. Gegen Malaria, Fieber, 

Influenza, besonders auf den SUdsee-Inseln be
liebt. 
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lJngnentnm febrifngnm BoumN. 

Rp. Chinini sulfurici 1,0 
l\Iixturae l!ulfurico-acidae gtt. X 
Adipis suilli 4,0 

(Wird auf die Scbamleisten oder in die Achsel
hOhlen eingerieben.) 

lJngnentnm febrlfugum BoucHARDAT. 

Rp. Chinini stearinici 2,0 
Adipis suilli 4,0. 

lJngnentnm febrifngum SPINELLI. 

Rp. Chinini sulfurici 1,0 
Opii pulverati 0,1 
Acidi acetici diluti gtt. X 
Adipis suilli 20,0. 

In den Riicken einzureiben. (Die Original-Vor
schrift lăsst noch 0,1 Ferrum oxydatum fuscum 
zumischen.) 

Vinum Carnis, Ferrl et Clnehonae (Nat. Form.) 
Wine of Beef, Iron et Cinchona. 

(Nat. Form.). 
Rp. Extracti Carnis 35,0 g 

Tincturae Ferri citro-chloridi 35 ccm 
Chinini sulfurid 2,0 g 
Cinchonidini sulfurici 1,0 g 
Acidi ci triei o, 75 g 
Aquae fervidae 60 ccm 
Angelica Wine q. s. ad 1 Liter. 

Vinnm Cbinini DIETERICH. 
Rp. 1. Gtlatinae albae 0,5 

2. Aquae destillatae 10,0 
S. Vini Xerensis 970,0 
4. Chinini hydrocblorici 1,0 
5. Aquae destillatae 20,0 
6. Acidi hydrochlorici gtt. X. 

l\[an miscbt die LBsung von 1 in 2 zu 3, fiigt die 
Losung von 4-6 hinzu, lasst 8 Tage steben und 
filtrirt. 

Antidyspepticum, Mittel gegen Seekrankheit, ist em Gemisch aus Tartarus 
natronatus, N atrium bicarbonicum, Magnesium carbonicum, Ammonium chloratum, Chini
num sulfuricum. 

Ean de Quinine. Von dieser franzilsischen Specialităt, welche ein beliebtes Haar
pflegemittel ist, werden eine Anzahl von Vorschriften angegeben, welche mehr oder weniger 
den Anspruch erheben, ein dem Original ăhnliches oder gleichkommendes Prăparat 
zu ergeben. 

I. Chinini sulfurici 1,0, Aquae Coloniensis 10,0, Rum 100,0, Spiritus 100,0, Glyce
rini 100,0, Aquae Rosae 600,0, Alkannini q. s. 11. Chinini sulfurici 0,2, Tincturae Canthari
dum 2,0, Glycerini 15,0, Spiritus diluti 100,0, Spiritus Lavandulae 10,0, Tincturae Ra
tanhiae 4,0. Diese Vorschrift soli dero P:rNAUD'schen Eau de Quinine nahe kommen. 
III. Spiritus Vini Gallici 200,0, Aquae Coloniensis, Spiritus (95 Vol. Proc.) ăă 25,0, Spiri
tus saponati 10,0, Tincturae Chinae 5, Balsami peruviani 2,0, Olei Bergamottae, Olei 
Aurantii dulcis ăă 1,0, Olei Geranii 0,3, Tincturae Cantharidum 1,0. 

Ean de Quinine-Oel wird von ScHIMMEL & Co. in Leipzig in den Handel gebracht 
und dient zur Bereitung des Eau de Quinine. 

Kaskine, in Amerika als Chinin-Ersatz in den Handel gebracht, hat sich ala granu
lirter Zucker herausgestellt. 

Katarrh-Pillen 1. Nach HAGER. Chinidini sulfurici 1,0, Radicis Althaeae 1,0, 
Radicis Gentianae 8,0, Tragacanthae 2,5, Ligni Santalini rubri 1,0, Gly<'erini 8,0, Acidi 
hydrochlorici 4,0. W erden zu 200 Pillen verarbeitet. Die Masse ist anfanglich sehr weich, 
wird sie aher aufs N eue angestossen, so ergiebt sich gute Pillenconsistenz. Die Pillen 
werden mit Zimmt konspergirt. Nach 1-2tăgigem Liegen an der Luft sind sie so trocken, 
dass sie in Glasgefassen aufbewahrt werden kilnnen. 

II. Voss'sche Katarrhpillen. Diese sollen die gleiche Zusamroensetzung haben 
wie die HAGER'schen, nur sollen sie an Stelle von Chinidinsulfat Cinchonidinsulfat ent
halten, ausserdem sind sie mit Kakao iiberzogen. Vergl. auch S. 744. 

Kopfwehpulver (Wiener Specialităt). Chinini bisulfurici 0,2, Natrii salicylici, 
Pastae Guaranae pulveratae ăă 0,5. Dosis 1; - ad capsulam amylaceam. 

Wohlschmeckende Chinin-Prăparate von Prof. Dr. CAsPARI, von J. D. RmDEL
Berlin dargestellt. Chinin-Pralines, aus Chokolade mit einem Geschmackskorrigens be
reitet, enthalten je 0,1 g Chinin. 

Zymioidin von Dr. RosENBERG gegen Gonorrhoe soll unter Verwendung von Wis
mutoxyd, Zinkoxyd, Aluminiumoxyd, Jod, Borsăure, Karbolsăure, Gallussăure, Salicylsăure, 
Chinin hergestellt werden und wird in Form von Pulvern, Salben, Lilsungen und als Bougies 
angewendet. 

11. Chininum bisulfuricum. (Austr. Helv. Ergănzb.) Sulfate de Quinine neutre 
(Gall). Qnininae Bisnlfas (U.-St.). Chininbisnlfat. Sanres schwefelsanres Chinin. 
C20H24N~02 • H2S04 + 7 H20. Mol. Gew. = 548. 

Das vorstehend aufgefiihrte Salz ist nach den Anschauungen der modernen Chemie 
das neutrale Chininsulfat. Nach dieser modernen Nomenklatur ist es von der Gall. als 
nSulfate de Quinine neutre" aufgenommen. Da es aber stark sauer reagirt, so wird 
es in der Praxis, und namentlich auch von der Mehrzahl der Arzneibiicher, als Chininbi
sulfat bez. saures schwefelsaures Chinin bezeichnet. 
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Darstellung. 10 Th. gewohnliches krystallisirtes Chininsulfat werden unter Er
warmen im Dampfbade in einer Mischung aus 15 Th. destillirtem Wasser und 6,85 Th. 
verdiinnter Schwefelsăure (spec. Gew. = 1,110--1,114) gelOst, wobei man darauf zu achten 
hat, dass die Temperatur der Fliissigkeit nicht iiber 60° C. hinausgeht, daruit Zersetzungen 
des Chinins vermieden werden. Man filtrire die noch warme Losung durch Papier und 
lasse sie erkalten. Nach eintagigem Stehen in der Kalte ist das reine Chininbisulfat aus
krystallisirt. Man giesst die Mutterlauge ab und befreit das Salz von der noch anhaften
den Lauge durch Absaugen oder Abschleudern. 

Die Mutterlauge kann auf verschiedene W eise verwerthet werden. Man verdiinnt 
sie z. B. mit Wasser, neutralisirt die erwărmte Losung mit Soda und krystallisirt das beim 
Erkalten sich abscheidende gewohnliche Chininsulfat unter Zusatz von etwas Thierkohle 
um. Oder man falit mit Ammoniak oder Natronlauge die freie Chininbase. Jedenfalls ist 
wegen der leichten Loslichkeit des Salzes und der damit verbundenen Koncentration des 
Mutterlaugen die Kleindarstellung des Chininbisulfats vom Geldpunkte betrachtet, nicht 
lohnend. 

Eigenschaften. Farblose, glanzende, an der Luft verwitternde, am Licht sich 
gelb fiirbende Prismen, welche mit 11 Th. Wasser oder 32 Th. Weingeist Losungen geben, 
welche sauer reagiren und bitter schmecken. Die wăsserige Losung :fluorescirt blăulich. 
Verdiinnt man eine der genannten Losungen mit etwa 200 'l'h. Wasser und 50 Th. Chlor
wasser, so entsteht auf Zusatz von Ammoniak:fliissigkeit im Ueberschuss eine smaragdgriine 
Farbung. (Thalleiochin-Reaktion, welche die Gegenwart von Chinin oder Chinidin anzeigt.) 
- Die wasserige, mit einigen Tropfen Salpetersaure angesăuerte Losung des Salzes wird 
durch Baryumnitrat!Osung gefallt, dagegen durch Silbernitratlosung nicht getriibt (Unter
schied vom Chininchlorhydrat). Im Glasrohrchen erhitzt, schmilzt das Chininbisulfat bei 
80° C., bei 100° C. wird es vollstăndig wasserfrei, wobei es rechnungsmăssig 22,99 Proc. 
W asser verliert. 

P1•utung. 1) Nach dem Trocknen bei einer allmăhlich (!) bis auf 100° C. gestei
gerten Temperatur miissen mindestens 77 Proc. wasserfreies Salz (s. oben) zuriickbleiben. -

2) Bei Luftzutritt erhitzt, verbrennt es, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 
(Mineralische Vernnreinigungen.) 3) Mit konc. Schwefelsăure oder Salpetersaure durch
feuchtet, farbt es sich hOchstens gelblich (Morphin, Brucin, s. S. 759). 4) Priifung auf 
Ne benalkalo !de. 2,0 g Chininbisulfat IOse man durch gelindes Erwărmen in einem 
Probirrohre in 20 ccm Wasser auf, neutralisire diese Losung genau mit Normal-Kalilauge 
und stelle das Ganze 1/ 2 Stunde lang, unter hiiufigem Umschiitteln, in ein auf 60-65° C 
erwarmtes Wasserbad. Hierauf setze man das Probirrohr in Wasser von 15° C. und lasse 
es unter haufigem Umschiitteln 2 Stunden lang dariu stehen. - Alsdann filtrire man durch 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 ccm Durchmesser, bringe 5 ccm des 
15° C. zeigenden Filtrates in ein trockenes Probirrohr und mische allmăhlich Ammoniak
:fliissigkeit von 15° C. hinzu, bis der entstandene Niederschlag wieder klar ge!Ost ist. Die 
hierzu erforderliche Menge Ammoniak:fliissigkeit darf nicht mehr als 4,0 ccm betragen 
(s. Seite 760). 

Auj'bewahrung. Vor Licht geschiitzt. Damit die Krystalle nicht verwittern, 
sind sie in einem gut geschlossenen Glasgefăsse aufzubewahren. 

Anwendung. Das Chininbisulfat weicht in seinerWirkung qualitativ von dem 
gewohnlichen Chininsulfat nicht ab, doch enthalt es etwas weniger Chinin als dieses. Man 
rechnet 8 Th. gewohnliches Chininsulfat als gleichwerthig mit 10 Th. Chininbisulfat. 
Dagegen ist es durch seine lcichtere Loslichkeit ausgezeichnet. - In Frankreich wird 
es gewohnlich in 2 procentiger wăsseriger Losung thee!Offelweise mit Selterswasser 
genommen. 
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Chininum tannicum. 
1. Chininum tannicum. (Austr. Germ. ~elv.) Chinintanna.t. Gerbsaures Chinin • 

. Tannate de Quinine. (Gall.) Tanna.te of Quinia. Făllt man Losungen von Chinin
salzen mit Gerbsăure, so erhlilt man Niederschlage von gerbsaurem Chinin, und zwar kOnnen 
diese recht verschiedene Zusammensetzung haben, weil der durch Zusatz einer gewissen 
Menge von Gerbsaure gebildete Niederschlag von Chinintannat die Făhigkeit hat, weitere 
Mengen Gerbsaure auf sich niederzuschlagen, also gleichsam saure gerbsaure Salze zu bilden. 
Um demnach ein Chinintannat von bestimmter Zusammensetzung zu erhalten, muss die zu 
dieser V erbindung fiihrende V orschrift gen au eingehalten werden. 

Darstellung. 1) Germ. giebt keine Vorschrift, das von ihr geforderte Praparat 
ist wie folgt zu bereiten: 1 Th. gewohnliches Chininsulfat werde in 30 Th. kaltem 
destillirtem Wasser, welchem man etwas Essigsaure zusetzt, gelOst. In diese Losung wird 
in diinnem Strahle eine solche von 1,8 Th. Tannin in 18 Th. kaltem destillirten Wasser 
eingeriihrt. Es werde hierauf der grossere Theil der iiberschiissigen Săure durch sehr lang
samen Zusatz von Ammoniak unter bestandigem Riihren abgestumpft. Dann lasse man die 
Mischung an einem kalten Orte stehen, damit der Niederschlag sich absetze. Diesen 
sammle man auf einen Filter und wasche ihn wiederholt mit einer kleinen Menge kaltem 
Wasser. Hierauf wird der Niederschlag abgepresst und bei gelinder Warme getrocknet. 
Bei einer Warme von iiber 40° C. tritt leicht eine Schmelzung des feuchten Tannats ein, 
wodurch dasselbe braun wird. Das getrocknete Chinintannat wird zu feinem Pulver 
zerrieben. 

2) Austr. 10 Th gewohnliches Chininsulfat werden in 6,2 Th. verdiinnter Schwefel
săure (von 16,0 Proc. H2804) und 300 Th. destillirtem Wasser gelost. Die :filtrirte Losung 
ist mit einer ebenfalls filtrirten Losung von 23 Th. Gerbsiiure in 150 Th. destillirtem 
Wasser zu mischen. Nach dem Absetzen des Niederschlages an einem kiihlen Orte :filtrirt 
man ab, wascht den Niederschlag mit wenig destillirtem Wasser aus und trocknet ihn bei 
nicht i'tber 30° C. 

3) H el v. Man lOst bei gewiihnlicher Tempera tur 9 Th. gewiihnliches Chininsulfat 
in 255 Th. Wasser und 10 Th. verdiinnter Schwefelsăure (von 16 Proc. H2S04) und fiigt 
zu der filtrirten Liisung eine kalt bereitete Losung von 21 Th. Gerbsaure, 3,5 Th. Natrium
bikarbonat und 250 Th. Wasser unter lebhaftem Umschwenken zu. Der Niederschlag wird 
mit kleinen Mengen W asser gewaschen, bis das Filtrat, nach dem Ansauern mit Salpeter
saure, durch Baryumchlorid nicht mehr getriibt wird, dann bei nicht iiber 30-350 C. 
getrocknet und gepulvert. 

4) Man liist Chininhydrat in soviel 30proc. Essigsiiure, dass die Liisung nur schwach 
sauer reagirt, verdiinnt mit Wasser und fiigt soviel GerbsaurelOsung hinzn, dass der ent
stehende Niederschlag sich wieder auflost, und neutralisirt alsdann mit Natriumbikarbonat. 
Der nunmehr entstehende Niederschlag wird abfiltrirt, getrocknet, gepulvert, hiera uf mit 
destillirtem Wasser gewaschen und aufs neue getrocknet (Gall.). 

Eigenschaj'ten. Das Chinintannat der verschiedenen Pharmakopoen ist ein gelb
lich-weisses, amorphes, geruchloses Pulver von schwach-bitterlichem, etwas adstringirendem 
Geschmack. Es ist in kaltem Wasser nur sehr wenig (etwa 1: 800), etwas reichlicher in 
siedendem Wasser (etwa 1: 50) lOslich. Von kaltem Weingeist bedarf es etwa 50-60 Th., 
von siedendem Weingeist etwa 5-6 Th. zur Liisung. Von Aether und Chloroform wird 
es schwer und spărlich aufgenommen, dagegen lOst es sich in 100 Th. kaltem oder in 10 Th. 
h~issem Glycerin. Die Losungen werden nach dem Verdiinnen, ebenso wie die kalt gesat
tigte wasserige Losung durch stark verdiinnte Ferrichloridliisung blau oder graus('hwarz 
gefiirbt. - Chinintannat giebt beim Erhitzen im Glasrohr purpurrothen Theer. Der Gehalt 
des Chinintannats an wasserfreiem Chinin wird von den verschiedenen Pharmakopiien ver
schieden normirt. Es verlangen: 

Proc. wasserfreies Chinin 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 

Austr. Gall. 
20-21 

Germ. 
30-32 

Helv. 
i!0-35 
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Priifung. 1} Zu 1 g Chinintannat fiige mau 50 ccm destillirtes Wasser und 
10 Tropfen Salpetersliure. Man schiittelt einige Zeit und fiigt einigen ccm des Filtrats 
eine entsprechende Menge Schwefelwasserstoffwasser bez. Silbernitrat- bez. Baryumnitrat
losung zu. Schwefelwasserstoffwasser darf keine Verănderung bewirken (Abwesenheit ge" 
wisser Metalle; Verunreinigungen des Prăparats mit Kupfer- oder Bleisalzen z. B. 
geben zu schwarzen Farbnngen oder FlUlungen Veranlassung). SilbernitratlOsung soll 
hOchstens · eine Opalescenz hervorrufen. Eine leichte Trlibung auf Zusatz von Baryum
nitratlOsung ist zulăssig. 

2) 1 g Chinintannat werde auf dem Platinbleche verbrannt. Es darf kein wăgbarer 
Rlickstand bleiben (anorganische Beimengungen). 

3) Man suspendire 1 g Chinintannat in einem hohen, graduirten Cylinder in 4 ccm 
Wasser. Hierauf versetze man mit 2 ccm Natronlauge, sowie mit 7 ccm Aether und 
durchschlittle die Mischung. Nach der Trennung der beiden Schichten hebe man mittels 
einer Pipette die obere ab und verdunste dieselbe in einem tarirten Schălchen. In gleicher 
Weise mache man 2 weitere ătherische Ausziige mit je 7 ccm Aether 1). Den Riickstand 
der 3 Aetherausziige trockne man bei 100° C. aus; derselbe wiege mindestens 0,3 g. Nach 
Helv. 0,3-0,35, nach Gall. 0,20-0,21. 

Zur Beurtheilung der Reinheit des in dem Tannat enthaltenen Chinins nehme 
man eine etwas grossere Menge von Chinintannat, etwa 6 g, in Arbeit und verfahre zur 
Isolirung des dariu enthaltenen Chinins genau nach obigen Verhăltnissen. Das dabei er
haltene Chinin Iose man unter măssigem Erwărmen in der 20fachen Menge Weingeist auf 
und neutralisire die Losung genau mit verdtinnter Schwefelsăure. Hierauf verdunste man 
den W eingeist und verfahre mit dem im Rtickstande bleibenden Chininsulfat, wie bei 
Chininum sulfuricum unter Prtifung angegeben. 

Aufbewahrung. Das Praparat soll bei einer 35° C. nicht iibersteigenden Warme gut 
ausgetrocknet, hierauf gepulvert werden. Es empfiehlt sieh, das Pulver nochmals liber 
Schwefelsăure oder im Kalktrockenschranke (s. S. 546) nachzutrocknen: alsdann in die 
erkalteten, aher vollig trockenen Standgefăsse zu bringen. Die Aufbewahrung erfolgt an 
einem trockenen, nicht zu warmen Orte. 

Anwendung. Das Chinintannat vereinigt in sich die Wirkungen des Chinins und 
der Gerbsăure, lăsst aher die des Chinins nur langsam sich entwickeln. . Daher eignet sich 
diese Chininverbindung da, wo man eine allmlihliche, also roborirende Wirkung des Chinins 
beabsichtig't. In Făllen, in welchen eine schnelle Chininwirkung erwtinscht ist, wird es 
nicht gegeben. Als Roborans, bei DiarrhOe, gegen Nachtschweiss, giebt man es zu 0,2-0,5 g 
dreimal tăglich in Pulvetn oder Pillen. Aeusserlich hat es in Haarpomaden als l\fittel 
gegen das Haarausfallen Anwendung gefunden. 

Il. Chininum tannicum insipidum Rozsnyay. Rozsnyay's geschmackloses 
Chinintannat. Vorschrift der Pharm. Hungar: 40 Th. gewohnliches Chininsulfat werden 
in 1200 Th. destillirtem Wasser und der ni.ithigen Menge verdlinnter Schwefelsăure (wozu 
aber nicht mehr als hOchstens 35 Th. einer 16proc. Săure Germ. III gebraucht werden 
diirfen) gelOst. Der filtrirten Losung wird unter bestandigem Umriihren allmahlich zu
gefligt eine Auflosung von 80 Th. Gerbsăure in 560 Th. destillirtem Wasser. Alsdann 
wird in die so erhaltene Fliissigkeit unter bestandigem Umriihren eine weitere Losung ein
getragen aus 20 Th. Gerbsaure, 320 Th. destillirtem W asser und 20 Th. Ammoniakfliissig
keit (von 10 Proc. NH3 ). Der Niederschlag wird nach 24stiindigem Absetzen auf ein 
Filter gebracht, mit 400 Th. destillirtem Wasser ausgewaschen, darauf durch leichtes Pressen 
von dem Ueberschuss an Wasser befreit. Den abgepressten Niederschlag erwărmt man als-

1) H el v. lăsst mit Chloroform ausschiitteln. Sie schreibt vor, 1 g Chinintannat mit 
1 O g W as ser anzureiben, mit 1 O g (?) Aetznatron zu versetzen, 1 / 2 Stunde auf dem W asser
bade zu digeriren· und die Mischung nach dem Erkalten zweimal mit je 15 ccm Chloro
form auszuschiitteln. Bei der Angabe betr. die Gewichtsmenge des .A.etznatrons scheint 
ein Druckfehler vorzuliegen. 
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dann mit 200 Th. destillirtem Wasser, bis er zu einer durchsichtigen, gelblichen, harzigen 
Masse schmilzt. Diese wird nach dem Austrocknen in Pulverform gebracht. 

Ein gelbliches, fast geschmackloses Pulver, welches in Wasser kaum, dagegen in 
40 Th. Spiritus loslich ist und 30-32 Th. wasserfreies Chinin enthălt. Gehaltsbestim
mung s. oben. 

Pulvis antirhachiticus LoREY. Chinini tannici 1,0, Calcii phosphorici 5,0, Sacchari 
Lactis 5,0. Viermal tăglich 1 Messerspitze. 

Chininum valerianicum. 
Chininum valerianicum. (Ergănzb. Helv.) Chininvalerianat. Valeriansaures 

Chinin. Baldriansanres Chinin. Valerianate de Quinine (Gall). Quininae Valerianas 
(U.-St.). C20~4Ng02 • C5H1002• Moi. Gew. 426. 

Darstellung. 40 Th. Chininsulfat werden in einer Mischung aus 600 Th. destil
lirtem Wasser und 35 Th. verdiinnter Schwefelsăure gelost, die Losung, wenn nothwendig, 
durch ein mit Wasser zuvor durchfeuchtetes lockeres Glaswollebauschchen filtrirt, mittelst 
eines Ueberschusses Natriumkarbonatlosung ausgefăllt, der aus Chininhydrat bestehende 
Niederschlag mit kaltem Wasser ausgewaschen, noch feucht mit 100 Th. Weingeist gemischt 
und unter gelinder Erwărmung gelost, die Losung dann mit einem Gemisch aus 11 Th. 
officineller Valeriansăure und circa 20 Th. Weingeist oder mit soviel jener Săure versetzt, 
dass eine neutrale oder ganz schwach saure Reaktion resultirt. Nachdem noch 100 Th. 
warmes destillirtes Wasser hinzugesetzt sind, giesst man die noch warme Fliissigkeit auf 
Porcellanteller in 1 cm hoher Schicht aus und iiberlăsst sie, mit Papier iiberdreht, an 
einem staubfreien, circa 25°, hOchstens 30° C. warmen Orte der freiwilligen Verdunstung. 
Das Chininvalerianat hinterbleibt je nach der Dauer der Verdunstung in zarten nadel
formigen, prismatischen oder schief rhombischen tafelformigen Krystallen. Die Ausbente 
betrăgt circa 30 Th. Die Krystalle enthalten kein Krystallwasser und sind an der Luft 
bestăndig. 

Beim Abdampfen koncentrirter Chininvalerianatlosungen bei einer Wărme von circa 
60° C. scheidet sich das Chininvalerianat nicht in Krystallen ab, sondern schmilzt im 
Augenblicke der Ausscheidung zu einer klaren Fliissigkeit, welche in Tropfen theils auf 
der Ober:flăche der Losung schwimmt, theils sich harzăhnlich an die Wandung des Ab
dampfgefăsses ansetzt. Dieses amorphe Valerianat ist von derselben Zusammensetzung wie 
das krystallisirte Salz, also nur geschmolzenes Valerianat. Das Abdampfen der Losungen 
in der 'Vărme vermeidet man deshalb. 

Eigenschaften. Schuppige, glănzende, weisse Krystalle oder ein weisses mikro
krystallinisches Pulver von deutlichem Geruche nach Baldriansăure und von bitterem Ge
schmack. Es lost sich in 60 Th. kaltem Wasser und in etwas weniger als 1 Th. Weingeist. 
Es schmilzt, nachdem es iiber Schwefelsăure vollig ausgetrocknet worden war, bei 90° C., nicht 
vollig wasserfreie Prăparate besitzen niedrigeren Schmelzpunkt. Die wassrige Losung ist 
gegen Lackmus neutral oder sie reagirt nur ganz schwach alkalisch. Sie giebt die Thal
leiochin-Reaktion und nimmt auf Zusatz von verdiinnter Schwefelsăure blaue Fluor
escenz an. 

PriifUng. Die wăssrige Losung (1 = 20) sei neutra! und werde durch Baryum
nitratlosung (Schwefelsăure) und SilbernitratlOsung (Chior) nicht, oder nur ganz unbedeutend 
getriibt. 'Beim Durchfeuchten mit Schwefelsăure werde es nur gelblich ( dunkle Fărbung = 
Kohlehydrate), mit Salpetersăure nicht deutlich gelb oder roth (Morphin, Brucin) gefărbt.
Bei mehrstiindigem Trocknen bei 100° C. soll es nicht mehr als 5 Proc. an Gewicht (Wasser) 
verlieren. - 2 g Chininvalerianat werden mit 1 g Ammoniumsulfat innig gemischt, die 
Mischung wird mit 20 g Wasser von hOchstens 40° C. angerieben und 2 Stunden lang bei 
40° C. stehen gelassen. Nachdem die erkaltete Mischung noch 1 Stunde lang bei 15° C. 

49" 
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gestanden hat und mehrmals umgeriihrt worden ist, wird sie dnrch ein Filter von 7 cm 

Durchmesser gegossen. 5 ccm des Filtrates (welches eine gesăttigte Losung von Chinin

sulfat darstellt), in ein trockenes Probirrohr gebracht, sollen, mit 4 ccm Ammoniakftiissig

keit gemischt und geschiittelt, eine klare Losung geben. (Priifung anf unzullissigen Gehalt 

von Neben-Alkaloi:den, vergl. Chininum sulfuricum.) 

Anwendung. Inn erli chin Gaben von 0,05-0,5 g bei intermittirenden Neuralgien 

namentlich auf hysterischer Grundlage und bei febris intermittens mit grosser Reizbar

keit des :Magens. Nicht in Losung, sondern in Form von Pulvern oder Pillen. 

Chininum -valerianicum cum A.ntipyrino. Antipyrin-Chininvalerianat. Man 

lost gleiche Theile Antipyrin und Chininvalerianat unter Erwarmen in W eingeist und 

iiberlasst diese Losung in einem ftachen Gefăsse, durch Ueberdrehen mit Papier vor Staub 

geschiitzt, der V erdRnstung an einem warmen Orte. W eisses krystallinisches Pulver. 
Elixir A.mmonii Valerianatis et Quininae (Nat. form.). Elixir of Ammonium 

Valerianate et Quinine (Nat. Form.). Chinini hydrochlorici 4,25, Elixir Ammonii 

valerianici (Nat. form.) q. s. ad 1000,0 ccm. 
Elixir Ammonii valerianici U-St.: Rp. Ammonii valerianici 35,0 g, Chloro

formii 0,8 ccm, Tincturae Vanillae U-St., Tincturae Persionis (Cudbear) ââ 16,0 ccm. Liquo

ris Ammonii caustici q. s. ad reactionam alcalinam, Elixir aromatici (U-St.) q. s. ad 1 Liter. 

Elixir Quininae Valerianatis et Strycbninae (Nat. form.). Elîxir of Chinine 

Valerianate and Strychnine (Nat. form.). Rp. Chinini valerianici 17,5, Strychnini 

sulfurici 0,175, Tincturae Persionis (Cudbear) compositi 15 ccm, Elixir aromatici (U-St.) 

q. s. ad 1 Liter. 
Tinctura Persionis. Tincture of Cudbear (Nat. form.). Orseille pulv. 125,0 

wird mit einer Mischung von 1 Vol. Alkohol (95 Vol. Proc.) 2 Vol. Wasser zu 1 Liter 

Tinktur perkolirt. 
Tinctura Persionis composlta. Compound Tincture of Cudbear (Nat. form.). 

Orseille pulv. 20,0, Caramel 100,0. Wird mit einer Mischung aus 1 Vol. Alkohol (95 Vol. 

Proc.) und 2 Vol. Wasser zu 1 Liter Tinktur verarbeitet. 

Chinini salia varia. 
Im Nachstehenden sollen eine Anzahl von Chininsalzen und anderen Verbindungen 

besprochen werden, welche gelegentlich einmal therapeutisch angewendet werden, oder 

welche mit Riicksicht auf ihre sonstigen Eigenschaften analytisch von Wichtigkeit sind. 

1. Chininum aceticum. Basisches Chininacetat. c20~4N202,C2H,02. Mol. 

Gew. = R84. Bildet lange, farblose, seidenglănzende Nadeln. Man stellt es dar durch Făllen 

einer warmen L!isung von 10 Th. Chininsulfat in 500 Th. Wasser mit einer gleichfalls 

warmen Losung von 4 Th. kryst. Natriumacetat in 50 Th. Wasser. Die nach dem Erkalten 

abgeschiedenen Krystalle werden durch Umkrystallisiren gereinigt und bei 25° C. getrocknet. 

Ausbeute 8 Th. Es ist in circa 600 Th. kaltem, 20 Th. heissem Wasser und in 7 Th. 

Weingeist l!islich. Bei 100° C. verliert es etwas Essigsăure. Es wurde von HARLEss wegen 

der milderen Wirkung auf den Magen empfohlen. 

Es wird therapeutisch kaum angewendet, entsteht aber gelegentlich einmal bei An

stellung von Reaktionen. 
Wird freies Chinin oder das Chininacetat in iiberschiissiger Essigsăure auf

gelost,. so krystallisirt beim freiwilligen Verdnnsten das neutrale Chininacetat C20~4N202 . 

2(C2H402) + 3H20 in glănzenden Nadeln aus. 

11. Chininum albuminatum (hydricum). Chininalbuminat. Es wurde von 

TAROZZI durch Umsetzung der L5sungen von Chininsulfat mit Natriumalbuminat (Hiihner

eiweiss) erhalten und soli aus 54 Th. Chinin und 46 Th. wasserhaltigem Albumin 

bestehen. 
Ein weisses, amorphes, sehr bitter schmeckendes Pulver, in heissem Wa.sser leichter 

lOslich als in kaltem. Noch loslicher ist es in Wasser, welches mit Milchsănre oder mit 

Salzsăure angesăuert ist oder in kiinstlichem Magensaft. Es soli vom :Magen aus resorbirt 
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werden und vor anderen Chininsalzen den Vorzug haben, dass es von den Korpersăften 
nicht zersetzt wird. 

III. tt Chininum arsenicicum. Arsensaures Chinin. Chininarseniat. 2[C20H24 
N20 2] • H3As04 + 8 H20. Moi. Gew. = 934. Ist bereits auf S. 396 abgehandelt wordeu. 

IV. tt Chininum arsenicosum. Chininarsenit. Arsenigsaures Chinin. 
H3As03 • 3 [C20H24N20 2] + 4H20. Moi. Gew. = UiO. 

Diese Verbindung kann nicht durch Neutralisiren von Chinin mit arseniger Săure 
und Abdampfen der Losung, sondern muss durch Umsetzen von Silberarsenit mit Chinin
chlorbydrat dargestellt werden. Man bringt in einen Kolben eine Mischung aus 100 Tb. 
Silberarsenit (As03Ag3) mit 226 Th. Cbininchlorhydrat (C20H21N202 • HCl + 2H20), liber
giesst mit einer hinreichenden Menge verdiinntem Weingeist (von 70 Vol. Proc.) und erhitzt 
langere Zeit am Riickflusskiihler. Beim freiwilligen Verdunsten des Filtrates hinterbleibt 
das obige Salz in langen, seidenglănzenden, koncentrisch gruppirten Nadeln, welche schwer 
in kaltem oder heissem (1 : 150) Wasser H:islicb, leicht Hislich dagegen in Alkohol, Aether 
oder Chloroform sind. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Das Chininarsenit des Handels ist hăufig nur ein Gemenge von Chinin mit arseniger 
Săure; man priife es durch das Mikroskop und stelle fest, ob es in Alkohol, Aether und 
Chloroform leicht und ohne Rlickstand loslich ist. 

V. Chininum benzolcum. Chininbenzoat. Benzoesaures Chinin. c20~4N202. 
C,H602• Moi. Gew. = 446. 

Zur Darstellung lost man 10 Th. Benzoesăure (e Toluolo s. S. 15) in 60 Th. Alkohol 
und neutralisirt diese Losung durch Zufiig·ung von 26,6 Th. wasserfreiem Chinin oder 31,0 Tb. 
Cbininhydrat (C20HuN20 2 + 3H20). Die neutrale, alkoholische Losung wird, vor Staub 
geschiitzt, an einem warmen Orte zur Verdunstung gebracht. 

Kleine, weisse Prismen, in etwa 350 Th. W asser lOslich. Die Losung wird durch 
Ferrichlorid rehbraun gefăllt (Ferribenzoat), sie giebt ferner die Tballeiochin-Reaktion. 

VI. Chininum boricum. Chininborat. Borsaures Chinin. c20H24N202. BOaHa. 
lloi. Gew. = 386. Zur Darstellung fălit man mittels Natronlauge aus 10 Th. officinellen 
Chininsulfat das Chinin als Chinfnhydrat aus, wăscbt es mit kaltem Wasser vollstăndig 

aus, riihrt es mit einer kalt gesăttigten Losung von 1,4 Th. Borsăure an, trocknet die 
Miscbung an einem warmen Orte aus und zerreibt den hinterbleibenden Riickstand. Gelblicb
weisses Pulver. Dieses Prăparat kann ersetzt werden durch eine J\Iischung von 10 Th. 
wasserfreiem Chinin (C20H2.1N20 2) mit 1,91 Th. Borsăure. 

VII. Chininum camphoricum. Kamphersaures Chinin. Chinincamphorat. 
[C20H24N20 2] 2• C10H160 4. Moi. Gew. = 848. 

Wird gewonnen durch Eindunsten einer alkoholischen Losung aus 10 Th. Kampher
săure und 37,8 Th. Chininhydrat (C20H24N20 2 + 3H20). Weisses Pulver, unlOslich in 
W asser, H:islich in Alkobol. Wird wie das Chininsulfat angewendet. 

VIII. t Chininum carbolicum. Phenoi-Chinin. c20H24N202. CsH60. Moi. Gew. 
= 418. Man trăgt in eine heisse Auflosung von 34,4 Th. wasserfreiem Chinin in 100 Th. 
Weingeist 10 Th. krystallisirtes Pbenol ein. Die obige Verbindung scheidet sich beim Er
kalten in zarten weissen Nadeln aus. Man kann auch die alkoholische Losung an einem 
warmen Orte freiwillig abdunsten lassen und den Riickstand austrocknen und pulvern. 

Loslich in 400 ;rh. Wasser und in 80 Th. Alkohol. Dosis 0,2-0,5 g drei- bis vier
mal tăglicb. 

IX. Chininum carbonicum. Chininkarbonat. Kohlensaures Chinin. c20H24N202 
• H2C03 + H20. Moi. Gew. = 404. Dieses Salz kann durch Umsetzen von Chininsalzlosungen 
mit Alkalikarbonaten nicht dargestellt werden, da sich hierbei unter Entweichen von 
Kohlensaure Chininhydrat ausscheidet. Man erhălt es, indem man frisch gefălltes und gut 
ausgewaschenes Chininbydrat in Wasser vertheilt und in die Fliissigkeit gewaschene 
Kohlensaure bis zur volligen Auflosung des Chininbydrates einleitet. Aus der Losung 
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scheidet sich allmahlich daş Chininkarbonat in feinen weissen Nadeln aus. Das Chinin
karbonat ist ziemlich Ioslich in W asser zu einer alkalisch reagirenden Fliissigkeit, die nicht 
so stark bitter schmeckt als die gewohnlicher Salze. Auch in Alkohol ist es loslich. 
Indessen ist das Salz von nur beschrankter Haltbarkeit, da es allmahlich in Kohlensăure 
und Chinin zerfallt. In Săuren lOst es sich unter Aufbrausen. 

X. Chininum chinicum. Chinasaures Chinin. Chininchiuat. c2QH21N202. 
C7H120 6 + 2H20. Moi. Gew. = 552. Zur Darstellung mischt man eine alkoholische Losung 
von 10 Th. Chininhydrat (C20H24N20 2 + 3H20) mit einer alkoholischen Losung von 5,1 Th. 
Chinasaure und iiberlăsst die Fliissigkeit an einem warmen Orte der Verdunstung·. Kleine 
weisse Nadeln, in etwa 3 'l'h. Wasser oder in 10 Th. Alkohol lOslich. 

XI. t Chininum chromicum. Chininchromat. Chromsaures Chinin. C2oHHN202 
• H2Cr04 + 2H20. Moi. Gew. = 478. 

Zur Darstellung Iost man 10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. Wasser und ver
mischt diese Losung mit einer zweiten Losung aus 2,5 Th. neutralem Kaliumchromat in 
60 Th. Wasser unter Umriihren. Der sich ausscheidende gelbe Niederschlag wird ge
sammelt, mit kaltem Wasser gewaschen und aus siedendem, verdiinntem Alkohol um
krystallisirt. Glanzende, gelbe N adeln, in 2400 'l'h. kaltem oder 160 Th. siedendem 
W asser loslich. 

XII. Chininum ferrocyanatum. Ferrocyanwasserstotrsaures Chinin. Eisen· 
biausaures Chinin. Ferrocyanhydrate de Quinine (Gall.). C20H24 N20 2 • Fe(CN)6H~ + 2H20. Moi. Gew. = 576. 

Die Darstellung dieses Salzes erfolgt, indem man alkoholische Losungen von 
10 Th. Chininhydrat (C20H24N20 2 + 3H20) und 5,71 Th. Ferrocyanwassersţoffsăure (s. bei 
Kalium ferrocyanatum) mischt und der freiwilligen Verdunstung iiberlasst: .- Man erhalt 
es so in gelben, nadelformigen Krystallen, wahrend es sich beim Verdampfen der Losungen 
in der Hitze als amorphe harzige Masse abscheidet. 

Es ist kaum Ioslich in W asser, leicht lOslich dagegen in Alkohol, besonders beim 
Erwărmen; es verwittert an der Luft und ist von bitterem Geschmack. Es enthalt 
56,25 Proc. Chinin und 6,25 Proc. Wasser. 

Beim Verbrennen hinterlăsst es eine kleine Menge Eisenoxyd, welches frei ist von 
lOslichen Salzen. Die wasserige Losung werde durch Baryumchlorid nicht getriibt 
( Ch ininsulfat ). 

XIII. Chininum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaures Chinin. 
P04H2(C3H,02) (C20H24N20 2) 2 + 4H20. Moi. Gew. = 892. 

Zur Darstellung setzt man eine wăsserige Losung von 10 Th. Calciumglycero
phosphat (s. S. 96) in 300 Th. Wasser mit einer Losung von 34,8 Th. Chininchlorhydrat 
in 1000 Th. Wasser um. Der entstehende Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser 
gewaschen nud nach dem Absaugen getrocknet. 

Feine weisse Krystallnadeln, ăusserlich an das gewohnliche Chininsulfat erinnernd; 
sie sind geruchlos, von bitterem Geschmack, aber nicht so stark bitter wie Chininsulfat. 
Loslich in 200 Th. kaltem oder in 100 Th. siedendem Wasser, loslich in 40 Th. kaltem 
Alkohol, leicht loslich in siedendem Alkohol, auch liislich in koncentrirtem Glycerin, unlos
lich in Aether. Schm.-P. 1450 C. 

Lost man das Salz in Chlorwasser, so wird die Losung auf Zusatz von iiberschiissiger 
Ammoniakfliissig-keit g-riin gefărbt (Thalleiochin-Reaktion). Dagegen ist die Phosphorsăure 
erst nach Zerstorung des Molekiils nachzuweisen. Vergl. S. 95. 

Priifung. Zur Wasserbestimmung wird eine gewogene Menge des Salzes bei 
100° C. getrocknet. Darauf Iost man den Riickstand in salzsaurem Wasser, falit das Chinin 
mit Natronlauge, sammelt es auf einem Filter, wăscht es aus, trocknet und wagt es. -
Das Filtrat wird eingedampft und naeh Zusatz von Kaliumkarbonat + Kaliumnitrat ver
ascht. Die Asche wird mit salpetersaurehaltig-em Wasser aufgenommen; man fallt und 
bestimmt die Phosphorsăure nach der Molybdan-ll!fethode, s. S. 92. 
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XIV. Chininum hydrojodicum. Chininhydrojodid. Chininjodhydrat. Jod
wasserstoft'saures Chinin. C20H24N20 2 • HJ. Moi. Gew. = 452. Zur Darstellung lost man 
10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. warmem destillirten Wasser und versetzt diese Losung 
unter Umriihren mit einer anderen, aus 6 Th. Kaliumjodid mit 12 Th. destillirtem Wasser 
bereiteten (Gegenwart von Săure ist auszuschliessen, weil sonst braune Niederschlăge aus
fallen). Der sich nach einigen Stunden in der erkalteten Fliissigkeit absondernde, gelb
lic.he, harzige Nicderschlag wird an einem lauwarmen Orte ausgetrocknet, zu Pulver zer
rieben und in einer Glasflasche vor Sonnenlicht geschiitzt aufbewahrt. .A.usbeute 20-21 
Theile. Es ist in kaltem Wasser sehr schwer, in koehendem Wasser leicht, auch in Wein
geist und .A.ether lOslich. 

Das Chininhydrojodid wurde gegen Intermittens bei SkrophulOsen empfohlen und zu 
0,2-0,3-0,5 g gegeben. Es durfte dieses Salz durch einfache Mischung· vollstăndig 

ersetzt werden. Zur Darstellung von 1,0 Ohininhydrojodid ex tempore geniigen 0,95 Chinin
sulfat und 0,4 Kaliumjodid. 

XV. Chininum hydrojodicum ferratum. Ferro- Chininum hydrojodicum. 
Jodure de Fer et de Quinine. 10,0 Chininbisulfat werden in 90,0 Weingeist gelOst und mit 
einer kalten Losung von 6,3 Kaliumjodid in 17,5 frischbereiteter FerrojodidlOsung versetzt. 
Nach halbstiindiger Digestion wird die heisse Fltissigkeit iiltrirt, das Filtrum mit etwas 
heissem W eingeist nachgewaschen und das Filtrat ein bis zwei Tage bei Seite gestellt. 
Die abgeschiedenen gelbgrnnlichen Krystalle werden ohne Wărmeanwendnng so schnell 
als moglich trocken gemacht und in gut verstopftem Glasgefăsse vor Licht und Luft ge
schiitzt aufbewahrt. Dieses Prăparat ist sehr leicht zersetzlich, so dass es BoucHARDAT, 
der Urheber dieses Prăparats, obgleich er es von vorziiglicher Wirkung bei Chlorose, Inter
mittens und Scrofulosis iindet, dennoch zu extemporiren vorschlăgt. 

Pilulae Chinini hydrojodici ferrati 
BOUCHARDAT, 

Rp. Ferri protojodati 5,0 
Chinini sulfurici 
Mellis aa 1,0 
Radicis Liquiritae pulveratae q. s. 

Fiant pilulac 50. 
2-6 Pillen tliglich (bei Chlorosis, die Dosis all
măhlich steigernd) oder 12-18 Pillen tăglich 

(bei Intermittens). 

Sirnpus Chiuini hydrojodici ferrati 
BocCHARDAT. 

Sirop d'iodure de J<'er et de Quinine. 
Rp. Jodi 5,0 

F'erri pulverati 2,0 
Aquae 20,0. 

Digere per aliquot momenta, turn liquorem coloris 
viridulum commisce cum Sirupi Sacchari 1120,0. 

Deinde adde liquorum paratum e 
Chinini sulfurici 1,0 
Acidi sulfurici gtt. 15 

. Aquae destillatae 10,0. 
Wird loffelweise bei Scrofulosis genommen. 

t Chininum jodo- hydrojodicnm. Jod- jodwasserstoft'saures Chinin. C20H24N2 

0 2 • J. JH. Moi. Gew. = 579. 
Wird durch Făllen einer Chininsalzlosung (z. B. Chininurn hydrochloricum) mit Jod

jodkaliumlOsung erhalten. Der entstandene Niederschlag wird mit kaltem Wasser ge
waschen und auf porosen Unterlagen bei 25-30° C. getrocknet. 

Kermesbraunes, in Wasser unlOsliches, in Alkohol Wsliches Pulver. Der Jodgehalt 
betrăgt 43,8 Proc. Es wnrde nenerdings von AssAKY als Jodprăparat bei syphilitischen 
Erkrankungen empfohlen. Rp. Chinini jodo-hydrojodici 10,0, Kaolini puri 2,0, Mucilaginis 
Gummi arabiei q. s. iiant pilulae 80, conspergendae Talco veneto. 

XVI. Chininum hypophosphorosum (fălschlich Chininum hypophosphoricum). 
Chininhypophosphit. Unterphosphorigsaures Chinin. C20H24N20 2 • H3P02• Moi. Gew. 
= 390. - 5 Th. Calciumhypophosphit (s. S. 561) werden in 120 Th. Wasser gelost und 
mit einer Losung von 25 Th. Chininsulfat in 400 Th. Weingeist dnrchmischt. Nach 
mehrmaligem Umriihren und einsttindiger Digestion wird iiltrirt nnd das Filtrat durch 
.A.bdampfen um 2/ 3 seines Volumens vermindert zur Krystallisation bei Seite gestellt etc. 
Das durch gelindes Pressen zwischen Fliesspapier zum Theil entfeuchtete Salz wird an 
einem kaum lanwarmen Orte trocken gemacht. Ausbeute 17-18 Th. 

Es ist ein farbloses, lockeres, aus sehr kleinen Prismen bestehendes Salz, !Oslich in 
60-70 Th. kaltem, 15 Th. kochendem Wasser, leicht lOslich in Weingeist. 
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Das Chininhypophosphit wurde von LA WRENCE SMITH als Mittel bei Lungenphthisis, 
Cachexie, Skropheln empfohlen und von ihm Hypophosphate of Quinia genannt. Dosis 
0,05-0,1-0,15 tăglich drei- bis viermal. Dieses kaum in Anwendung kommende Salz 
lăsst sich durch Mischung extemporiren. Fiir 1,0 desselben sind 1,0 Chininchlorhydrat und 
0,24 Calciumhypophosphit erforderlich. 

XVII. Chininum lacticum. Chininiactat. Milchsaures Chinin. Lactate de 
Quinine (Gall.). C20H24N20 2 , C3H60 3• Moi. Gew. = U4. Zur Darstellung vertheilt man 
10 Th. Chininhydrat (C20H2~N202 + 3H20) in etwa 150 Th. Wasser und neutralisirt unter 
Erwarmen durch Zugabe einer hinreichenden Menge (3,2 Th.) Milchsăure von 75 Proc. -
Die neutrale Fliissigkeit wird noch warm filtrirt, bei nicht iiber 60° C. eingedunstet und 
iiber Schwefelsaure zur Krystallisation gebracht. · 

Farblose, prismatische Nadeln ohne Krystallwasser, dem officinellen Chininsulfat 
ahnlich. Loslich in 3 Th. kaltem oder in weniger als 1 Th. siedendem W asser zu ei ner 
neutralen Fliissigkeit, sehr leicht loslich in Alkohol von 90 Proc., fast unlOslich in Aether. 
Das Salz enthlilt 78,26 Proc. Chinin. 

Chininum ferro-Iacticum. Chininum Iacticum martiatum. Chinineisenlactat, 
ein Gemisch aus Chininlactat und Ferrilactat, entsprechend dem Chinineisencitrat. Es 
wird wie dieses aus 10,0 Chininhydrat, 5,0 oder der geniigenden Menge Milchsaure, 
80,0 Ferrilactat (Fern1m lacticum oxydatum in hellbraunen Lamellen) und der g·eniigenden 
Menge Wasser gemischt, so dass eine sirnpdicke Fliissigkeit entsteht, welche auf Glas
tafeln ausgestrichen und am schattigeu Orte getrocknet wird. Es bildet bitter-eisenhaft 
schmeckende braune Lamellen mit etwa 10 Proc. Chiningehalt. 

XVIII. Chininum ole"inicum. Oleatum Quininae (Nat. Form.). Oleate ofQuinine. 
Man reibt 25,0 Th. bei 100° C. vollig ausgetrocknetes, wasserfreies Chinin mit 75,0 Th. 
moglichst reiner Oelsăure an und erwărmt die Mischung, bis das Chinin gelUst ist. Es 
ist k ei ne einheitliche Verbindung, sondern ein Gemisch von etwa 50 Proc. Chininoleat 
mit etwa 50 Proc. freier Oelsaure. Es lost sich in Alkohol, in Aether und in fetten Oelen 
und wird innerlich als Antipyreticum und Antiperiodicum, ăusserlich in Salbenform 
angewendet. 

XIX. t Chininum oxalicum. Chininoxalat. Neutrales (basisches) oxalsaures 
Chinin. [C20Hg4N20 2] 2 , C20 4H2 + 6H20. Moi. Gew. = 846. 

Man lost 10 Th. gewohnliches Chininsulfat in 350 Th. siedendem destillirten Wasser 
auf und mischt eine heisse Losung von 3 Th. neutralem Kaliumoxalat in 50 Th. Wasser 
hinzu. Die nach dem Erkalten ausgeschiedenen Krystalle werden mit wenig W asser ge
waschen und an der Luft rasch getrocknet. Farblose, lange, leicht verwitternde Prismen, 
in etwa 1400 Th. Wasser loslich. 

XX. Chininum phosphoricum. Chininphosphat. Phosphorsaures Chinin. 
[C~oH24N202]2 • H3P04 + 8H20. Moi. Gew. = 890. 

Neutralisirt man heisse verdiinnte Phosphorsaure mit freier Chininbase, so krystalli
siren aus der Losung Nadeln der Zusammensetzung 3[C20H24N20 2] 2 [P04fla] bald mit 5, 
bald mit 12H20. Das Salz obiger Zusammensetzung erhalt man wie folgt: 

Man lost 10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. Wasser und falit diese Losung mit 
einer anderen aus 4,6 Th. kryst. Natriumphosphat (Na2HP04 + 12H20) in 100 Th. Wasser. 
Der entstandene Niederschlag wird aus siedendem Wasser umkrystallisirt. Farblose, seiden
glanzende, lange Nadeln, in etwa 700 Th. Wasser loslich. 

Nach HARLEss und PEREIRA soll es besser vertragen werden als das Chininsulfat. 
Sie empfahlen es besonders bei lentescirenden Fiebern, atonischen Gichtfiebern mit colli
quativen Schweissen, atonischer Leucorrhoe und atonisch-cachectischer Chlorose. Dosis wie 
vom Chininsulfat. ' 

XXI. t Chininum picrinicum. Chininpikrat. Pikrinsaures Chinin. \Vird 
erhalten, wenn man eine Losung von Chininchlorhydrat mit einer wassrigen Pikrinsăure-
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losung, welche im măssigen Ueberschuss zuzusetzen ist, fălit. Durch freiwilliges Verdunsten 
der alkoholischen Losung erhalt man gelbe, nadelformige Krystalle. 

Gelbes, krystallinisches Pulver, in W asser fast unloslich. 

XXII. Chininum saccharinieum. FAHLBERG's Saccharin·Chinin. Zur Dar
stellung werden 64 Th. wasserfreies Chinin mit 36 Th. Saccharin vermischt, mit verdiinntem 
.Weingeist zum Erei angerii.hrt, den man unter Umriihren zum Trocknen verdunstet. w·eisses 
Pulver von nur schwach bitterem Geschmack. Dieser kann durch Vermischen des Prăpa
rates mit gleich viei Saccharin noch vollstăndiger beseitigt werden. Es ist in kaltem wie 
in heissem Wasser.nur wenig lOslich und eignet sich deshalb besonders fiir Pulvermischungen. 

XXIII. Chininum sulfo-aethylicum. Chininum aethylosulfuricum. Chininum 
sulfovinicum 0). Aethylschwefeisaures Chinin. Chininăthyisulfat {C20H24N20 2). 

SH[C2H5]04 • Moi. Gew. = 450. Wird durch Doppelzersetzung aus 100 Th. saurem Chi
ninsulfat und 35,7 Th. trocknem oder 39 Th. krystall. Baryumăthylsulfat dargestellt. 
Baryum- und Chininsalz werden in der geringsten J\Ienge heissen \Veingeistes gelOst und 
gemischt, ein Ueberschuss des einen oder des anderen Salzes ausgeglichen, das Filtrat durch 
Abdampfen bei gelinder Wărme eingetrocknet und der Riickstand ausgetrocknet. Ausbeute 
circa 100 Th. 

Das Chininăthylsulfat enthălt 72 Proc. trocknes Chinin und bildet ein weisses kry
stallinisches, sehr bitteres, in gleichviel Wasser, leicht in Weingeist, nicht in Aether lOs
liches Pulver. Die wasserige Losung ist nicht fluorescirend und reagirt schwach alkalisch. 

Dieses in Wasser sehr leicht losliche Salz ist von JAILLARD zu hypodermatischen und 
auch anderen Injektionen empfohlen worden, und sollen bei der hypodermatischen Anwen
dung die ortlichen Nachwirkungen nicht eintreten, insofern es sich gegen die Albumin
korper und das organische Gewebe indifferent verhălt. 

XXIV. Chininum sulfophenolicum. Chininum sulfocarbolicum. Phenoisulfo
saures Chinin. Carboischwefeisaures Chinin. Carbolsuifosaures Chinin (C20H24N20 2) 

(C6H4 [0H]S03H). Moi. Gew. = 498. 
Zur Darstellung lOst man 10 Th. Phenolsulfosaures Baryum (Uber die Bereitung des

selben s. f:l. 87) in 80 Th. Wasser und setzt es unter Erhitzen mit einer heissen Losung 
von 16,6 Th. gewiihnlichem Chininsulfat in 800 Th. Wasser so um, dass unter keinen Um
standen Baryumsalz, sondern eher eine kleine Menge unorganischer Schwefelsăure in Losung 
ist. Man lăsst absetzen, filtrirt, dunstet das Filtrat bei măssiger Warme ein und setzt 
das Trocknen im Wasserbadtrockenschmnke, schliesslich im Vakuum-Exsikkator fort. 

Gelblichweisse, harzartige, in der \Vărme erweichende l\Iasse, schwerlOslich in \Yasser, 
leicht loslich in Alkohol. 

XXV. Chininum stearinicum. Chininmn stearicum. Chininstearinat. Chinin
stearat. 1'aigsaures Chinin. 30 Th. Chininsulfat, gelost in 300 Th. destillirtem 
Wasser und 20 Th. verdiinnter Schwefelsăure, werden mit einer wăssrigen Liisung 
von 22 Th. trocknem Natriumstearat in 300 Th. heissem Wasser gemischt, die ent
standene breiige Masse den folgenden Tag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, aus
gepresst und an einem lauwarmen Orte getrocknet. Man kann auch 10,0 Chininhydrat 
und 7,5 Stearinsăure in 50,0 absolutem Weingeist unter Digestionswarme Hisen und die 
Losung im \Vasserbade eintrocknen. Erkaltet wird es zu einem Pulver zerrieben. 

Es ist ein weisses, iri Wasser kaum lOsliches Pulver von weit weniger bitterem Ge
schmacke als das Chininsulfat. Dosis 0,1-0,3-0,6. Es ist nur selten versucht worden, 
heute wohl nicht mehr im Gebrauch. 

XXVI. Chininum tartaricum. Chinintartrat neutraies bez. basisches. Wein
saures Chinin [C20H24N20 2h. C4H60 6 + 2H20. Moi. Gew. = 834. Wird als weisser 
krystallinischer Niederschlag erhalten, wenn man eine lauwarm bereitete Losung von 15 Th. 
Chininsulfat mit einer Losung von 4 Th. neutmlem Kaliumtartrat falit. In Wasser sehr 
schwer Hislich. 
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Chininum bitartaricum, saures weinsaures Chinin, scheidet sich in Krystallen 
C20H24N20 2 . C4H60 6 + H~O ab, wenn man. eine alkoholische Losung von 10 Chininhydrat 
(C20H24N20 2 + 3H20) und 4 Th. Weinsăure der freiwilligen Verdunstung iiberlăsst. 

Chininum tartarico-sulfuricum. Chininu.m sulfurico-tartaricum. Sulfo
tartrate de Quinine. Ist eine Mischung aus 2 Th. gewohnlichem Chininsnlfat und 1 Th. 
Weinsăure. 

XXVII. Chininum uricum. . Chininum urinicum. Chininurat. Harnsaures 
Chinin. Das aus 12,5 Chininsulfat durch Natriumkarbonat abgeschiedene und noch 
feuchte Chininhydrat wird mit 5,0 Harnsăure und 100,0 heissem destillirtem Wasser ge
mischt und im Wasserbade zur Trockne eingedampft. Will man es in zarten farblosen 
Krystallen gewinnen, so lost man es in kochendem Weingeist und bringt die Losung zur 
Krystallisation. Dosis auf den Tag 0,2-0,3. Es wurde von P:E:REYRE empfohlen, ist aber, 
wie es scheint, nicht in den Gebrauch gekommen. Der Gebrauch beim niederen Volke, 
den eigenen Harn gegen Intermittens zu trinken, soll P:E:REYRE (1860) auf den Gedanken 
gebracht haben, das Chininurat in den Arzneischatz einzufiihren. Er behauptet, dass es in 
weit kleineren Gaben Hilfe leist als das Chininsulfat, und nicht die unangenehmen Neben
wirkungen des Chinins offenbare. 

Chinaphtholum. /1-Naphthoi-a-monosuifosaures Chinin. c20H24N202 [C10H6(0H) 
S03H)2• Moi. Gew. = 772. 

Wird durch Făllen einer Losung von Chininchlorhydrat mit einer Losung von /1-Naph
thol-a·monosulfosaurem Natrium erhalten. Gelbes, krystallinisches, bitterschmeckendes, in 
kaltem Wasser nicht, aber in heissem Wasser, sowie in Alkohol etwas lăsliches Pulver. 
Schmelzpunkt 185-186° C. Es enthălt 42 Proc. Chinin. Bei Typhus abdominalis, Darm
tuberkulose, Dysenterie, akutem Gelenkrheumatismus, in Gaben von 0,5-3,0 g pro die. 

Chininum anisatum. Anethoi-Chinin [C20H24N202h • c10H12o. + 2 H20. Moi. 
Gew. = 832. 

Man lăst 5 Th. Chininhydrat in 100 Th. siedendem Alkohol und fiigt zur Losung 
1 Th. AnisOl (Anethol). Beim Erkalten scheidet sich obige Verbindung in glasglănzenden 
Rhombenoktaedern aus, welche kaum in Wasser oder kaltem Weingeist lăslich sind, da
gegen von Aether oder heissem W eingeist leicht gelost werden. Durch Salzsăure wird die 
Verbindung zerlegt unter Bildung von Chininchlorhydrat und Anethol. 

Chininum eugenolicum. Eugenoi-Chinin. Neikensaures Chinin. c20H24N202. 
C10H120 2• Moi. Gew. = 488. Wird in gleicher Weise wie das Anethol-Chinin dargestellt 
unter Ersatz des AnisOls durch NelkenOl oder Eugenol. 

t Chlorai-Chinin. C20H2!N20 2 • CCI3CHO. Mol. Gew. = 471,5. 324 Th. wasser
freies Chinin werden in Chloroform gelost. Diese Losung wird mit Aether verdiinnt und 
in ihr werden 147,5 Th. wasserfreies Ch}oral (nicht Chloralbydrat!) aufgelăst. Die sich 
massenhaft ausscheidenden Krystallwarzen erscheinen nach dem Waschen mit Aether und 
Trocknen liber Schwefelsăure als amorphe leichte Masse von bitterem Geschmack, die 
sowohl in angesăuertem W asser, als auch in W eingeist loslich ist. 

Chinoral. Soll als tilige, dickliche Fliissigkeit durch Kombination von Chinin mit 
Chloral erhalten werden und als Antisepticum V erwendung finden. Hersteller: A potheker 
K. MEYER in Apolda. 

Chinin-Urethan. Ist eine Mischung von 2 Th. Chininum hydrochloricum und 1 Th. 
Urethan. Dieses Gemisch, welches natiirlich nicht vorrăthig gehalten werden braucht, ist 
in Wasser sehr leicht Ioslich und wird von GAGLIO an Stelle anderer Chininsalze zu 
subkutanen Injektionen empfohlen. Dosis: 1,5 g Salz + 1 ccm Wasser. 
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Chinio'idinum. 
1. Chinio"idinum. (Erganzb.) Chino'idin. Chinio'ideum. Chininum amorphum 

fuscnm. Ein Nebenprodukt bei der Darstellung des Chinins aus den Chinarinden, welches 
besonders friiher, als die Chinin-Preise sehr hoch waren, eine bedeutende Wichtig
keit hatte. 

Gewinnung. Die Mutterlaugen von der Chininfabrikation, aus denen die krystal
lisirbaren China-Alkaloi:de nach Moglichkeit abgeschieden sind, werden mit Natronlauge 
gefiillt. Der harzartige Niederschlag wird zur Entfernung des Natrons und von Farb
stoffen mit heissem W asser geknetet. 

Im Handel unterscheidet man ein rohes, gereinigtes und hOchst gereinigtes "chinio~ 
!din (Chinioidinum crudum, depuratum, purissimum). Das letztere ist das Chinioi:din des 
Erganzungsbuches. Es wird aus dem rohen ChinioYdin durch zweimaliges Auf!Osen in 
Salzsaure und Fiillung, das erste Mal mittels Natriumkarbonat oder Natronhydrat, das andere 
Mal mit Ammoniak abgeschieden. Der Niederschlag wird schhesslich mit heissem Wasser 
ausgeknetet, bei gelinder Warme geschmolzen, in Form von Tafeln oder cylindrischen 
Stangen gebracht und diese iiber Aetzkalk ausgetrocknet. Die einzelnen Stiicke werden 
meist in Paraffinpapier eingehiillt. 

Eigenschaften. Braune oder braunschwarze, harzartige Massen in der Form von 
Tafeln oder Stangen:, leicht zerbrechlich, mit glanzendem, muscheligem Bruche. In Wasser 
ist es fast unloslich, in siedendem Wasser schmilzt es. In (mit Salzsaure oder Essigsaure 
oder verdiin:nter Schwefelsaure) angesauertem Wasser, in Weingeist und in Chloroform ist 
ChinioYdin leicht loslich zu sehr bitter schmeckenden Fliissigkeiten. Die Losungen in 
Alkohol und in Chloroform blauen rothes Lackmuspapier. Das ChinioYdin giebt ebenso wie 
das Chinin und das Chinidin die Thalleiochin-Reaktion, d. h.: Versetzt man die verdiinnte 
salzsaure Losung mit einer geniigenden Menge starken Chlorwassers, so wird die Losung 
auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit im Ueberschuss smaragdgriin gef"ărbt. 

Das gegenwartig im Handel befindliche Chinioi:din besteht, abgesehen von kleinen 
Mengen Mineralstoffen (Natron), deren Anwesenheit sich aus der Art der Darstellung 
ergiebt, fast ausschliesslich aus amorphen Chinabasen. Nach HESSE besteht die Haupt· 
menge aus einem Gemenge von amorphen Diconchinin und Dicinc.honin. Ausserdem sind 
wechselnde Mengen von Chinicin nnd Cinchonicin, den amorphen Umwandlungsprodukten 
des Chinins, Chinidins, Cinchonins und Cinchonidins, welche im Verlaufe der Fabrikation 
aus den krystallisirenden Basen entstehen, vorhanden. 

Prltj'ung. 1) 1 g Chinioi:din Iose sich in einer Mischung von 1 ccm verdiinnter 
Essigsaure (von 30 Proc.) und 9 ccm Wasser klar oder doch nahezu klar auf. Ein erheb
licher unloslicher Riickstand wiirde zeigen, dass eine nicht oder nur mangelhaft gereinigte 
Sorte vorliegt. 2) In 10 ccm kaltem, verdiinntem Weingeist sei 1 g Chinioi:din klar los
lich (wie sub 1). S) Beim Verbrennen soli das Chinioi:din nicht mehr als 0,6 Proc. Asche 
hinterlassen. (Mineralische Verunreinigungen.) Die Losung der Asche in schwac.h salz
saurem Wasser soll durch Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert werden (Dunkel
farbung = Biei oder Kupfer). 

Aufbewahrung. Man schlagt die Tafeln bez. Stangen des Chinioi:dins in Wachs
papier ein und bewahrt sie in der Officin in Porcellanbiichsen, grossere Vorrlithe in Blech
geflissen an einem trocknen, kiihlen Orte, am besten iiber Aetzkalk auf. - Beim Zerreiben 
im Porcellanmorser wird das Chinioi:din elektrisch, das Pulver backt leicht zusammen. 
Durch Zerreiben im eisernen Morser kann das Elektrischwerden vermieden werden. 

Anwendung. Das Chinioi:din whd in weingeistiger Losung, in Pillen und Pulvern 
zu 0,2-0,5-1,0 g 2-4mal taglich in Stelle des Chinins gebraucht. In Sauren ge!Ost, 
sowie mit aromatischen Mitteln kombinirt, wird es vom Magen gut vertragen. In starken 
Gaben wird es nicht selten wieder ausgebrochen, weniger in saurer Losung. Es ist fiir 
die Kinderpraxis von vielem Werthe, weil es, groblich zerrieben und mit Butter gemischt, 
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auf Brod von Kindern, die nichts Bitteres einnehmen wollen, gegessen wird. Auch kann 
es als grobes Pulver, in eine gekochte Backpflaume gehiillt, den Kindern beigebracht 
werden. Die Dosis fiir 2 bis 6jăhrige Kinder ist 0,1-0,3-0,4 g. 

Es ist zu beachten, das das Chinioidin nur als Fiebermittel und in kleinen Dosen 
als Stomachicum verwendbar ist; als Roborans kommt es dem Chinin kaum nahe. In 
starken Dosen (1,0-1,5) mit Săure verbunden, bewirkt es nach 20-30 Stunden gelind und 
schmerzlos kopilisen Stuhlgang, ohne den Korper bemerkbar zu schwăchen. 

Chinioidinum citricum, Chiniol:dincitrat. Zur Darstellung siittigt man eine 
wiisserige 15procentige Citronensiiureliisung bei Digestionswiirme mit Chiniol:din. Die ein
gedampfte Losung liefert ein trockenes amorphes, in diinnen Schichten durchsichtiges, briiun
lich-gelbes Salz. In analoger Weise werden dargestellt: Chiniordinum aceticum, 
Chiniordinum hydrochloricum und Chiniordinum sulfuricum. 

Il. Chinioidinum tannicum (Ergănzb.). Chinioidintannat. Chinoidintannat. 
Gerbsaures Chinioidin. 

Zur Darstellung lOst man 10 Th. Chinioidin unter Zugabe von 7,5 Th. Salzsliure 
(25 Proc.) in 500 Th. Wasser, vermischt diese Losung mit einer kalten Losung von 40 Th. 
Gerbsliure in 400 Th. Wasser und fiigt eine Liisung von 20 Th. krystall. Natriumacetat 
in 200 Th. W asser hinzu, wodurch zu dem zuerst ausgeschiedenen Niederschlage eine 
weitere Menge ausgeflillt wird. Man sammelt den Niederschlag, wlischt ihn mit Wasser 
und trocknet ihn iiber Aetzkalk, Calciumchlorid oder Schwefelsăure. 

Eigenschaften. Ein amorphes, brliunliches Pulver, von zusammenziehendem und 
zugleich bitterem Geschmacke, kaum loslich in W asser, schwerloslich in Alkohol, voll
stăndig loslich in săurehaltigem Alkohol. - Die alkoholische Losung des Chinioidintannates 
wird durch FerrichloridlOsung blauschwarz gefărbt (Reaktion der Gerbsaure). Das Prăparat 
enthalt d.ie unter Chinioidin angegebenen amorphen Chinabasen an Gerbsăure gebunden. 

P'I"Ufung. 1) Wird 1 g Chinioidintannat in 4 ccm Wasser suspend.irt, die 
Mischung mit Natronlauge bis zur stark alkalischen Reaktion versetzt und mit 7 ccm 
Chloroform ausgeschiittelt, so hinterbleibt nach dem Verdunsten der Chloroformschicht ein 
Riickstand, dessen L1isung in der 200fachen Menge săurehaltigen Wassers auf Zusatz von 
1/ 5 Volum Chlorwasser und iiberschiissige Ammoniakfliissigkeit griin geÎărbt wird (Thal
leiochin-Reaktion, s. 8. 745). 2) Der unter Zusatz von Salpetersăure durch Schi\tteln und 
darauf folgendes Filtriren bereitete wasserige Auszug (1: 50) werde durch Silbernitrat oder 
Baryumnitrat nicht sofort getriibt. 3) Chinioid.intannat soli nicht mehr als 0,5 Proc. 
Asche enthalten. Die Asche ist in Salpetersăure zu losen und abzudunsten; der in 
Wasser geloste Verdampfungsriickstand ist mit Schwefelwasserstoffwasser auf Kupfer und 
Blei zu priifen. 

Mixtura Chlnoidlnl. 
Rp. Tincturae Chiuoidini 25,0 

Tincturae aromaticae S,O 
Aquae Menthae piperitae 72,0. 

Morgens, Mittags und Abends einen halben Ess
loffel voi!. 

Pllulae contra febres recidlvas. 
Rp. Chinoidini 15,0 

Acidi tartarici 5,0 
Aloes 0,5 
Liquoris Ferri sesqniehlorati 7,5 
Extracti Gentianae 
Glycerini aa 5,0 
Pulveris aromatici q. s. 

Fiant pilulae 250, Cassia cinnamomea pulverata 
conspergendae. 

Tllglich des Morgens beim Frllhstiick und vor dem 
Abendbrod 4-5 Pillen (um die Wiederkehr des 
Wechselfiebers zu verhiiten). 

Pllulae febrlfngae. 
Fieberpillen. 

Rp. Chinoidini 15,0 
Acidi tartarici 
Pul veris aroma tiei aa 5,0 

Aloes 0,5 
Extracti Gentianae q. s. 

Fiant pilulae ducentae (200), Cassia cinnamomea 
pulverata conspergendae. 

D. S. Mor,~ens und Abends in der fieberfreien 
Zeit je 4-5 Pillen. 

Pulvis febrifugus. 
Rp. Chinoidini 10,0 

Corticis Chinae 15,0 
Corticis Cinnamomi Cassiae 
Acidi tartarici aa 5,0. 

Fiat pulvis. Divide in partes aequales triginta (SO). 
In der fieberfreien Zeit Morgens und Nachmittags 

ein Pulver mit Kaffee zu nehmen. 

Sirupus febrifngus. 
Sirupus amarus. 

Rp. Chinoidini 2,0 
Acidi citrici 1,0 
Spiritus Vini 7,0. 

Conterendo mixtis adde 
Sirupi Coffeae tostae 90,0. 

Tiiglich zwei- bis dreimal einen bis zwei Thee
loffel in der fieberfreien Zeit (flir Kinder der 
Armen). 
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Tinetura Chinioi"dini (Germ II., Erglinz.· B , 

Hamb.-Vorschr.) 
Chinioidintinktur, Fiebertropfen. 
Rp. Chinioidini 2,0 

Spiritus diluti (70 Voi. 0/0) 17,0 
Aeidi hydrochlorici (25 "/o) 1,0. 

Tinetura Chinioi"dlni composita. 
Tinctura febrifuga. 

Rp. Chinoidini 
Tincturae aromaticae aii 100,0 

Acidi hydrochlorici 50,0 
Spirtus Vini diluti 1000,0 
Olei Cassiae cinnamomeae S,O. 

Macerando, saepius agitando fiat tinctura. In der 
fieberfreien Zeit alle drei bis vier Stunden einen 
Thee!Offel voll. 

Vet. VO>IACKA's Rothlaufmittel. 
Rp. Acidi hydrochlorici (25 Ofo) 5,0 

Chinioidini 1,0 
Liquoris Stibii chlorati 1,0. 

Chinolinum. 
1. t Chinolinum (Ergănzb.). Chinolin. Quinoline. Chinoline. C9H7N. Moi. 

Gew.=129. Wurde durch Schmelzen von Chinin mit Kalihydrat (daher Chinolin, von 
Oleum Chinae) erhalten, auch im Steinkohlentheer aufgefunden. Das gegenwărtig in der 
Therapie verwendete Chinolin wird jedoch ausschliesslich synthetisch nach dem von SKRAUP 
angegebenen Verfahren dargestellt. 

DarsteZZung. Man mischt 24 Th. Nitrobenzol mit 38 Th. Anilin, 120 Th. Glycerin 
und 100 Th. konc. Schwefelsăure, erhitzt anfangs vorsichtig, da sonst eine sehr stiirmische 
Reaktion eintritt, dann erhitzt man noch einige Stunden am Riickflusskiihler, verdiinnt 
hierauf mit Wasser, destillirt das Nitrobenzol ab, giebt schliesslich zum Riickstand Natron
hydrat bis zur stark alkalischen Reaktion und destillirt im W asserdampfstrom ab. Zur 
Reinigung wird das gewonnene Chinolin fraktionirt und dann durch Losen in 6 Th. Alkohol 
und Zufiigen von 1 Moi. H2S04 als saures Chinolinsulfat niedergeschlagen (Anilinsulfat 
geht in Losung), oder aber man kocht es mit Chromsăuremischung, welche nur beigemengtes 
Anilin angreift. 

Die Vorgănge, welche sich bei diesem synthetischen Process abspielen, lassen sich 
wie folgt interpretiren. Durch Einwirkung der Schwefelsăure auf das Glycerin bildet sich 
Acrolei:n: CH2=CH-CHO. 

Das Acrolei:n verbindet sich mit dem Anilin wahrscheinlich zunachst zu Acrolei:n
Anilin C8H5-N=CH-CH=CH2, und aus diesem entsteht alsdann durch Abspaltung von 
2 H-Atomen das Chinolin. Der zur Oxydation der Wasserstoffatome erforderliche Sauerstoff 
wird von dem vorhandenen Nitrobenzol geliefert. - Es werden etwa 60 Proc. der theoretisch 
miiglichen Ausbeute erhalten. 

Eigenscltaj'ten. In reinem Zustande - und frisch destillirt - bildet das Chinolin 
eine fast farblose Fliissigkeit, welche ein erhebliches Lichtbrechungsvermogen und einen 
charakteristisch aromatischen, auf die Dauer unangenehmen Geruch besitzt. Der Siedepunkt 
liegt bei 227-228° C. (unkorrigirt), das spec. Gewicht ist bei 15° C. = 1,093-1,096. In 
einem Kaltegemisch aus fester Kohlensăure und Aether erstarrt es krystallinisch. - In 
Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin ist es leicht !Oslich, sehr wenig loslich 
dagegen ist es in W asser. Indessen zeigt das Chin o lin doch die N eigung W asser aufzunehmen: 
es ist hygroskopisch. Lăsst man es langere Zeit in einer feuchten Atmosphitre stehen, so 
entspricht seine Zusammensetzung dem Hydrate C9H7N+l 1/ 2H20. Dieses Hydrat triibt sich 
beim Erwarmen auf 40° C. Chinolin besitzt alkalische Reaktion. 

Unter dem Einfluss des Lichtes und der Luft briiunt sich urspriinglich ganz farb
loses Chinolin sehr bald und ziemlich intensiv. Um ein so verăndertes Praparat wieder 
in ungefărbten Zustand iiberzufiihren, muss es mit etwas festem Kali- oder Natronhydrat 
geschiittelt und Iangsam rektificirt werden. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Chinolin eine Verbindung, in 
welcher je eiu Benzolkern und ein Pyridinkern zu einem einheitlichen Ganzen zusammen
geschweisst sind. 

Das Chinolin ist eine Base; es verbindet sich mit den Săuren, ahnlich dem Am
moniak, durch direkte Addition zu Salzen. Bei der Salzbildung zeigt es zumeist den 



782 

H H 

c\ b 
11\A 

H-C C 0----H 

1 11 1 
H-C C 0----H 

VVI 
C N 
1 
H 

Chin o lin. 

Chinolinum. 

Charakter einer einsaurigen Base, d. h. 1 Mol. Chin o lin verbindet sich mit 
1 Moi. einer einbasischen Săure. Die Salze krystallisiren ziemlich schlecht, 
sind auch im Durchschnitt etwas hygroskopisch (A.usnahmen sind das wein
saure und das salicylsaure Salz). Bemerkenswerth ist ferner die Eigenschaft 
des Chinolins und seiner Salze, mit einigen Metallsalzen gut krystallisirende 
Doppelverbindungen einzugehen. So verbindet sich das salzsaure Salz 
C9H7N. HCI mit Zinkchlorid zu dem gut krystallisirenden Zinkdoppelsalz 
(C9H7N. HC1)2 • Zn 04, welches bisweilen zur Reinigung des Chinolins be
nutzt wird. 

Beim Kochen mit Salpetersaure oder Chromsăure wird Chinolin nur wenig verăndert 
(Unterschied vom A.nilin), durch Kaliumpermanganat dagegen wird es unter Sprengung des 
Benzolkerns in Chinolinsăure (a, (J, Pyridindicarbonsăure) verwandelt. Von nascirendem 
Wasserstoff wird es zu Tetrahydrochinoliu reducirt. 

Pruj'ung. 1) 4 Tropfen Chinolin, mit 2 Tropfen verdiinnter Salzsaure vermischt, 
geben auf Zusatz von 1 Tropfen Kaliumferrocyanidllisung eine tiefrothe Fărbung (Identităts
Reaktion). 2) Chinolin sei in verdiinnter Salzsăure klar liislich; eine Triibung, welche 
nicht auf Zusatz von geniigenden Mengen Salzsăure verschwindet, wiirde auf Verunreinigung 
durch Kohlenwasserstoffe hinweisen. 3) Mit der 40-50fachen Menge Wasser geschiittelt und 
durch ein mit Wasser befeuchtetes Filter filtrirt gebe es ein Filtrat, melches durch Chlor
kalkliisung nicht violett gefărbt wird (A.nilin). 4) Beim Erhitzen soli Chinolin ohne einen 
Riickstand zu hinterlassen sich verfiiichtigen bez. verbrennen (Mineralische Verunreinigungen). 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt in gut verschlossenen 
Gefăssen, letzteres wegen der hygroskopischen Eigenschaften. 

Anwendung. Das Chinolin wurde zur medicinischen A.nwendung auf Grund 
seiner von DoNAT festgestellten antiseptischen Eigenschaften empfohlen. In 0,2 procentiger 
Losung verhindert es die Făulniss von Urin und Leim, in 0,4 procentiger die Blutfăulniss, 
in 1 procentiger Liisung vernichtet es die Gerinnungsfăhigkeit des Blutes, driickt es die 
Gerinnungsfăhigkeit von Eiweiss herab. Es verhindert die Milchsauregahrung, erweist 
sich aher bei der alkoholischen Gahrung schon entwickelten Hefezellen gegeniiber wirkungslos. 
Innerlich angewendet, setzt es die Kiirpertemperatur herunter, wird aher meist nur in 
Form seiner Salze gegeben, da es in freiem Zustande auf die Magenschleimhaut stark 
reizend wirkt. A.eusserlich dient es als krăftiges A.ntisepticum, namentlich zu Mund
und Zahnwassern, zu Pinselungen und zu Gurgelwăssern bei Diphtherie, und zwar wird 
es stets in alkoholisch-wăsseriger Liisung benutzt. Zu Pinselungen dienen 5 procentige, 
zu Gurgelwăssern 0,2 procentige Liisungen. 

Rp. Chinolini 5,0 
Spiritus 
.A.q. destill. ăă 50,0. 

D. S. Zu Pinselungen. 

Rp. Chinolini 
Spiritus 
.A.q. dcstill. 
Olei Menthae pip. 

Gurgelwasser. 

1,0 
50,0 

500,0 
gtt. II. 

Von den Salzen des Chinolins haben sich besonders das weinsaure und das salicyL 
sa ure Chinolin eingebiirgert. Sie werden sowohl zum inneren wie zum ăusseren Gebrauche 
angewendet. 

t Chinolinum hydrochloricum. Chinolinchiorhydrat. Salzsanres Chinolin. 
C9H,N. HCI. Moi. Gew. = 165,5. 

Zur Darstellung liist man 10 Th. Chinolin in 11,4-Th. Salzsaure von 25 Proc. auf 
und lăsst die Liisung in einem Schwefelsăure-Exsiccator eintrocknen. Das Salz krystallisirt nur 
schwierig, bildet in der Regel eine farblose, zerfl.iessliche Masse, die in Wasser sehr leicht 
liislich ist, aher beissend und unangenehm schmeckt. Dieses Salz wird in der Therapie 
kaum angewendet. 

ROSENTHALS Losnng zum A.ufbewahren anatomischer Praparate. Chino
lini hydrochlorici 5,0, Natrii chlorati 6,0, Glycerini 100,01 A.quae destillatae 900,0. 

t Chinolinum tartaricum (Ergănzb.). Chinoiintartrat. Weinsanres Chinolin. 
3 (C9H,N). 4 (C4H60 6). Moi. Gew. = 987. 
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Zur Darstellung neutralisirt man 10 Th. Chinolin mit einer wăsserigen Losnng von 
16 Th. Weinsăure (Theoretisch sind nnr 15,5 Th. Weinsănre erforderlich, man setzt aber 
absichtlich einen kleinen Ueberschuss zu), wobei letztere in kleinem Ueberschuss zugesetzt 
wird, dampft zur Trockne nnd krystallisirt das trockene Salz aus Alkohol in der Warme um. 

Eigenscha{ten. Farblose, luftbestăndige, glănzende, nadelformige Krystalle, die 
sich in 70-80 Th. Alkohol, schwierig in Aether losen. Die wăsserige Losung ist neutral 
oder reagirt nur sehr schwach sauer. Das Salz enthălt 60,8 Proc. Chinolin nnd 39,2 Proc. 
Weinsaure. Die gesattigte wasserige Losung scheidet auf Zusatz von KaliumacetatlOsung 
+ Essigsăure einen bei lăngerem Stehen krystallinisch werdenden Niederschlag von Kalium
bitartrat ab, durch Zusatz eines gleichen Volumens Alkohol kann die Ausscheidung dieses 
Niederschlages beschleunigt werden (Nachweis der Weinsaure). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, vorsichtig aufzubewahren. 
Priifung. 1) 20 ccm einer 1 procentigen wăsserigen Losung miissen auf Zusatz 

von 2 ccm Kalilauge eine rein weisse, milchige Triibung zeigen (Fărbung wiirde Ver
unreinigung durch heterogene Basen anzeigen). Beim Erwărmen dieser Fliissigkeit mit 
Ammoniumchlorid muss die Triibung verschwinden. 2) 0,5 g miissen, auf dem Platinblech 
erhitzt, ohne Riickstand verbrennen (unorgan. Verunreinigungen). - 3) 20 ccm der 1 pro
centigen Losung diirfen durch Chlorkalklosung nicht gefărbt werden (Anilinsalze). 

Anwendung. Das Chinolintartrat wird bei verschiedenen fieberhaften Zustanden, 
auch bei Keuchhusten gegeben. Die Dosis bei Erwachsenen ist 0,5-1,0 g, drei- bis vier
mal taglich, am besten in Oblatenpulvern; Kinder erhalten 1/ 5- 1 / 9 dieser Dosis. Aeusser
lich wirkt es antiseptisch. 

Aqua dentlfrlcla Chlnolini ScHEFF. 
Chin o lin- Mund wasser. 

Rp. Chinolini tartaricl 1,0 
Aquae destillatae 150,0 
Spiritus (90 Voi. Of.) so,o 
Coccionellae 0,5 
Olei Menthae pip. gtt. V. 

Digere, fii tra. Mit der 5-8 fachcn Menge W 1111ser 
vermischt zu gebrauchen. 

Pasta dentifrlcla Chlnollni. 
Chinolin-Zahnpas ta. 

Rp. Ossis Sepiae 20,0 
Chinolini tartarici 0,5 
Saponis medicati 5,0 
Phloxini q. s. 
Glycerini q. s. 
Olei Geranii 
Olei Menthae pip. âa gtt. VIII. 

Ueber die Darstellung vergl. S. 554. 

t Chinolinum salicylicum. Chinolinsalicylat. Salicyisaures Chinolin. C9H7N. 
C7H60 3• Moi. Gew.= 267. 

Zur Darstellung neutralisirt man 10 Th. Chinolin mit 11 Th. Salicylsăure in 
wasserig alkoholischer Losung, so dass die Reaktion schwach sauer wird, und krystallisirt 
das Salz aus siedendem W asser um. 

Ein weissliches krystallinisches Pulver, Ioslich in 80 Th. kaltem Wasser, leicht 
loslich in Alkohol, Aether, Benzol, Vaseline, fetten Oelen und Fetten, auch in Glycerin loslich. 

Die 1 procentige wăsserige Losung wird durch Kalilauge unter Abscheidnng von 
Chinolin milchig getriibt. - Dieselbe Losung wird durch Ferrichlorid violett gefiirbt; auf 
Zusatz von Salzsanre scheidet sich aus ihr Salicylsăure in Krystallen aus. 0,5 g des Salzes 
miissen auf dem Platinblech erhitzt verbrennen, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Prufung, Aufbewahrung und An~vendung wie Chinolinum tartaricum. 

t Chinolinum rhodanatum. Chinolinrhodanid. Chinolinum sulfocyanatum. 
Rhodan (wasserstoft'saures) Chinolin. Sulfocyanwasserstoft'saures Chinolin. C9H7N 
HCSN. Moi. Gew. = 188. Die Darstellung dieses Salzes erfolgt durch Umsetzung von 
Chinolinchlorhydrat mit Kaliumrhodanid. 

Zur Darstell ung bereitet man sich zunăchst eine Losung von Chinolinchlorhydrat, 
indem man 12,9 g Chinolin in 14,6 g Salzsăure (von 25 Proc.) oder in soviel dieser Salz
săure auflOst, dass die Fliissigkeit gegen Methylorange neutral ist. Diese Losung ver
mischt man alsdann mit einer Losung von 9,7 Th. Rhodankalium in 40 g Wasser. Man 
dunstet diese Fliissigkeit auf dem Wasserbade so Iange ein, bis sie sich in eine schwere 
wasserige Schicht und eimi iiber dieser schwimmende olige Schicht scheidet. Alsdann stellt 
man zum Erkalten zur Seite. Die abgeschiedene olige Schicht schiesst in Krystallen an 
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(event. fiigt man einen kleinen Krystall zu), die man abpresst und durch Umkrystalli
siren aus siedendem W asser reinigt. Man hal te bei der Darstellnng jede V erunreinigung 
durch Eisen, auch durch eisenhaltiges Filt.rirpapier fern. 

Fast farbloses oder gelbliches Krystallpulver, aus săulenformigen Krystallen be
stehend, bei 137-138° C. zu einer gelben Fliissigkeit schmelzend. In kaltem Wasser 
schwer, in heissem Wasser und in Weingeist ziemlich leicht, weniger in Aether loslich. 
Die wăsserige Losung ist neutra! und wird durch Natronlauge unter Abscheidung von 
freiem Chinolin milchig getriibt; Ferrichlorid ruft in der wăssrigen Li:isung blutrothe Făr
buug hervor. Vor Licht geschtitzt vorsichtig aufzubewabren. 

Anwendung. Nach EDINGER ist das Chinolinrhodanid durch antiseptische Eigen
schaften ausgezeichnet, die nicht blos auf die Anwesenheit des Chinolins, sondern ganz 
besonders auf diejenige der Rhodanwasserstoffsăure zuriickzufiihren sind. LITTEN hat die 
1 procentige Losung zu Injektionen bei Gononhoe angewendet; die Heilung erfolgte an
geblich schnell und ohne Schmerzen. 

Chinolinum-Bismutum rhodanatum. Chinolin-Wismut-Rhodanid. Bi (SCl'Oa 
+ (C9H7N. HSCN)2• Moi. Gew. = 758. 

Zur Darstellung zerreibt man 48,5 Th. krystallisirtes Wismutnitrat [Bi (N03)3 

+5H20] mit 30 Th. Kaliumrhodanid und fiigt vorsichtig (!) nur soviel Wasser (40 bis 
60 ccm.) hinzu, dass man eine rothgelbe Losung ohne Niederschlag erhălt. Diese Li:isung 
giesst man tropfenweise unter Umriihren in eine kalt bereitete Losung von 38 Th. Chinolin
rhodanid in etwa 1000 Th. Wasser ein. - Der entstehende Niederschlag wird nach 
kurzem (!) Absetzen abfi.ltrirt, mit wenig kaltem Wasser ausgewaschen und auf porosen 
Unterlagen an der Luft getrocknet. 

Grobkorniges, rothgelbes Pulver, von etwas scharfem Geruche, bei 70° C. schmelzend. 
In Wasser, Alkohol oder Aether ist es unliislich, docll wird es durch lăngere Einwirkung 
von Wasser unter Abscheidung basischer Verbindungen, welche heller gefărbt sind, zersetzt. 

Es ist von FoRCHHEIMER mit gutem Erfolge bei Krampfadergeschwtiren und luetischen 
Geschwiiren angewendet worden. Der Verbandwechsel soll alle 4-6 Tage erfolgen, nach
dem ein Fuss· oder Vollbad genommen worden ist, welches die Verbandabnahme erleichtert. 
Vor Luft geschiitzt aufzubewahren. 

H H t Acetorthoamidochinolin. C9H6N (NH. CH3CO) Moi. Gew. 
b b = 186. Zur Darstell ung wird Ortho-Nitrochinolin durch Zinn 

. /\A und Salzsăure zu Ortho-Amidochinolin reducirt und dieses mit Acetyl-
H-~ IJ ~-H chlorid oder Essigsăureanhydrid acetylirt. 
H-C c C-H Das Prăparat ist ein Analogon des Acetanilids. Farblose, bei 

VV/ 102,5° C. schmelzende Krystalle, Siedep. oberhalb 300° C. Durch 
N C-NH(CH.COJ ătzende Alkalien oder konc. Salzsăure wird es beim Erhitzen in 

Acetorthoamidochinolin. 
Orthoamidochinolin und Essigsăure gespalten. - Es wurde voriiber-

gehend als Antipyreticum empfohlen, hat sich aher nicht einzubiirgem vermocht. 

t Diaphtherinum. Diaphtherin. Oxychinaseptol. (C9H6N. OH)2 • C6Hl0H) 
S03H = 464. Diese Substanz ist eine Verbindung von 1 Mol. Orthophenolsulfosăure mit 
2 Mol. Ortho-Oxychinolin. 

Die Darstellung erfolgt durch Săttigung von Ortho-Phenolsulfosăure mit berechneten 
Mengen Ortho-Oxychinolin. 

Âns Wasser krystallisirt: bemsteingelbe, durchsichtige, dem hexagonalen System an
gehiirende, sechseckige Sănlen, im Handel meist ein krystallinisches Pulver, schwach nach 
Saffran und Phenol riechend, von stechendem, salzigem Geschmack; in kaltem W eingeist 
ist das Diaphtherin schwer, in heissem Weingeist leichter loslich, in Wasser ist es fast in 
jedem V erhăltniss liislich. Schmelzp. 85° C. 

Die wăsserige Losung ist gelb gefărbt und wird durch Zngabe von Natronlauge 
zunachst getriibt. Auf Zugabe von mehr Natronlauge erfolgt Auflosung, allmăhlich scheidet 
sich alsdann ein krystallisirtes Natriumsalz aus, wobei die Fărbung der Fliissigkeit heller wird. 
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Durch Ferrichlorid wird die wasserige Losung blaugrlin gefarbt, durch Bleiacetat 
entsteht in ihr ein citronengelber, durch Baryumchlorid ein hellgelber Niederschlag. 

Das Diaphtherin ist von EMMERICH und KRONACHER als Antisepticum in 0,5 bis 1,0 pro
centiger wasseriger Losung empfohlen worden. Es ist relativ ungiftig und soll doch den 
Phenol-Antisepticis wie Phenol, Kresol, Lysol mindestens gleichwerthig sein. Zum Desinfi
ciren nicht vernickelter Instrumente ist es unbrauchbar, weil diese in Berlih
rung damit schwarz anlaufen. Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzu
bewahreu. 

t Diaphtholum. Chinaseptol. Ortho-Oxychinolin-meta-Sulfosaure. C0H,N 
(OH)S03H = 225. 

H H 
1 1 c c 

11\f\, 
H-C C C-H 

1 11 1 
H03S-C C C-H 

V\1 
c ~ 

1 

Die Darstellung erfolgt fabrikmassig durch Einwirkung konc. 
Schwefelsaure auf o-Oxychinolin. 

Ein gelbliches Krystallpnlver, in kaltem Wasser schwer, in heissem 
Wasser leichter (1: 35) loslich. Die wasserige Losung ist gelb gefarbt, 
von saurer Reaktion und wird durch Ferriehlorid blaugrlin gefarbt. 
Durch Baryumchlorid entsteht in der wasserigen Losung keine Fallung, 
ebenso nicht durch Silbernitrat; dagegen entsteht durch Bleiacetat Aus
scheidung eines hellgelben Bleisalzes. Der Schmelzpunkt liegt bei 295° C. 

Es wurde von GurNARD wegen seiner antiseptischen nud nicht 
reizenden Eigenschaften besonders zur Desinfektion der Harn- und Ge

schlechtswege empfohlen nud wird in gleicher Weise wie das Aseptol (s. S. 86) angewendet. 
Vorsich tig und vor Lich t gesch li tzt a ufzu b ewahren. 

OH 
Diaphthol. 

11. t Chinosolum. Oxychinolin-Kaliumsulfat. Oxychinolinschwefelsaures Kali. 
Oxychinoliu·Alaun. C9H6N. OS03K + aqua. 

Darstellung. Dieselbe erfolgt durch Kochen von o-Oxychinolin in alkoholischer 
Losung mit Kaliumpyrosulfat. Demgemass verhalt sich das Chinosol allen seinen Reak
tionen nach wie eine Doppelverbindung von Oxychinolinsulfat mit Kaliumsulfat. 

Uebrigens wird der Wassergehalt verschieden angegeben und zwar zu: 1) C9H6NO 
SOaK + H20 mid 2) C9H6NOS03K + 1 / 2 H20. 

Eigenschaj'ten. Ein krystallinisches gelbes Pulver, von saffranartigem Geruch 
und adstringirendem, aromatischem Geschmack. Von W asser wird es fast in jedem Ver
hăltniss zu einer gelben Fllissigkeit gelost, welche noch bei einer Verdlinnung von 1: 1000 
durch Eisenchlorid lebhaft blaugriin gefarbt wird. Die wasserige Losung giebt mit Baryum-. 
chlorid, Bleiacetat und Quecksilberchlorid unlosliche Verbindungen, durch Zinksulfat und 
Aluminiumsulfat wird sie nicht gefăllt. 

Zum Unterschied vom Diaphthol und Diaphtherin hinterlasst Chinosol beim Erhitzen 
auf dem Platinblech nach dem vollig·en Verbrenneu der Kohle etwa 27 Proc. aus Kali
salzen hestehende Asche, wahrend die erstgenannten Praparate ohne Hinterlassung von 
Asche verbrennen. 

Prufung. Der Wassergehalt des Chinosols iot kein ganz fester; aus diesem Grunde 
empfiehlt sich die Bestimmung des Oxychinolins: l\Ian bringt in einen graduirten Glas
cylinder mit Glasstopfen 1 g Chinosol, flillt mit Wasser zu 10 ccm auf, setzt hierauf eine 
Losung von 1 g Natriumacetat zu 15 ccm unter Schtitteln auf einmal zu, giesst nun 15 ccm 
Aether hinzu und schtittelt einige Zeit, bis das ausgeschiedene Oxychinolin vom Aether 
aufgenommen ist. Die sich absetzende Aethersr.hicht wird durch weiteren Aetherzusatz 
auf 20 ccm gebracht. Dann entnimmt man mittels einer Pipette 10 ccm der gemischten 
Aetherschicht, lăsst diese im gewogenen ScMlchen freiwillig abdunsten nud trocknet bei 
sehr gelinder Warme oder iiber Calciumchlorid. Das Gewicht des trockenen Rlickstandes 
soli 0,25 g betragen, entsprechend dem ca. 50 Proc. betragenden Oxychinolingehalt des 
Chinosols . 

.Aufbewahruny. Vorsichtig. .Anwendttng. Das Chinosol ist nach KossMANN 
u. A. ein vorztigliches Antisepticum, welches Sublimat, Karbolsaure, Lysol, Kreolin bei 
weitem iibertrifft, da cs mindestens ebenso wirksam ist wie diese, aher relativ ungiftig 
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ist und in tiefere Gewebsschichten eindringt. Es fiUlt Eiweiss nicht und wirkt nicht 
ătzend. Man benutzt zur Desinfektion der Hănde und des Operationsfeldes wăssrige 
Losungen (1 : 1000), auf frische Wunden, Brandwunden (1 : 500), bei Gonorrhoe (1: 500 bis 
250). Die Chinosol-Verbandstoffe sind sterilisirbar. - Zur Desinfektion stăhlerner Instru
mente eignet es sich nicht. - Es kommt als Pulver und in Form von Pastillen in den 
Handel. 

Man beachte, dass Chinosol mit eisenhaltigem W asser grtine Fărbung, mit kalk
haltigem Wasser Triibungen giebt. 

Chlnosol-Blelwasser. 
(Frostwasser.) 

Chlnosol-Strenpulver. 

A. Gegen Fussschweiss. 
Rp. Chinosoli 1,0 Rp. Chinosoli 2,0 

Aquae destillatae 97,0 
Liquoris Plumbi subacetici 2,0. 

Rp. 
Chinosol-Gaze (10 °/0). 

Chinosoli 12,0 
Aquae desti!latae 80,0 
Glycerini 10,0 
Spiritus 46,0 
Gaze 100,0. 

Chlnosol-Gelatinestifte. 
Fiir Wundkanale. 

Amyli Tlitici pulv. 10,0 
Talci veneti pulv. 8jl,O. 
(vel Terrae siliceae calcinatae 88,0) 

B. Kinder-Streupulver. 

Rp. Chinosoli 0,5 
Amyli Tlitici 19,5 
Lycopodii 80,0. 

Chlnosol-Talg. 

Rp. 1. Gelatinae albae 8,0 
Bei Wundsein, Wolf,erfroren enGliedern. 

Rp. Chinosoli 3,0 
2. Aquae destillatae 32,0 
3. Glycerini 3,0 
4. Chinosoli 2,0. 

Aquae "destillatae 6,0 
Sebi ovilis 41,0. 

Man lost 1 in 2 und 3, fiigt 4 hinzu und giesst 
zu Stabchen au•, welche iibertrocknet oder in 
Glycelin aufbewahrt werden. 

Chinosol-Verbandwasser. 

Bei frischen Wunden, Brandwunden, 
gegen Fussschweiss. 

Chlnosol-Jilundwasser. 
Rp. Chinosoli 0,25 Rp. Chinosoli 1,0 

Aquae destillatae 0,5-1,0 L. Aquae destillatae 250,0 
Spiri tns Arak 50,0. 

Cllinosol· Watte (10 °/0 ). 

Chinosol-Salbe. 
Brandsalbe, Salbe gegen das Aufliegen. 

Rp. Chinosoli 12,0 
Aquae destillatae 80,0 
Glycerini 10,0 
Gossypii depurati 100,0. 

Rp. Chinosoli 1,0 
Ungnenti cerei 45,0 
Liquoris Plumbi subacetici 4,0. 

Chlnosol-Schnupfpulver. Chlnosol·Zahnpulver. 
Rp. Chinosoli 1,0 Rp. Chinosoli 5,0 

Mentholi 2,0 Cateii carbonici 70,0 
Acidi borici 20,0 Magnesii carbonici 25,0 
Sacchali albi 17 ,o Eucalyptoli 
Sacchari Lactis 60,0. Mentholi aă 0,5. 

III. t Analgenum (Ergănzb.). Benzanalgen. o-Aethoxy-ana-llonobenzoylamido
chinolin. Labordin. C9H.,(OC2H.)(NHCOC6H~;)N. llol. Gew. = 292. 

H-C8H.co 
1 

C C-H 

li\ A. 
HC C C-H 

1 11 1 
HC C C-H 

V V! 
C N 
1 
oc.H. 
Anal gen 

(Benzanalgen). 

Unter dem Namen Analgen wurde zunăchst die Acetylverbindung: 
o-Aethoxy-ana-monoacetylamidochinolin C9H0(0C2H5)NH. (CH3CO)N beschrie
ben. Die hier zu besprechende Benzoylverbindung hiess damals "B enz
analgen". Spăter wurde die Acetylverbindung fallen gelassen und so 
wurde der Name Analgen fiir die Benzoylverbindung angeno=en. 

Darstellung. Wird o-Oxychinolin mit Kalihydrat und Bromăthyl 
in alkoholischer Losung erhitzt, so entsteht o-Aethoxychinolin C9Hs(OC2H5}N, 
welches durch Behandeln mit Salpetersaure in o-Aethoxy-ana-Nitrochinolin 
C9H0(N011)(0C2H6)N iibergeht. Durch Reduktion des letzteren mit Zinn 
und Salzsaure erhii.lt man o-Aethoxy-ana-Amidochinolin C9H5(Nlig)(OC2H.)N. 
Durch Erhitzen dieser Verbindung mit Essigsaureanhydrid oder mit Eis

essig kann der Acetylrest, durch Erhitzen mit Benzoylchlorid kann der BenzoylrP.st ein
gefiihrt werden (D.R P. 60308). 

Nigenscltaften. W eisses, in W asser fast unlOsliches, vollkommen geschmackloses, 
neutrales Pulver; in kaltem Alkohol ist es schwer loslich, leichter lOslich in heissem Alkohol, 
.auch in verditnnten Sauren. Der Schmelzpunkt liegt bei 208° C. 
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Die kalt gesăttigte Losung wird durch Eisenchlorid in der Kălte nur gelblich, beim 
Erwărmen braunroth gefărbt. - Von Salpetersăure (25 Proc.) wird es mit gelblicher Farbe 
gelOst, welche Losung beim Verdunsten auf dem 'Nasserbade einen orangerothen Riickstand 
hinterlăsst. Konc. Schwefelsăure nimmt das Prăparat zu einer hellgelb gefărbten Fliissig
keit auf; beim Verdiinnen mit \Vasser scheidet sich ein citronengelber Niet1erschlag ab. 
- Schiittelt man etwa 0,1 g des Prăparates mit 6-8 ccm Wasser an, so nimmt dasselbe 
auf Znsatz von Salzsăure oder verdiinnter Schwefelsăure citronengelbe Fărbung an. Beim 
Erwărmen der :Fliissigkeit tritt Losung eiu, beim Erkalten krystallisirt die gelbgefărbte 
Verbindung aus. 

Prilfuny. Die kaltgesăttigte wăsserige Losung reducire Silbernitrat weder in der 
Kălte noch in der Wărme. Das Prăparat schmelze bei 208° C. und hinterlasse beim Yer
brennen keinen Riickstand . 

.Aufbewahruny. Vorsichtig aufzubewahren . 

.Anwendung. Das Pri;parat wurde v. G. LoEBELL, TREUPEL, KNUST und KRULLE 
auf Grund seiner antifebrilen und antineuralgischen Eigenschaften empfohlen. Sie wandten 
es an gegen verschiedene Arten von Nervenschmerzen, Cephalaea, Migrăne, Trigeminus
Neuralgie und gegen die im Gefolge von Tabes, Alkoholismus, Hysterie anftretenden 
Beschwerden, Gicht und .1\Iuskelrheumatismus. Dosis 0,5 g bis zn Tagesdosen von 3-5 g. 
Unangenehme Nebcnwirkungen wurden nicht beobachtet. Die antifebrile Wirkung ist von 
Schweissen begleitet. Hochstgaben: pro dosi 1,0 g, pro die 3,0 g (Ergănzb.). 

Im Organismus soli die Verbindung durch den Magensaft gelOst und zum Theil in 
Benzoesăure und o-Aethoxy-ana-Amidochinolin gespalten werden. Der Urin nimmt unter 
dem Gcbrauche des Mittels blutrothe Fărbung· an, die dnrch Kalilauge oder Natriumkarbonat 
in Gelb umschlăgt (Unterschied von Blut). 

o-!etltoxy-ana·acetylamidochinolin C9H0(0C2H5 lNH(CH3CO)N, schmilzt bei 155° C. 

Chinojodin wurde als Antisepticum cmpfohlen. Es soli ein Chior- und Jodadditions
produkt sein, im Geruch dem Chinolin, im Aussehen dem Jodoform ăhnlich sein. Zusammen
setzung angeblich C9H,NJCI. UnlOslich in Wasser, schwerlOslich in Alkohol und in Aether. 
Zur therapeutischen Anwendung wird es in l\fischung mit Talcum, als Salbe mit Vaselin. 
als Pulver, mit Kollodium angeschiittelt, als Paste mit Wasser angeriihrt empfohlen. 

Chinotoxin. Bichinolylin-Dimethylsulfat, von OsTERMAYER dargestellt, ist von 
HoPPE-SEYLER auf Grund von Thierversuchen als Ersatzmittel fiir Curare empfohlen worden. 

Jodolin ist Chinolinchlormethylat-Chlorjod. l\Ian stellt zunăchst aus Chinolin 
und Jodmethyl das Chinolinjodmethylat her, welches sich durch direkte Vereinigung der 
angegebenen Substanzen bildet, und setzt zu der salzsauren Losung eine Losung von Chlor
jod in Salzsaure. Es fălit nun zunăchst Jod aus unter Bildung von Chiuolinchlormethylat, 
und wenn keine Jodfăliung mehr, sondern ein gelber Niederschlag entsteht, filtrirt man 
ab und fălit dann aus dem Filtrate durch weiteren Zusatz von Chlorjod die gelbe Doppel
verbindung, welche sich aus Salzsăure umkrystallisiren lăsst. 

Thermifugin. Unter diesem Namen ist eine kurze Zeit hindnrch besonders in 
Amerika das Methyltrihydroxychinolinkarbonsaure Natrium C9H5(H3)N(CH3)(0H)C02Na als 
als Antipyreticum empfohlen worden, ohne sich jedoch einzubiirgern. 

IV. Kresochin der Firma FRANz FRITSCHE & Co. in Hamburg ist ein Desinfektions
mittel fiir Instrumente und filr die grobe Desinfektion. Es besteht aus neutralem tri
kresylsulfosaurem Chinolin und einer losen Verbindung von Chinolin mit Trikresol. Es 
enthalt 33 Proc. Chinolin und 17 Proc. Trikresol. 

Znr Bestimmung der wirksamen Bestandtheile verfăhrt man wie folgt: 100 ccm 
des Kresochin werden in einem Scheidetrichter mit 100 ccm Wasser verdiinnt, mit vcr
diinnter Schwefelsaure stark angesăuert und mit etwa 100 ccm Aether wiederholt ausge
schiittelt. Die ătherische Lăsung wird filtrirt und abgedunstet. Der Riickstand vergegen
wărtigt die Trikresole, welche wenigstens 17 Proc. des Kresochins ausmachen miissen und 
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bei 185 bis 2100 C. sieden. - Die verbleibende wăsserige Losung wird mit Kalilauge stark 
alkalisch gemacht, wobei sie sich blau fărbt, und wiederum mehrere Male mit Aether aus
geschiittelt. Nach dem Verdunsten des Aethers hinterbleibt das Chinolin, welches minde
stens 33 Proc. vom Kresochin ansmachen und bei 227-237° C. sieden muss. - Die Blau
farbung der alkalischen wăsserigen Losung riihrt von der Bildung indulinartiger Farbstoffe 
her, welche bei der gleichzeitigen Anwesenheit geringer Spuren stickstoffhaltiger Basen 
und Phenole durch Oxydation mittels des Luftsauerstoffes entstehen. 

Das Kresochin charakterisirt sich den bekannten Seifenkresollosungen gegeniiber 
dadurch, dass es keine Alkalien enthalt. Das Praparat macht nicht schliipfrig wie die 
Seifenprăparate, ătzt und reizt nicht, nud lost sich zu 5 Proc. in Wasser, auch iu kalk
haltigem auf. 

Chirata. 
Swertia Chirata Ham. Familie der Gentianaceae - Gentianeae, Heimisch im 

Himalaya. Mit gegenstăndigen, zugespitzten, ei- oder herzeitormigen, 5 bis 7 nervigen 
Blăttern. Bliithen klein, gelb, vierzăhlig, in lockeren Trugdolden. Verwendung findet das 
ganze, bitter schmeckende Kraut: 

Herba Chiratae s. Chirettae s. Chiraytae. Herba Cherettae Indicae. Stipites 
Chiratae. Chirata (Brit. U. St.). 

Bestandtheile. Opheliasănre C13H200 10 , ein Glukosid Chiratin C26H!80w 
Verwechslungen und Verfiilschungen. Andere Swertia-Arten, Slevogtia 

orientalis Griseb. (Gentianaceae), Rubia cordifolia (Rubiaceae), Andrographis 
}laniculata Nees (Acanthaceae); fiir die Erkennung der letztgenannten Pflanze kommen 
die in den Bliittern und in der Rinde vorkommenden Cystolithen in Betracht. 

Anwendung. Wie Radix Gentianae und Herba Centaurii. Soll auch 
als Hopfensurrogat benutzt werden. 

Extractum Chiratae :lluidum (U-St.). Aus gepulverter Chirata (No. 30) 1000 g 
und q. s. einer Mischung von Alkohol (91 proc.) 600 ccm und Wasser 300 ccm bereitet man 
durch Verdrăngung Extrakt 1000 ccm. 

Infnsum Chiratae, Infusion of Chiretta (Brit.): wie Infus. Uvae Ursi (S. 363). 
Liquor Chiratae concentratus. Concentrated Solution of Chiretta (Brit.). Aus 

Chirettapulver (No. 40) 500 g und Alkohol (20 proc.) 1250 ccm oder q. s. sammelt man 
durch Verdrăngung 1000 ccm Fliissigkeit. 

Tinctnra Chiratae. Tincture of Chiretta (Brit. U-St.). Aus 100 g Chiretta 
und q. s. Alkohol (60 proc.) stellt man durch Verdrăngung 1000 ccm Tinktur dar. 

Saccharnm Cherettae s. chiratinatum, Chiratina saccharata. ist eine Ver
reibung von 1 Th. Chiratin mit 9 Th. Zucker. Wird gegen W echselfieber angewendet. 

Wahrscheinlich hierher gehilrt ein als Ersatz des Chinins empfohlenes Prăparat 
Halviva, das aus einer indischen Pflanze Agathotes (syn. mit Swertia) oder Kreat (Be
zeichnun:g von Swertia Chirata in manchen indischen Sprachen) hergestellt werden soli. 

Chloralum. 
Unter dem Namen "Chloral" ist streng genommen nur die wasserfreie Verbindung, 

das Trichloraldehyd CCJ.aCHO, zu verstehen. Im gewohnlichen Sprachgebrauch, besonders 
aber in der medicinischen Litteratur, versteht man unter Chloral fast ausnahmslos das 
Chloralhydrat CC13CH(OH)2• 

1. t Chloralum anhydricum. Chloral. Wasserfreies Chloral. Trichloraldehyd. 
CCI3CHO. Moi. Gew. = 147,5. 

Dal'stellung. Man leitet getrocknetes Chlorgas in absoluten Alkohol, und zwar 
zunachst unter guter Kiihlung, um die anderenfalls eintretende stiirmische Reaktion zu 
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mass1gen. Das Chior wirkt auf den Alkohoi unter Freimachen von Salzsiiure ein, weiche 
in einem vorgeiegten A.bsorptionsgefiisse durch A.nffangen in Wasser unschii.dlich gemacht 
wird. Man setzt das Einieiten von Chior in der Kiilte so lange fort, bis Salzsiiure nicht 
mehr entweicht. Sobaid dieser Punkt eingetreten ist, wird die Einieitung von Chior nnter 
allmăhlicher Steigerung der Temperatur, znietzt bis auf fast 100° C., wobei nun wiederum 
Salzsiiure entweicht, so lange fortgesetzt, bis das Reaktionsprodukt sich fast kiar in 
Wasser aufHist. Das Einieiten von Chior muss ohne Unterbrechung geschehen und dauert 
auch bei kleineren Mengen mehrere Tage. 

Beim Erkaiten erstarrt die Fiiissigkeit zu einem Brei von Chloraiaikohoia t, 
welches sich durch Vereinigung des gebildeten Chiorais mit noch vorhandenem, unver
ăndertem A.lkohoi gebildet hatte. 

Man behandelt (schUtteit) dieses Produkt wiederhoit mit koncentrirter Schwefeisiiure, 
welche den A.Ikohol aufnimmt, und gewinnt durch Destillation das bei 94,5° C. siedende 
wasserfreie fliissige Chior al, weiches durch Rektifikation Uber Caiciumkarbonat entsiiuert 
bez. rein erhaiten wird. 

Eigenscha{ten. Farblose, Ieicht bewegliche, stechend riechende und iitzend 
wirkende Fiiissigkeit, weiche bei 94,5° C. siedet und bei 18° C. ein specifisches Gewicht 
von 1,502 besitzt. Im Verlaufe der A.ufbewahrung wandeit es sich nach kiirzerer oder 
Iiingerer Zeit freiwillig, rascher unfreiwillig durch Schiittein mit dem mehrfachen Volumen 
konc. Schwefeisiinre in die sog. porcellanartige Modifikation (Parachiorai, Metachloral, 
Trichioral (CC13CH0)3 nm, weiche in Wasser, A.Ikohol nnd A.ether unlOslich ist, bei der 
Destillation aher wieder in das gewohnliche Chlorai iibergeht. 

Das wasserfreie Chioral hat ein bemerkenswerthes Additionsvermogen. Es addirt 
Wasser, A.Ikohol, A.mmoniak, Formamid, Cyanwasserstoff, unter Bildung neuer Verbindnngen, 
weiche durchweg therapeutisch von Wichtigkeit sind: 

Chloral. 

....---OH 
CCI8 -0-H 

'-.....OH 
Chloralhydrat. 

/OH 
CCI3 - CR 

'-.....OC2H5 

Chloral-Alkoholat. 

....---OH 
0013 - CH 

'-.....NH(HCO) 

....---OH 
CCI3 -0-H 

'-.....CN 
Trichloracetal. Chloral-Ammoniak. Chloralformamid. Chloralcyanhydrat. 

Aufbewuhrung. In mit Glasstopfen gut verschiossenen Glasgefăssen an einem 
Orte mittlerer Temperatur, vorsichtig. - Das wasserfreie Chioral findet ais soichcs 
therapeutische A.nwendung nicht, dagegen ist es das A.usgangsmaterial zur Darstellung 
einer Reihe interessanter Derivate, weiche meist A.dditionsprodnkte darstellen. 

11. t Chloralum hydratum. (A.nstr. Germ. Helv.) Chloral (U-St.) Chloral Hydras 
(Brit.). Chloral hydrate (Gall.). Chloralhydrat. Trichloraldehydhydrat. (Chloral.) 
Hydras Chloralis. CC13CHO + H~O. Moi. Gew. = 165,5. 

Die Darstellnng dieser Verbindnng setzt die vorherige Bereitung des reinen, wasser
freien Ohiorals voraus (s. vorher sub I). Die Daistellung kieinerer Mengen Chioraihydrat 
aus kiiuflich bezogenem wasserfreiem Chloral zu Uebungszwecken ist zu empfehien. 

Darstellung. Zu 100 Th. wasserfreiem Chloral fiigt man unter Umriibren in 
mehreren A.ntheilen rasch hintereinander 12,2 Th. Wasser hinzu. Das Wasser wird unter 
erhebiicher Selbsterwiirmung vom Chloral aufgenommen unter Bildung von Chloraihydrat. 
Man giesst die noch warme Fiiissigkeit in diinner Schicht auf Porcellanteller (oder Por
cellancuvetten oder Glascuvetten) und liisst sie in diesen erstarren, wobei man die Ge
fiisse mit Glasplatten bedeckt, um Verluste durch Verdampfen zu vermeiden. - Die 
schliesslich erhaltene Krystallmasse verwandeit man durch Umkrystallisiren aus Benzin in 
die beliebten trockenen Krystalle. 

Eigenscltaften. Das officinelle Chloraihydrat bildet luftbestandige, trockne, farb
lose, durchsichtige, rhomboidale Krystalle von aromatischem, wenig stechendem Geruche 
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nnd bitterlichem, etwas unangenehmem, ătzendem Geschmacke. Es li:ist sich leicht in 
Wasser (11/2 Th.) ohne vorhergehende Verănderung seiner Form, es li:ist sich auch leicht 
in Amylalkohol, Weingeist und Aether, weniger leicht, bez. nur unter Erwărmen, in Petrol
ăther, Benzol, Schwefelkohlenstoff, ist langsam loslich in 5 Th. kaltem Chloroform, 1) fast 
unloslich in TerpentinOl. Mit Kampher gemischt, geht es mit diesem eine dickfliissige, in 
Wasser unlosliche Verbindnng ein. Bei etwa 58° C. schmilzt es zu einer klaren, farblosen 
Fliissigkeit (von circa 1,575 spec. Gewicht), welche bis auf 30° C. abgekiihlt Krystalle ab
scheidet, weiter erkaltet zu einer festen weissen krystallinisehen, dem Walrat ăhnlichen 
Masse erstarrt. Bei 96-98° C. beginnt es unter Zerfall in Chloral und Wasser zn sieden 
und verfliichtigt sich volMăndig. llit verdiinnter Aetzkalilosnng geschiittelt, trennt 
sich die Mischnng in 2 Schichten, von welchen die untere aus Chloroform (71-72 Proc.), 
die obere, allmăhlich klar werdende, aus Natrium- oder Kalinmformiat, in Wasser gelost, 
besteht. Die wăsserige Losung unterliegt einer allmăhlichen Zersetzung in Salzsăure 
und Dichloraldehyd. Daher reagiren die wăsserigen Chloralhydratlosungen kurze Zeit nach 
ihrer Darstellung sauer. In der weingeistigen Losung bildet sich allmăhlich Chloral
alkoholat, welches eine abweichende physiologische Wirkung ănssert. Ein an der Luft 
feueht werdendes Chloralhydrat ist meist mit Schwefelsăure verunreinigt. Wăhrend das 
Chloralhy:dra t sich, ohne seine Form zu ăndern, in Wasser lost, wird Chloralalkoholat 
zunăchst olăhnlich fl iissig und lost sich erst dann im Wasser. 

Aufbewahrung und Dispensation. Da das im Tages- und Sonnenlichte auf
bewahrte Chloralhydrat eine saure Reaktion annimmt, da es ferner schon bei mittlerer 
'l'emperatur einigermassen fliichtig ist, so ist sţ;"e Aufbewahrung in gut geschlossenen 
Glasgefăssen und am schattigen Orte nothwendig. Da Korkstopfen zerfressen werden, so 
sind als Aufbewahrungsgefăsse Glăser mit Glasstopfen zu wăhlen. Werden vom Arzte 
wăsserige Losungen verordnet, so diirfen dieselben nie mit warmem Wasser hergestellt 
werden, weil warmes Wasser stărker zersetzend einwirkt. Ebenso dUrfen aus den ange
fiihrten Griinden keine wăsserigen, und niemals weingeistige Losungen des Chloralhydrats 
vorrăthig gehalten werden. Losungen von Chloralhydrat mit Borax in W asser miissen 
ohne Erwărmung bereitet werden. Die Aufbewahrung erfolge vorsichtig. 

Pl'iij'ung. Als ldentitătsreaktion ist anzufiihren, dass die Krystalle des Chloral
hydrates beim Erwărmen mit Natronlauge eine triibe, unter Abscheidung von Chloroform 
sich klărende Losung geben. Diese Erscheinung tritt natiirlich auch in der wăsserigen 
Losung ein; ausserdem aher kann die Zersetzung des Chlorals nicht nur durch atzende 
Alkalien, sondern auch schon durch kohlensaure Alkalien, ja sogar durch Borax bewirkt 
werden. - Eine andere Identitiitsreaktion beruht auf der Bildung eines Silberspiegels: 
Man vermischt in einem Probirrohre 10 Tropfen Silbernitratlosung mit 15 ccm Wasser, 
fiigt etwa 0,1 g Chloralhydrat hinzu, lost und miseht durch sanftes Schwenken und setzt 
nun eine Spur Ammoniak hinzu. Zieht man das Rohr jetzt einige Male durch eine Flamme, 
so scheidet sich ein prachtvoller Silberspiegel ab. (Die gleiche Erscheinung zeigen 
zwar auch andere Aldehyde, aher nicht in · der leichten und sicheren W eise wie das 
Chloralhydrat.) 

1) Die Losung von 1 g Chloralhydrat in 10 ccm Weingeist darf blaues Lackmus
papier erst beim Abtrocknen schwach rothen und durch Silbernitrat,nicht sofort verăndert 
werden. Wăsserige Chloralhydratli:isungen zeigen stets schwach saure Reaktion, daher 
wird die Priifung auf Săuren (Salzsăure, Trichloressigsăure) in der alkoholischen 
Losung vorgenommen. Tritt in der alkoholischen Losung durch Silbernitrat sofort eine 
Verănderung (weissliche Triibung oder brăunliche Reduktion) ein, so liegen zersetzte 
Prăparate vor. 

2) Erhitzt, sei Chloralhydrat fliichtig, ohne leicht entziindliche Dămpfe zu entwickeln. 
Diese Priifung richtet sich gegen eine Vernnreinigung durch Chloralalkoholat oder 

1) Die Angabe iiber die Unloslichkeit des Chloralhydrats in Chloroform der Pharm. 
Germ. II, war unzutreffend. 
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Urethan, welche beide beim Erbitzen leicht brennbare Alkoholdămpfe abgeben. Zweck
măssiger ist folgende Priifung: Wird 1 g Chloralhydrat in 6 ccm Wasser gelost, mit 0,5 
Aetzkali versetzt und erwărmt, danu filtrirt uud :mit eiuer wăsserigeu Jodjodkalium
Iosung bis zur starkeu Gelhfărbung versetzt, so solleu sich uach einstuudigem Stehen 
Krystalle von Jodoform nicht ausscheideu. 

Wirkung und .Anwendung. Chloralhydrat wirkt găhrungs- und făuluisswidrig. 
In der 5procentigen wăsserigeu Losung lasseu sich Pilanzen oder Thiere ausgezeichnet 
konserviren. In Substanz oder koncentrirter Losung wirkt es reizend, auf Wunden und 
Schleimhăute ătzend. 

Innerlich (am besten in verdiinnter Losung, welche keine Jl,fagenbeschwerden 
vernrsacht) bewirkt es in Gaben von etwa 2 g beim Menschen ruhigen Schlaf. Der Schlaf 
wird erzwungen, daher ist Chloralhydrat ein Narcoticum. Bei Herzkranken sind grosse 
Dosen von Chloralhydrat, bez. dieses iiberhaupt zu vermeiden. Grosste Einzeigabe 
3,0 g. Grosste Tagesgabe 6,0 g. (Austr. Germ. Helv.) 

Nach toxischen Dosen erfolgt der Tod schliesslich durch Herzlăhmung. Antidot: 
Excitantien (Kaffee, Cognac etc.), kiinstliche Respiration, Hautreize, subkutan Strychnin. 

Die Ausscheidung des Chlorals erfolgt durch den Urin und zwar - ob zum Theil 
oder gănzlich, ist noch unentschieden - als Urochloralsaure C7H12C~06 ; der Harn ist 
infolge der Anwesenheit der letzteren linksdrehend und reducirt die ]'EHLING'sche Losung. 

Der Apotheker hiite sich, intolge mangelhafter Verschreibung (als Hydr. 
chlor. = Hydras chloralis) Chloralhydrat und Hydrargyrum chloratum mit ein
ander zu verwechseln. 

Chloralum hydratum fusum. Geschmolzenes Chloralhydrat. Erwărmt man 
Chloralhydrat zum Schmelzen und giesst es dann in 1/ 2 cm hoher Schicht in eine Glas
cuvette aus, so erhălt man krystallinische Tafeln von walratartigem Aussehen. Diese 
Form des Chloralhydrates scheint eine isomere Modifikation zu sein. Sie wirkt ener
gischer wie das krystallisirte Chloralhydrat, ist librigens nach dem Wortlaute der Arznei
biicher nicht officinell. 

Chloralhydratlosung zum Aufhellen mikroskopischer Priiparate. 30 Th. Chloral
hydrat, 20 Th. W asser. Diese Losung wird namentlich zum Aufhellen solcher Prăparate 
verweudet, welche vorher mit Săuren behandelt worden waren. 

Nachweis von (;hloralhydrat in forensischen Fiillen. Das Untersuchungs
objekt wird mit Wasser ausgezogen und die Losung auf ihre Reaktion geprlift. Ist diese 
stark sauer, so stumpft man mit Magnesiumkarbonat ab und macht mit Weinsăure schwach 
sauer, ist sie alkalisch, so fligt man Weinsăure bis zur deutlich sauren Reaktion hinzu. -
Alsdann setzt man eine kleine Menge Alkohol (10-15 ccm) hinzu und uuterwirft das 
Ganze der Destillation unter guter Kiihluug. Die Destillation ist lange fortzusetzen. 

Das Chloralhydrat geht in das Destillat liber. - In diesem Destillate I kann 
man den qualitativen Nachweis des Chloral's wie folgt flihren: 

1) Versetzt man eine Probe des Destillates (namentlich der ersten Antheile) mit 
einer Losung vou Calciumsulfhydrat, so entsteht bei Anwesenheit von Chloralhydrat nach 
kurzer Zeit eine rothe ]'ărbnng. 

2) Man erhitzt eiuige Tropfen des Destillats mit einem Tropfen Anilin und etwas 
alkoholischer Kalilauge. Bei Anwesenheit von Chloralhydrat wird dieses in Chloroform 
gespalten, uud letzteres giebt unter diesen Umstănden widerlich riechendes Isonitril. (Die 
Reaktion weist also eigentlich Chloroform nach.) 

3) Erwărmt man die zu priifende Fliissigkeit mit einer AuflOsnng von ,8-Naphthol 
in Kalilauge, so tritt Blaufărbung auf. Auch diese Reaktion weist das Vorhandensein von 
Chloroform nach. 

Um den Nachweis des Chloralhydrats mit Sicherheit zu flihren, muss man daher 
nebeu dem als Spaltungsprodukt auftretenden Chloroform auch noch das andere Spaltnngs
produkt, die Arneisensăure uachweisen. 
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Man kocht also das vorher erhaltene Destillat zunachst etwa 1/ 2 Stunde mit einem 
kleinen Ueberschuss von Magnesiumoxyd am Riickflusskiihler (!), dann kehrt man den 
Kiihler um und destillirt nochmals ab. In diesem z w ei ten Destillat weist man das in 
ihm enthaltene Chloroform wie oben angegeben nach. 

Die im Kolben hinterbliebene Fliissigkeit enthălt Magnesiumformiat. Man kann sie 
filtriren und im Filtrat die Ameisensăure nach den iibliehen Reaktionen (s. S. 48) nach
weisen. Bisweilen kann es auch nothwendig werden, die Salz!Osung mit Phosphorsăure zu 
destilliren und die in das Destillat iibergehende freie Ameisensăure nachzuweisen. 

Zur quantitativen Bestimmung versetzt man das znerst erhaltene Destillat 
(Destillat I) mit iiberschiissiger, chlorfreier Kalilauge, erhitzt die Fliissigkeit einige 
Zeit (1/2- 1/ 1 Stunde) am Riickfiusskiihler (!) zum Si eden, verjagt spăter den Alkohol und 
bestimmt alsdann das gebildete Chlor gewichtsanalytisch oder nach VoLHARD (s. S. 58). 
106,5 Gewichtstheile Chior entsprechen = 165,5 Gewichtstheile Chloralhydrat. 

Liegt Chloralhydrat in Substanz oder in einer Liisung vor, welche ausser Chloral
hydrat keine Substanzen enthălt, welche auf Alkali einwirken, so kann man eine gewogene 
oder gemessene Menge mit einem Ueberschuss Normal-Kalilauge versetzen, gelinde erwărmen 
und den Ueberschuss in Kalilauge durch Săure (Phenolphthale!n als Indikator) wieder 
znrUcktitriren. Da diese Reaktion nach der Gleichung CC13CH(OH)2 + KOH = CCl3H 
+ HC02K + H20 verlănft, so zeigt jeder verbrauchte ccm Normal-Kalilauge = 0,1655 g 
Chloralhydrat an. 

III. t Chloralalkoholat. Chioraliithylaikohoiat. CCI3 • CH(OH)OC2H5 • Moi. 
Gew. = 193,5. 

Es entsteht als Zwischenprodukt bei der Darstellung des Chloralhydrates und kann 
in kleinen ]\{eugen erhalten werden, wenn man 100 Th. wasserfreies Chloral mit 32 Th. 
Alkohol mischt. 

Krystalle oder krystallinische Massen, welche bei 46° C. schmelzen und bei 115° C. 
sieden, etwas feucht aussehen, im iibrigen denen des Chloralhydrats sehr ăhnlich sind. Die 
beim Erhitzen des Prăparates auftretemlen Dampfe sind leicht entziindlich. Es liist sich 
auf gleiche Weise in Wasser, als Chloralhydrat, aber schwieriger als dieses. Uebergiesst 
man es mit dem doppelten Volumen Wasser und erwarmt, so schmilzt das Alkoholat zu 
einer oligen, beim Erkalten krystallinisch erstarrenden Fliissigkeit. Bei der Zersetzung 
mittels wăsseriger Alkalien liefert es neben Chloroform nud ameisensaurem Salz auch noch 
Aethylalkohol. - Beim Mischen mit konc. Schwefelsaure farbt es sich braun und bei Er
wărmen mit konc. Salpetersaure von 1,2 spec. Gew. tritt eine &tiirmisch verlaufende, von 
Entwicklung braunrother Dămpfe begleitete Reaktion ein. 

IV. t Amylenchloralum. Chiorai-Amyienhydrat. Dormioi. CCI3CH(OH)OC5Hll" 
Moi. Gew. = 235,5. 

Die Darstellung erfolgt durch Zusammenmischen von 100 Th. wasserfreiem Chloral 
mit 60 T1l. Amylenhydrat (s. S. 292). Farblose, olige, mit kaltem Wasser nicht mischbare 
Fliissigkeit von kampferartigem Geruche, kiihlend brennendem Geschmacke, und dem spec. 
Gew. 1,24. In Alkohol, Aether, Aceton, fetten Oelen liist es sich in jedem Verhăltniss auf; 
in siedendem Wasser ist es nur unter Zersetzung liislich. 

Die Darstellung- der Verbindung geschah zu dem Zwecke, das Chloral in eine Form 
zu bringen, in welcher es langsamer vom Organismus resorbirt wird, die also weniger 
stiirmisch wirkt wie das Chloralhydrat. Bei Kaninchen und Hunden erfolgte bald ruhiger 
tiefer Schlaf. Zu subkutanen Injektionen lăsst es sich nicht g-ut verwenden, weil es an 
der Einstichstelle Reizerscheinung-en verursacht. Dageg·en wiirde es mit Oel gemischt in 
Gelatinekapseln sich darreichen lassen. Vorsich tig a ufzu b ew ah ren. 

V. t Chloralammonium. Chioraiammoniak. Chioraiamid. CCl3CH(OH)NH". 
Moi. Gew. = 164,5. \Vurde von NESTBIT als Schlafmittel bez. als Ersatz des Chlorals 
empfohlen. 
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Dasselbe entsteht, wenn man in eine Liisung von wasserfreiem Chloral in Chloro
form trocknes Ammoniak einleitet (ScHIFF). Beim Abdunsten des Chloroforms krystallisirt 
das Chloralammonium in feinen weissen Nadeln aus, welche bei 82-84° O. schmelzen. Es 
ist in kaltem Wasser nahezu unloslich und wird durch heisses Wasser in Chloroform und 
ameisensaures Ammoniak zerlegt. In Alkohol und Aether ist es leicht loslich. Thera
peutisch soli es die Vorziige des Chlorals und Urethans in sich vereinigen, d. h. ein gutes 
Hypnoticum und Analgeticum sein, ohne die Herzthătigkeit in dem Maasse wie Chloral
hydrat schădlich zu beeinflussen. Die hypnotische Gabe betragt 1-2 g. Vorsich tig 
aufzu \lewahren. 

VI. t Chloralimid. CCI3 - CH = NH. Moi. Gew. = 146,5. Wird erhalten durch 
Erhitzen von Chloralammoniak auf 100° O., oder indem man Chloralhydrat mit trocknem 
Ammoniumacetat bis zum Sieden erhitzt. Beim Eingiessen des Reaktionsproduktes in 
kaltes Wasser scheidet sich das Chloralimid als krystallinischer Niederschlag aus. Farb
lose, geruchlose, lange Krystallnadeln vom Schmelzpunkt 16R0 0.; wenig liislich in Wasser, 
Ieicht loslich in Alkohol und in Aether. Durch Mineralsăuren wird es zerlegt in Chloral 
und die Ammoniaksalze der betreffenden Săuren. 

Die Verbindung ist entstanden zu denken durch Wasserabspaltung aus dem Chloral
ammoniak 

'OH 
COl CH ... · 3 _____ NH H 

Chloralammoniak Chloralimid . 

..tl.nwendung. Als Hypnoticum in Gaben von 1-4 g wie Chloralhydrat. Aus
scheidung als Urochloralsăure. 

VII. t Chlorai-Urethan. Uralium. Uraline. Chloral l oder geschmolzenes Chloral
hydrat) !Ost das Urethan schon bei gewohnlicher Temperatur auf. Setzt man einer solchen 
LOsung konc. Salzsăure zu, so erstarrt sie innerhalb 24 Stunden zu einer in Wasser unlos
lichen Masse. Dieselbe wird zuniichst mit konc. Schwefelsăure behandelt, dann mit Wasser 
gewaschen, wobei ein Oei resultirt, das spăter krystallisirt. Der chemische Vorgang ist 
.ein sehr einfacher. Es verbinden sich je 1 Mol. Chloral und 1 Mol. Urethan unter ein
facher Addition. 

=o H 
0013 -0 + 1 

--H NH.- COOC2 H5 
Chloral Urethan Chloral-Urethan. 

Das Chloral-Urethan ist in kaltem Wasser unloslich, in kochendem unter Spaltung 
in Chloral und Urethan zersetzbar. Alkohol und Aether liisen es leicht, durch Wasser 
wird es aus diesen Losungen wieder abgeschieden. Der Schmelzpunkt wurde bei 103° O. 
beobachtet, doch zersetzt sich die Verbindung schon bei 100° C. theilweise in Chloral 
und Urethan. 

O. HuBNFR und G. STICKER haben das Chloral- Urethan untersucht und dasselbe in 
1.leiner Wirkung ăhnlich dem Aethyl-Urethan befunden, doch schien die hypnotische Wirkung 
weniger zuverlăssig und nachhaltig. - Dagegen riihmt es neuerdings PoPPI (unter dem 
Namen Uralium oder Uralin) sehr. Es soll eben so sicher wirken wie Chloralhydrat, aher 
besser als dies, sogar bei Herzkrankheiten, vertragen werden. 

VIII. t Chloralcyanhydratum. Chloraicyanhydrat. Chioralcyanhydrin. Blau
siiure-Chlorai. CCI3 CH(OH)CN. Moi. Gew. = 17 4,5. 

Diese 1872 von HAGEMANN zuerst dargestellte Verbindung wurde 1887 von HERMES 
als geeigneter Ersatz des Bittermandelwassers empfohlen. 

Darstellung. 40 Th. konc. wăsserige Blausăure von etwa 45°/0 werden mit 60 Th. 
Chloralhydrat gemischt und am Riickflusskiihler bei 60-70° C. etwa 8 Stunden lang er
wlirmt. Alsdann verdunstet man die iiberschiissige Blausăure anf dem Wasserbade, worauf 
der Riickstand krystallinisch erstarrt. Man krystallisirt ihn alsdann entweder aus W asser 
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oder aus Schwefelkohlenstoff um. - Die zur Darstellung nothige Blausăure bereitet man 
sich durch Destillation von 100 Th. gelben Blutlaugensalzes mit einem Gemisch von 
70 Th. engl. Schwefelsăure mit 160 Th. Wassnr, und zwar destillirt man bei eingeschal
tetem Riickfl.ussrohr 40 Th. ab. Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises darauf, dass 
sii.mmtliche Operationen, bei denen sich Blausaure entwickelt, also hier die Destillation, 
die Digestion und das Abdampfen, unter einem gut wirkenden Abzuge oder im Freien 
auszufiihren sind. Ueber die nach der Gleichung CC13 CHO + HCN = CCI8 CH(OH)CN ver
laufende Reaktion siehe oben S. 789. 

Eigenschaflen. Das Chloralcyanhydrat bildet weisse, krystallinische, dem Chloral
hydrat ăhnlich riechende Massen oder - aus W asser oder Schwefelkohlenstoff krystallisirt -
diinne rhombische Tafeln, welche bei etwa 60° C. schmelzen und unter geringer Zersetzung 
bei 215-220° C. sieden. In Wasser, Alkohol und Aether ist die Verbindung leicht IOslich; 
genaue Angaben iiber die Loslichkeit im Wasser lassen sich deshalb nicht machen, weil 
das Prăparat durch kaltes Wasser allmăhlich, schnelier noch beim Erwărmen in Chloral

_.......cH 
CC!aCH 

'CN 
Chloralcyanhydrat. 

(hydrat) und Blausăure gespalten wird. Durch wăsserige Alkalien, z. B. 
Kali- oder Natronlauge, erfolgt Zersetzung in Blausaure, Ameisensăure 

und Chloroform. Beim Kochen mit Salzsaure entsteht Trichlormilch· 
săure CC13CH(OH)C02H. - Silbernitrat erzeugt in der frisch bereiteten 
wasserigen Losung zunăchst keinen Niederschlag, ein solcher tritt erst 

beim Erhitzen der Losung auf. - Aus heisser FEHLING'scher Losung wird durch geniigende 
Mengen von Chloralcyanhydrat kein rothes Kupferoxydul abgeschieden, sondern die Fliissig
keit wird entf"ărbt unter Bildung des farblosen Doppelsalzes: Kupfercyanid-Natriumcyanid 
Cu(CN)2 • 2 NaCN. 

Pritj'ung. Fiigt man zu einer Mischung aus 2 ccm Natronlauge und 3 ccm Wasser 
etwa 0,1 g Chloralcyanhydrat, 0,2 g Ferrisulfat und 1 Tropfen Ferrichlorid und lăsst unter 
bisweiligem Umschiitteln einige Minuten stehen, so entsteht beim Uebersiittigen mit Salz
sii.ure ein blauer Niederschlag (Blausăure). Wird 1 g Chloralcyanhydrat mit 3-5 ccm 
Natronlauge schwach erwarmt, so scheiden sich Tropfchen von Chloroform ab (Chloralderivat). 

Zur Beurtheilung der Reinheit eignet sich die Bestimmung des Schmelzpunktes 
nicht, da derjenige des Chloralhydrates (57° C.) dem des Chloralcyanhydrates zu nahe 
kommt. Es ist daher am zweckmăssigsten, eine Bestimmung des Blausauregehaltes, als 
des wesentlichsten Bestandtheiles, auszufiihren. Zu diesem Zwecke zersetzt man 1-2 g 
Chloralcyanhydrat mit 4-8 g Kalilauge von 331/ 8 Proc. und dampft unter Zusatz von 4 
bis 8 g Natriumthiosulfat auf dem Wasserbade zur -Trockne. Der Riickstand wird in 
Wasser gelost, mit Schwefelsaure schwach gesăuert und die Losung mit einer hinreichen
den Menge Kupfersulfatlosung erhitzt. Es fălit weisses Kupferrhodaniir, welches nach dem 
Trocknen bei 110° C. die Zusammensetzung Cu2 (CNS)~ + H20 besitzt, aus. Man erhiilt 
direkt das Gewicht der Blausaure, wenn man das Gewicht des getrockneten Kupferrhoda
niirs mit 0,2077 multiplicirt (KAISER und ScHĂRGEs). 

Handelt es sich um den Nachweis freier Blausliure in einer frisch bereiteten oder 
ălteren, dissociirten wasserigen Losung, so fiigt man von der letzteren einige Tropfen zu 
der ScHĂR-ScHOENBEIN'schen 1) Guajakkupferlosung. Chloralcyanhydrat als solches wirkt 
auf das Reagens nicht ein, bei Gegenwart von freier Blausaure jedoch entsteht Blaufarbung. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Gefassen und in trocknem Zustande, 
vorsichtig. 

Anwendung. Das Chloralcyanhydrat wurde von HERMEs als Ersatz des Bitter
mandelwassers empfohlen. Die Vorziige, welche es dem letzteren gegeniiber bieten soli, 
bestehen dariu, dass es eine konstante chemische Verbindung ist, welche in trockenem 
Zustande sich unbegrenzte Zeit, in Losung immerhin einige Zeit unzersetzt aufbewahren 

1) Man versetzt eine zweckmassig im Dunkeln aufzubewahrende Losung von 1 Re
sina Guajaci in 100 absolut. Alkohol mit wenigen Tropfen einer schwachen Kupfersulfat
losung (1 :16000 bis 1: 10000 Wasser); die Mischung darf auch bei leichter Erwarmun()" 
keine Blaufârbung annehmen. "' 
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Hisst. Nach HERMES soll ihm reine Blausăurewirkung zukommen. Die Entscheidung, ob 
diese letztere den Heilwerth des Bittermandelwassers bedinge, muss den Pharmakologen 
von Fach iiberlasRen bleiben, immerhin scheint das Prăparat Beachtung gefunden zu haben. 

Fiir die Dosirung ist zu bcmerken, dass 6,46 g Chloralcyanhydrat = 1,0 g wasser
freie Blausăure enthalten. Um also ein Prăparat von gleichem Blausăuregehalt wie das 
Bittermandelwasser zu erzielen, miisste man rund 0,06 Chlorcyanhydrat in 10 Wasser auflosen. 

0,01 g Chloralcyanhydrat enthalten gleich viel Blausăure als 1,57 g Bittermandel
wasser. - Durch den Urin wird das Prăparat als Urochloralsăure ausgeschieden. 

IX. Chloralum formamidatum. (Germ.) Chloralformamid. C.Cl3 .CH(OH)NH. 
(HCO). :Moi. Gew. = 192,5. · Dieses Prăparat wurde urspriinglich unter dem nicht zu
treffenden und bereits vergebenen Namen "Chloralamid" zur therapeutischen Verwen
dung empfohlen. Sollte demnach "Chloralamid" verordnet werden, so vergewissere man 
sich, welche Verbindung thatsăchlich gemeint ist. 

Darstellung. Diese erfolgt durch direkte Vereinigung von wasserfreiem Chloral 
und Formamid und kann sehr wohl im pharmaceutischen Laboratorinm zu Uebungszwecken 
ausgefiihrt werden : 

Man mischt bei kleineren Mengen in einem Krystallisirschălchen, bei grosseren 
Mengen in einer Porcellanpfanne 147 Th. wasserfreies Chloral uml 45 Th. Formamid 
bei gewohnlicher Temperatur zusammen. Beide Fliissigkeiten zeigen zunăchst keine Nei
gung, sich mit einander zu verbinden, nach knrzem Umriihren jedoch wird die ~fischung 
unter erheblicher Selbsterwărmung klar. Man stellt sie nun wohlbedeckt einige Zeit 
zur Seite. 

Ist sie nach dem Erkalten auf mittlere Temperatnr nicht freiwillig krystallinisch 
erstarrt, so zwingt man sie zum Krystallisiren durch Reiben ("Kitzeln") mit einem Glas
stabe. Hat man krystallisirtes Chloralformamid zur Hand, so kann man das Krystallisiren 
durch Eintragen eines kleinen Krystăllchens sehr beschleunigen. Auch das Festwerden 
der fliissigen Mischung erfolgt unter Abgabe von Wărme. Die vollig erkaltete und fest 
gewordene Masse krystallisirt man schliesslich aus Wasser oder 30 procentigem Alkohol 
mit der Vorsicht um, dass man eine Erwărmung liber 60° C. hinaus sorgfaltig vermeidet. 

Die Darstellung im pharmaceutischen Laboratorium ist nicht rentabel wegen der 
in den Mutterlaugen verbleibenden betrăchtlicheu Antheile. Sic empfiehlt sich jedoch zu 
Uebungszwecken. In diesem Falle sollte man aher, da das wasserfreie Chloral doch be
zogen werden wird ,') gleich auch andere Derivate, z. B. Chloralhydrat, Chloralalkoholat 
u. s. w. darstellen. 

Der chemische Vorgang besteht einfach dariu, dass sich Chloral und Formamirl unter 
Auflosung der doppelten Bindun!\" des Sauerstoffatomes zu Chloralformamid vereinigen: 

_...---H 
CCl3C:::::_-OH 

----~NH. HCO 

~H 
CC13C~0 + HHN . H. CO 

Chloral Formamid Ch!oralformamid. 

Eigenscha{ten. Das Chloralformamid bildet schneeweisse, glănzende, weisse 
Krystăllchen. Es schmilzt bei 114-115° C. und zerfăllt bei dem Versuche, es zu destil
liren, in seine Komponenten, d. i. Chloral und Formamid. Es li:ist sich langsam in etwa 
20 Th. kalten Wassers, rascher in etwa 1,5 Th. Alkohol. Das AuflOsen in Wasser darf 
hi:ichstens durch sehr măssige Erwărmung unterstiitzt werden, da die wasserige Losung 
schon wenig liber 60° hinaus unter Riickbildung von Chloral und Formamid zerlegt wird. 

Eine eigentliche Identitătsreaktion fiir dieses Prăparat giebt es zur Zeit 
noch nicht. Die Angabe der Germ. III: "Die Krystalle geben beim Erwărmen mit Natron
lauge eine triibe, unter Abscheidung von Chloroform sich klărende Losung" trifft auch fiir 
das Chloralhydrat zu, welches sich iibrigens durch seinen eigenthiimlichen Geruch und 
dnrch die leirhte Loslichkeit in Wasser von dem Chloralformamid unterscheidet. Durch 

1) :M:an halte das wasserfreie Chloral nicht lăngere Zeit vorrăthig, sondern verarbeite 
es bald, da es - bisweilen sehr rasch - in die "porcellanartige Modifikation" iibergeht. 
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diese Reaktion wird daher lediglich die Gegenwart von Chloral in irgend emer Form 
nachgewiesen. Dagegen fehit es an einem einfachen Hilfsmittei, das Vorhandensein des 
Ameisensăurerestes festzustellen. Von anderer Seite ist in dieser Beziehung mit Unrecht 
Werth darauf geiegt worden, dass bei dem Erwărmen mit Natroniauge zugieich Ammoniak 
in Freiheit gesetzt wird, ais Zersetzungsprodukt des zuriickgebildeten Ammoniumformiates. 
Ammoniakentwickeiung tritt unter diesen Bedingungen auch bei anderen - und gerade 
ais Schiafmittei empfohienen - Chioraiderivaten, z. B. bei dem Chloraiamid und dem 
Chloralammonium ein. Ein sichereres Kennzeichen wăre die Entwickeiung von Kohienoxyd 
beim Erwărmen mit konc. Schwefelsăure. 

Das Charakteristische des Chioralformamides besteht eben dariu, dass es eine (ziem
lich Iose) Verbindung von Chiorai mit Formamid ist. Alle Verănderungen, weiche fiir das 
Chioral und das Formamid bekannt sind, werden daher auch fiir die Verbindung beider 
zutreffen. Dahin gehOren z. B. die Ieichte Spaitbarkeit des Chlorais in Chloroform und die 
Ueberfiihrung des Formamides in Ammoniumformiat unter dem Einflusse von ătzenden 

Alkalien: 

:Formamid Ammoniumformiat. 

Das Chioralformamid enthăit nach seiner Bereitung und nach seiner Formei 76,6 Pror. 
wasserfreies Chiorai und 23,4 Proc. Formamid. 

Prilfnng. 1) Das Formamid biidet weisse, geruchiose Krystalle, welche in etwa 
20 Th. kaltem Wasser Ioslich sind. (Chioraihydrat bildet durchsichtige Krystalle, welche 
stechend riechen und sehr Ieicht in Wasser Ioslich sind.) 

2) Die Losung von Chioralformamid in 9 Th. Weingeist darf hiaues Lackmuspapier 
nicht rothen (freie Ameisensăure, Saizsăure als Zersetzungsprodukte des Prăparates). 
Die wăsserige Losung reagirt ganz schwach sauer. 

3) Die nămliche alkoholische Losung soll sich auf Zusatz von Siibernitratlosung 
nicht sofort verăndern. Eine weisse Triibung konnte von Salzsăure (in einem zersetzten 
Prăparate), aher auch von freiem Formamid herriihren, doch wiirde sich diese Verun
reinigung schon durch das Sinken des Schmeizpnnktes zu erkennen geben. Die Beobach
tung ist sofort anzustellen, da nach einiger Zeit in der mit Silbernitrat versetzten alko
holischen Losung anch bei reinen Prăparaten eine rothliche Fărbung infolge Reduktion 
des Silbernitrates eintritt. 

4) Erhitzt, sei Chloralformamid flii.chtig (Riickstand: unorganische Verunreini
gungen), ohne Ieicht entziindliche Dămpfe zu entwickeln. Diese Priifung bezieht sich auf 
eine Verwechslung mit Chloraiaikohoiat, oder Urethan, welche beide beim Erhitzen 
Weingeist abspalten und daher leicht entziindliche Dămpfe von Aikohol abgeben. 

Aufbewahrung. Vorsichtig! Gegen Licht ist des Chloralformamid, soweit die 
Erfahrungen bis jetzt reichen, nicht empfindlich. 

Anwendung. Chloralformamid wird als Schlafmittel benutzt. Seine Wirkung 
beruht auf dem Umstande, dass es in der Blutbahn in Chiorai und Ammoniumformiat ge
spaiten wird. Ais Vorzug vor dem Chioralhydrat wird ihm nachgeriihmt, dass es die 
Athmung und Herzthătigkeit nicht beeinflusst, den Biutdruck nicht herabsetzt und die 
Verdauung nicht stort, was jedoch nach LANGGAARD nur in bedingtem Maasse der Fali ist. 

Die schiafbringende Dosis ist 1-2-3 g. Hochstgaben: pro dosi 4,0g, pro die S,Og 
(Germ.). 

Ausgeschieden wird das Chioralformamid, ebenso wie das Chioraihydrat, ais Uro
chloralsăure, s. unter Chloraihydrat. 

Losungen von Chloralformamid in Wasser sind aus den oben angeflihrten 
Griinden ohne Erwărmung darzustellen. 

X. t Chloralose. Anhydroglucochloral C8H11Cl30 6 • Mit dem Namen "Chloralose" 
bezeichnen HANRIOT und RICHET das schon 1:389 von A. HEFFTER dargestellte Anhydro
giucochloral. 
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Darstellung. l\Ian erhitzt im geschlossenen Rohr ein Gemisch gleicher Theile 
wasserfreien Chlorals und trockner wasserfreier Glucose (Traubenzucker) eine Stunde lang 
auf 100° C., behandelt die Reaktiousmasse nach dem Erkalten mit wenig Wasser, dann 
mit siedendem Aether, und bringt die iitherischen Ausziige zum Verdunsten. Der Ver
dunstungsriickstand wird mit Wasser aufgenommen und solange mit Wasserdampf destillirt, 
bis alles Chloral vertrieben ist. Die nunmehr hinterbleibende Substanz kann man durch 
successive Krystallisation in einen a-Korper, welcher in kaltem Wasser wenig, in warmem 
\Vasser sowie in Alkohol ziemlich lOslich ist, und in einen ,s'-Korper trennen, welcher auch 
in heissem Wasser schwer Hislich ist. 

Der soeben angefiihrte leichter Iosliche a-Korper ist die Chloralose, die schwerer 
lOsliche ţ-Substanz nennen HA!'IRIOT und RICHET "Parachloralose". Die Ausbeute an ersterer 
betriigt nur 3°/0• 

Die Chloralose bildet farblose, feine N"adeln, welche bei 184 bis 186° C. schmelzen. 
Sie lost sich in 170 Th. Wasser von 15° C., leichter in heissem Wasser, sehr leicht in 
Alkohol, Aether und Eisessig. Die Krystalle schmecken bitter. 

CC13CHO + C6H120 6 H20 + C8H11Cl30 6• 

Chloral Glucose Anhydroglucochloral 

Die Chloralose ist ein Hypnoticum und steigert die Erregbarkeit de3 Rlickenmarkes. 
Die Wirkung ist nicht lediglich dem in der Verbindung vorhaudenen Chloral zuzuschreiben, 
da man schon mit 0,5 g mehrstiindigen, ruhigen, tiefen Schlaf erzeugen kann, selbst bei 
Personen, bei denen andere Schlafmittel unwirksam sind. Als Einzelgabe soli man liber 
1,0 g nicht hinausgehen. Vorsich tig a ufbewahren. 

t Paracbloralose hat die gleiche empirische Zusammensetzung wie Chloralose, 
niimlich C8H11Cl30 6 und ist mit dieser eutweder isomer oder polymer. Farblose, perlmutter· 
artig glănzende Bliittcheu, in kaltem Wasser gar nicht, in heissem Wasser wenig Hislich, 
leicht Hislich in heissem Alkohol, Aether und Eisessig. Schmelzpunkt 229° C. 

Aehnliche Verbindungen sind: Arabino-Chloralose, aus Chloral+Arabinose, Ga
lacto-Chloralose (Galaktochloral) aus Chloral + Galaktose, Laevulo-Chloralose 
(Laevulo-Chloral) aus Chloral + Laevulose und Xy Io-Chloralos e (Xylochloral) aus Chloral 
+ Xylose dargestellt. Indessen werden dieselben z. Z. therapeutisch kaum verwendet. 

t Chinoral. Ein angeblich aus Chinin und Chloral dargestelltes Additions- oder 
Kondensationsprodukt. Eine olige, dickliche und sehr bitter schmeckende Fltissigkeit, 
welche weder die Reizwirkung des Chinins, noch diejenige des Chlorals besitzen und auf 
die Herzthătigkeit ohne Einfluss sein soll. Seine Verwendung ist vornehmlich als anti
septisches Mittel gedacht, indem es als solches sogar das Quecksilberchlorid iibertreffen 
soll. - Innerlich werden 0,05-1,0 g als Einzelgabe angegeben, wiihrend zur schlafbringenden 
Wirkung des Mittels grossere Gaben erforderlich sind. 

t Coft'ein-Chloral, Chloral-Coft'ein entsteht durch Zusammenbringen von 10 Th. 
Coffe'in mit 7,8 Th. Chloralhydrat in konc. wăsseriger oder alkoholischer Losung und Ver
dunsten der klaren Losung bei măssiger Wiirme. 

Farblose, glănzende, in Wasser und in Alkohol leicht Hisliche Bliittchen. Beim 
Erwărmen mit Alkalien spalten sie sich in Coffe'in und Chloroform. Die wasserige Losung 
spaltet sich beim Erwărmen in ihre Komponenten. 

Die Verbindung wird bei hartnăckiger Verstopfung subkutan als leichtes Abfiihr
mittel und als Beruhigungsmittel bei Reizung des peripherischen Nervensystems angewendet. 
Dosis: 0,2 - 0,4 g - 0,9 g pro die. 

t Chlorobrom. Eine Losung von 6 Th. Kaliumbromid und 6 Th. Chloralformamid 
in 58 Th. W asser. Schlafmittel. Dosis: 1 EssHiffel voll. 

t Jodo-Pheno-Chloral. Eine Mischung aus gleichen Theilen Jodtinktur, Karbol
siiure und Chloralhydrat. Braune Fliissigkeit zum Aufpinseln bei parasităren Haut
erkrankuugen angewendet. 

t Somnal. Eine Auflosung von Chloralhytlrat und Urethan in Alkohol. Lediglich 
eine Mischung, kein chemisches Prăparat. 
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t Chloralnm camphoratnm. Chloral-Kampher. Kampher-Chloral. Gleiche 
Theile Chloralhydrat und Kampher werden im erwărmten Morser zusammengerieben, bis 
sie sich vollstăndig verfliissigt haben. Als hautreizende Einreibung angewendet. Bei mitt
lerer Temperatur aufzubewahren. 

t Chloral·Acetophenonoxim (C6H6)(CH3)C = NO • CH. (OH)CCI3• Zur Darstellung 
werden molekulare Mengen wasserfreies Chloral und Acetophenonoxim bei niedriger Tem
peratur und zwar zweckmăssig bei Gegenwart eines Verdiinnungsmittels wie Benzol zu
sammengebracht. 

Farblose, bei 81° C. schmelzende, in Alkohol und Aether leicht losliche Prismen. 
Durch Săuren, leichter noch durch Alkalien, erfolgt Spaltung in die Komponenten. 

An Stelle des Chloralhydrats, dessen unangenehme Nebenwirkungen es nicht besitzen 
soll, bei Krampfzustănden, wie Epilepsie, Eklampsie und Tetanus. - Vorsichtig auf
zu bewahren. 

Captolnm. Captol. Ein Kondensationsprodukt von Chloral und Gerbsăure. 
Zu einer heissen wăsserigen Losung von Tannin fiigt man Schwefelsăure und nach 

Abscheidung des Tannins eine konc. Losung von Chloralhydrat. Das Ganze wird bis zur 
Bildung einer Pasta erhitzt. Dcr Niederschlag wird abfiltrirt, gewaschen und getrocknet. 
(Engl. Patent 2882.) 

Graubraunes, amorphes Pulver, welches in heissem Wasser loslich ist, beim Erkalten 
sich aber zum Theil wieder abscheidet. In Alkohol ist es leicht lOslich; die wăsserige Losung 
giebt mit Eisenchlorid eine olivgriine Fărbung, die auf Zusatz von Săuren, z. B. Salzsăure 
oder Oxalsăure, wieder versehwindet. Beim Erhitzen des Captols mit Anilin + Kalilauge 
tritt starker Isonitril-Geruch auf. - In den Handel gelangt eine 10procentige alkoholische 
Captol-Losung. 

Nach ErcHHOFF ist das Captol ein ausg·ezeichnetes Mittel bei Seborrhoea capitis, 
die sich in Schuppen- und Schinnenbildung mit allmăhlichem Haarausfall aussert. Man 
reibt die erkrankte Kopfhaut morgens und abends mit einer 1-2procentigen alkoholi~chen 
Captollosung ein, wobei Seife, Pomade, Salben auszuschliessen sind. Etwaige Flecke in der 
Wăsche lassen sich durch verdiinnte Salzsăure oder durch Oxalsăure entfernen. 

Spiritns Captoli. Captol-Haarspiritus. Rp. Captoli, Chlorali hydrati, Acidi 
tartarici âă 1,0. Olei Ricini 0,5, Spiritus (65 Voi. Proc.) 100,0, Parfum ad libitum. 

Spirltns Captoli compositus. Rp. Captoli, Acidi tartarici, Resorcini ââ 1,0, 
Acidi salicylici 0,7, Olei Ricini 0,5, Spiritus (65 proc.) 100,0, Parfum ad libitum. 

Liqnor crinalis. Chloral-Tannin-Haarol. Glycerini, Aquae d!!stillatae ââ 40,0, 
Chlorali hydrati, Acidi tannici ââ 10,0. Gegen Haarerkrankungen, welche durch Mikroben 
veranlasst werden. 

Enema Cltlorali lt)'drati W ALDENBURG. 

Rp. Chlorali hydrati 2,5 
Aquae destillatae 
Mucilaginis Gummi arabiei ilă 50,0. 

8. Zum Klystier. 

Emplastrum Clllorali llydratl. 
Rp. 1. Chlorali hydrati pulv. 10,0 

2. Cerae flavae 30,0 
3. Sebi OVIlis 20,0. 

)Iau lllst 1 in der geschmolzenen Mischung von 
2 und 3, und bringt in Stangenform. 

Linctus Clllorali hydratl. 
(Miinch. Ap. V., Nosokom. Vorschr.) 

Rp. Chlorali hydrati 3,0 
Sirupi Aurantii corticis 
Aquae de•tillatae âa 15,0. 

Linlmentum Clllorali hydratl. 
Rp. Chlorali hydrati pulverati 10,0 

Olei Amygdalarum 50,0. 

Solve, Zum Einreiben der schmerzhaften Stellen. 

Llquor Clllorali bromatns FELLERER. 

(Miinch. A. V.) loco Bromidia. 

Rp. Chlorali llydrati 8,0 g 
Kalii bromati 6,0 
Extiucti Hyoscyami 0,3 " 
Extracti Cannabis Indicae 0,048 • 
Aquae Menthae piperitae 4,0 
Aquae Aurantii florum 30.0 
Chloroformii gtt. V 
Tincturae Zingiberis 3,0 
Sirupi LiquiritiaP 45,0 
Aquae destillatae 32,0. " 

Mixtura anodyna LrEBREICH. 

Rp. Chlorali hydrati 2,5 
Aquae destillatae 
Sirupi Aurantii corticis aa 15,0. 

Als Sedaticum 1 Thee!Offel bis 1 / 2 Ess!Offel. 
Als H ypnoticum auf emmal zu nehmen. 

Mixtura Chlorali ltydrati. 
(Miinch. A. V., Nosokom. Vorschr.) 

Rp. Chlorali hydrati 5,0 
Aquae 75,0 
Sirupi Sacchari 20,0. 
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Mixtura Chlorali l1ydrati composita 
loco Bromidia (Hamb. Vorschr.). 

Rp. 1. Extracti Hyoscyami 1,0 
2. Kalii bromati 
3. Chlorali hydrati aă 100.0 
4. Aquae 300,0 
5. Tincturae Qnil1ajae 30,0 
6. Extracti Cannabis Indicae 1,0 
7. Spiritus (90 Voi. Proc.) 20,0 
8. Aquae q. s. ad 600.0. 

1\fan !Ost 1-4 und filtrirt, filgt 5 zu, hierauf die 
filtrirte LOsnng von 6 in 7, schHesslich 8 q. s. 

MistUl'a Chlorali et Potassii Bromidi composita 
(Nat. Form.). 

Compound Mixture of Chloral and 
Potassium Bromide. Bromidia. 

Rp. Chlora!J hydrati 250,0 g 
Kalii bromati 250,0 , 
Extracti Cannabis Indicae (U-St.) 2,0 , 
Extracti Hyoscyami (U-St.) 2,0 " 
Spiritus (95 Voi. Proc.) 60 ccm 
Tincturae Quillajae 65 " 
Aquae q. s. ad 1 J,iter. 

Mixtura ltypnotica W ALDE"BFRG. 

Rp. Chlorali hydrati 3,0 
Kalii bromati 5.0 
Aquae destillatae 100,G 
Sirupi Aurantii corticis 50,0. 

Abends den 1j3 Theil auf einmal zu nehmen. 

Mixtura sedativa JASTRowrrz. 

Rp. Chlorali hydrati 10,0 
1\forphini hydrochlorici 0,1 
Infusi Althaeae frigide parati 150,0 
Succi Liquiritiae depurati 10,0. 

1 bis 2 stiindlich 1 Essliiffel als SedatiYum bei 
Geisteskranken. 

Oleum Jecoris ~hloralisatum. 

Rp. Chlorali hydrati 10,0 
Olei Jecoris 190,0. 

Abends 1 Essliiffel filr Phthisiker. 

Sirupus Chlorali (Gal!.). 

Sirop de Chloral (Gal!.). 

Rp. Chlorali hydrati 50,0 
Aqnae destillatae 45,0 
Sirupi Sacchari (spec. G. =1,32) 900,0 
Spintus Menthne 5,0 

Suppositoria Chlorali hydratl WHIDBORNR. 

I. 

Rp. Chlorali hydrati 4,0 
Saponis medicati 2,5. 
Mellis q. s. 

Fiant suppositoria No 2. 

II. 

Cerae flavae 3,0 
Olei Cacao 12,0 
Chlorali hydrati 3,0. 

Fiant suppositoria N o. 3. 

Vet. Mt,.tura sedativa pro canibus. 

Rp. Chlorali hydrati 10,0 
Gummi arabiei 
Sirupi Sacchari aa 10,0 
Aquae communis 150,0. 

Rtiindlich einen Essloffel. FUr einen Hund mit 
năchtlichem Heulen. 

Unguentum pomadinum Captoli, Captol-Pomade. Rp. Captoli, Acidi tartarici 
1-2,0, Lanolini 5,0, Vaselini 90,0, Parfum ad libitum. 

Chloroformium. 
1 t Chloroformium (Austr. Germ). Chloroformum (Brit. Helv. U-St). Cbloro

forme officinal (Gall). Chloroform. Trichlormethan. Formylum (Formyle) tricblo
ratum. Formylchlorid. CHCI3• Moi. Gew. = 119,5. Die Hauptmengen dieses Praparates 
werden auch heute noch dnrch Einwirkung von Chlorkalk auf Weingeist oder Aceton dar
gestellt. Nicht unbedeutende Mengen werden ferner durch Zersetzung von Chloralhydrat 
gewonnen. Ausserdem aber kommen noch eine grosse Anzahl Specialmarken im Handel vor. 

Darstellung. 1) Aus Weingeist und Chlorkalk. 20 Th. Chlorkalk von 
30 Proc. Chlorgehalt werden in einer geraumigen Destillirblase mit 80 Th. Wasser an
geriihrt und mit 4 Th. fuselfreiem Weingeist von 86 Proc. vermischt. Nachdem die Blase 

gehOrig gedichtet und mit der Kiiblvorrichtung in Verbindung gebracht worden ist, er
warmt man den Blaseninhalt auf 45-50° C. durch Einlassen von Dampf. Sobald diese 
'l'emperatur erreicht ist, stellt man den Dampf ab, da sonst die Reaktion zu stiirmisch und 
unter Bildung anderer Produkte verlaufen wiirde. Unter freiwilliger Erwarmung beginnen 
nun Chlorkalk und Weingeist auf einander einzuwirken, und es destillirt eine Mischung 
von Wasser, Alkohol und Chloroform liber. vVeun die Reaktion nachlasst, kann man sie 

durch weiteren, vorsichtigen Zutritt von Dampf auf's neue hervorrnfen. 
Nach Beendignng der Operation bildet das Destillat zwei Schichten, von denen die 

untere, spec. schwerere, aus Rohchloroform, die obere, spec. leichtere, aus einer wăsserig
alkoholischen Auflosung von wenig Chloroform besteht, aus welcher man durch Verdiinnen 
mit Wasser das in Li.isung gehaltene Chloroform abscheiden kann. 
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Man trennt nun das Rohchloroform von der wiisserigen Flussigkeit, wiischt es zu
năchst mehrmals mit Wasser und behandelt es alsdann mehrere Tage "1\D-ter hăufigem Um
schiitteln mit koncentrirter Schwefelsăure, um die gebildeten chlorhaltigen Nebenprodukte 
zu entfernen. Diese Bchandlung ist so oft zu wiederholen, bis die Schwefelsiiure durch 
das Chloroform nicht mehr geschwiirzt bez. gebrăunt wird. Das so gereinigte Chloroform 
wird hierauf von der Schwefelsăure getrennt, mit einer Losung von Natriumkarbonat, 
spăter mit Wasser gewaschen, alsdann durch Maceration mit geschmolzenem Chlorcalcium 
oder gegliihter Pottasche (oder zum Schluss mit Phosphorsăureanhydrid) entwăssert, hierauf 
der Rektifikation bez. Destillation aus dem Wasserbade unterworfen, wobei die ersten, in 
der Regel triibe iibergehenden Antheile ge3ondert aufgefangen und nur die bei 59-62° 
iibergehenden Antheile als Chloroform aufgefangen werden. Durch Zusatz von fuselfreiem 
absoluten Alkohol wird das reine Chloroform alsdann auf das geforderte spec. Gewicht 
gebracht. 

2) A us Ace ton und Chlorkalk. Seit etwa 20 Jahren wird Chloroform auch aus 
dem bei der Holzessigfabrikation abfallenden Roh-Aceton dargestellt. Man mischt 270 Th. 
Chlorkalk (von 33 Proc. Chlorgehalt) mit 800 Th. Wasser und liisst ein Gemisch von 
22 Th. Aceton und 70 Th. Wasser zu:fliessen. Die Bildung des Chloroforms erfolgt frei· 
willig und wird spătar durch schwache Erwărmung unterstiitzt. 

a) 2[CH3 • CO. CH3] + 3 Ca (OC1)2 = 2 [CH3-CO. CC13] + 3 Ca(OH)2 

Ace ton Trichloraceton 

Trichloraceton Calciumacetat Chloroform 

Das als Nebenprodukt entstandene Calciumacetat kann auf Essigsăure oder durch 
trockne Destillation wieder auf Aceton verarbeitet werden. 

3) Chloroform aus Chloral. Wasserfreie3 Chloral oder Chloralhydrat werden 
mit Natronlauge von 1,1 spec. Gewicht einige Zeit digerirt, alsdann destillirt und das ge
wonnene Chloroform schliesslich, wie sub 1) angegeben, gereinigt. 

Auf die Darstellung von Chloroform durch Elektroly se einer măssig starken 
alkoholischen Losung von Calciumchlorid (analog dem Jodoform) ist zwar ein Patent ge
nommen worden, doch ist das Produkt selbst im Handel anscheinend noch nicht zu haben. 

Das von elen Pharmakopoen recipirte Chloroform ist nicht reines Chloroform, viel
mehr haben die officinellen Chloroform-Sorten, um ihre Haltbarkeit zu erhOhen, Zusiitze von 
Alkohol erfahren. Eine Ausnahme hiervon macht die Gall. 

Eigenschaften. .A.) des reinen Chloroforms. Dasselbe hat im iibrigen die 
nqch zu besprechenden Eigenschaften des officinellen Chloroforms, doch ist sein spec. Ge
wicht bei + 10° C = 1,5088, bei 15° C = 1,502, bei 17,75° C = 1,497, bei 20° C = 1,4936. 
Der Siedepunkt liegt unter dem normalen Barometerdrucke bei 62° C. Das reine Chloro
form hat die Eigenschaft, sich unter dem Ein:flusse von Luft und Licht (bei direkter Be
sonnung schon nach einigen Stunden, im zerstreuten Tageslichte nach Tagen oder Wochen) 
zu zersetzen. Im Verlaufe dieser Zersetzung tritt zunăchst freies Chior auf, dann ent
stehen Phosgen (s. S. 36), welches an seinem widerlichen Gernch kenntlich ist, Wasser, 
schliesslich Salzsăure. 1) 2CHC13 + 3 O= 2COCI2+ H20 + 2Cl. '2) COCI2 + H20 = C02 + 2 HCL Diese Făhigkeit des Chloroforms, durch Licht zersetzt zu werden, ist eine Eigen
schaft des reinen Chloroforms und kann diesem durch einen verhăltnissmăssig kleinen Zu
satz von Alkohol genommen werden. Durch diesen Zusatz von Alkohul werden spec. 
Gewicht und Siedepunkt etwas beein:flusst. Nach BILrz ist 

Bei einem 
Alkohol-Zusatz von 

0,25 Procent 
0,50 " 
1,0 " 
2,0 " 

das spec. Gewicht 
bei 15° C. 

1.4977 
1.4939 
1.4854 
1.4705 

der 
Siedepunkt o C. 

61,3 -61,9 
61,07-61,8 
60,27-61,6 
59, ·o-61,2 
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Durch Abkiihlen auf niedrige Temperatur erstarrt das reine Chloroform zu Krystall
nadeln, welche bei etwa - 70° C. schmelzen. 

B) des officinellen Chloroforms. Dieses ist eine klare, farblose, leicht fliichtige 
Fliissigkeit von eigenthiimlichem Geruche und siisslichem Geschmacke. In Wasser ist es 
nur wenig (1 : 200) loslich, ertheilt demselben aher seinen specifischen Geruch und Ge
schmack. Mit Weingeist, Aether, fetten und atherischen Oelen ist es in jedem Verhălt
nisse mischbar. Nicht mischbar ist es mit konc. Schwefelsaure oder mit Glycerin. Es ist 
ein ausgezeichnetes Losungsmittel fiir eine Anzahl sonst schwer!Oslicher Stoffe. So lost es 
z. B. Jod (mit violetter Fărbung), Schwefel, Phosphor, Paraffine, Fette, Harze, Alkaloide, 
Kautschuk. Auf die Haut gebracht, verursacht es infolge seiner Verdunstung zunachst 
Kăltegefilhl, alsdann bewirkt es Brennen und Rothung der Hautstelle. Nach wiederholter 
ăusserer Anwendung von Chloroform stosst sich die Haut an den betreffenden Stellen ah. 
Chloroform ist nicht leicht entzii.ndlich, sein Dampf aher verbrennt mit griiner 
Flamme, ohne jedoch mit Luft explosive Gemenge zu geben. 

Konc. Schwefelsaure oder Salpetersăure greifen Chloroform bei mittlerer Temperatur 
nicht an, dagegen fii.hrt es ein Gemisch von konc. Schwefelsăure und rauchender Salpeter
saure beim Erwărmen in Nitrochloroform (= Chlorpikrin CCI3N02) liber, eine olige, bei 
112° C. siedende Fliissigkeit von heftig reizendem Geruche. Alkoholische Kali- oder Natron
lauge wirken zersetzend auf Chloroform unter Bildung von Alkalichlorid und Alkaliformiat: 
CHCl3 + 4 KOH = 3 KCI + HC02K + 2 H20. Auf dem Auftreten von Ameisensăure bei 
dieser Reaktion beruht die Thatsache, dass Chloroform aus FEHLING'scher Losung beim 
Erhitzen Kupferoxydul abscheidet. 

Eine weitere, sehr wichtige Reaktion ist die Isonitrilreaktion oder Carbyl
aminreak tion (A. W. v. HoFMANN). Diese besteht darin, dass Chloroform beim Er
hitzen mit (weingeistiger) Kalilauge und irgend einem primăren Amin die ausserordentlich 
widerlirh riechenden Isonitrile giebt. Benutzt man ais primiires Amin = das Anilin, er
hitzt man also das letztere mit (weingeistiger) Kalilauge und etwas" Chloroform, so bildet 
sich Phenylcarbylamin oder Isocyanphenyl: C6H5 .NH2 + CCl3H+3KOH=3KCl 
+ 3H20 + C6HăNC. 

Von Farbreaktionen sind einige von Interesse, welche Chloroform mit mehreren 
Phenolen bei Gegenwart von atzenden Alkalien giebt: 

a) Beim Erwarmen von Chloroform mit Resorcin und 33 proc. Kalilauge entsteht gelb
rothe Fărbung mit griiner Fluorescenz. 

b) Beim Erwarmen von Chloroform mit Naphthol und konc. Kalilauge entsteht 
blaue Fărbung, an der Luft in Griin, dann Braun iibergehend. 

Das spec. Gewicht und die Siedetemperatur des officinellen Chloroforms werden von 
den hier beriicksichtigten Pharmakopoen wie folgt angegeben: 

Austr. · Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 
Spec. Gewicht bei 15° C. 1,485-1,50 1,49-1,495 1,50 1,485-1,489 1,485-1,49 >1,49. 
Siede-Temperatur. o C. 60-62,0 60-62,0 60,8 60-62 60-62 60--61. 
Hiernach Gehalt an Alkohol in °/0 0,25-1,0 0,~,7 0,7-1,0 0,7-1,0 0,6-1,0. 

Eiu Gehalt von 1,0 Procent absolutem Alkohol ist bei sonst zweckmăssiger Auf
bewahrung im Stande, das Chloroform jahrelang vor Zersetzung zu schiitzen. Bei einem 
Gehalt von 0,25 Proc. dauerte die konservirende Wirkung mehrere W ochen, bei 0,5 Proc. 
Il Monate. Wie man sich diese Wirkung des Alkohols vorzustellen hat, ist noch nicht 
aufgeklart. Ueber die Bestimmung des Alkohols im Chloroform s. Pharm. Centralh. 1897, 647. 

Prilf'ung. Dass eine Fliissigkeit Chloroform ist, erkennt man an dem eigenthiim
lichen Geruche, ferner an dem zutre:ffenden spec. Gewichte und am Siedepunkte. Die 
Isonitril-Reaktion ist fiir die Bestimmung der Identitiit allein nicht hinreichend, denn sie 
ist so scharf, dass sie in einer Fliissigkeit mit ahnlichen physikalischen Eigenschaften wie 
Aethylenchlorid und Aethylidenchlorid auch noch wenige Procente Chloroform erkennen 
lassen wiirde. Die angegebenen Farbreaktionen treten auch mit Chloral, Bromal, Bromoform 
und Jodoform ein. Die Priifung auf Reinheit hat sich auf folgende Punkte zu er
strecken: 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 51 
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1) Es sei klar, farblos und zeige das vorgeschriebene spec. Gewicht und gehe in 
seiner ganzen Menge bei 60-62° C. iiber. Bei der Bestimmnng der Siedetemperatur wende 
man eine grossere Menge Chloroform (100-200 ccm) an und destillire diese aus einem 
FraktionskOlbchen, welches in ein Wasserbad eingehăngt wird. Die Temperatur des als 
Wărmequelle dienenden Wassers soll 70° C. nicht erheblich iibersteigen. 

2) Der Geruch sei charakteristisch, nicht unangenehm erstickend (Phosgen). Werden 
etwa 5 ccm Chloroform auf gutem Filtrirpapier der freiwilligen Verdunstung iiberlassen, so 
soll sich kein fuseliger oder anderer unangenehmer Geruch wahrnehmen lassen. 

3) Man schlittelt in einem sauberen Stopfenglase 20 ccm Chloroform mit 10 ccm 
vorher ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser eine halbe Minute krăftig durch. 
Nach dem Absetzen des Chloroforms wird die wăsserige Schicht mittels einer Pipette ab
gehoben. Sie dart a) empfindliches blaues Lackmuspapier (Marke-Helfenberg) nicht 
rothen (bez. durch neutrale Lackmustinktur nicht roth gefărbt werden), andernfalls ist 
frei e S alz sau re als Zersetzungsprodukt des Chloroforms ( oder freie Schwefelsaure, oder 
Essigsăure etc.) vorhanden; b) vorsichtig auf eine Mischung von je 2,5 ccm Wasser und 
Silbernitratlosung geschichtet, an der Beriihrungsstelle eine Triibung nicht hervorrufen. 
Eine weisse Triibung wiirde auf Gegenwart von Salzsaure zuriickzufiihren sein, eine 
gelbliche oder rothliche Triibung kOnnte von Anwesenheit arseniger Saure oder Arsen
saure herriihren, iiber deren Vorkommen im Chloroform Scholvien (Apoth.-Ztg. 1887, 92) 
berichtete. 

4) Werden 5 ccm Chloroform mit 5 ccm Zinkjodidstarkelosung (oder Cadmiumjodid
stărkelosung Hel v.) geschiittelt, so darf weder eine Blaufărbung derselben, noch eine roth
liche Farbung des Chloroforms eintreten. Beide Erscheinungen wiirden durch in Freiheit 
gesetztes Jod bewirkt werden. Als Verunreinigung, welche das Jod aus dem Zinkjodid 
in Freiheit setzt, gilt freies Chior; man nimmt an, dass auch dieses ein Zersetzungs
produkt des Chloroforms ist. 

5) 20 ccm Chloroform sollen bei hăufigem Schiitteln mit 15 ccm Schwefelsăure in 
einem 3 cm weiten, vorher mit Schwefelsăure gespiilten weissen Glase mit GlasstOpsel 
innerhalb einer Stunde die Schwefelsaure nicht f'ărben. Hierzu ware folgendes zu be
merken: Chloroform wird von konc. Schwefelsăure nicht angegriffen, es ist gegen Schwefel
săure "parum affinis". Wohl aher werden von der Schwefelsaure angegriffen unter 
Dunkel- bis Schwarzfarbung, die das Chloroform verunreinigenden fremden Chlor
produkte, insbesondere Aethylidenchlorid und gechlorte Amylverbindungen, letztere aus 
fuselhaltigem Alkohol herriihrend. 

Lăsst sich ein Chloroform, welches diese Probe nicht hălt, durch blosse Rektifi
kation in ein probehaltiges umwandeln, so sind die Verunreinigungen wahrscheinlich erst 
im Verlaufe der Aufbewahrung aus Korkstopfen etc. in das Ohloroform gelangt. Riihren 
sie dagegen von fremden Ohlorprodukten her, so lasst sich das Chloroform durch einfache 
Rektifikation von ihnen nicht befreien und muss alsdann dem weiter unten angegebenen 
Reinigungsverfahren unterworfen werden . 

.Auj'bewahrung. Wie srhon bemerkt wurde, ist absolut reines Ohloroform nicht 
gut haltbar. Seine Haltbarkeit wird jedoch erhOht durch eineu geringen Weingeistzusatz. 
Aus diesem Grunde enthălt das Ohloroform der Pharmakopoen einen Zusatz von 0,5-1 Proc. 
Weingeist. Weiterhin hat man die Erfahrung gemacht, dass das Tageslicht die Zer
setzung des Ohloroforms begiinstigt; daher ist die Aufbewahrung unter Lichtabschluss 
zu empfehlen. W egen seiner narkotischen Eigenschaften ist Ohloroform endlich vor
sichtig aufzubewahren. 

Fur die Praxis sind folgende Regeln aufzustellen: das Chloroform werde in gelben 
(anaktinischen) Flaschen mit gut eing.eriebenen Glasstopfen (!) an einem kiihlen Orte des 
Kellers aufbewahrt. Korkstopfen sind nicht zu empfehlen, weil sie an das Chloroform 
Extraktivstoffe abgeben, infolgedessen dann das Ohloroform die Schwefelsăureprobe 

nicht hiilt. 
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Die Gefăsse fiille man mit dem Chloroform fast vollig an und wăhle sie je nach 
dem Bedarf so gross, dass sie nicht zu oft geiiffnet werden brauchen. 

Wirkung und Anwendung. .A.uf der Haut erzeugt Chloroform beim Ver
dunsten Kăltegefiihl, Brennen, Rothung, Herabsetzung der Sensibilitat der betreffenden 
Stelle; auf Schleimhauten Warmegefiihl und lokale Anăsthesie. In grosser Verdiinnung, 
z. B. als Chloroformwasser, ist Chloroform ein ausgezeichnetes .A.ntisepticum, z. B. 
zur Konservirung von Extraktlosungen etc. empfohlen worden. 

Man wendet Chloroform ausserlich an unverdiinnt oder mit verschiedenen Oelen 
und alkoholischen Fliissigkeiten kombinirt zur Linderung verschiedener schmerzhafter 
.A.ffektionen: Neuralgien, rheumatischen Schmerzen, Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen, wobei 
es zugleich als .A.nastheticum und Rubefaciens wirkt. 

Innerlich gegeben, wird Chloroform resorbirt, und es kommt zu einer entfemten 
allgemeinen Wirkung, doch ist dieselbe weniger sicher als nach Einathmung von Chloro
formdămpfen. - Die Hauptanwendung findet Chloroform als Anăstheticum bei chirur
gischen Operationen. Man lasst es zu diesem Zwecke mittels vor den Mund gehaltener, 
mit Chloroform getrănkter Tiicher (auch Chloroform-Masken) einathmen unter genauer 
Beobachtung von Puls und Respiration des zu Chloroformirenden. Es folgt zunăchst ein 
Stadium der Erregung (Excitationsstadium), sodann vollstăndige Bewusst- und Empfindungs
Iosigkeit. - Der Tod erfolgt nach iibermăssiger Einathmung von Chloroform durch Herz
lăhmung. Bisweilen tritt der Tod schon nach wenigen Ziigen durch Herzlahmung ein. -
Da in der Chloroformnarkose die Muskeln erschlaffen, so wird die Einrichtung von Ver
renkungen durch .A.nwendung der Chloroformnarkose ungemein erleichtert. 

In der Analyse wird das Chloroform namentlich als Auflosungsmittel verwendet 
zum Nachweis von Jod und Brom: ferner zum .A.usschiitteln von Alkalo'iden (s. S. 210 f), 
auch kann man es zur Trennung von festen Substanzen benutzen, deren spec. Gewicht 
hoher oder geringer ist als das des Chloroforms. Schiittelt man z. B. Gewiirze, Mohnsamen 
u. dergl. mit Chloroform, so sinken Sand und Steinchen zu Boden, wăhrend die Mohu
samen etc. auf dem Chloroform schwimmen. 

In der Technik dient es namentlich als Losungsmittel fiir Kautschuk und Gutta.
percha. - Die Mischung von Chloroform mit Wasser ist durch einen kleinen Zusatz von 
Saponin moglich. 

Chloroform ist auch das beste Mittel, um Theerflecke aus Zeugstoffen zu entfemen. 

Chloroforme rectifie du commerce. (Gall.). Ist ein Handelschloroform mit rund 
Proc. Alkohol, welches nach Gall. zu medicinischem Gebrauche erst verwendet werden 

darf, nachdem es einem von ihr speciell angegebenen Reinigungsverfahren unterworfen 
worden ist. 

Beinigung des Ohloroforms. Obgleich das Chloroform des deutschen Handels 
zur Zeit von grosser Reinheit ist, so halten es viele Operateure und Apotheker doch 
fiir geboten, dasselbe noch einer Reinigung zu unterwerfen. In gleicher Weise wiirden 
auch Chloroformsorten zu reinigen sein, welche aus irgend einem Grunde einer Reinigung 
bediirftig erscheinen. 

1 Liter Chloroform giesst man in eine starkwandige weisse Flasche mit Glasstopfen, 
fiigt 100 ccm farblose konc. Schwefelsaure hinzu und schiittelt die Mischung kraftig durch. 
Dieses Durchschiitteln wiederholt man wahrend eines Tages 1/ 2 stiindlich, bewahrt aber 
wahrend der Pausen die Flasche an einem dunklen Orte auf. Nach dem Absetzen scheidet 
man das Chloroform von der Schwefelsaure und schiittelt es mit einer neuen Menge von 
50-60 ccm Schwefelsaure durch und wiederholt diese Behandlung, bis die Schwefelsaure 
nicht mehr merklich gefarbt wird. Ist dieser Punkt erreicht, so trennt man das Chloro
form von der Schwefelsaure, wascht es zunăchst zweimal mit je 100 ccm Wasser, dann 
lasst man es zweimal 12 Stunden unter gelegentlichem Umschiitteln mit 100 ccm einer 
diinnen Sodalosung (1: 10) in Beriihrung, wascht nochmals mit Wasser und sammelt das 
gewaschene Chloroform. Alsdann macerirt man es 12-24 Stunden unter gelegentlichem 
Umschiitteln iiber geschmolzenem Calciumchlorid, giesst es ab und rektificirt es aus dem 
Wasserbade, am besten aus einer Retorte (s. Fig. S. 190) mit eingesetztem Thermometer. 
Man fangt die ersten, ,gewohnlich etwas triibe iibergehenden 5 Procent gesondert auf, dann 
als Chloroform etwa 90 Procent, und die letzten 5 Proc. sammelt man wieder besonders. 
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Zum Schluss mischt man dem Chloroform das erforderliche Quantum absoluten, reinen 
Alkohol zu. 

Die Gall. schreibt vor, die Rekti:fikation unter Zusatz einer kleinen Menge Mandelol 
auszufiihren, ein friiher hău:fig geiibter, nicht unrationeller Kunstgriff, durch welchen 
riechende Verunreinigungen zuriickgehalten werden sollen, der in Deutschland aber in 
Vergessenheit geratben zu sein scheint. 

Todesfiille in der Narkose. Die FiUle, dass wii.hrend der Chloroformnarkose 
der Tod eintritt, ohne dass das klinische Krankheitsbild und die spăter folgende Sektion 
eine greifbare Todesursache erkennen lassen, sind nicht sehr selten. In der Regel wird 
zunăchst die Beschaffenheit des Chloroforms fiir den Ungliicksfall verantwortlich gemacht 
und zwar in der Regel zu Unrecht. Es ist noch kein Fali bekannt geworden, in welchem 
ein Todesfall in der Chloroformnarkose mit Sic h e r h e it auf die mangelhafte Beschaffen
heit des verwendeten Chloroforms hătte zuriickgefiihrt werden konnen. 

Zu dieser irrigen Ansicht hat sehr viel beigetragen die Beobachtung, dass wăhrend 
Narkosen, welche bei kiinstlicher Beleuchtung ansgefiihrt werden, Dămpfe auftreten, 
welche zum Husten reizen und erstickend wirken. Diese Dămpfe, welche im weseutlichen 
aus Salzsăure bestehen, ausserdem auch Phosgen enthalten, entstehen durch Verbrennen des 
Chloroformdampfes an den offenen Flammen; ihr Auftreten hat mit der Reinheit des 
Chloroforms nichts zu thun. - Es ergiebt sich indessen daraus, dass Narkosen bei offeneu 
Flammen thunlichst zu vermeiden sind und dass die geeignetste Beleuchtung zur Aus
fiihrung von Chloroformnarkosen diejenige durch elektrisches Gliihlicht ist. 

Manche Aerzte schreiben, um sich vor unerwarteten Todesfăllen bei der Narkose zu 
schiitzen, vor, dass der Apotheker das Chloroform vor der Abgabe frisch rekti:ficiren solle. 
Dieser Forderung hat der Apotheker unweigerlich nachzukommen. Thut er es nicht, 
so kann er unter Umstănden wegen fahrlăssiger Todtung zur Rechenschaft gezogen werden. 

Forensischer Nachweis. Ist der Nachweis einer Chloroformvergiftung zu fiihren, 
so werden die mit Weinsăure schwach angesăuerten Objekte nach Zusatz einiger Kubik
centimeter Alkohol der Destillation im Wasserdampfstrom unterworfen. Arbeitet man mit 
einem aufsteigenden (MITSCHERLIOH'schen) Kiihler, so ist alles Chloroform in den zuerst 
iibergehenden Antheilen enthalten, wesshalb man die zuerst i.i.bergehenden Antheile fiir sich 
au:ffăngt. Mit dem Destillate stellt man an 1) die Isonitril-Reaktion, bei welcher man sich 
durch den Geruch des Anilins nicht tăuschen lassen darf, 2) die oben angegebenen Farb
reaktionen, d. h. man lOst etwa 0,1 g fl-Naphthol in Kalilauge, erwărmt auf etwa 50° C. 
und setzt einige Tropfen des Destillates hinzu. Bei Anwesenheit von Chloroform tritt 
voriibergehende Blaufărbung auf. Man setzt ferner zu einer Auflosung von 0,1 g Resorcin 
in 1-2 ccm Wasser einige Tropfen des ersten Destillates, dann einige Tropfen Natron
lauge (von 15 Proc. NaOH) und erhitzt zum Sieden. Bei Anwesenheit von Chloroform 
fărbt sich die Fliissigkeit gelbroth mit griiner Fluorescenz. 

Die quantitative Bestimmung fiihrt man am sichersten und einfachsten nach 
LunwiG aus. 

Das Objekt (Blut, Gehirn, Organtheile) wird in einen Kolben, mit doppelt durch
bohrtem Stopfen gebracht. Durch die eine Bohrung fiihrt ein bis fast an den Boden dl's 
Kolbens reichenues Glasrohr, durch die andere Bohrung ein Gasableitungsrohr. Letzteres 
steht in Verbindung mit einem in einem Verbrennungsofen ruhenden Verbrennungsrohr, 
welches mit Stiicken von Kaliglas gefiillt ist. An das V erbrennungsrohr ist ein mit 
Silbernitratl!isung beschicktes Peligot-Rohr angeschlossen. Zur Ausfiihrung des Ver
suches driickt oder saugt man mit Hiilfe eines Gasometers, wahrend der Kolbeninhalt auf 
dem Wasserbade auf 60-70° C. erwarmt wird, einen Luftstrom, welcher durch Kalilauge 
gewaschen wird, Dieser fiihrt etwa vorhandenes Chloroform mit sich und verbrennt es in 
dem zum Gliihen erhitzten Glasrohre zu Chlorwasserstoff, welcher in der vorgelegten Silber
nitratl!isung ala Chlorsilber gefallt wird. N ach beendigtem V ersuche, d. h. nach 1-2 stiin
digem Durchleiten von Luft und Gliihen bestimmt man das Gewicht des ausgeschiedenen 
Chlorsilbers (s. S. 368). 100 Th. Chlorsilber AgCl entsprechen = 27,75 Th. Chloro
form CHC13 • 

Es ist nothwendig, dass man vorher durch einen gleichlange Zeit andauernden 
blinden Versuch sich davon iiberzeugt, dass ohne Einschaltung des Untersuchungsobjektes 
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keine Triibung in der Silbernitratliisung erfolgt. Ferner ist darauf aufmerksam zu inachen, 
dass andere fliichtige Chlorverbindungen, z. B. Methylchlorid, Aethylenchlorid, Aethy
lidenchlorid u. s. w. bei dieser Methode mit bestimmt werden. Will man die Fehlerquelle 
vermeiden, dass etwa vorhandene freie Salzsaure als Chloroform mit bestimmt wird, so 
kann man diese durch Zugabe einer geniigenden Menge von reinem Calciumkarbonat 
neutralisiren. 

In den meisten Făllen wird man nach Chloroform-Todesfăllen durch Inhalation nur 
Centigramrne oder gar Milligramme Chloroform finden (in Blut und Gehirn). Vergiftungen 
durch Einnehmen von Chloroform per os sind selten, und auch in diesen Făllen erhălt 

man aus dem Mageninhalt wegen der leichten Fliichtigkeit des Chloroforms nur geringe JUengen. 

Chloroformium e Chloralo hydrato. (Ergănzb.) Chloralchloroform. Dieses 
Chloroform verdankt seine Darstellung und Anwendung dem Bestreben, eine moglichst 
reine Chloroformsorte zur Anasthesie zu verwenden. W esentlich ist fiir dasselbe, dass zu 
seiner Darstellung ein reines krystallisirtes Chloralhydrat und nicht etwa Mutter
laugen von der Chloraldarstellung verwendet werden. Diese Gewăhr erhălt man dadurch, 
dass man eine zuverlăssige ~Iarke (z. B. die von ScHERING) einkauft. Ohne Zusatz von 
Alkohol hălt sich dieses Chloroform keineswegs besser als gewohnliches, gutes Chloroform, 
dagegen erhălt es seine Haltbarkeit genau wie dieses durch einen geniigenden Zusatz von 
Alkohol. Das spec. Gewicht dieses Chloroforms ist etwa 1,4874 bei 15° C. 

Chemisch ist es von gutem Chlorkalk-Chloroform nicht zu unterscheiden. Ftir seine 
Priifung und Aufbewahrung gilt das auf S. 802 Gesagte. 

Chloroformium medicinale Pictet. Eischloroform. Durch Abkiihlen auf 
-100° C. kann das Chloroform in farblosen nadelformigen Krystallen erhalten und dadurch von 
nicht krystallisirenden chlorhaltigen Nebenprodukten getrennt werden. Die urspriingliche 
Annahme, dass dieses Chloroform auch ohne Alkoholzusatz unbegrenzt haltbar sein werde, 
hat sich nicht bestătigt, es hat sich vielmehr ergeben, dass es ohne Alkoholzusatz ebenso 
leicht zersetzlich ist als gewohnliches Chloroform, dass es aber durch Zusatz von Alkohol 
entspreehend konservirt wird. Das spec. Gewicht dieser Chloroformsorte wurde bei 15° C. 
zu 1,4863 bestimmt. 

Salicylid-Chloroform. (ANscHuE1'z). Das Salicylid (C6H10.CO)! s. s. 106, hat die 
Eigenschaft, mit Chloroform eine krystallisirende Verbindung einzugehen. Lost man daher 
Salicylid in Roh-Chloroform auf und iiberlasst die Fliissigkeit einige Zeit sich selbst, so 
krystallisirt Salicylid-Chloroform (C6H!O.C0)4 + 2CHC13 aus, wăhrend die Verunreinigungen 
des Chloroforms in der Mutterlauge bleiben. Lăsst man die Krystalle an der Luft liegen, 
so verlieren sie das aufgenommene Chloroform allmăhlich. Rascher geben sie das Chloro
form beim Erwărmen ab. Man kann also das Chloroform von den Krystallen aus dem 
W asserbade abdestilliren. Hierdurch ergiebt sich einerseits die Moglichkeit , das Chloro
form auf Grund dieser Thatsache zu reinigen, anderseits es in festen Zustand zu bringen, 
was unter Umstănden erwiinscht sein kann. Auch dieses Chloroforrn bedarf zu seiner 
Haltbarkeit eines Zusatzes von etwa 1,0 Proc. absolutem Alkohol. 

Zusammenfassung. Die leichte Zersetzliehkeit durch Licht und Luft ist eine 
Eigenschaft des reinen absoluten, alkoholfreien Chloroforms. Diese Zersetzlichkeit 
kann durch einen Zusatz von 1 Proc. absolutem, reinem Alkohol auf Jahre hinaus zuriick
gehalten werden. Die Aufbewahrung unter Lichtsehutz ist zu empfehlen. Die im Preise hoch 
stehenden Chloroformsorten wie Chloralchloroform, Chloroform-Pictet, Salicylid-Chloroform, 
bieten gegeniiber guten Sorten von Chlorkalk-Chloroform keine wesentlichen Vorziige. Sie 
sind aber zu dispensiren, sobald sie vom Arzte verordnet werden. Eine gute Sorte Chlor
kalk-Chloroform ist unter anderen das Chloroform E.H von EDUARD HEUER im.Cotta bei 
Dresden. - Chloroform, welches schon irgend einen chemischen Process durehgemacht hat, 
sollte wissentlich auch nach erfolgter Reinigung niemals zur Inhalations-Anăsthesie ver
wendet, sondern zu Einreibungen u. dergl. verbraucht werden. 

Die zahlreichen Specialmarken von Chloroform, wie z. B. das sog. englische 
Chloroform von verschiedenen Firmen (z. B. von SALAMON Co., G. DuMONTillERs-Paris), haben 
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den guten deutschen Handelssorten gegeniiber keine Vorziige, stehen aber im Preise viel
fach Mher. 

Mischungen fur Aniisthesie. Von den Mischungen fiir Inhalations-Anăsthesie, 
welche den Zweck haben, die Gefahren bez. Unannehmlichkeiten des reinen Chloroforms 
zu mildern, geben wir im Nachstehenden die folgenden, wichtigeren an. 

BILLROTH's Mischuug fiir Kriegs-Chirurgie. Chloroformii 3,0, Alkohol 1,0, 
Aetheris 1,0. 

DOBISCH's Chloroform- Aether- Mischuug. Chloroformii 10,0, Aetheris 15,0, 
Mentholi 1,0. 

Euglische Mischuug. 1) Chloroformii 2,0, Alkohol absoiuti. Aetheris aă 1,0. 
2) A.C.E.-Mixtur: Alkohol 1 Voi., Chioroformii 2 Voi., Aetheris 2 Vol. 

Methyleu, in Amerika benutzte Mischung: Alkohol methylici 1 Voi., Chloro
formii 4 V ol. 

NusSBAUM's Chloroform·Mischuug. Chloroform, parfiimirt mit etwas Nelkenol, 
um den siisslichen Geruch abzuschwiichen. 

RADESTOCK's Mischuug fiir Kriegs-Chirurgie. Chloroformii 2,0, Aetheris 3,0. 
SCHLEICH's Mischuugeu fiir allgemeiue Auiisthesie. Mischung I fiir Ope

ratio nen v on kurzer D aner: Chloroformii 45,0, Aetheris PetroleY (Siedepunkt 60-65°0.) 
15,0, Aetheris 180,0. (Siedepunkt der Mischung=38° 0.) Mischung II fiir Opera
tionen von langer Da ner oder fiir Eingriffe bei fiebernden l'atienten: Chloro
formii 45,0, Aetheris Petrole1 (Siedep. 60-65° C.) 15,0, Aetheris 150,0. (Siedepunkt der 
Mischung=40° C.) Mischung III. Ebenfalls fiir Operationen von langer 
Dauer und fiir Eingriffe bei fiebernden Patienten: Chloroformii 30,0, Aetheris 
Petrole1 (Siedep = 60-65° C.) 15,0, Aetheris 80,0 (Siedep. der Mischung = 42° C.). 

Wieuer Mischuug. Chioroformii 1,0, Aetheris 3,0. Oder Chloroformii 3,0, Aetheris, 
Alkohol absoluti ăă 1,0. 

Aqna Chloroformii (Ergiinzb. Hamb. Vorschr.) Chloroformwasser. Aqua 
Chloroformi. (Brit. Ergănzb.) 1) Ergănzb. und Hamb. Vorschr. Chloroform 1,0 
wird in 200,0 Wasser gelost. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 2) Brit. 2,5 ccm 
Chloroform werden in 1000 ccm Wasser unter Schiitteln gelost. 3) U.-St. Ein Ueber
schuss von Chloroform wird mit W asser geschiittelt und das gesăttigte W asser nach vol
Iigem Absetzen klar abgegossen. 

Antidot vou 0TTO KRETSCHlllAR in Berlin, Zahnschmerzmittel, ist eine Mischung 
von Chloroform, Essigăther und Alkohol, mit Fuchsin gefarbt. 

Bor-Chloroform-Alkohol nach UNNA, Rp. Acidi borici 1,0, Spiritus 100,0, Chloro
formii 5,0. Haarwaschmittel. 

Chloroformium ammoniacale, ammoniakalisches Chloroform, zum Ausziehen 
von Alkalorden etc. aus Objekten: Chloroform, welches unter Abkiihlung mit trockenem 
Ammoniakgase gesăttigt ist. 

Chlorodine. (Ph arm. H ung ar). Rp. Extracti Cannabis Indicae 0,1, sol ve in 
Aetheris acetici gtt. 30, Sirupi Aurantii corticis 5,0, Tincturae Zingiberis 10,0, Aetheris 
acetici 5,0, Chloroformii 5,0. Vor dem Gebrauche umzuschiitteln. Hochstgaben: pro 
dosi 1,5 g, pro die 6,0 g. 

Euglish Odontine. Chloroformii 20,0, Camphorae 2,5. Auf Watte in den hohlen 
Zahn einzufiihren. 

Feytonia. Mittel gegen Schmerz carioser Zăhne. Chioroformii 20,0, Olei Caje
puti 10,0, Camphorae 5,0. Olei Caryophyllorum gtt. 3. 

Gicht- nud Rheumatismus balsam von GusTA v BECKER in Berlin. Enthălt Kampher
spmtus, HoFFMANN'schen Lebensbalsam und Chloroform. 

Mixtura Chloroformii et Caunabis Indicae composita. (Nat. Form.) Com
pound .Mixture of Chloroform and Cannabis Indica. Chloroform anodyne. 
Rp. Chloroformii 125 ccm, Aetheris 35 ccm, Tinctura Cannabis Indicae (U.-St.) 125 ccm, 
Tincturae Capsici (U.-St.) 65 ccm, Morphini sulfurici 2,5 g, Olei :Menthae piperitae 2,0 ccm, 
Glycerini 125 ccm, Aquae 65 ccm, Spiritus q. s. ad 1000 ccm. 

Schmerzstillende Einreibung. (Wiener Specialităt.) Rp. :Mixturae oleosae bal
samicar, Spiritus camphorati, Spiritus saponati, Chloroformii aă 20,0. Spiritus aetherei, 
Tincturae Arnicae, Liquoris Ammonii caustici (0,96) aii 10,0. 

St. JA.KOB's Oei. Rp. Camphorae, Aetheris, Chlorali hydrati, Chloroformii ăă 100,0, 
Olei Sassafras, Olei Origani, Tincturae Opii simpiicis ăă 60,0, Spiritus (90 Voi. Proc.) 
10 Liter. 
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Anodynum Auglorum. 

Rp. Chloroformii 80,0 
Morphini hydrochlorici 0,1 
Aeidi atoetiei diluti (30 Proc.) gtt. VIII 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 20,0. 

Chloroformium benzoatum seu benzoieum. 
Benzo~-Chloroform. 

Rp. Aeidi benzo!ci 3,0 
Chloroformii 97 ,o. 

Dient ăusserlich als făulnisswidriges Mittel. 

Chloroformium gelatinatum. 
Chloroformium albuminatum. 

Rp. Chloroformii 
Albuminis ovi recentis ăă Volumina. 

Werden zusammengeschiittelt, bis eine gleich
măssige Masse entstanden ist. 

Elixir Chloroformi eompoRitum. 
Compound Elixir of Chloroform 

(Nat. Form.). 
Rp. Tincturae Opii (U-St.) 

Spiritus camphorati (U•St.) 
Spiritus Ammoniae aromatiei (U-St.) 
Chloroformii ăă 190 ccm 
Alkohol (95 Voi. Proc.) 235 ccm 
Olei Cinnamomi Cassiae 5 ccm 

Spiritus Ammoniae aromaticus (U-St.1 

Rp. Ammonii carboniCi 34,0 g 
Liquoris Ammonii caust. (10 Proc.) 90,0 ccm 
Olei Citri 10,0 " 
Olei Lavandulae 
Olei Macidis ăă 1,0 " 

700 • 
ad 1 Liter. 

Alkohol (95 Voi. P1·oc.) 
Aquae q. s. 

Emulsum Chloroformi (1:'-St.). 

Rp. Chloroformii 40 ccm 
Olei Amygdalarum 60 ccm 
Tragacanthae pulv. 15,0 g 
Aquae q. s. ad 1000 ccm. 

Enema ehloroformiatum ·ARAN. 

Rp. Gummi arabiei 
Aquae destillatae ăâ 10,0 
Vitellum ovi unius 
Chloroformii 1,0 (gtt. 40) 
Aquae destillatae 110,0. 

Zu einem Klystier (bei Bleikolik und Koliken andrer 
Artl. 

Essentla glngivalis anodyna ScHAFFER. 
Essentia antigingivitica SCHAFFER, 
ScHAFFER's Zahn- und ::lfundessenz. 

Rp. Chloroformii 20,0 
Olei Menthae piperitae gtt. 10 
Spiritus Vini 180,0, 

Emeu halben Ess!Mfel mit 2-3 Ess!Offel Jauem 
Wasser gemischt zum Mundausspiilen (bei Gingi
vitis, Zahnnekrose, blossliegenden Hlllsen der 
Zăhne, Zahnschmerz, Zahnfleischschmerz1. 

Glyeerlnum chlorotormiatnm. 

Rp. Chloroformii 10,0 
Spiritus Saponis 20,0 
Glycerini 20,0. 

(ilycerinum crocato • chloroformlatum DEBOUT. 

Rp. Chloroformii 
Tincturae eroei aa 1,0 
Glyceriui 30,0. 

Zum Bereiben des Zahnfleisches (beim ersten 
Zahnen der Kinder). 

Guttae anodynae Reginae. 
Schmerg und Krampf stillende Konigin

Tropfen. 
Rp. Chloroformii 10,0 

Tincturae Valerianae aethereae 20,0 
Morphini acetici 0,1. 

D. S. 30 Tropfen zu nehmen (1-Smal tăglich, bei 
eintretendem Schmerz, Krampf, Kopfschmerz, 
bei Hysterie etc. Bei Kopfschmerz soli zugleieh 
das Riechen an den Tropfen gute Dienste 
leisten). 

Linimentum Aconlti et Chloroforml (Nat. Form.). 
Rp. Tincturae Aconiti (U-St.) 

Chloroformii aii 125,0 ccm 
Linimenti Saponis 750,0 ccm. 

Linimentnm antlrheumatlcnm ScHUTT 
(Hamb. Vorsehr.). 

Rp. Camphorae 
Chloroformii iiă 30,0 
Opodeldok 140,0. 

Llnlmentnm Chloroformll. 
I. Form ul. Berol. 

Rp. Chloroformii 20,0 
Linimenti ammoniati 80,0. 

II. Liniment au Chloroform (Gal!.) 
Rp. Olei Amygdalarum 90,0 

Chloroformii 10,0, 

III. Linimentum Chloroformi (Brit.). 
Rp. Linimenti Camphorae (Brit.) s. S. 51 

Chloroformii iiă 50 ccm. 

IV. Linimentum Chloroformi U-St. 
Rp. Chloroformii 300,0 ccm 

Linimenti Saponis 700,0 ccm. 

Llnhneutum sedatlvum RrcoRD. 
Rp. Chloroformii 

Extracti Belladonnae 
Tincturae Opii simplieis 
Camphorae ăă 1,0 
Olei Hyoscyami 50,0. 

Schmerzstillende Einrei bung bei N euralgien und 
chronischem Rheumatismus. 

Llquor Chloroformil compositus Anglornm. 
Mixtura anodyna chloroformiata 

Rp. Chloroformii 10,0 
Aetheris 2,0 
Spiritus Vini 20,0 
Olei Menthae piperitae gtt. III 
Aquae Amygdalarum amararum 15,0 

Mixtis adde 
Extracti Liqniritiae 5,0 
Morphini hydrochlorici 0,05 

soluta in 
Sirupi Sacchari 50,0 
Sirupi communis (Theriacae, 

Treacle) 20,0. 
Diese Mixtur ist in England ein beliebtes Mittel, 

selbst Hausmittel hysterischer Frauen, wird 
auch bei allen krampfartigen Zufiillen, Kolik, 
Leibschmerzen, Migrane angewendet. Dosis 
1-2-3 Thee!Offel. 

Mixtura anaesthetica Gu:ENEAU de MussY, 
Rp. Chloroformii 10,0 

Tincturae Aconiti 40,0 
Aquae Coloniensis 20,0. 

Als schmerzstillende Einreihung. 

Mixtura auticholerlca DESPREZ. 
Rp. Chloroformii 1,0 

Spiritus 8,0 
Ammonii acetici 10,0 
Aquae destillatae 110,0 
Sirupi Morphini hydrochloriei 40,0. 

Halbstiindlich 1 Ess!Offel voll. 



808 Chloroformium. 

Oleum Chloroformli. 
I. Ergănzb. 

Rp Chloroformii 
O! ei O li varum a a 

II. Form. Berol. 
Rp. Chloroformii 20,0 

Olei Rapae 80,0. 

III. Hamb. Vorschr. 
Rp. Chloroformii 10,0 

Olei Olivarum 20,0. 

IV. Pharm. Helv. 
Rp. Chloroformii 10,0 

Olei Olivarum 30,0. 

Opodeldoc chloroformiatum. 
Rp. Saponis butyracei concisi 2,5 

Solve digerendo in 
Spiritus Vini 40,0 

turn admisce 
Chloroformii 8,0. 

Sepone vase clauso, ut refrigescendo congelent. 

Pommade au Chloroforme (Gal!). 
Rp. Chloroformii 10,0 

Cerae albae 5,0 
Adipis 85,0 

Sirnpus chloroformiatus. 
Sirupus Chloroformii. 

Rp. Chloroformii gtt. XX 
Spiritus Vini 5,0 
Sirupi Sacchari 95,0. 

Ist hauptsăchlich Geschmackscorrigens bitterer 
Stoffe. 

Spirltus Chloroformii. 
I. Form. Berol. 

Rp. Chloroformii 20,0 
Spiritus camphorati 80,0. 

II. Brit. 
Rp. Chloroformii 50 ccm 

Spiritus (90 Voi. Proc.) 950 ccm. 

III. U-St. 
Rp. Chloroformii 60 ccm 

Spiritus (95 Voi. Proc.) 940 ccm. 

Tiuctura Chloroformil composita. 
Rp. Chloroformii 10,0 

Spiritus Vini 25,0 
Tincturae aromaticae 30,0. 

20-60 Tropfen (bei Krampf, Kolik, Migrăne, Neu
ralgien etc.) 

Rp. 

Tinctura odontalglca. 
Hamburger Vorschriften. 

No. I. 
Kreosoti 
Oiei Caryophyllorum 
Olei Cajeputi aa 
Tincturae Opii simpl. 
Chloroformii 
Alkohol absoluti 

1,0 

2,0 
5,0 

40,0 
50,0. 

No. II. 
Rp. Olei Cajeputi 

Olei Origani aa 2,5 
Camphorae 5,0 
Chloroformii 40,0 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 50,0 

No. III. 

Rp. Camphorae 8,0. 
Olei Caryophyllorum 
Olei Cajepnti aa 16,0 
Chioroformii 
Aetheris aa 3o,o. 

Tlnctura odontalgica. Lr><KE. 

LINKE's Zahn tropfen. (Hamh. V.) 

Rp. Chloroformii 50,0 
Tinct. Ligni Santali rubri 7,0 
Tinct. I,avandulae comp. 30,0 
Spiritns (90 Y oi. Proc.) 113,0. 

Tinctura odontalgica Wrr,HELMI. 

Wilhelmstropfen (Hamb. Y.). 

Rp. Spiritus camphorati 
Tincturae l\lyrrhae ăă 12,0 
OI~ Caryophyllorum 18,0 
Chloroformii 54,0 
Spiritus aetherei 104,0. 

Ungnentum Chloroformii. 

Rp. U nguenti cerci 20,0 
Chloroformii 5,0. 

Zum Einreiben (bei Hautjucken). Diese Salbe 
wird in der Weise bereitet, dass man in einem 
Opodeldokglăschen, die Ceratsalbe schmilzt, nnd 
wenn sie bis auf circa 45 ° C. abgekiihlt ist, mit 
dem Chloroform versetzt, die Flascbe mit einem 
Korke schliesst nnd nun die l\Iischung durch 
Schiitteln hewirkt. 

Vinum chloroformiatmn. 

Chl oroform wein. 

Rp. Vini albi generosi 500,0 
Spiritus Chloroformii (1 : 10) 40,0. 

Oefters am Tage ein Spitzglas zu nehmen. (Chloro
form soli Cholesterin !Osen und dieser Wein sich 
daher bei Nierenstein, Leberkolik, ikterischer 
Hautfarbe bewăhren.) 

Vet. 
Rp. Chloroformii 4,0 

Olei Ricini 50,0. 
In zwei Hălften zu geben. Fiir einen Hund mit 

Bandwurm. 

Vet. 
Rp. Infusi fior. Chamomillae 25,0:500,0 

Chloroformii 25,0 
OI ei Crotonis gtt. XY. 

Auf zweimal fiir ein Pierd mit Wurmkolik. 

Il. t Bromoformium (Erganzb.). Bromoform. Tribrommethan. Formylum 
(Formyle) tribromatum. CHBr3 • Mol.-Gew. = 253. 

Darstellung. 1) Man destillirt Bromalhydrat (s. S. 505) mit Kali- oder Natron
lauge. 2) Eine Losung von 71,5 Th. Kaliumbromid in 150 Th. Wasser wird mit 60 Th. 
Chlorkalk (von 35 Proc. Cl), welcher mit Wasser zu einem Erei angeriihrt ist, versetzt 
und unter Zugabe von 12 Th. Aceton im Wasserdampfstrom destillirt. Wenn olige 
Tropfchen nicht mehr iibergehen, so lasst man auf 40-50° C. erkalten, fiigt nochmals 
60 Th. Chlorkalk sowie 9 Th. Aceton zu und destillirt nochmals. 1\ilan wiederholt nach 
jedesmaligem Erkalten die Destillation noch dreimal unter jedesmaligem Zusatz von 60 Th. 
Chlorkalk und 6 Th. Aceton. Die gesammten Destillate werden nunmehr zunachst mit 
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Wasser behandelt, dann wird die gesammelte Bromoformschicht wiederholt lăngere Zeit 
(s. Chloroform, S. 800) mit konc. Schwefelsăure geschiittelt, im Scheidetrichter abgetrennt, 
mit Wasser gewaschen, durch Sodalosung entsăuert, mit geschmolzenem Calciumchlorid 
getrocknet, schliesslich rekti:ficirt und die bei 149-150° C. iibergehenden Antheile ge
sammelt. Es soli sich so fast das gesammte Brom in Bromoform iiberfiihren lassen 
(FRoMM). 

Eigenschaj'ten. A) Das reine, absolute Bromoform hat nach VULPros bei 15° C. 
das spec. Gewicht 2,904. Der Siedepunkt liegt bei 148°-149° C., der Erstarrungspunkt 
bei + 8° C. Da das alkoholfreie Bromoform sich leicht zersetzt, so wird dem of:ficinellen 
Bromoform ein Zusatz von Alkohol gemacht. Durch einen Zusatz von 1 Proc. Alkohol 
sinkt das spec. Gewicht auf 2,885 bei 15" C. 

B) Das officinelle Bromoform des Ergănzb. ist eine farblose, chloroformartig 
riechende Fliissigkeit von siisslichem Geschmack. Sie ist in W asser nur wenig lOslich, 
dagegen leicht loslich in Alkohol und in Aether. Sie erstarrt beim Abkiihlen mit Eis 
krystallini~ch; die Krystalle schmelzen bei + 7° C. wieder vollstăndig·. Der Erstarrungs
punkt des Bromoforms des Handels liegt bei etwa + 7°0. Da das Bromoform durch Luft und 
Licht noch leichter gespalten wird wie Chloroform, so hat das Ergănzb. ein alkohol
haltiges Bromoform aufgenommen. Dem vom Ergănzb. vorgeschriebenen spec. Gewicht 
2,82-2,84 bei 15° C., sowie der Siedetemperatur 144-150° C. entspricht ein Zusatz von 
etwa 4 Proc. Alkohol. Ein solcher Zusatz ist - bei sonst zweckmăssiger Aufbewahrung -
geeignet, das Bromoform monatelang zu konserviren. Ohne diesen Zusatz zersetzt es sich 
besonders bei Zutritt von Luft und. Licht sehr leicht unter Freiwerden von Brom, wobei 
es gelbrothliche Fărbung annimmt. 

Priifung. 1) Werden 2 ccm Bromoform mit 2 ccm Wasser, 0,1 ccm Zehntel
Normal-Kalilauge und 3 Tropfen Lackmustinktur geschiittelt, so muss die Fliissigkeit blau 
gefărbt bleiben; wird sie roth, so ist der Să ur e gehalt (HBr) des Prăparates zu gross. 
2) Eine Emulsion von 2 ccm Bromoform, 2 ccm Wasser, 0,5 Jodzinkstărkelosung und 
0,1 ccm Zehntel-Normal-Natriumthiosulfatlosung darf sich nicht sofort blăulich fărben. 

Tritt sogleirh Blaufărbung ein, so ist mehr freies Brom zugegen, als zugelassen werden 
soli. 3) W erden 2 ccm Bromoform mit 2 ccm konc. Schwefelsăure in einem zuvor mit 
Schwefelsăure gespiilten Glase mit Glasstopsel geschiittelt, so diirfen sie sich innerhalb 
10 Minuten nur gelblich fărben. Dunkle Fărbung konnte von fremden Bromderivaten, aber 
auch von zersetzten Prăparaten herriihren. Eine lăngere Einwirkung der Schwefelsăure 
ist nicht auszufiihren, weil allmăhlich auch reine Prăparate durch konc. Schwefelsaure zer
setzt werden. 

Au{bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt, in vollig angefiillten Gefassen, 
welche man zweckmăssig nicht zu gross wăhlt. 

Anwendung. Inhalirt wirkt das Bromoform bei Thieren anasthesirend wie das 
Chloroform. Innerlich wird zu 20-50 Tropfen pro die als Sedativum bei Delirien und 
Erregungszustanden von Geisteskranken gegeben. Die eigentliche Anwendung aber ist die 
gegen Keuchhusten der Kinder. Man giebt 3-4 Mal tăglich 2-5 Tropfen in einem Thee
loffel Wasser, aber niemals in den ganz leeren Magen. Die Wirkung soli sich schon 
am zweiten Tage deutlich zeigen. Man giebt: 

Kindern bis zu 2 Jahren 0,05-0,1 g 

" 
von 2-4 

" 0,1 -0,15 " 

" " 
4-8 

" 
0,15-0,3 

" 
ălteren Kindern in fortschreitenden llengen. Erwachsenen 1,0-1,5 g. 

Hochstgaben: pro dosi 0,5, pro die 1,5 g (Ergănzb.). Nach grosseren Bromoform
gaben wird nach Ouvrnno der Harn griin gefărbt; er reducirt alsdann FEHLING'sche Losung, 
polarisirt aber nicht. - In der Analyse bedient man sich des Bromoforms bisweilen zur 
Trennung spec. leichterer fester Korper von spec. schwereren. 
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Splritus e Saccharo bromoformlatus. 

Bromoform-Rum. Nach GAY. 
Rp. Bromofonnii 1,11 

Chloroformii 0,8 
Rum 120,0. 

Chlorum. 

Mixtura Bromoformll GAY. 

Rp. Bromoformii 1,20 
O!ei Amygdalarum 15,0 

Die Mischung soll von Kindem gut vertragen 
werden. 

Gummi arabiei 10,0 
Sirupi Sacchari 30,0 
Aquae 65,0. 

Sirupus bromoformli VorsrN. 
Miinch. Ap. V. Ein Kaffee!Offel enthlllt ca. 0,05 g Bromoform. 

Rp. Bromoformii 1, 75 
Tincturae Grindeliae 
Tincturae Strychni aa O, 75 
Tincturae Aconiti 110 
Tincturae Bryoniae 0,5 
Spiritus (90 Proc.) 25,0 
Sirupi opiati 5010 

Slrupus Bromoformii BREBIAY. 

Rp. Bromoformii 5,0 
Spiritus (95 Voi. Proc.) 45,0 
Glycerini 150,0 
Sirupi Sacchari 800,0. 

Sirupi Aurantii corticis 105,0 . 

.A.qua bromoformata. 3 g Bromoform werden mit 1 Liter destillirten W assers 
geschiittelt. An Stella des unverdiinnten Bromoforms zu gebrauchen. 

Chlorum. 
1. Chlorum. Chlor. Chlorgas. Freies Chior. Chlorine. Cl . .A.tomgew. = 35,5. 
Das zu den Nicht-Metallen gehOrende Element "Chior" ist bei gewohnlicher Tem

peratur und unter normalem Drucke ein griingelbes Gas von erstickendem Geruche. Bei 
- 400 C. kann es unter gewohnlichem Drucke oder bei + 15° C. durch einen Druck von 
6 Atmospharen zn einer griinlich gelben, mit Wasser nicht mischbaren Fliissigkeit ver
dichtet werden (:tl.iissiges Chior), welche bei - 102° C. zu einer gelben, krystallinischen 
Masse erstarrt. Das spec. Gewicht des Chlors ist auf Luft = 1 bezogen = 2,45, auf 
Wasserstoff = 1 bezogen = 35,5. - 1 1 Chlorgas wiegt bei 0° O. und bei 76Q mm B = 
3,17344 g. Das Chior ist nicht brennbar. In Wasser ist Chiorgas loslich, nnd zwar lost 
Wasser von: 

10° 0. = 2,585 Voi. Chior 25° O. = 1,950 Vol. Chior 
15° C. = 2,368 n n 30° c. = 1,750 " " 
20° C. = 2,156 " n 40° c. = 1,365 " " 

Das Maximum (Optimum) der Aufloslichkeit in Wasser liegt bei 9-10° C. Ober
halb aber auch nnterhalb dieser Temperatur nimmt die Aufloslichkeit des Chlors in Wasser 
betrăchtlich ab. Bei 100° O. ist sie gleich Null. Gegen 0° C. vereinigt sich das Chior 
mit Wasser zu dem krystallisirenden Chl orhydra t Clg + 10 H20, wodurch natiirlich seine 
.A.ufloslichkeit in Wasser ganz betrăchtlich reducirt wird; dieses Hydrat zerfăllt bei zu
nehmender Temperatur wieder in Chior nnd in Wasser. 

Im unverdiinnten Zustande eingeathmet kann Chior blitzschnell den Tod herbeifiihren. 
Aber auch noch im Zustande erheblicher Verdiinnung mit Luft wirkt es heftig reizend 
auf die Schleimhăute der Athmungsorgane und kann heftigen Schnupfen, Katarrh des 
Rachens und der Bronchien, ja selbst schwere Beschădigungen der Lungen hervorbringen. 
Gegenmittel gegen eingeathmetes Chlorgas ist Alkohol, und zwar athmet man diesen in 
Dampfform ein und nimmt ihn zugleich per os als Likor, auch kann man Aetherweingeist 
einathmen und als Tropfen trinken. 

Das Material zur Darstellung des Chiors im Laboratorium ist die Salzsaure (Chlor
wasserstoff, HOl), welcher zur Ueberfiihrung in Chior nur das Wasserstoff-Atom (durch 
Oxydation) entzogen zu werden braucht. Dies geschieht dadurch, dass man Substanzen, 
welche leicht Sauerstoff abgeben, auf die Salzsaure einwirken lasst. An Stelle von Salz
saure kann man auch Gemische von Kochsalz und Schwefelsaure verwenden. 

Die wichtigsten Verfahren, nach welchen die Darstellung des Chlors im pharma
ceutischen Laboratorium geschieht, sind folgende: 
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1) 40 Th. trocknes Kochsalz (rohes Natriumchlorid), 50 Th. grobgepulverter 
Braunstein, 100 Th. Englische Schwefelsăure, verdiinnt mit 100 Th. Wasser. 
Ausgabe 23-24 Th. Chlorgas. 

Das Kochsaiz und der Braunstein werden gemischt zuerst in einen Kolben gegeben 
und nach Zusammenstellung des Gasentwicklungsapparates mit der verdiinnten Schwefel
săure iibergossen. Die Gasentwicklung geht sofort vor sich und wird spăter durch gelinde 
Erwarmung im Sandbade im Gange erhalten. 

2) Salzsăure und ein grosser Ueberschuss Braunstein in hasel- und wallnuss
grossen Stiicken. Die Chiorentwicklung erfoigt bei Anwendung von konceutrirter Salz
saure zunachst bei gewohnlicher Temperatur, alsdann wird sie durch gelinde Erwărmung 
auf dem Sandbade oder Wasserbade unterstiitzt. Nach beendeter Gasentwicklung wird die 
Fliissigkeit von dem Braunsteiniiberschuss abgegossen, der Braunstein mit W asser abge
waschen und fiir eine spătere Darstellung aufbewahrt. Diese Methode der Chlordarstellung 
ist die bequemste und leichteste. Hierbei geben aus 

100 Th. Saizsăure von 1,180 spec. Gew. fast 18 Th. Chior 

100 ~ " " 1,170 ~ " " 17 " " 
100 " " " 1,160 " " " 16 " " 
100 ~ " 1,150 " " 15 " " 
100 " " 1,140 " " 14 " " 
100 " " " 1,130 " " " 13 " " 
100 " " " 1,124 " " ~ 12,4 " " 
100 " " " 1,120 ~ " " 12 " " 

S) Es werden iibergossen 10 Th. Kaliumdichromat in kleinen Stiicken mit 53 Th. 
Salzsă ure von 1,160 spec. Gewicht. Die Gasentwicklung erfordert ein Erwarmen, und 
zwar kann dies iiber einem Drahtnetz mitteis kl ein er Flamme erfoigen. Es kann auch 
eine koncentrirtere oder dli.nnere Salzsăure genommen werden. 

Salzsăure spec. Gew. Kaliumdichromat Chior. 
100 Th. von 1,180 erfordern 21,8 Th. und geben aus circa 15,2 Th. 
100 

" " 
1,170 

" 
20,6 

" " " " " 
14,4 ~ 

100 
" " 

1,160 
" 

19,4 
" " ~ " " 13,5 " 

100 
" " 

1,150 
" 

18,2 
" " ~ " " 

12,7 
" 100 

" " 
1,140 

" 
17,0 

" " " " " 
11,9 

" 100 ~ " 
1,130 

" 
15,8 

" ~ " " " 
11,0 

" 100 
~ " 

1,124 ~ 15,0 
" " " " " 

10,5 
" 100 

" " 
1,120 

" 
14,6 

" " ~ " 10,2 " 

4) Ueber die Chlordarstellung aus Kaliumchlorat + Salzsăure siehe weiter 
un ten. 

Flfissiges Chior wird gegenwartig fabrikmăssig dargestellt und in druckfesten, 
eisernen, inwendig verbleiten Gefăssen in den Handel gebracht. Vollig trockenes Chior 
greift nicht an: Gusseisen, Schmiedeeisen, Stahl, Phosphorbronze, Messing, Kupfer, Zink, 
Biei. Diese Verhăltnisse ăndern sich sofort, sobald das Chior Feuchtigkeit enthii.lt. 

Ohemie. Man erkennt das freie Chior im koncentrirten Zustande an seiner gelb
griinen Farbe und auch noch im stark verdiinnten Zustande an dem eigenthiimlichen Ge
ruche. Davon abgesehen an foigenden Reaktionen: 1) Es bieicht, namentlich bei Gegen
wart von Wasser Pflanzenfarbstoffe wie Lackmus; Indigoblau wird in eine gelb gefărbte 
Verbindung iibergefiihrt. 2) Es setzt aus Kaliumjodid Jod in Freiheit, fărbt aiso Jodkali
Stărkepapier biau (diese Reaktion tritt aber auch ein mit Brom, Ozon, saipetriger Săure, 
Ferrichlorid). S) Durch Schiitteln mit metallischem Quecksilber wird das Chior zu Mer
curochlorid gebunden. 4) Aus Schwefelwasserstoff scheidet es Schwefei aus. 5) In wăs
seriger Fiiissigkeit Iost es Goldblatt allmăhlich auf. 6) Es fărbt Stărkelosung nicht. 

Man bestimm t das freie Chior 1) indem man einen Ueberschuss und zwar eine 
gewogene Menge reines, trocknes Mercurochiorid (Calomei), mit der wăsserigen Chioriosung 
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schiittelt. Der Gewichtsveriust des mit Weingeist gewaschenen Mercurochiorids mit 
0,1507431 muitiplicirt ergiebt die Menge des vorhanden gewesenen freien Chlors. Die 
Ergebnisse sind jedoch nur annăhernde. 

II) Maassanaiyt i s ch. A) Die Methode beruht darauf, dass Chior aus Metall
jodiden, z. B. Kaliumjodid, ăquivalente Mengen Jod in Freiheit setzt, weiche durch Natrium
thiosulfat bestimmt werden. 

1) KJ + CI= KCI + J. 
2) 2(Na2S203 + 5H20) + J 2 = 2NaJ + S406N~ + 10H20. 

Man benutzt in der Regei eine 1 / 10-Natriumthiosulfatlosung, weiche 24,8 g reines, 
krystallisirtes Natriumthiosuifat in 1 l enthălt (s. Reagentien, Band II). 1 ccm dieser 
Losung bindet 0,0127 g Jod und zeigt 0,00355 g Chior an. B) Die PENOT'sche chioro
metrische Methode. Diese Methode beruht darauf, dass arsenige Săure sowohi durch 
Chior als auch dnrch Jod unter bestimmten Bedingungen zu Arsensăure oxydirt wird. 

1) As20 3 + 2~0 + 2C~ = 4HCI + As20 5 

198 142 

As20 3 + 2H20 + 2J2 = 4HJ + As20 5 

198 508 

Diese Ueberfiihrung der arsenigen Săure erfoigt in saurer Losung nur unvollstăndig, 
quantitativ aber in aikalischer Losung. Fiir den letzteren Fali wiirde aiso die Umsetzungs
gieichung Iau ten: 

2) K3As03 + CI2 + H20 = 2HCI + K3As04 

K3As03 + J2 + H20 = 2HJ + K3As04• 

Stochiometrisch sagen beide Formein das Gleiche, nămlich: 198 Th. Arsenigsăure
anhydrid werden durch 142 Th. Chior oder durch 508 Th. Jod zu Arsensăureanhydrid 

oxydirt. - Man bedarf zu dieser Bestimmung: 
1 / 10-Kaliumarsenitiosung. 4,95 g reines Arsenigsăureanhydrid (genau gewogen), 

wird mit 5-10 g Kaliumbikarbonat und etwa 200 ccm Wasser auf dem Wasserbade er
wărmt. Wenn sich der grosste Theil aufgeiost hat, giesst man die klare Losung in einen 
1-Literkolben mit Marke ab, bringt zu dem Riickstand noch 2-5 g Kaliumbikarbonat + 
Wasser, erhitzt von neuem, giesst wieder klar ab und setzt dies fort, bis alles Arsenig
săureanhydrid in Losung iibergefiihrt ist. Dann fiigt man zur Losung noch etwa 20 g 
Kaliumbikarbonat, und fiillt nach volligem Erkalten mit Wasser bis zur Marke auf. 

1/ 10-J o dlosung. 12,7 g reines, trocknes Jod werden mit Hilfe von etwa 20 g reinem, 
jodsăurefreiem Kaliumjodid in Wasser zu 11 gelost (vergi. Reagentien). 

Sind beide Losungen mit reinen Chemikalien genan bereitet, so verbraucht 1 ccm 
Jodlosung genau 1 ccm der Kaliumarsenitiosung zur Entfărbung und 1 ccm Kaliumarsenit
Iosung zeigt 0,0127 g Jod oder 0,00355 g Chior an. - Bei diesen Bestimmungen ist der 
Titer der Jodlosung zu Grunde zu Iegen, weiches in der unter Reagentien angegebenen 
Weise gegen die Natriumthiosulfatiosung ermittelt wird. 

C) Die GRAHAM-0TTo'sche Methode. Diese Methode beruht auf der Oxydation 
von Ferrisalzen durch Chior zu Ferrosalzen nach der Gleichung 

2Fe0 + R30 + C~ = 2HC1 + Fe20 3 • 

Als Ferrosalz, weiches oxydirt wird, benutzt man eine mit Schwefelsăure oder Salz
săure stark angesăuerte Losung von Ferroammoniumsulfat FeS04 .(NH4) 2S04 + 6H20 und 
Iăsst von der freies Chior enthaltenden Fiiissigkeit soviei zufliessen, bis alles Ferrosalz zu 
Ferrisalz iibergefiihrt ist. Den Endpunkt der Reaktion erkennt man daran, dass die 
Reaktionsfl.iissigkeit durch Ferricyankalium nicht mehr gebiăut wird (Tiipfeiprobe). 

11. Aqua chlorata (Germ.). Aqua Chlori (Austr. U-St.). Chlorum solutum 
(Heiv.). Liquor Chlori. Solution of Chlorine (Brit.). Chlore dissous (Gal!.). Chior· 
wasser. Aqua oxymuriatica. Von den genannten Pharmakopoen fiihrt es die Brit. 
nur unter den Reagentien auf, die iibrigen haben es im Text aufgenommen. Die Seibst-
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darstellung dieses wichtigeQ Praparates ist dringend zu empfehlen, da das vom Drogisten 
bezogene hăufig zersetzt ist, woraus librigens dem Drogisten ein Vorwurf nicht gemacht 
werden darf. 

Dat·stellung. Ein starkwandiger Stehkolben a, der unter der Bezeichnung 
"Chlorgaskolben" in der Reihe der anderen glăsernen Apparate zur Hand steht, wird 
bis zu 3 / 4 seines Rauminhaltes mit ungefăhr haselnussgrossen und durch Absieben vom 
Pulver befreiten Braunsteinstlicken gefiillt, auf ein Drahtnetz oder in ein Sand- oder 
Wasserbad gestellt, mit einer angemessenen Menge 1 ) roher Salzsăure beschickt, mit einem 
Stopfen, dem ein glăsernes Gasleitungsrohr c und ein Sicherheitsrohr b eingesetzt ist, 
geschlossen. 

Das entwickelte Chlorgas wird, um mitiibergegangene Salzsăure zu beseitigen, zu
erst in einer weni g Wasser enthaltenden Waschflasche d gewaschen, sodann zur Absorption 
in destillirtes W asser e geleitet. 

Da das Einathmen 
von Chior schădlich ist, so 
nehme man die Operation 
unter einem gut wirken
den Abzuge oder im Freien 
vor. Da das Chlorwasser 
durch direktes Sonnen
licht, ebenso durch zer
streutes Tageslicht Zer
setzung erfăhrt, so stelle 
man die Absorptionsflasche 
in eine Papphillse oder um
wickle sie mit einem Tuche. 

Wird eine Salzsăure 
miteinemGehaltevon30-
35 Proc. Chlorwasserstoff 
angewendet, so geht die 
Chlorentwicklung langere 
Zeit ohne klinstliche Er
wărmung vor sich. Sobald 
die in dem Absorptions-

wasser aufsteigenden Gas- Fig. 189. Apparnt ~ur Cblorgasdantellung aua Braunstein und alzsJiure. 
blasen spărlich auftreten, 
wird der Kolben gelinde erwarmt. Eine Temperatur von 50-70°0. genligt. Hat man kein zu 
grosses Entwicklungsgefăss und hat man dieses auf ein Drahtnetz gestellt, so geniigt die 
kleine Flamme einer W eingeistlampe, es darf aber die Flamme das Drahtnetz ( oder den 
Kolbenboden) nicht berlihren, weil eine starke ortliche Erhitzung am Kolbenboden ein Zer
springen desselben herbeiflihren k"onnte. Zur Darstellung von 3 1 Chlorwasser geniigt ein 
Kolben von 500 ccm Rauminhalt, welcher bis dicht unter den Stopfen mit Braunstein
stlicken und mit 200-250 g einer rohen 29 bis 30 procentigen Salzsăure beschickt wird. 
Zwei Flaschen I und II von weissem Glase und mit Glasstopfen versehen, jede nur bis 
zur Halfte ihres Rauminhaltes mit ausgekochtem und wieder erkaltetem destillirtem Wasser 
beschickt und durch eine Hlille vor Tageslicht geschlitzt, stehen zur Hand. ln das Wasser 
der einen Flasche I lii.sst man nun durch das Gasleitungsrohr das Chlorgas hineintreten, 
so lange, bis sich der Raum iiber dem Wasser mit dem griinlichgelben Chlorgase angefiillt 
zeigt. Man nimmt alsdann diese Flasche fort und legt die andere Flasche II vor, jene 
aher verschliesst rnan mit dem Stopfen sofort und schlittelt sie krăftig. Das Wasser ab-

1) Der Braunstein muss noch in einer 5-10 cm hohen Schicht aus der Salzsăure 
herausragen. 
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sorbirt das Gas, und wenn man die Flasche dann offnet, so stromt mit Gewalt die ăussere 
Luft hinein. Ist der leere Raum der Flasche II mit Chlorgas gefiillt, so nimmt man sie 
fort, verschliesst sie mit dem Stopfen und legt wieder die Flasche I vor. Die von der 
Gasleitungsrohre weggenommene Flasche wird ebenfalls geschtittelt. Dieses W echseln der 
Flaschen und das Schtitteln geschieht so oft, bis das Wasser Chlorgas nicht mehr 
absorbirt, bis also nach dem Schtitteln der leere Raum der Flasche mit 
gel bgrtinlichem Ga se geftill t biei b t nud beim Aufheben des Stopfens ein Eindringen 
der Luft nicht bemerkbar ist. Mit dem auf diese W eise dargestellten Chlorwasser, welches 
bei der spăter vorzunehmenden Prtifung den richtigen Gehalt zeigte, werden dunkle 
Flaschen von 200 ccm Rauminhalt mit gut eingeriebenen Glasstopfen bis zur ~1tindung an
gefiillt, die Glasstopfen aufgesetzt, mit kaltem Wasser die Flaschen abgesptilt, mit einem 
Tuche abgetrocknet, dann sogleich mit feuchtem Pergamentpapier dicht tektirt und nun 
alsbald in den Kellenaum gebracht. Diese Operationen geschehen an einem luftigen Orte, 

und man htitet sich immer sorgsam, 
Chlorgas einzuatmen. Sollte letzteres 
dennoch geschehen sein, so gebrauche 
man sofort die oben Seite 810 ange
gebenen Gegenmittel. 

Nach Beeudiguug der Darstel
lung wird der Kolben, sobald er er· 
kaltet ist, geoffuet, die Fltissigkeit in 
eine Kloake gegossen und das zurtick
bleibende Mangansuperoxyd em1ge 
Male durch Eingiesseu von Wasser 
nud Ausgiessen abgewaschen. (Vor
sicht wegen Einathmens von Chior!) 
Nachdem man alles Wasser aus dem 
Kolben hat abtropfen lassen, schliesst 
man ihn wieder mit dem Stopfen und 
dem Gasleitungsrohr nud hebt ihn ftir 
eine spătere Operation auf. 

Darstell ung grosserer 
Mengen Chlorwasser. Die Zer
brechlichkcit der glăsernen Kolben, 

Fig. 100. Tbonkolb<>n zur Chlorgnsenlwicklung. die Erneuerung der durch das Chlor-
gas zerstorten Korkstopfen sind sehr 

unangenehme Umstănde, welche man so viei als moglich zu vermeideu sucht. Man hat 
daher Kolben von feuerfestem Thon, die anf specielles Verlangen mit eingeriebenen und 
durchbohrten Stopfen aus gebranntem Thon oder ans Talkstein versehen werden, als Chlor
gasentwicklungsgefăsse angefertigt. Sollte das Gasleitungsrohr nicht dicht die Bohroffnung 
schliessen, so uimmt man etwas Siegellack zu Hilfe. Der Kolben hat eine Tubulatur zur 
Aufnahme eines Trichterrohrs, welches zugleich als Sicherheitsrohr dient. Man ftillt den 
Kolben mit den Braunsteinstticken, setzt das Gasleitungsrohr auf (macht den Stopfen er· 
forderlichen Falles mit Kitt dicht) und giesst durch das Trichterrohr, welches bis auf den 
Boden des Kolbens reicht, die Să"nre. 

Wie in der Abbildung ersichtlich, ist dem Kolben ein Gasleitungsrohr aufgesetzt. 
Dieses Rohr hat in der Mitte des aufsteigenden Theiles r eine kugelformige Erweiternng, 
in welcher sich etwa infolge der Gasentwicklung fortgerissene Theilchen des Kolbeninhaltes 
neben Feuchtigkeit ansammeln und daraus bei grosserer Anhăufung in den Kolben zurlick
fliessen konnen. (Fig. 190.) 

Die Darstellnng von Chior aus Chlorkalkwiirfeln im KIPP'schen Apparate ist fUr 
chemische Laboratorien ganz zweckmăssig, zur Erzeugung von Chlorwasser im pharma
ceutischen Laboratorium aber bieten diese Wtirfel keinen Vertheil. 



Chiorum. 815 

Da Wasser von + 9 bis + 10° C. die grosste Menge Chiorgas absorbirt, so empfiehlt 
es sich, das mit Chlor zu săttigende Wasser auf dieser Temperatur zu erhalten, iru Sommer 
durch Einstellen der Absorptionsgefăsse in Eiswasser, im Winter durch Einstellen in er
wărmtes Wasser. Letztere Vorsichtsmassregel verabsăume man im Winter unter keinen 
Umstanden, da sich sonst bei+ 1 bis + 3° C. Krystalle von Chlorhydrat Cl2 + 10Bt0 
bilden, welche in der Regel die Glasrohren verstopfen. Ein bei 10° C. gesăttigtes Wasser 
kann 0,7-0,8 Proc., ein bei 20° C. gesăttigtes immer noch 0,5 Proc. Chlor enthalten. 

IJJigenschaften. Vollig gesii.ttigtes Chiorwasser ist eine klare, blass-griinlich
gelbliche Fliissigkeit von schwach styptischem, etwas scharfem Geschmacke und erstickendem 
Chlorgeruche. Lackmusfarbstoff und andere organische Farben werden durch dasselbe 
gebleicht. Der Luft ausgesetzt, stosst es Chlorgas aus, und unter dem Einflusse des Tages
lichtes zersetzt es sich, indem das Chlor mit einer entsprechenden Menge Wasserstoff des 
Wassers Chiorwasserstoffsii.ure bildet und Sauerstoff frei wird: ~O+ Cl2 = 2HC1+ O. Es 
muss mindestens 0,4 Proc. freies Chior enthalten. 

Es fordern: Austr. Brit. Ga!l. Germ. Helv. U-St. 
(Ges. = Geslittigt) Ges. Ges. Ges. > 0,4 °/0 > 0,4 DJ. > 0,4 DJ.. 
Aufbewahrung. Da das Wasser nur zwischen 8-12° C. die grossere Menge 

Chior absorbirt, so wird auch das bei dieser Temperatur gesăttigte Chlorwasser bei hOheren 
Temperaturen mehr oder weniger Chiorgas entweichen lassen. Unsere Keller, welche 
durchschnittlich eine Temperatur von + 12° C. haben, eignen sich also am besten als Auf
bewahrungsort des Chiorwassers. Als Aufbewahrungsgefăsse passen starkwandige, geibe 
oder blaue Flaschen von 100-200 ceru Rauminhalt mit etwas konischen Glasstopfen, 
welche Flaschen bis unter den Stopfen mit dem ChiorwasHer angefiillt, mit Pergament
papier tektirt werden. Schwarze oder sogenannte Hyalithgiăser haben das Unangenehme, 
dass sie nicht durchsichtig sind. Sie sind auch zwecklos, wenn man die mit Chlorwasser 
gefiillten Flaschen in einen mit Deckei versehenen Holzkasten oder in Blechbiichsen 
einstellt. Die Hauptsache ist, dass in den Flaschen keine atmosphărische Luft vor
handen ist. Bei einer solchen Aufbewahrung, geschiitzt vor Licht und Luft, bleibt 
das Chlorwasser monateiang von untadelhafter Beschaffenheit. In dem Dispensirlokaie 
hălt man ein Gefăss mit Chlorwasser nicht gern zur Hand, sondern bolt den jedesmaligen 
Bedarf aus dem Keller. 

Bei Dispensation des Chlorwassers vergesse man nicht, dass dieses stets Chlor 
abgiebt und daher, in eine Flasche gegossen, diese mit Chiorgas fiillt. Giesst man nun 
ans einem anderen Gefăsse Fliissigkeit dazu1 so steigen die Chlordămpfe in dieses auf und 
ertheilen dem Inhalte Chlorgeruch. Das Chlorwasser w ird daher stets den Mix· 
turen zuletzt zugesetzt. Die Mixturen dispensirt man in gelben Glăsern, obgleich 
das freie Chior in Arzneimischungen kaum eine Stunde frei bleibt und gewohnlich ge
bunden wird. Mischungen aus Chiorwasser mit schleimigen Fliissigkeiten, Altheesirup, 
Altheeaufguss, gefărbten Zuckersăften etc. verlieren in wenigen Minuten ihren Chlorgeruch 
oder ihr freies Chior; gefărbte Săfte werden ganz oder theilweise entfărbt. Wird Chior
wasser in einer Mischung abgegeben, in welcher eine Zersetzung oder Bindung des Chlors 
nicht zu erwarten ist, so sind metallene Loffel zum Einnehmen nicht zu verwenden oder 
es sind dieseiben nach dem Einnehmen sofort in W as ser zu stellen. Vor dem Riechen an 
der Mischung ist zu warnen. 

Priifung: 1) Chiorwasser sei vollig fliichtig. Einige Gramme in einem Glas
schăichen verdampft, sollen keine Spur eines fixen Riickstandes hinteriassen. 

2) Es soll von Chiorwasserstoff moglichst frei sein. Man schiittelt ca. 30,0 des 
Chiorwassers mit 5,0-8,0 reinem Quecksilber kriiftig durcheinander, bis der Chlorgeruch 
verschwunden ist, filtrirt und priift mit Lackmuspapier. Eine iiusserst schwache Rothung 
macht das Prăparat nieht verwerflich, da fast ein jedes einige Zeit aufbewahrte Chior
wasser diese Reaktion giebt. Silbernitratlosung erzeugt in dem Filtrat gemeiniglich eine 
Triibung, nur soll sie eine sehr schwach opalisirende sein. Diese Spur Saizsăure ist auf 
das Chlorwasser ais Medikament ohne allen Einfluss. 
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3) Gehal ts be s timm ung. 25 ccm Chlorwasser werden in ein, eine konc. Auflosung 
von 1 g Kaliumjodid enthaltendes ERLEN~mYER'sches Kolbchen gegossen. Zu der durch 
ausgeschiedenes Jod braun gefarbten Fliissigkeit lăsst man so viel 1/ 10-Natriumthiosulfat
losung zulaufen, dass die Fliissigkeit nur noch schwach gelb gefărbt erscheint. Dann fiigt 
man etwas Stărkelosung hinzu und titrirt die blaugefărbte Fliissigkeit mit der 1/ 10-Natrium
thiosulfatlosung bis zur eben eintretenden Farblosigkeit. 

Hierzu sollen nach Germ. mindestens 28,2 ccm, nach Helv. 30,0 ccm 1/ 10-Normal
Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein. Da 1 ccm 1/ 10-Normal-Natriumthiosulfatlosung = 
0,00355g Chior entspricht (s. S. 812), so werden bei dieser Priifung nach Germ. =0,40044 Proc., 
nach H el v. = 0,426 Proc. freies Chior nachgewiesen. 

Anwendung. Das Chlorwasser wirkt wegen seines Gehaltes an freiem Chior des
inficirend und wird in ner li c h zu 0,5-1,5-3,0 g·, mit ca. der 1 O fachen ~Ienge Wasser 
verdiinnt, bei fieberhaften nnd entziindlichen Krankheiten mit dem Charakter der Blut
zersetzung, bei Scharlach, Blattern, Erysipel, Typhus, Ruhr, beginnender Asiatischer Cholera, 
merkurieller Stomatitis, Vergiftung mit Wurst-, Kăsegift gegeben, ăusserlich gegen 
Biss- und Stichwunden giftiger oder wiithender Thiere, zur Desinfektion jauchiger Wunden, 
zu Gurgelwăssern, zu Umschlagen bei Leberkrankheiten gebraucht. In der Technik und 
in der Oekonomie benutzt man es als Bleichmittel, in der Chemie als Oxydationsmittel. 

d 

Fig. 191. Fig. 192. 

Chior und Chlorwasser zu Desinfek
tionszwecken. Letzteres bereitet man billig und 
bequem (selbst im Wohnzimmer, ohne der geringsten 
Belăstigung durch Chlorgas ausgesetzt zu sein) in fol
gender W eise. 

Eine Flasche a wird halb mit Wasser gefiillt 
und ihr ein Kork mit 2 starken Glasrohren dicht auf
gesetzt, von welchen das Rohr d die Stelle eines Ven
tils vertritt, denn es ist un ten geschiossen und nicht 
weit von dem geschlossenen Ende mittelst einer run
den Feile unter Beihilfe von Petroleum durchbohrt. 
Durch Auf- und Abwărtsschieben dieses Ventilrohres 
kann man beliebig den inneren Raum der Flasche a mit 
der ausseren Luft in Kommunikation setzen oder davon 
abschiiessen. Das andere Glasrohr c ist von starkem 

Glase, an dem einen Ende, welches bis auf den Boden der Flasche hinabreicht, zu einer 
offenen Spitze c ausgezogen, so dass das durch diese ca. 1 / 2 mm weite Oeffnung austretende 
Gas nur kleinere Blasen bildet. Der aus dem Kork nach aussen austretende Theil dieses 
Glasrohrs c ist gebogen und an seinem Ende mit einem Kork armirt, welcher als Schiuss 
eines kleinen Kolbens b mit angelegtem Rande (Wulstrande) dient. In den Kolben giebt 
man zuerst Salzsaure, dann schiittet man das nothige Kaliumchiorat dazu und legt ihn fest 
an das }tohr c an. Die Chlorentwicklung beginnt sofort, im iibrigen sehr ruhig. Anfangs 
schiebt man das Ventil d abwarts und setzt das Innere der Flasche mit der ausseren Luft 
in Kommunikation, schliesst es aher, sobald sich ein Austreten von Chior bemerkbar 
macht. Die Gasentwicklung wird spater sparlicher. Ein Erwarmen des KOlbchens b darf 
nicht stattfinden, die Flasche selbst hat man auch nicht nothig zu schiitteln, sondern man 
lasst sie ruhig an einem schattigen Orte stehen. Um ein Wasser von dem Chlorgehalt 
des officinellen Chlorwassers darzustellen, g·iebt man in das Kolbchen auf je 1000,0 vor
gelegten Wassers 2,5 Kaliumchlorat 25,0 25 procentige Salzsăure oder auf 10000 Th. Wasser 
25 Th. Kaliumchiorat und 250 Th. 25 procentige Salzsăure. 

Ein solches Chiorwasser benutzt man in Fallen, wo die Anwendung von Chiorkalk 
gern gemieden wird, z. B. zum Waschen von Geweben aus thierischer Faser, von Bett
stellen, 1!1obeln, Paneelen. Das Bestreichen mit diesem Chlorwasser wird mit einem 
Borstenpinsel oder einem Schwamme, an einen Stiei befestigt, ausgefiihrt. Zur Desinfektion 
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dcr vVasche von Cholerakranken, Blatternkranken etc. winl das Chlorwasser mit einern 
~·leichen bis doppelten Volum 'IVasser verdiinnt. 

Zur Desinficirung- der Aborte hangt oder stellt man von einander entfernt 
2 K1ilbchen mit Chlorentwicklnngsmischung aus Kaliumchlorat und Salzsaure abends in die 
Gruben hinein. Auf Gruben fur 2.5 Menschen reichen pro 'rag im Sommer, von einem 
.Abend zum andern, 5 g Salz und 50 g bis auf eiuen Gebalt von 25-30 Proc. verdiinnter 
roher Salzsanre vollstandig aus. Der J\llaterialwerth betrăgt 4-5 Pfg. Das Chlorg-as ent
wickelt sich allmăhlich und verbreitet sich liber die Oberlliiche der Fakalschicht und 
steigt nur in unbedeutender J\Ienge nach oben. Vor neuer Beschickung der kleinen 
Desinfektoren giesst man den Inhalt derselben in die Grube uncl spiilt mit 'IVasser nach. 

III. Calcaria chlorata. (Germ. Helv.). Calcium hypochlorosum (Austr.). Calx 
chlorinata (Brit.). Calx chlorata (U-St.). Chlorure de chaux sec (Gall.). Calx 
chlorata. Calcaria hypochlorosa. Calcaria oxynmriatica. Calciumhypochlorit. 
t:nterchlorigsaurer Kalk. Chlorkalk. Bleichkalk. Ist keine einheitliche Verbindung, 
sondern ein Gernisch verschiedencr Verbindungen. Er wird in chemischen Fabriken durch 
Siittigung von Kalkhydrat mit Cblorgas erzengt. Das zu dem Process nothwendige Chior ge
winnt man nach verschiedenen Verfahren (von vVELDON, HuRr>:R-DEACON und WELDON-PEcHr
NEY), welche in Band I des Kommentars von HAGER-FrscHER-HARrwrcH unter Calcaria chlomta 
naher beschrieben sind nnd sămmtlich bezwecken, elen thenren Braunstein bei cler Chlor
bereitung entwecler vollig auszuschliessen ocler zu regeneriren. Diesen Verfahren wird in
dessen schon hente eine beachtenswerthe Konkurrenz gemacht durch die elektrolytische 
Darstellung des Chlors ans Kochsalz, bei welcher als zweites Produkt Natronhydrat bez. 
Natriumkarbonat erhalten wird. 

In elen Handel gelangt der Chlorkalk in verschiedenen Sorten, welche in Dentsch
land nach Procenten wirksamen Chlors (s. w. u.) bezeichnet werden. Die Austr. ver
langt eiiwn Chlorkalk mit 20 Proc., andere Pharmakopoen verlangen einen solchen mit 
2.) und mehr Proc. wirksamen Chlors, doch ist die Technik im Stancle, Chlorkalk mit einem 
Gehalt von rund 40 Proc. wirksamem Chlor darzustellen. 

Eigenschaj'ten. Der Chlorkalk bilclet ein weisses oder fast weisses, krumeliges, 
trockenes Pulver von eigenthiimlich chlorăhnlichem Geruche, nnangenehm zusammen
ziehenclem Geschmacke und von alkalischer Reaktion. Durch Behanileln mit 10-11 Th. 
'\Vasser werden ihm das Calciumhypochlorit und das Calciumchlorid entzogen, wăhrend 
das Calciumhydroxyd ungeli.ist bleibt, und zwar wird durch Behandeln mit wenig Wasser 
zunăchst vorzugsweise das Calciumchlorid, durch Behandeln mit rnehr Wasser alsdann 
auch das Calciumhypochlorit in Losung iibergefiihrt. 

Durch Einwirkung von Lieht und Warme werden aus dem Chlorkalk allmăhlich 
Sauerstoff und Chlor abgegeben, wobei schliesslich ein Gemisch von Calciumchlorat [chlor
saurem Calcium Ca(03Cl)2] und Chlorcalcium CaCI2 hinterbleibt. 

Mit einem Ueberschuss von Săure behandelt, giebt er seinen gesammten Chlor
gehalt in Form von freiem (wirksamem) Chlor ab, d. h. je 1 ~Iol. Calciumhypochlorit
Calciumchlorid liefert 4 Atome Chlor: 

Ca(OC1)2 • CaCl2 + 4 HCl = 2H20 + 2CaC12 + 4Cl. 
Ca(OCI2) 2 • CaCl2 + 2H2S04 = 2H20 + 2CaS04 + 4Cl. 

Die Entbindung von Chlor aus dem Chlorkalk erfolgt schon durch rlie Einwirknng 
von Essigsăure, ja sogar von Kohlensăure. 

Seiner ehemischen Zusammensetznng nach kann (ler Chlorkalk praktisch 
betrachtet werden als eine Verbinclung von Calciumhypochlorit mit Caleiumchlorid und 
Calciumhydroxyd in unbestimmten Verhăltnissen also 

OCl 
xCa< + 

OCl 
Handb d. pharm. Praxis. J. 

Cl 
yCa< 

Cl 

OH + nCa< 
OH. 

52 
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Fur die Praxis ist der wesentliche Bestandtheil das Calciumhypochlorit Ca(OCI)2 , 

denn nur dieses, nicht aber auch das Caiciumchiorid ist im Stande mit Săuren, z. B. 
Saizsăure, freies Cior zu bilden. 

Ca(OCI)2 + 4HCI = 2~0 + CaCI2 + 2CI2• 

Daher gilt denn auch der Procent-Gehalt an Chior, weicher unter diesen Bedingungen 
aus dem Chiorkalk in freiem Zustande abgespaiten werden kann, ais Maassstab fiir die 
Bewerthung des Chiorkaik (iiber die franzosische Bewerthung s. w. u.). Man wird also 
als 20 procentig einen solchen Chiorkalk zu bezeichnen haben, der beim Zusammenbring·en 
mit Salzsăure 20 Proc. seines Gewichtes an freiem Chior entbindet etc. Es verlangen 
Procente wirksames Chior: 

Austr. 
200/o 

Brit. 
33o/o 

Germ. 
250/o 

Heiv. 
250/o 

Priifung. 1) Der Chlorkaik soli ein trockenes, weisses Pulver darstellen, nicht 
eine schmierige feuchte Masse sein, was darauf hinweisen wiirde, dass er bereits in Zer
setzung begriffen ist. 2) 0,5 g einer dem Inneren des Vorrathes entnommenen Durch
schnittsprobe werden in einem ERLENMEYER'schen Koibchen mit 100 ccm Wasser an
geschiittelt, dann mit einer Losung von 1 g Jodkalium in 20 ccm Wasser gemischt und 
diese Fiiissigkeit mit 20 Tropfen Salzsăure angesăuert. Das durch das freie Chior in 
Freiheit gesetzte Jod fărbt die Fiiissigkeit rothbraun. Man lăsst nun soviel 1/10-Normal
NatriumthiosulfatH:isung zufliessen, bis die Fărbung nur noch hellgelb ist, dann fiigt man 
etwas Stărkelosung hinzu nnd titrirt die durch Bildung von Jodstărke blaugefărbte Fiiissig
keit bis zur gerade eintretenden Farblosigkeit. Hierzu sind bei einem 25 procentigen 
Chiorkalk mindestens 35,2 ccm 1/10-Normai-Natriumthiosulfatliisung erforderlich. 

Ein Chiorkalk von 20 Proc. beansprucht unter den nămiichen Bedingungen 28,2 ccm, 
ein solcher von 33 Proc. = 46,5 ccm, ein solcher von 35 Proc. = 49,5 ccm 1/ 10-Normal
N atriumthiosulfatiosung. 

Aufbewahrung. Durch Einwirkung von Licht und Wărme erleidet der Chlor
kalk, wie schon erwăhnt, unter Abgabe von Chior und Sauerstoff eine Zersetzung in chlor
saures Calcium und Chiorcaicium. Ein solches Gemisch ist sehr hygroskopisch, daher meist 
schmierig und entbehrt die Făhigkeit, in der Kălte mit verdiinnten Săuren Chior zu ent
binden. - Es empfiehlt sich, grossere Vorrăthe von den Chiorkaik in Făssern an einem 
kiihien Orte, vor Licht moglichst geschiitzt aufzubewahren. 

Wiederholt wurde beobachtet, dass festgeschlossene Flaschen mit Chlorkalk explo
dirten. Als Ursache fiir diese Expiosionen nimmt man die durch Wirkung des Sonnen
lichtes erfolgende Zersetzung in dem vorher erwăhnten Sinne an. Die sich daraus er
gebende Schlussfolgerung ist, Chiorkalkgefasse nicht zu dicht zu verschliessen. Uebrigens 
sind solche Expiosionen namentlich bei hochprocentigen Sorten beobachtet worden. 

Aber seibst trotz miiglichster Vorsicht bei der Aufbewahrung geht der Gehait des 
Chiorkalks an wirksamem Chior allmăhlich zuriick, im Monat durchschnittlich um 0,6 Proc.
Chiorkalkiosungen sind wegen der Moglichkeit des Ueberganges in chiorsaures Caicium 
durch Anreiben des Chiorkaiks im Mixturmorser mit kaitem Wasser unter Ausschiuss 
jeder Erwărmung zu bereiten und stets filtrirt abzug·eben. 

Die A b g a b e des Chiorkalks in Substanz erfolgt in 'rhonkruken mit aufgelegter 
Pappscheibe; bei grosseren Mengen empfiehit sich das Aufleg·en eines Deckels von Holz. 

Wirkung und Anwendung. Chiorkaik hat. wegen seiner Făhigkeit, Chior ab
zugeben, desinficirende Eigenschaften, ausserdem wirkt er iirtlich ătzend, adstringirend, 
austrocknend. Kleine Gaben sind innerlich ohne erhebliche Wirkung, grossere Gaben 
wirken ătzend, erzeugen Erbrechen, Durchfall. Innerlich findet der Chlorkalk nur selten 
Anwendung (in Gaben von 0,1-0,2-0,4 g) bei Typhus, Dysenterie, skrophulosen Driisen
auschwellungen, Lungentuberkuiose; dagegen hăufig ăusserlich als Desinfektionsmittel, 

1) Die Gail. verlangt einen Chlorkalk von mindestens 90° GAY-LussAc. Vergl. S. 820. 
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als Einstreupulver, in Losung (1 auf 20-25 Wa~ser) zum Hinaufziehen in die Nase, zu 
Gurgelwassern, Einspritzungen, Verbandwassern etc. In Mischung mit Pflanzenschleim, 
Zuckersirup und anderen organischen Stoffen geht das wiTksame Chior des Chlorkalks 
mehr oder weniger schnell verloren. Chlorkalklosungen werden stets durch Anreiben 
des Chlorkalks iru Porcellanmorser mit kaltem Wasser bereitet und filtrirt dispensirt. 
In der Technik wird der Chlorkalk als Bleichmittel, ferner in der Fărberei, zum Ent
fuseln des Weingeistes etc. gebraucht. Fakalien werden behufs Desinfektion mit dem 
Chlorkalk bestreut. 

Chlorkalkwiirfel zur Darstellung von Chlor bestehen aus einer Mischung von 
Gips und Chlorkalk, welche durch starken Druck in Formen gebracht wurde. 

Dispensation. Mischungen des Chlorkalks mit brennbaren Stoffen erhitzen sich 
und explodiren nicht selten. Solche Mischungen bestehen z. B. aus 1) Chlorkalk, 
Schwefel. - 2) ·Chlorkalk, Schwefel, Salmiak. - 3) Chlorkalk, Salmiak (hier 
wird selbst Gelegenheit zur Bildung von Chlorstickstoff gegeben, welcher schon in mini
malen Mengen heftige Explosionen bewirkt).- 4) Chlorkalk, fliichtige Oele, Benzin, 
Petroleum. 

Mischnngen von Chlorkalk mit Salmiak muss der Apotheker als gefăhrlich her
zustellen zuriickweisen. 

Technische Werthbestimmung. Obgleich die iru Vorstehenden angegebene 
Werthbestimmung des Chlorkalks nach den Pharmakopoen ganz befriedigende Resultate 
giebt, so erfolgt die Werthbestimmung in der 'rechnik doch nach anderen Methoden und 
zwar entweder nach PENOT oder nach PENOT-MOHR. Von Wichtigkeit ist zunăchst die 
Vorbereitung des Chlorkalks zur Analyse: 

Man reibt 10 g Chlorkalk iru Ausgussmorser mit Wasser fein an, setzt nach und 
nach mehr Wasscr zu und schlammt den Chlorkalk daruit in einen 1-Liter-Kolben, reibt dcn 
Riickstand wieder mit Wasser an, spiilt alles sorgfaltig in den Kolben, fiillt in diesem bis 
zur l\iarke auf und mischt durch Umschiitteln. Zur Gehaltsbestimmung nimmt man nun 
nicht etwa die klar abgesetzte ader gar filtrirte Losnng, sondern man misst die zu ent
nehmenden Mengen der gut umgeschiittelten milchahnlichen Fliissigkeit wie sie ist ab. 
Man erhalt so konstantere und richtigere Resultate, als wenn man die klar abgesetzte 
Fliissigkeit bestimmen wiirde, weil nămlich in dem nicht gelOsten Riickstande noch aktives 
Chlor enthalten ist. 

A. Nach PENOT. Man misst 50 ceru der wie oben angegeben bereiteten, wohl
durchmischten Chlorkalkmilch ab, bringt sie in ein Becherglas und lăsst nun aus einer 
50 ceru fassenden Biirette von der auf S. 812 angegebenen Kaliumarsenitlosung unter 
stetem Umriihren langsam, zuletzt tropfenweise zufliessen, bis 1 Tropfen der Reaktions
fliissigkeit, auf frisch bereitetes Jodkaliumstărke-Papier gebracht, dieses nicht mehr blau 
fărbt. [Man riihrt 3 g Kartoffelstarke mit 250 ccm kaltem Wasser an, kocht unter Um
riihren, fiigt eine Losung von 1 g Kaliumjodid und 1 g krystallisirtem N atriumkarbonat 
hinzu, fiillt auf 500 ceru auf, trankt daruit Filtrirpapierstreifen und trocknet diese.] Dieser 
Punkt ist leicht und sicher zu treffen, da die allmahlich schwacher werdende Farbung des 
Reagenspapiers darauf hinweist, dass derselbe bald erreicht ist, und dass man somit die 
Probefliissigkeit nur noch tropfenweise zusetzen darf. 

Multiplicirt man die Menge der verbrauchten ceru 1/ 10-Kaliumarsenitlosung mit 
0,00355 g, so erhalt man die in 0,5 g Chlorkalk enthaltene Menge aktiven Chlors. 

B. Nach PENOT-MOHR. Man bedarf hierzu der auf S. 812 angegebenen Losungen 
von Kaliumarsenit und J od. 

Man bringt 50 ceru der oben erwăhnten Chlorkalkmilch in einen Kolben, lasst einen 
Ueberschuss von Kaliumarsenitlosung zufliessen, [so dass also 1 Tropfen Jodkaliumstărke
Papier nicht mehr blaut]. Alsdann verdiinnt man mit 150-200 ceru W asser, fugt etwas 
kalt bereitete Losung von Ammoniumbikarbonat, sowie etwas Starkelosung hinzu und 
titrirt mit der J odlosung auf Blau. Die blaue Farbung muss bestăndig bleiben, auch wenn 
noch etwas Ammoniumbikarbonatlosung zugesetzt wird. 

Sind beide Titrirlosungen [Kaliumarsenitlosung nnd Jodlosung] genau 1/ 10 normal, 
stehen sie also genau aufeinander ein, so zieht man einfach die verbrauchten Kubik
centimeter Jodlosung von den zugesetzten Kubikcentimetern Kaliumarsenitlosung ab. l\:Iul
tiplicirt man den verbleibenden Rest der Kubikcentimeter mit 0,00355 g, so erhălt man die 
in 0,5 g Chlorkalk enthaltene Menge wirksames Chior. 
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Beispiel. Angewendet 50 ccm der Losung 1= 0,5 g Chlorkalk). Zugesetzt = 
50 ccm Kaliumarsenitlăsung. Zuriicktitrirt = 5,3 ccm Jodlăsung. 50,0 ccm minus 
5,3 ccm = 44,7 ccm. 44,7 >< 0,00355 = 0,158685 g Chior. 

Da diese Menge Chior in 0,5 g Chlorkalk enthalten ist, so enthălt der Chlorkalk = 
31,74 Proc. wirksames Chior. 

Franzosische Werthberechnung. Chlorometrische Grade. Gu-LussAc'sche 
Grade. Nach dieser Art der Deklaration wird augegeben, wieviel Liter Chlorgas aus 
1 kg Chlorkalk entwickelt werden. Das Gewicht des Liters Chlorgas wird da bei zu 3,18 g 
angenommen. Ein 100grtidiger ader 100proc. Chlorkaik nach GAY-LussAc ist demnach ein 
solcher, von welchem 1 Kilo = 100 Liter, d. i. 318 g· Chlorgas ergeben. ~nt andereu 
Worten: Der 100grădige Chlorkalk nach GAY-LussAc entspricht einem Chlorkalk, welchcr 
nach der iiblichen Decimal-Rechnung = 31,8 Proc. Chior ausgiebt. 

Man kann daher die GAY-LussAc'schen Grade leicht in Gewichtsprocente Chior um
rechnen, wenn man die Zahl der GAY-LussAc-Grade mit 0,318 multiplicirt (s. S. 818). 

90° GAY-LUsSAC >< 0,318 = 28,62 Proc. Chior. 

Umgekehrt kann man die Gewichtsprocente Chior in GAY-LussAc'sche Grade um
rechnen, wenn man die Procente durch 0,318 dividirt. 

28.62 Proc. Chior 
0 318 = 90° GAY-LussAc. 
' 

Man wird es nicht auffăllig finden, dass es nach dieser Art der Dcklaration Chlor
kalk giebt, welcher mehr als 100 Procent Chior enthălt, bez. mehr als 100grădig· ist. 

Solute d'hypochlorite de chaux (Gal!.). Chlorkalklosung. 100,0 g Ohlor
kalk (von 28,6 Proc.) werden allmahlich mit 4500,0 g kaltem Wasser angerieben unu 
aufgeschlammt. Die Lăsung ist zu filtriren. Die Lăsung soli ihr doppeltes V olumen an 
Chior entwickeln. d. h. sie soli 2 chlorometrische Grade nach GAY-I~ussAc oder 0,636 Gc
wichtsprocente Chior enthalten. 

IV. Liquor Natrii hypochlorosi (Ergănzb.). Natrium hypochlorosum solutum 
(Helv.). Chlorure de sonde liquide (Gal!.). Liquor Sodae chlorinatae (Brit.). Liquor 
Sodae chloratae (U-St.). Die unter den vorstehenden Namen von den einzelnen Pharma
kopiien aufgenommenen Prăparate sind wăsserige Liisungen von Natriumhypochlorit und 
etwas Natriumkarbonat sowie Natriumchlorid. Der Gehalt an wirksamem Chior ist ver
schieden. Technisches Synonym = Eau de Labarraque. 

Darstellung. Um gute Prăparate zu erhalten, ist der Chlmkalk mit kaltem 
Wasser miiglichst fein anzureiben und abzusc.hlămmen. Jede Erwărmung muss bei der 
Darstellung vermieden werden, weil durch sie das Natriumhypochlorit mehr oder weniger 
in Natriumchlorat iibergeht. ' 

Ergănzb. und Helv.: 20 Th. Chlorkalk werden allmăhlieh mit 400 Th. kaltem 
\Vasser in einem 1\'Iorser angerieben, bez. angeschlammt. Alsdann mischt man hierzu eiue 
kalte Lăsung von 25 Th. krystall. Soda in 200 Th. Wasser. Nach dem Absetzen des 
entstandenen Niederschlages wird die ]dare Fliissigkeit abgehoLen bez. abfiltrirt. 

Bei V erwendung eines 25 proc. Chlorkalks kann diese Lăs ung etwa 0,8 Proc. wirk
sames Chior enthalten. Erganzb. schreibt einen 1\'Iinimalgehalt von 0,.5 Proc. Chior vor, 
die Helv. desgleichen, driickt sich aber beziiglich dieser Forderung etwas unkbr aus. 

Gal!. 100 Th. Chlorkalk von 28,62 g wirksamern Chior, 200 'rh. krystali. Sodn, 
4500 Th. W asser. Die Fliissigkeit soli ihr doppeltcs Volumen an wirksamem Chior ent
halten, entsprechend 2 chlorometrischen Grad,en nach GAY-LmsAc = 0,636 Gew.-Procenten. 

Brit. 400 Th. Chlorkalk von 33°/0 wirksamcm Chior, 600 Th. krystall. Sod:t. 
4000 Th. W asser. Die Lăsung soli etwa 2,5 Proc. wirksames Ohlor enthalten. 

U.-St. 75 Th. Chlorkalk von 35 Proc. wirksamem Chior, 150 Th. krystall. Soda, 
Wasser q. s., so dass 1000 Th. kiare Fliissigkeit erhaltcu werden. Die Lăsung soli etwa 
2,6 Proc. aktives Chior enthalten. 

E·igenschaflen. Klare, farblose oder schwach gelblich-griine Fliissigkeit von 
schwachem Chlorgeruche, welche rothes Lackmuspapier erst blăut, dann entfărbt. Sie 
werde durch Natriumkarbonat!Usung nicht mehr getriibt, enthalte also keine făllbaren 

Kalksalze mehr. Auf Zusatz von Săuren, z. B. Salzsăure, entwickeit sie sichtbaf!• 
.1\lengen Chlor 
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GehaZtsbestimmung. (Ergănzb. Helv.) ~1an bringt zu einer Losung von 1,0 
Kaliumjodid in 20 ccm W asser zuniichst 20 ccm des Liquors und sauert mit 20 Tropfen 
Salzsăure an. Zu der entstandenen rothbraunen Fliissigkeit, die noch mit etwa 50 ccm 
Wasser zu verdiinnen ist, liisst man '/10-Normal-Natriumthiosulfatlosung zufl.iessen, bis die 
Fliissigkeit nur noch hellgelb gefărbt ist. Dann fiigt man einige Tropfen Stiirkelosung 
hinzu und titrirt, bis die entstandene Blaufărbuug gerade in Farblos iibergegangen ist. 
Hierzu sollen nach Ergănzb. mindestens 28 ccm (28 x 0,00355, entsprechend 0,497 Proc. 
Chior) nach Helv. mindestens 30 ccm '/10-Normal-Natriumthiosulfatlosung erfm·derlich sein 
(30 x 0,00355, entsprechend 0,5325 Proc. Chlor). Nach Gall. wiirden unter den gleichen 
Bedingungeu 35,8 ccm 1/10-:Natriumthiosulfatli:isung verbraucht werden. 

Brit. U -St. 5 ccm werden zu einer Li:isung von 2 g Kaliumjodid in 20 ccm Wasser 
gebracht. Man săuert mit 3-5 ccm Salzsăure an, verdiinnt mit 100 ccm Wasser und ti
trirt wie vorher. Es werden gebraucht zur Bind ung des ausgeschiedenen Jod nach Bri t. = 
35,2 ccm, nach U -St. = 36,6 ccm 1/ 10 Normal-Natriumthiosulfatli:isung. 

Autbeu·ahrung. In mit Glasstopfen gut geschlossenen Glasfl.aschen vor Licht 
geschi.itzt. 

Anwendung. In der Chemie gebraucht man die Natriumhypochloritlosung als ein 
kriiftig oxydirendes Mittel und zur Unterscheidnng von Antimon- und Arsenfl.ecken, 
welche letztere davon aufgelOst werden; in der Technik zum Entfernen von Obst- und 
Weinfl.ecken aus Weisszeug, zum Bleichen etc. In der Medicin wird sie meist mit der 
gleichen bis doppelten Menge Wasser verdiinnt gegen brandige, krebsartige, syphilitische, 
stinkend-eiternde Wnnden, gegen stinkenden Athem, Mercurialsalivation, Verbrennungen, 
Panaritien etc., in Waschungen, Einspritzungen (1 auf 25-30 Wasser), Klystieren 2,0-5,0 
-10,0 auf 120 ·Wasser), Gurgelwăssern etc., innerlich zu 5-20 Tropfen mit Wasser ver
<liinnt in typhOsen Fiebern bei stinkendem Athem etc. angewendet. - In der Mikroskopie 
dient sie als vorziigliches Entfărbungsmittel gefărbter pflanzlicher Objekte. 

Die Wăscherinnen bedienen sich dieser Bleich:fl.iissigkeit im Uebermaass, und zwar 
als Reinigungsfl.iissigkeit zur Abkiirzung der Miihe des Waschens. Sie besprengen die 
Wăsche damit und lassen sie in dieser Verfassung lănger als eine Viertelstunde liegen. 
Die Folge davon ist eine Lockerung der Zeugfaser und friiher oder spăter ein Ausfallen 
des benetzt gewesenen Theiles unter Hinterlassung eines Loches. Es ist darauf hinzn
weisen, dass ein 15 Minuten iibersteigendes Benetztsein mit d~r Bleichfl.iissigkeit eine Zer
storung des Zeuges zur l<'olge hat. Die zerstorende 'Virkung des Chlors wird durch 
Natrinmthiosul.fat (Antichlor) aufgehoben. 

V. Liquor Kalii hypochlorosi. Liquor Kali hypochlorosi. Aqua JAvELLE. 
Chlorkalifliissigkeit. JA.VELLE'sche Lauge. JAVELLE'sche Bleichfliissigkeit. Eau 
de JAVEUE (Fleckwasser) wird wie Liquor Natrii hypochlorosi dargestellt, nur tlass an 
Stelle von 100 Th. krystallisirtem Natriumkarbonat 55 Th. gereinigte trockne Potasche gc
nommen werden. Sie ist heute nicht mehr im Gebrauch und wird durch den billigeren 
Liquor Natrii hypochlorosi crsctzt. 

Cataplasma chlorinatum. 
Rp. Argillae albae pulveratae 100,0 

Liq. Natrii hypochlorosi 20,0 
Aquae q. s. 

Fiat pasta mollior. 

Collyrium chloratum V ARLEZ. 

Rp. Calcariae chloratae 1,0 (ad 3,0) 
Aquae destillntae 25,0. 

Conterendo mixta filtra 
S. Augenwasser. Dreistiindlich mit einem Pinsel 

auf die Conjunctiva aufzutragen (bPi Ophthalmia 
purulenta). 

Enema chloratum. 
Rp. Liquoris Calcariae chlorntae 20,0 

Aquae destillatae 100,0. 
Zu zwei Klystieren, vorher mit einem gleichen 

Volumen warmem Wnsser zn mischen. 

Fnntigatio Chiorî. 
I. Fumigatio fortis (Pharmacopoeae Ger

manicae). 
Rp. Salis culinaris 

lllangani hyperoxydati nativi lUi 100,0 
Grosso modo pulverata et mixta dentur ad chnrtam. 

Una dispensentur. 
Acidi sulfurici Angliei 200,0 

antea diluta 
Aquae communis 100,0. 

D. S. Zur Rilucherung (fUr lOQ-150 Kubikmeter 
Raum). 
II. Fumigatio mitis (Pharmacopoeae Ger

manirac). 
Rp. Calcariae chloratae 100,0 

D. ad ollam. Una dispenscntur 
Aceti crudi 500,0. 

S. Zur Răucherung flir citca200KubikmeterRaum). 
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III. Fumigation de cblore (Gall. Nacbtrag). 
(Fumigation Guytonienne.) 

I!p. 1. Salis culinaris 
2. Mangani hyperoxydatl nativi ââ 250,0 
S. Acidi sulfurici angliei 700,0 
4. Aquae destillatae 500,0. 

:r.ran miscbt 1-3 und fiigt scbliesslicb 4 hinzu. 
FUr einen Raum von 100 Kubikmetern. 

Rp. 

Globuli cblorophori. 
Cblore en boules. Chlorkugeln. 
Boli albae 
Salis culinaris 
Mangani byperoxydati nativi 
Vitrioli Martis âă 100,0. 

Man stosst die Pulver mit Hilfe von Wasser zur 
dicken Paste an und formt 10 Kugeln daraus. 

S. Zur Chlorrăueberung auf gliibende Koblen zu 
werfen. (Nicbt mebr gebrliuchlicb). 

Linimentum contra pernlones TESTELIN. 

Rp. Tincturae Jodi 5,0 
Liquoris Natrii bypocblorosi 15,0. 

Zum Bestreicben der Frostbenlen. 

Llquor Calearlae chloratae. 
Liquor Cnlcis cblorinatae. 

Rp. Calcariae cbloratae 10,0 
Inter terendum in mortario porcellaneo misce cum 

Aquae 100,0 
Tum filtra. Colaturae sint 100,0. Paretur ex 

tempore. 

Lotlo deatnfectoria medlcorum. 

Magnesla chlorata. 
Mngnesia bypocblorosa. Chlormagnesia. 

Rp. 1. Calcariae cbloratae 25,0 
2. Aquae destillatae 150,0 
3. Magnesiae sulfurici 50,0 
4. Aquae destillatae frigidae SOO,O. 

lllan reibt 1 mit 2 an, !Ost anderseits 3 in 4 und 
vermiscbt beide Lllsungen. Die klare Fliissig
keit wird nacb dem Absetzen abgehoben. 

Mixtura ehlorata. 
Rp. Aquae cbloratae 25,0 

Sirupi Saccbari 50,0. 
S. Alle zehn Minuten 1-2 Tbee!Offel (bei Asia

tiscber Cbolera im ersten Stadium, nebenber Dar
reicbung von EisstUcken). 

Pastilll Caleariae cbloratae DESCHAMPS. 
Rp. Calcariae cbloratae 10,0 

Saccbari albi 200,0 
Tragacantbae 0,25 
Coccionellae 0,2 
Aqune q. s. 

Fiant pastilli quinquaginta (50). 
(Eine Zusammensetzung, deren wirksames Chior 

scbon in einigen Stunden verloren geht.) 

Pneumatokatharterlon CHEVALLIER. 
Rp. Liquoris Calcariae cbloratae 100,0 

Olei Caryophyllorum gtt. XIII 
Spiritus Vini 5,0, 

S. Einen bis zwei Tbee!Offel mit einem Wein
glase Wasser gemischt zum Mundaussplllen. 

Pulvls desiufectortus CoLLIN. 
Rp. Calcariae chloratae . 40,0 

Aluminis usti pulverati 20,0. 
Das Pulver wird auf Tellern ausgestreut an den 

betreffenden Ort gestellt. Langsame Chlorent
wicklung. 

Rp. Liquoris Natrii hypocblorosi tJnguentum Calcariae cbloratae BrNz. 
Aquae iia 100,0. Rp. Calcariae chloratae 1,0 

S. suo nomine (fllr Aerzte und Cbirurgen zum Unguenti Paraffini 9,0. 
Wascben der Hiinde nach Operationen, Obduc- Auf Frostbeulen, um das Vereitern derselben zu 
tionen). verbllten. 

CBOUVELLE's oder R.t.Msn's Bleich:ft.iissigkeit wird durch Zersetzen von Chlorkalk 
mit Bittersalzlosung herge!!tellt (s. oben Magnesia hypochlorosa) und ist ein energisches 
Bleichmittel. Bei ihrer .A.nwendung zum Bleichen zarter Stoffe soll sie vor Chlorkalk den 
Vorzug haben, dass die Nebenwirkung des atzenden Erdalkalis fehlt. 

HEBliiiTE's BleichlOsung wird erhalten durch Elektrolyse einer Losung von Mag
nesiumchlorid und Natriumchlorid und enthiilt demnach Natriumhypochlorit und Magne
siurohypochlorit. 

V ARRENTB.lPP's Bleichsalz ist Zinkhypochlorit und wird dargestellt durch Umsetzung 
von Chlorkalk und Zinksulfat. 

Wu.soN's Bleichfliissigkeit ist eine Losung von Aluminiumhypochlori.t, die man 
durch Zersetzen einer filtrirten Chlorkalklosung mit koncentrirter Aluminiumsulfatlosung 
und .A.bfiltriren des abgeschiedenen Calciumsulfats erhii.lt. Die Wirkung beruht auf der 
.A.bgabe von Sauerstoff unter gleichzeitiger Bildung von Aluminiumchlorid. 

Radirtinte, um Tintenschrift zu entfernen. Besteht aus zwei Flaschchen, von denen 
das eine Eau de Javelle, das andere eine 2procentige Essigsaure enthii.lt. Man bestreicht 
die Tintenschrift mit Eau de Javelle, darauf mit der Essigsaure und trocknet mit einem 
Loschblatt ab. 

Chromium oxydatum. 
1. Chromium oxydatum hydratum. Chromsesquihydroxyd. Chromhydrat. 

Cr2(0H)6 + 4: H90. Moi. Gew. = 278. 
Darstellung. 50,0 Chromalaun werden in 500,0 destillirtem Wasser gelllst 

und in diese vollig kalte Lllsung unter Umriihren 110,0 eines 5 proeentigen Salmiak
geistes nach und nach eingetragen und einige Stunden bei Seite gestellt. Dann wird 
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ucr hellgriine Niederschlag gesammelt und nach dem Auswaschen mit Wasser an einem 
măssig warmen Orte getrocknet. Ausbeute circa 23,0. 

Man kann es auch aus der Chromisulfatlosung mit Ammoniak fallen. Eine Losung 
dieses Chromsalzes stellt man aus Chromsaure dadurch her, dass man 10,0 Ohromsaure 
in 15,0 koncen trirter Sch w efelsă ure lost, welche mit 30 Th. Wasser verdtinnt ist. 
In diese kalt gehaltene Fliissigkeit lasst man nach und nach Weingeist tropfenweise 
fallen. Nachdem die Reduktion der Ohromsăure vollendet ist, verdiinnt man mit einem 
Mehrfachen Wasser und falit unter denselben Bedingungen, wie in der vorhergehenden 
Vorschrift angegeben ist, mit 105,0 eines 5 procen ti gen Salmiak geis tes. Ausbeute 
an Ohromoxydhydrat circa 12,0. 

Eigenschaften. Das Ohromoxydhydrat ist ein mehr oder weniger gesattigt griines 
Pulver, ohne Geruch und Geschmack. Es muss mit 4 Th. einer 25 procentigen Salzsaure 
eine klare griine Losung geben, welche durch Schwefelwasserstoff keine Verănderung, be
sonders keinen Niederschlag geben darf. 

Aufbewahrung. In geschlossener Glasfl.asche am schattigen Orte. 
Anwendung. Es darf das Ohromoxydhydrat nicht mit dem Ohromgriin oder dem 

griinen Zinnober verweehselt werden. Es ist von amerikanischen Aerzten als Tonicum (?) 
und Adstringens bei DiarrhOe der Kinder und anderen Affektionen der V (lrdauungswege 
empfohlen worden. Dosis fiir Kinder 0,05-0,1-0,15, fiir Erwachsene 0,15-0,3-0,5 einige 
.Male des Tages. 

11. Chromium oxydatum. Chromium oxydatum viride. Chromsesquioxyd. 
Chromoxyd. Chromioxyd. Griiner Zinnober. Cr203 • Moi. Gew. = 152. 

Man versteht hierunter eine griine Malerfarbe, welche in chemischen Fabriken in 
sehr verschiedenen Niiancen dargestellt wird. Zum Unterschiede von dem vorigen Ohrom
hydroxyd ist das stark gegliihte Ohromoxyd praktisch vollstandig unloslich in Sauren. 
Das Ohromoxyd gehort an sich zu den unschadlichen Farben. Zur Hebung der Niiance 
wird das Ohromoxyd aher mit sehr verschiedenen Substanzen, z. B. mit Bleichromat, Kalium
chromat und Kupferverbindungen, Schweinfurter Grtin etc., versetzt und muss alsdann je 
nach den gemachten Zusatzen als giftig erklart werden. 

"\Vill man Ohromoxyd zur Fărbung von Pomaden verwenden, so bereite man es am 
hesten durch Gliihen von Ammoniumchromat. 

GUIGNET's Griin ist eine lebhafte griine Malerfarb.e, welche besonders das Schwein
furter Griin zu ersetzen geeignet ist. Sie ist ein Ohromoxyd oder Ohromoxydhydrat 
2 Or~03 + 3 HgO oder Or20 3 + Or2(0H)6 und wird gewonnen durch Gliihen gleicher Molekule 
Kaliumdichromat und Borsăure und Auslaugen des Gliihriickstandes mit W asser. Es wird zu
nii.chst borsaures Chromoxyd gebildet, welches durch das A.uslaugen mit W asser in Borsii.ure 
und Obromhydroxyd zerîallt. 

Chromoxyd zurBasis haben aucb ÂRNOUDON's, PANNETIER's, PLEBSY's Griin, Neapel
griin, Laubgriin, Oelgriin, Jungferngriin, Mittlergriin, Smaragdgriin u. a., 
aher keine dieser Farben ist reines Ohromoxyd. 

III. Chrom-Aiaun. A.lumen chromicum. Chromkalium- Ala un. Cbromi
Kaliumsulfat. Cr(S04) 2K + 12~0. Moi. Gew. = 499. 

Diese in der Technik in grossen Mengen verbrauchte Verbindung wird in der Regel 
als Nebenprodukt bei Oxydationen organischer Verbindungen, z. B. des Anthracens zu An
thrachinon u. a. m. erhalten. Sie ist im Handel in ziemlicher Reinheit und zu wohlfeilen 
Preisen zu haben. Will man sie gelegentlich einmal darstellen, so verfahrt man wie folgt: 

Darstellung. Man lost 10 Th. Kaliumdichromat in 40 Th. Wasser, sauert mit 
14 Th. ko!lc. Schwefelsaure an und leitet in die Losung, ans welcher sich kein Salz aus
sr-heiden darf (sonst ist Wasser zuzugeben), schweflige Saure im Ueberschuss ein. Man 
achte daranf, dass die Temperatur der Losung nicht liber 40°0. hinausgeht. War die 
Temperatur iiber 400 O. hinausgegangen, so erhălt man eine griine Losung, aus welcher 
sich erst nach lăngerem Stehen violette Krystalle abscheiden. 

Eigenschaften. Dunkelviolette, grosse, oktaedrische Krystalle, in 5 Th. Wasser 
Ioslich. Die Losung ist blaulichviolett gefarbt. Wird sie auf etwa 75°0. erhitzt, so 
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nimmt sie griine Fărbung an und ist dann nicht mehr krystallisationsfăhig. Nach lăngerem 
oder kiirzerem Stehen wird die griine Losung wieder violett und ist alsdann auch wieder 
krystallisationsfăhig. Aus der wasserigen Li:isung wird durch Ammoniak blaugrtines Chrom
hydroxyd gefăllt. Durch Schmelzen mit Soda und Salpeter wird chromsaures Kali bez. 
Natron gebildet. 

Anwendung. Als Beize in der Fărberei, zur Erzeugung von chromgarem Leder, 
zur Herstellung von Tinten. 

Basischer Chromalann. Wird die koncentrirte, kochendheiss gemachte, griine 
Chromalaunlăsung mit W eiugcist vcrsetzt, so scheidet sich ei ne griine, zăhe Masse aus, 
wclche sich zum Griinfărben der Oelfimisse, Kautschukmassen etc., in wăssriger Losung 
zu griincr Tinte cignct. 

Chrysarobinum. 
Gewinnung. Chrysarobin ist ein Produkt der zu den Papilionaceae-Dalbergieae

Geoffraeinae gehOrigen Andira Araroba Aguiar, eines starken Baumes in Brasilien, be
sonders der J;'rovinz Bahia. Das Holz des Baumes durchziehen lange Spalten und Hoh
lungen, die ein glanzloses, gelbes, an der Luft bald leberbraun bis violett werdendes Pulver 
enthalten. Dasselbe entsteht zuerst in den Zellen (Holzparenchym, Gefăsse nud Libriform), 
worauf bald eine Desorganisation der Zellwănde eintritt, die an der Bildung des Sekrets 

Fig. 193. 
Chrysarobin aus Benzol krystallisirt. 

Fig. 194. Chrysarobin aus 2 Th. Benzol und 
1 Th. absol. Alkohol. 

100-150 mal vergrossert. 

theilnehmen. Die Băume werden gefallt, zersăgt und zerspalten, um die Hohlungen bloss
zulegen, aus denen man das Pulver dann herauskratzt; es ist reichlich mit Holztheilen 
vermengt und flihrt die Namen Araroba, Arariba, Goapulver 1), Po de Bahia. Man 
liest grobere Holzstlicke etc. aus und schlagt das Pulver durch ein Sieb. Dieses Produkt 
kommt dann als Ararobn depurata oder Araroba pulv. subt. in den Handel, es enthălt 
durchschnittlich 70 Proc. der chemischen Verbindung Chrysarobin. 

Es wird weiter gereinig-t, indem man e:; meist mit kochendem Benzol oder Chloro
form behandelt und das Filtrat eiudampft. Dieses Prăparat fiihrt nun den Namen: Chry
sarobinum oder Acidum chrysophanicum crudum, welche letztere Bezeichnung, wie man 

1) Weil es aus Portugiesisch-lndien zuerst 1864 europăischen Aerzten bekannt wurde. 
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sehen wird, wissenschaftlich falsch ist. Zur weiteren Reinigung wird das mit Benzol gc
wonnene Prăparat aus Eisessig umkrystallisirt. Vergl. S. 40. 

Germ. Helv. U-St. verlangen nur ein gercinigtes Prăparat ohne năhere Angaben, 
A ustr. verlangt ein mit heissem Benzol, Eri t. ein mit heissem Chloroform extrahirtes 
Prăparat. 

Germ. Helv. Brit. U-St. nennen es Ch1·ysarobinum, Austr. Araroba depurata. 

Bescltreibung. Das durch Extraktion mit Benzol oder Chloroform gewonnene 
Chrysarobin bildet ein mattes, heller oder dunkler gelbes Pulver vom spec. Gew. 0,920-0,922. 
Unter dem Mikroskop erweist es sich zum grossten Theil aus feinen Krystallnadeln be
stehend, die zu rundlichen Aggregaten vereinigt sind (Fig. 193 und 194). Schmelzpunkt 170 
bis 178P C. Geruch- unrl Geschmacklos. 

Loslich in 30 Th. Benzol, etwa ebenso viei Amylalkohol, 230 Th. Schwefelkohlenstoff, 
150 Th. heissem Weingeist, ferner loslich in Chloroform; schwer Hislich in Aether, fetten und 
ăthei"ischen Oelen. Mit 2000 Th. Wasser gekocht, ist es nicht vollig Ioslich und scheidet sich 
im Filtrat beim Erkalten wieder zum Theile aus. Es ist sublirnirbar und bildet dabei kleine 
Mengen eines Korpers C1~H12 • In verdunnter Kalilauge unHislich, lost es sich in koncen
trirter Kalilauge mit gelber Farbe mit grti.ner Fluorescenz. Kalkwasser fărbt sich nach 
dem Schti.tteln mit Chrysarobin im Laufe eines Tages violettroth. Von koncentrirtcr 
Schwefelsaure wird es mit blutrother Farbe gelOst, von kochend heisser Salpetersăure (spec. 
Gew. 1,185) wird es mit rothgelber Farbe gelost. 

Bestandtlteile. Das mit Benzol oder Chloroform gereinigte Praparat enthălt etwa 
90 Proc. Chrysaro hin C30H2607• 

Chrysarobin entsteht aus Chrysophansaure durch Aufnahme von Wasserstoff 
unter Austritt von Wasser 

2 (C15H1004) + 8 H = C30H2607 + H20. 

Durch Schlitteln der alkalischen Losung des Chrysarobin mit Luft wird wieder 
Chrysophansăure gebildet. 

C30H2607 + 40 = 2 (C15H1004) + 3 ~0. 

Priifung. 1) Das Prăparat muss sich in 30 Th. Benzol Iosen. Das rohe Pră

rmrat lost sich nicht vollig (vgl. oben). - 2) Erhitzt, verbrenne es ohne Ruckstand. -
3) 0,001 g Chrysarobin auf einige Tropfen rauchende Salpetersăure gestreut, fărben die
selbe roth; breitet man diese Losung in diinner Schicht aus, so wird sie beim Betupfen 
mit Ammoniak violett. Chrysophansii.ure wird nicht violett. 

4) Ebenso "fărbt Chrysophansăure damit geschti.tteltes Kalkwasser gelb und nicht 
violettroth (vergl. oben). 

Aufbewaltrung. Die kaufliche Droge wird nothigenfalls durch ein feines, be
decktes Sieb (Vorsicht! Schutzbrille!) geschlagen und in gelben Stlipselglăsern aufbewahrt. 
Beim Arbeiten mit Chrysarobin vermeide man, da dasselbe heftig die Schleimhăute an
greift, jede Staubentwicklung und entferne auch Spuren davon von den Hănden durch 
Waschen. 

Anwendung und Wirkung. Chrysarobin erzeugt auf der Haut und besonders 
auf den Schleimhăuten Rothung, Schwellung und selbst Pusteln. Es wird von der Haut 
aus resorbirt. Bei Anwendung auf grosseren Flăchen kann Albuminurie eintreten. - Inner
Iich erzeugt es Erbrechen, Durchfall und Nierenentziindung (schon bei 0,2 g). -

Man verwendet es gegen Psoriasis, Herpes tonsurans, Ekzema marginatum etc. Dio 
auf der Haut zurti.ckbleibenden Flecke konnen mit Benzol entfernt werden. 

Collemplastrum Chrysarobinl. 

Chrysaro bin-Ka u tsch ukpflas ter 5°/0• 

Rp. l\Iassae ad Collemplastrum 800,0 
Rhizomutis Iridis pulver. 57,0 

Chrysarobini subtile pulv. 16,0 
Sandaracae 20,0 
O!ei Resinae 25,0 
Aetheris 150,0. 

Bereitung wie bei Collemplastrum Arnicae (S. 885). 
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Collodium chrysarobinatum AnAMS. 
Collodium cum Araroba. 

Rp. Chrysarobini 2,0 
Collodii 18,0. 

Znm Bepinseln der Haut. 

Emplastrunt Chrysarobini DIETERICIL 
Hp. Olei Olivarum 20,0 

Colophonii 20,0 
Cerae fla vae 40 ,O 
Ammoniaci 2,0 
Terebintlo. laricin. 2,0 
Chrysarobini 12,0. 

1\fan schmilzt und giesst in Tafeln aus. 

Gelatina Chrysarobini UNNA (5 °/o). 
Rp. 1. Gelatinae albae 5,0 

2. Aquae destillatae 50,0 
3. Glycerini 90,0 
4. Chrysarobini subt. plv. 5,0. 

Man !Ost 1 in 2, fiigt 3 hinzu, dampft anf 95,0 g 
ein u. mischt mit 4 

Glycerinum saponatnm cum Chrysarobino. 
Rp. Glycerini saponati (92 proc.) 90,0 

Chrysarobini 10,0. 

Lanolimentum Cltrysaroblni extensum. 
C hrysaro b in-Lanolin- Sai benm ull (10°/o). 

Rp. 1. Cerae flavac 2,0 
2. Sebi benzoati 18,0 
3. Chrysarobini 10,0 
4. Lanolini 70,0. 

Man schmilzt 1 mit 2, fiigt 3 mit 4 verrieben hinzu, 
und streicht auf unappretirten Mull. 

Linlmentum antiherpeticnm cltrysarobinatum-
Rp. Acidi benzoici 2,5 

Chrysarobini 5,0 
Glycerini 10,0 
Alcohol. absoluti 40,0 
Benzoli 60,0. 

Man lost in der Wltrme und filtrirt durch Glas
wolle. Gegen Herpes, Kriitze. 

Oleum Chrysarobinl. 
R p. 1. Chrysaro bini 1,0 

2. Chloroformii 7 ,o 
3. Olei Lini 7 ,O. 

Man !Ost 1 in 2 und fUgt 3 hinzu. Mit einem 
Borstenpinsel aufzutragen. 

Stilus Chrysarobinl. 
ChrysarobinstifL 

Rp. 1. Resinae Pini 5,0 
2. Cerae flavae 35,0 
3. Olei Olivarum 30,0 
4. Chrysarobini 30,0. 

Man schmilzt 1 u. 2 mit 3, fUgt der halberkalteten 
Masse nach und nach 4 hinzu und giesst in 
Formen. 

Stilus Chrysarobini unguens (Dict.). 
Chrysarobin-Salbenstift (30 o/o). 

Rp. Chrysarobini 30,0 
Cerae flavae 20,0 
Adipis Lanae puri 50,0. 

Stilus Chrysaroblni salicylatus (Diet.). 
Rp. Chrysarobini 10,0 

Acidi salicylici 20,0 
Cerae flavae 20,0 
Adipis Lanae puri 50,0. 

Trauntaticinum Chrysarobini. 
(Milnch. Apoth. V.) 

Rp. Chrysarobini 1,0 
Traumaticini 10,0. 

Unguentum Acidi chrysophanici NEtrMANN. 
Rp. Chrysarobini 10,0 

Unguenti lenientis 40,0. 

Unguentum Acidi chrysophanici SQUIRE. 
Rp. 1. Chrysarobini 10,0 

2. Benzoli 15,0 
3. Adipis suilli 40,0. 

Man !Ost 1 in 2 in der Warme, seiht durch, erhitzt 
mit 3 im Wasserbade, bis 2 verdampft ist, und 
rUhrt kalt. 

Unguentum Chrysarobini. 
Chrysarobin Ointment. 

1. Ph. Brit.: 
Rp. Chrysarobini 2,0 

Adipis benzoati 48,0. 
!\fan schmilzt und rUhrt kalt. 

2. Ph. U-St.: 
Rp. Chrysarobini 5,0 

Adipis benzoati 95,0. 
werden gemischt 

Unguentum Chrysarobini LASSAR. 
Psoriasismittel von Prof. LASSAR. 

Rp. Chrysarobini 25,0 
Lanolini 75,0. 

Unguentum Chrysarobini compositum nach UNNA. 
Rp. Chrysarobini 5,0 

Ammonii sulfoichthyolici 5,0 
Acidi salicylici 2,0 
Vaselini flavi 88,0. 

Unguentum Chrysaroblni extensum. 
Chrysaro bi n- Sai benm ull. 
Rp. Adip. benzoati 20,0 

Sebi benzoati . 70,0 
Cbrysarobini 10,0. 

Man schmiltzt, mischt und streicht auf MuiL 

Ungneutum psoriaticum RosENBERG. 
Rp. Chrysarobini 50,0 

Ammonii sulfoichthyolici 20,0 
Unguenti Zymoidini (25 °/o) 30,0. 

Bei Schuppenflechte. Das Chrysarobin wird mit 
etwas Glycerin angerieben. 

Chrysarobin-Paraplaste BEIERSDORFS ist ein wasserdichtes Pflaster mit 40 Proc. 
Chrysarobin (vergl. S. 682). 

Chrysarobinpnlverseife ist Sapo medicatus mit 10 Proc. Chrysarobin. 
Chrysarobinpilaster. Mit Oel verriebenes Chrysarobin wird einer mit Benzin fliissig 

gemachten Lanolinkautschukmasse zugesetzt. 
Salbe gegen Hantansschlag des Drogisten NAEDGELER in Berlin ist eine Chrysaro

binsalbe. 
Als ebenso wirksam wie Chrysarobin, doch leichter loslich und weniger hautreizend 

werden neuerdings empfohlen: 
Enrobinnm, ein tria<.>etylirtes Chrysarobin. 

Rp. Eurobini 2,0 
Engalloli 10,0 
Acetoni 10,0. 

Rp. Eurobini 0,5-5,0 
Solut. Saligalloli 5,0-30,0 
Acetoni q. s. ad 50,0. 

Rp. Eurobini 1,0-5,0 
Pastae Zinci q. s. ad 100,0. 

Bei Bchuppenfleehte, Salzfluss. 
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L(\nirobinum, ein tetraacetylirtes Chrysarobin. 
Rp. Lenirobini 5,0-20,0 

Pastae Zinci q. s. ad 100,0. 
Anwcndung wie bei vorigem. 

Cibotium. 

Rp. Lenirobini 
Eugalloli ăă 5,0-30,0 
Chioroformii 50,0. 
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Verschiedene Arten dieser zu den Filicales-Cyatheaceae gehorigen, im ostindischen 
Archipel und auf Inseln des Stillen Meeres heimischen Gattung und verwandter Gattungen 
sind auf dem Rhizom und an den W edelbasen mit einem dichten Filz haarformiger, 
weicher, seidig-wolliger, goldgelb bis brauner, schOn glănzender Spreubaare bedeckt, welche 
Verwendung finden. 

Man unterscheidet folgende Sorten: 

1) Pakoe Kidang von Alsophila lurida 81., Balantium chrysotrichum Hass
karl u. a. auf Java. 

2) Penghawar Djambi von 
Cibotium Barometz Kz., Ci· 
botium glaucescens Kz. u. a. 
auf Sumatra. 

3) Pnlu von Cibotium 
glaucum Hook. u. a. auf den 
Sandwichs-Inseln. - Neuerdings 
gelangen solche Spreuhaare auch 
aus Vorderindien, Mexico und Hon
duras in den Handel. 

Beschreibung. Jedes 
Haar besteht aus einer einfachen 
bis 9 cm langen Reihe diinnwan
diger, bis 2 mm langer, bis 100 ţt 
dicker Zellen, die flach gedriickt 
und zuweilen um einander gedreht 
sind (Fig. 195). Sie enthalten ge
ringe Reste brauner Massen und 
einzelne sehr kleine StarkekOrn· Cil>: 
chen. Zuweilen flăchenartig aus- Fig. 195. 

gebildete Spreuschuppen anderer 
Farne sind nicht zu verwenden, ebenso die aus Mexiko gekommene W oile von den 
Zapfenschuppen von Cycadeen. 

Anwendung. Man verwendet die Haare: Pili Cibotii s. stypticae. Paleae 
baemostaticae (Austr.). Farnhaare. Farnkrautwolle. Blutstillende Spreuhaare als 
blutstillendes Mittel vermoge ihrer grossen Aufsaugefăhigkeit fiir das Blutserum. Ihre er
hebliche Wirkung steht ausser Zweifel, es ist aber zu bedenken, dass sie hăufig ziemlich 
unrein (Staub) sind, so dass es gewagt erscheinen muss, sie auf offene Wunden zu 
bringen. - Technisch benutzt man sie in grosser Menge (besonders in Nordamerika) als 
Stopf- und Polstermaterial. 

Cichorium. 
Gattung der Compositae-Cichorieae-Cichorinae. 

1. Cichorium lntybus L. Cichorie. Wegwarte. Verftuchte Jungfer. Sonnen· 
wedel. Handleucbte. - Chicoree. - Succory. Durch Europa und das gemassigte 
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Asien verbreitet, vielfach zur Gewinnung der Wurzel (besonders in Mitteldeutschland) kul
tivirt. Sperrigăstiges Kraut mit blauen Bliithenkopfen. Hiillkelch zweireihig, die 5 inneren 
Blatter am Grunde verwachsen. Bllithen mehrreihig, zungenfoimig. Achenen fast filnf
kantig, kahl mit 1-3 reihigem Pappus. Bliithenboden nackt oder in der Mitte mit Borsten. 
Verwendung finden: 

a) die Blătter oder das Kraut: Folia oder Herba Cichorii. Cichorienblătter. 

Cichorienkraut. Feuilles de Chicoree (Gall.). Succory Leaves. 
Beschreibung. Die unteren Blătter sind gestielt, schrotsageformig, die oberen 

lanzettlich, sitzend. 
Die frischen Blatter dienen bisweilen noch zu laxirenden Krautersăften, werden auch 

als Salat gegessen, die getrockneten zum Bereiten des · 
Sirop d'Erysimum compose, Sirop des Chantres (Gall.); der&elbe enthalt als 

Hauptbestandtheil das Kraut von Sisymbrium officinale, daneben: Folia Boraginis, Cichorii, 

Fig. 196. (Nncb IOBLLER.) 
L!lngucbnlLt durcb dlc Riode der Cicborlenwurzel. 

160 mal v rgrOeserL t']l Rindcnparencbym. • iebrOiu..,n. 
llCA Milcbeaft.ocblauebe. m M~~rksLrnbl . 

l 

Fig. 197. (Naeb MOELLER.) 
Lllng•sehn.lLL durcb das l!ulz der ichoriuo

wuncl. 160 tnal v"'llr. !1 fii.Ss<·. lip Holz
pnrenchym. ' Holzlnsern. "' Markstrabl. 

Capilli, Rosmarini, Flores Stoechados, Fructus Anisi, Radix Helenii, Liquiritiae, Passulae, 
Hordeum mundatum, J.Vlel und Saccharum. 

Extractum Cichorii. Extrait de Chicoree (Gall.) aus trockenen Blattern wie 
Extractum Centaurii (Gall.) (S. 684) zu bereiten: 

Succus ex Herbis commixtis. Suc d'Herbes (Gall.). Frische Blatter von Cicho
rienkraut, Kresse, Erdrauch, Gartenlattich ăă werden gequetscht, ausgepresst und der 
;:ialt filtrirt. 

Tisane de Chicoree (Gall.): wie Tisane de Buchu (S. 511). 
b) Die Wurzel. Radix Cichorii. Radix solstitialis. Cichorienwurzel. Weg· 

wartwurzel. Racine de Chicoree (Gall.). Succory Root. 
Beschreibung. Die Wurzel ist spindelformig, wenig verastelt, frisch derbfleischig 

und beim Anschneiden milchend, getrocknet runzelig, hornartig hart. Auf dem Querschnitt 
erkennt man eine schmale Korkzone, eine duime, weisse Rinde, die den hellen oder gelb
lichen Holzkorper umschliesst, der durch die Markstrahlen fein radialstreifig erscheint, 
welche letzteren auch in der Rinde mit der Lupe leicht zu seben sind. 

Der Kork besteht aus wenigen Reihen massig flacher, zarter, brauner Zellen, in 
der Rinde feblen sklerotische Elemente vollig, es fallen aher hier die gegliederteH 
l\Iilchrohren als charakteristisches Element im Querscbnitt und noch mehr im Lăngs-
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schnitt auf, ihr Inhalt erscheint kllrnig. Im Langsschnitt sind auch die Siebrllhren leicht 
zu sehen. (Fig. 196.) 

Die Gefasse des Holzes bestehen aus verhiiltnissmăssig kurzen (etwa 200 ţt 
langen) Gliedem, die 20-50 ţt weit und quergetiipfelt sind. Sie sind zu kleinen Biindelu 
vereinigt. Die Parenchymzellen des Holzes sind dicht porlls, die Holzfasern sind 
schwach verdickt mit schiefen Spalten (Fig. 197). Die Markstrahlen sind bis dreireihig. 

Die Wurzel enthalt keine Starke, sondern Inulin. 
Bestandtheile der frischen Wurzel nach KoENIG: Wasser 75,69 Proc., Stickstoff

substanz 1,01 Proc., Fett 0,49 Proc., Zucker 3,44 Proc., Inulin etc. 17,62 Proc., Holzfaser 
0,97 Proc., Asche 0,78 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 4,18 Proc., Zucker 
14,97 Proc., Inulin etc. 71,96 Proc. Die Asche enthalt: Kali 38,3 Proc., Natron 15,68 Proc., 
Kalk 7,02 Proc., Magnesia 4,69 Proc., Eisenoxyd 2,51 Proc., Phosphorsaure 12,49 Proc., 
Schwefelsăure 7,93 Proc., Kieselsaure 0,91 Proc., Chior 8,04 Proc. 

J'erwendung. Zuweilen als Laxans, hauptsăchlich als Kaffeesurrogat 
(vergl. unten). 

Sirupns Cichorii compositus, siehe unter Rheum. 
Brntolicolor, ein Bierfiirbemittel, ist Cichorienwurzel-Extrakt. 
Ka:lfee-Snrrogat von Pisoni, ist trockenes Cichorienextrakt. 
Kranter-Extrakt von Mayer. Honig mit einer starken A.bkochung von Cicho

rienkaffee. 
Sirop magistral: Tinctura Ferri tartarici 2,0, Sirupus Cichorii comp. 98,0. 
In grossem Maassstabe wird die Wurzel als "Ka:lfeesurrogat" verwendet. Zu 

diesem Zwecke wird sie in Streifen geschnitten und getrocknet, dann eingefettet, gerostet 
und gemahlen. · 

Bestandtheile der gerosteten Wurzel: Wasser 13,16 Proc., stickstoffhaltige Sub
stanz 6,53 Proc., Fett 2,74 Proc., Zucker 17,89 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 41,42 Proc., 
Rohfaser 12,07 Proc., Asche 6,19 Proc., wasserli:isliche Stoffe in der Trockensubstanz 
70,fl0 Proc. 

In Belgien darf als Kaffeesurrogat zubereitete Cichorienwurzel 15 Proc. Wasser, 
50 Proc. Trockensubstanz beim Erschopfen mit heissem Wasser, gepulvert 10 Proc., ge
kllrnt 8 Proc. Asche haben. Fett und Zucker diirfen zu 2 Proc. zugesetzt werden. 

Die Cichorie spielt weniger eine Rolle zur Verfălschung echten, gerosteten und ge
mahlenen Kaffees, sie kommt meist allein unter ihrem eigenen Namen in den Handel oder 
fiihrt andereNamen: Lo wen-, Dom-, Stern-, Germania-, Frank-, Vlllker-Ha uswald-, 
Zatkas Spar-Kaffee. Ganz unzulassig sind Bezeichnungen wie: Feinster Mokka-, 
Bester Java-, Feinster orientalischer Mokka-Kaffee etc. Cichorie unterliegt 
selbst wieder Verfălschungen mit andern Wurzeln, wie Taraxacum officinale, Beta 
vulgaris, Brassica Rapa, Daucus Carota. Am haufigsten verwendet man die Riiben
schnitzel der Zuckerfabriken (also von Beta vulgaris). 

Nachweis. Wenn es sich darum handelt, Cichorie oder ein anderes aus Wurzeln 
hergestelltes Surrogat im gemahlenen Kaffee nachzuweisen, so erleichtert es den Nachweis, 
eine Probe der Substanz in Wasser zu schiitten: Kaffee schwimmt verhhltnissmassig lange 
oben, Surrogate ans Wurzeln sinken meist schneller zu Boden. - Diesen Bodensatz oder 
die urspriingliche Substanz bringt man, um sie anfzuhellen, zweckmassig einige Tage in 
~tarke Chloralhydratli:isung (3 Chloralh.: 2 Wasser). Fallen dann bei der Untersuchung 
unter dem Mikroskop die Bruchstiicke "grosser" Tiipfelgefasse auf, so Iiegt Verdacht auf 
eine Wurzel vor. Um Cichorie- nachzuweisen, hat man noch die Milchsaftschlauche auf
~usuchen. Sind sie gefunden, so kann neben Cichorie noch Taraxacum in Betracht kommen. 
Bei letzterem sind die Gefăsse bis 80 ţt weit, ihre Tiipfel schmal und langgestreckt. 
Bei Cichorie sind die Glieder der Gefiisse auffallend kurz, sie sind bis 50 ţt weit. Die 
Tiipfel sind rundlicher wie bei Taraxacum. Ausserdem enthalt die Cichorie wenig ver
dickte, schief getiipfelte Holzfasern, die aber schwer aufzufinden sind. 

Fehlen Milchsaftschlauche (aber lange und sorgfaltig danach suchen!), so Iiegt 
cine andere Wurzel vor. Die Wurzel von Brassica hat vereinzelte Zellen mit Oxalatsand. 
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Die Gefasse von Brassica sind auffallend kurzgliederig, die Glieder oft nur doppelt so 
lang wie breit, die Wande netzartig verdickt. Die Gefasse von Beta sind langgliederig, 
die Maschen der netzartigen Verdickung weiter wie bei Brassica. 

Die Gefăsse von Daucus sind langgliederig mit schmalen, langgestreckten Ti.ipfeln. 
Vorkommenden Falls hat man sich zum Vergleich Praparate aus den betr. Wurzeln 

anzufertigen. 

Cigaretae. 
Cigaretae. Cigarren. Cigaretten. Sind eine in vielen Făllen ni.i.tzliche Arzneiform. 

Sie werden je nach dem zur Anwendung kommenden Arzneistoff und je nach der Art des 
Gebrauches verschieden angefertigt. 

1. Cigarren. Hierunter versteht man solche Arzneiformen, welche hergestellt 
werden, indem man schwach salpeterisirte Arznei-Blatter (z. B. Belladonna, Stramonium) in 
die Form einer Cigarre bringt und diese mit einem Deckblatt von Tabak umwickelt. -
Werden diese Cigarren verlangt, so muss man sie von einem Cigarrenmacher wickeln lassen. 
Zu diesem Zwecke wiirden demselben die praparirten Arzneiblatter zu i.i.bergeben sein, 
welche aus ausgesucht schOnen Exemplaren bestehen sollten. Auf 1 Cigarre rechnet man 
6,0 g trockne Blătter. 

11. Cigaretae. Diese werden in zwei Formen hergestellt. 
A. Cigaretae herbatae, Kriiuter-Cigaretten, werden dargestellt, indem man medi

cinische Krauter (Herba Belladonnae, Digitalis, Hyoscyami, Stramonii, Lobeliae, Salviae) 
fein schneidet und zunachst praparirt. Zu diesem Zwecke werden 100,0 g des Vegetabils 
mit einer Li:isung von 2,0 g Kaliumnitrat in 15,0 g Wasser und 10,0 g Weingeist besprengt 
und wiederum getrocknet. Diese praparirten Vegetabilien oder Vegetabilienmischnngen, 
welche je nach Vorschrift noch mit Extraktliisungen u. dergl. getrankt und wieder ge
trocknet werden, werden alsdann am besten mittels einer sogen. "Stopfmaschine" in 
die leicht zu beschaffenden "Cigare ttenh i.i.lsen mit M undsttick" gestopft und die 
fertigen Cigaretten wie i.i.blich geraucht. Oder man verwendet dtinnes Fliesspapier, welches 
zunachst mit einem Auszug der zu verwendenden Arzneimischnng und etwas Kaliumnitrat 
getrankt und wieder getrocknet ist. Das Zukleben erfolgt mit Starkekleister. 

Cigarettes indiennes de Grimanlt 

sollen angeblich nur aus HerbaCanabis In
dicae bestehen, thatsachlich aber enthalten sie 
nur wenig davon, ausserdem Belladonna, Nico
tiaM etc. 

Cigarettes de Belladona (Gal!.). 
Kleingeschnittene Belladonna-Bliitter werden in 

Cigarettenhiilsen g•stopft. Jede Cigarette ent
halte 1 g der Species. In gleicher Weise sind 
zu bercitcn: C. de Digitale, C. d'Encalyp
tus, C. de Jusquiarne, C. de Nicotiane, 
C. de Stramoine. 

Cigarettes de Trousseau 
bestehen aus Stramoniumblăttern, welche mit Opiumextrakt getrankt sind. 

B. Cigaretae chartaceae, Cigaretten aus medicamentiisem Pa pier, aus 
Papier mit Extraktli:isungen, Salzli:isungen, Tinkturen werden in der Weise be
reitet, dass man schwach salpeterisirtes Papier entweder (bei Darstellung weniger Cigaretten) 
mit einem Tropfglase, in grosserem Maassstabe vermittelst einer Spritzflasche mit der 
medikamentosen Li:isung anfeuchtet, aber niemals in dem Maasse netzt, dass die Fli.i.ssig
keit an dem senkrecht gebaltenen Papier herablauft. Die Papierrechtecke werden nach 
dem Trocknen zn je einer Cigarette locker zusammengerollt und mittelst Starkekleisters 
(nicht Gummiarabicumschleim) geschlossen. 

Die Cigaretten dieser Art werden gewohnlich mit Beihilfe eines Mundstticks aus 
Glas, Holz, Rohr (Cigarrenspitze) gebraucht und in der bekannten Weise g·eraucht, bald 
mehr, bald weniger, oder auch nicht den Dampf einziehend, je nach Anordnung 
des Arztes. 
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Das vorstehend erwiihnte salpeterisirte Papier, Charta parce nitrata, wird in der 
Weise bereitet, dass man 3 Bogen Fliesspapier iibereinanderlegt und mittelst Spritzfiasche 
mit der angegebenen Salpeterlosung besprengt, so dass der obere Bogen gerade befeuchtet er
scheint. Dann wendet man die untere Seite der Schicht von 3 Bogen nach oben und be
sprengt auch diese in derselben W eise. Dann lăsst man die Schicht trocknen und nimmt 
die drei Bogen von einander und schneidet sie in Rechtecke von 10><7 cm Flache. · 

Zu dieser Art Cigaretten gehOren solche, welche aus Fliesspapier hergestellt sind, 
das mit einer Pflanzenabkochung bereitet ist, aher aueh die mit Salzlosungen oder dergl. 
getriinkten, z. B. Cigaretae arsenicatae Boudin S. 392 und Cigaretae anti
phthisicae TROUSSEAU 8. 397. 

Cigarettes antiasthmatiques. Man bereitet eine A.bkochung aus Foliorum Bella
donnae, Foliorum Stramonii, Foliorum Digitalis, Foliorum Salviae iiă 5,0 in 1000,0 Wasser. 
In der Colatur lost man 75,0 Kalisalpeter und fiigt 40,0 Benzoetinktur zu. In diese Fliis
sigkeit legt man fiir 24 Stunden (Blatt fiir Blatt) Filtrirpapier ein. Man trocknet es 
alsdann und schneidet es in Rechtecke von 10 >< 7 cm, welche dann zu Cigarettenrăhren 
geformt werden. Man dispensirt letztere in Schachteln zu je 40 Stiick. 

III. Siphonetae. Siphoncigaretten. Sind circa 10 cm lange, offene Rohren 
aus Glas, harter Pappe, Rohr, Federkielen, welche mit einer Patrone irgend eines fliich
tigen Arzneistoft'es, z. B. Kampher, Jodoform, Menthol, beschickt sind. Die Patrone ist ein 
Cylinder aus dichter Gaze und nach der Natur des Arzneistoffes auch wohl mit Fliesspapier 
umschlossen. Diese Patrone wird in das circa 7 mm weite Glasrohrstiick, welches mit 
einem Mundstiick, einem Federkiel) versehen ist, eingeschoben. Der Patient zieht nur die 
durch die Patrone gesogene Luft ein. Diese Cigaretten werden also nicht geraucht. 

Cimicifuga. 
Cimicifuga racemosa Barton (jetzt Actaea racemosa L.). Ranuneulaceae

Helleboreae. Heimisch in Nordamerika von Canada bis Florida und den atlantischen 
Staaten der Union, in Europa (England) hier nnd da verwildert. Die Pflanze ist der bei 
uns heimischen Actaea spicata L. ahnlich, aher grosser mit doppelt ge:fiederten Gnmd
blăttern. 

Verwenaung :findet das Rhizom mit den Wurzeln: 
Rhizoma•Cimicifogae (Brit.). Cimieifuga (U-St.). Radix .A.etaeae s. Cimicifugae 

racemosae. Radix Christophorianae amerieanae. Radix Cimieifogae Serpentariae. -
Schwarze Schlangenwurzel. Klappersehlangenwurzel.-Blaek Snakeroot. Bugbane. 
Black Cohost. 

Beschreibung. Die Droge besteht aus einem kurzen, wagerechten Rhizom mit 
quergeringelten Aesten von heller Farbe und zahlreichen Wurzeln. Das Rhizom und seine 
Aeste mit Resten von Niederbliittern, ăhnlich wie das Galgantrhizom. Im Querschnitt des 
Rhizoms ein starkes Mark mit schmalem Gefăssbiindelring, von !larkstrahlen durchzogen. 

Die Droge riecht eigenartig und ist von scharfem, unangenehmen Geschmack. 
Bestandtheile. Scharf schmeckende Harze, theilweise in Alkohol und in Aether 

Ioslich. Ein Gemenge derselben ist als Resina Cimicifugae, Cimicifugin, Macrotin 
im Gebrauch. Ferner enthălt sie einen krystallisirenden, gelben Korper von scharfem 
Geschmack. 

Wirkung una Anwenauny. Man emp:fiehlt die Droge und das daraus dar
gestellte Harz gegen Asthma und Brustleiden, auch als Antipyreticum; sie soli in der 
Wirksamkeit der Digitalis nahe stehen. Die Droge giebt man zu 0,5-4,0 als Pulver 
oder Abkochung, die J'inktur (1: 10) zu 30-60 Tropfen mehrmals taglich. 

Extractum Cimicifugae. Extract of Cimicifuga (U.-St.) Gepulverte Wurzel 
(No. 60) wird mit q. s. Alkohol (91 Proc.) im Perkolator erschllpft, der Auszug zu einem 
dicken Extrakt eingedampft. 
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Extractum Cimicifugae flui1lum (U-St) s.liquidum (Brit.). Liquid or fluid 
Extract of Cimicifuga or of Actaea racemosa. 

Aus gepulverter Wurzel (No. 60) 1000 g unO. q. s. Alkohol (90 Proc.) bereitet man 
durch Verdrangung 1. a. 1000 ccm: Extrakt. Gabe 0,3-1,5 g. Nach Hamb. Vorschr. 
Aus der gepulverten Wurzel wie Extractum Hydrastis fluidum Germ. III zu bereiten. 

Tinctura Cimicifugae. Tinct. Actaeae racemosae. Brit. liisst aus 100 g 
g-epulverter Cimicifuga (No. 40) mit q. s. Alkohol von 60 Proc., U.-St. aus 200 g des 
Rhizoms mit Alkohol von 91 Proc. durch Verdrăngung 1000 ccm Tinktur bereiten. 

t Resina Cimicifugae. Cimicifugi n. M: acrotin. Darstellung wie bei Podo
phyllin (s. dort). Unter den starkwirkenden :Mitteln aufzubewahren. M:an giebt es zu 
0,06-0,4 tăglich. 

Rp. Extracti Cimicifugae fluidi 25,0 
Mentholi 0,1. 

D. S.: 3mal tăglich 10 Tropfen bei Ohrenlciden. 

Cina. 
Flores Cinae (Austr. Germ.). Flos Cinae (Helv.). Semen Cinae Levanticum. An

thodia Cinae. Semen contra s. sanctum s. Santonici. Semen Zedoariae. - Wurm
samen. Zittwersamen. Zittwerbliithen. Sebersaat. - Semencina. Barbotine (Gall.). 
- Santonica. Levant Wormseed (U-St.) 

Die Bliithenkopfchen einer Varietăt der Artemisia maritima L., wahrscheinlich 

der A. maritima var. Stechmanniana Besser (A. Cina Berg), Familie der Com
positae- Anthemideae- Chrysantheminae, heimisch in den Stcppen von Turkestan im 
Gebiete des Arys. Die Pfianze beginnt infolge der riicksichtslosen Ausbeutung, der Bc
nutzung der Steppe als Viehweide und der hăufigen Brtinde se! ten zu werden; man ist 
daher bcmiiht, sie im transkaspischen Gebiete nud in Transkaukasien einzubiirgern. 

Fig. 198. 

Beschreibung. Die Droge besteht aus den 3-4 mm 
langen Bliit.henkopfchen. Jedes Kopfchen bat 12-18 locker 
znsammenschliessend'l Hiillblăttchen mit griinem Mittelstreif 
und hăutigem Rande, sie schliessen 3-5 Einzelbliithen mit 
glockenformigem Sanm ein, cler letztere ist im frischen Zu
stande schOn roth, im trocknen braun. Sie sind in der Droge 
hănfig nicht mehr deutlich zu erkennen. (Fig. 198.) 

Die Epidermis der Hiillblăttchen besteht aus lang
gestreckten Zellen und trăgt Stomatien, einzelne lange, diinne, 
einfache Haare und lăngs des Kieles kurzgestielte Oeldriisen 
mit zweizelligem Kopfchen. Die Angabe mancher Pharma
kopoen, dass die Droge kahl ist, ist also nicht korrekt. Im 
Mesophyll liegen Oxalatdrusen. Beim Auseinanderzupfen findet 

man einzelne Krystalle, vielleicht Santonin, und Pollenkorncr. 
Geruch charakteristisch, Geschmack widerlich bitter, etwas ktlhlend, gewtlrzhaft. 
Beschreibuny. Der die wurmwidrigen Eigenschaften besitzende Stoff der Droge ist 

das Santonin, etwa zu 21/2 Proc. darin enthalten (vergl. besonderen Artikel). Sie enthiilt 
ferne~; Artemisin (Oxysantonin C1~H1804). Dasselbe ist krystallinisch, schmilzt bei 200°C., 
!Ost sich in gleichviel Wasser und Schwefelsăure farblos, mit Eisenchlorid wird die Lii~tmg 
gclbbraun. Artemisin mit wăsseriger Losung von Natriumkarbonat gekocht, wird karminroth 
(Unterschied von Santonin). Den Geruch verdankt die Droge einem atherischen Oei, 
von dem sie 2 Proc. enthălt. Dasselbe hat das spec. Gewicht 0,93-0,935; es enth1ilt 
Cineol und Dipenten. Ferner sind aufgefunden 0,5 Proc. Betain, 0,1 Proc. Cholin 
nnd ein harzartiger Bitterstoff. Asche 6,5 Proc., davon 18 Proc. Kieselsăure. 
Wassergehalt 10,6 Proc. 

Quantitative Bestimmung des Santonins. 
werden im Soxhlet mit Aether 12-18 Stunden extrahirt. 

Grob gepulverte Ciuabliithen 
(Das Quantum des Pulvers ist 
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abhăngig von der Grosse des Apparates). Der Aether wird verdunstet und der Riickstand 
mit frisch bereitetcr Kalkmilch eine Stunde lang gekocht. Der Kalkbrei wird dann zwei
mal mit Wasser ansgekocht und heiss filtrirt. Das Filtrat wird mit Aluminiumacetat ver
setzt, einmal zum Aufkochen gebracht, auf dem Wasserbade stark koncentrirt, Magnesium
oxyd im Ueberschuss zugesetzt und zu einem gleichmăssigen Erei dnrehgearbeitet, dieser 
znm Trocknen eingedampft und bei 105° C. 2-3 Stunden ausgetrocknet. Der gepulverte 
Riickstand wird dann im Soxhlet mit wasser- und sănrefreiem Aether extrahirt 
(4-5 Stunden) und der Aether verdunstet. Das Santonin bleibt dann wenig gefărbt 

zurlick. - Es ist nothwendig, bei der Lichtempfindlichkeit des Santonins, den Kolben 
durch gelbes Papier vor dem Tageslicht zu schiitzen. 

Handelssorten. Die officinelle i~t die turkestanische oder levantinische 
Cina, :,ie kommt gegenwărtig allein im Handel vor. Eine friiher zuweilen vorkommende 
Cina indica sollte an der Wolga bei Sarepta und Saratow gesammelt sein. Nach direkt 
eingezogenen Erkundignngen ist dort niemals Cina gesammelt, und es handelt sich an
scheinend um die gewohnliche Sorte, die von einer in den genannten Orten domicilirten 
Handelsgesellschaft exportirt wurde. 

Eine friiher znweilen vorkommende Cina barbarica aus dem nordwestliehen Afrika 
und vielleicht von Artemisia ramosa Smith. stammend, flie kein Santonin enthielt, ist 
aus dem Handel verschwunden. 

Einsmnmlung. Aufbewahruny. Officinell sind die im Juli und August ge
sammelten, noch geschlossenen Bliithenkopfchen. Fiir den pharmacentischen Gebrauch 
eignen sich nur die von Staub nnd fremden Pflanzentheilen befreiten Flores Cinae 
dep ura ti, die man sorgfăltig nachtrocknet nnd in Blechkăsten aufbewahrt. Fiir das 
Pulver, welches man aus der liber Aetzkalk oder bei hOchstens 25° C. (Gall.) getrockneten 
Droge bereitet, wăhlt man gelbe Stăpselglăser. Aus 100 Th. Bliithen erhălt man etwa 
94 Th. Pnlver. 

Wirkung. A.nwenduny. Die Droge ist ein starkes Gift fiir Spulwiirmer, bei 
Bandwiirmern ist die Wirkung unsicher. Sie kommt in erster Linie dem Santonin, dann 
aber auch dem ătherischen Oei zu. In Pnlverform zu 2,0-8,0 g mit Honig oder Sirupus 
communis nur noch selten angewendet, obschon die Wirkung sicherer sein soli, wie die des 
Santonins oder der mit Zucker iiberzogenen Bliithenkăpfchen, Confectio Cinae, Semen 
C'inae conditum, ein Handverkaufsartikel, zu 5-10 g. Einige Stnnden nach dem Ein
nehmen verabreicht man Ricinnsăl. Der Gebrauch erheischt Vorsicht. Man g'iebt 

Kindern von 2-
,, 
i) Jahren morgens 1,5 g 

" 
4- ,) 

'j " 
3,0 Cf 

"' ., 6- 8 
" 

4,0 g 

" 
9-11 ., .'l-6 a 

"' ,, 12-14 7-8 g 

und wiederholt die Gabe nothigenfalls am andern Tage. 
Nach unvorsichtigem Gebrauch entstehen Erbrechen, Mydriasis, Kopfweh, Krămpfe, 

Bewusstlosigkeit. Schon bei gewăhnlichen Dosen kann Gelbsehen entstehen, der Urin ist 
gelb mit einem Stich ins Griinliche und wird auf Alkaliznsatz purpurroth. - In Deutsch
land sind Flores Cinae dem freien Verkehr entzogen. 

Extractum Cinae. Extractum Cinae aethereum. Extractum Santonici. 
Wurmsamenextrakt. Extrait (oleo-resineuxl de Semen-contra. 

Erganzb.: Wurmsamen, grob gepulvert, 2 Th. werden mit 6, dann nochmals mit 
4 Th. einer Mischung aus Aether und W eingeist aa je 3 Tage ausgezogen, die Pressfl.iissig
keiten zu einem diinuen Extrakt eingedampft. Duukelgriin, in Wasser nicht liislich. Aus
beute 22-:!3 Proc. Nach DIETERICH geniigt die Hălfte des Liisungsmittels. - Gall.: 
Wurmsamen, mittelfein gepulvert 1 Th., zieht man durch Verdrăngung mit Aether (Spec. 
Gew. O, 724) 2 Th. aus, filtrirt in geschlossenem Gefass, destillirt den Aether ab und verjagt 
den Rest desselben im Wasserbade. - In gelben, dichtschliessenden Glăsern im Kiihlen 
aufzubewahren. Vor der Abgabe gut umzuschiitteln (!). Gabe 0,3-0,5-1,0, am besten 
in Gelatinekapseln. Kindern die Hălfte mehrmals tăglich. 

Sirupns Cinae. Wurmsaft. Cinabliithen 1 Th. werden mit heissem Wasser 10 Th. 
ausgezogen; das Filtrat 8 Th. giebt mit Zucker 12 Th. = Sirup 20 Th. 

Hancll>. el. pharm. Praxis. I. 53 
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Electuarlum anthelmlntlcum HuFF.T,ANn. 
Rp. Radicis Valerianae 6,0 

Tuberum Jalapae 4,0 
Florum Cinae 16,0 
Kalii tartarici 8,0 
Oxymellis Scillae 24,0 
Sirupi communis q. s. (42,0) 

Electuarlum anthelmlntlcum SEJ.T,F.. 
Rp. Florum Cinae 7,5 

Ferri sulfurici 2,0 
Extracti Chinae 2,0 
Sirupi Cinnamomi q. s. 

Electuarlom anthelmlntlcom STOERK. 
Electuarium Cinae compositum 

Rp. Florum Cinae 15,0 
Radicis Valerianae 3,0 
Tuberum Jalapae 2,0 
Kalii sulfurici 10,0 
Oxymellis Scillae 70,0. 

Pllolae Clnae. 
Rp. Extracti Cinae 2,0 

Florum Cinae q. s. 

Speeies anthelmintlcae. 
Ph, Franco-Gallicae. 

Rp. Herbae Absinthii 
Florum Chamomillae 

Cinae 
Tanaceti aa 

Vet. Pilulae anthelmlnticae pro eanibus. 
Wurmpillen fiir Hunde (Vom.). 

Rp. Florum Cinae 
Tuberum Jalapae aa 3,0 
Magnesii sulfurici 1,5 
Olei Valerianae 3,5 
Gelatinae glycerinatae q. s. 

M. f. pilul. XII. 

Vet. Pnhls anthelminticus pro eqois. 
Wurmpulver fiir Pferde. 

Rp. Florum Cinae pulver. 
Fructuum Foeniculi pulv. 
Tuberum Jalapae 
Natrii sulfurici pulv. 

aa 1oo,o 
so,o 

200,0. 
f. pilul. XX. 3stiindlich 3 Loffel voi!. 

Vennifuge, SwAIM's. Ein Aufguss aus Wurmsamen, Liirchenschwamm, Rhabarber, 
Baldrian, mit einigen Tropfen Rainfarn- und N elkeniil in W eingeist geliist. 

Wurmmittel, GARBILLON's. Flores Cinae 100, AloE:! 12, Farina Amygdalarum 10. 
Wnnnpastillen, KLuGE's, sind rothgeîarbte Santoninpastillen. 
Wnrmpatronen, Wurmkuchen, KLUGE's, enthalten als wirksamen Bestandtheil 

Extract. Cinae aethereum. 

Oleum Cinae. Wurmsamenlil. Das atherische Oei des Wurmsamens (Ausbeute 
2-3 Proc.) ist eine gelbe Fliissigkeit von nicht sehr angenehmem, kampherahnlichem Ge
ruch. Spec. Gew. 0,915-0,940; optisch ist es schwach linksdrehend. Es besteht haupt
sachlich a.us Cineol (Eucalyptol) C10H180. Friiher wurde es als Nebenprodukt bei der San
toninfabrikation gewonnen, fin.det aber jetzt kaum irgend eine Verwendung. 

Cinchonidinum. 
1. Cinchonidinum. Cinchonidin. Cinchonidine (franzos.). Cinchonidina (engl.). 

C19H22N20. Moi. Gew. = 294. Dieses mit dem Cinchonin isomere Alkaloi:d kommt in den 
zur Zeit verarbeiteten Kultur-Rinden in erheblicherer Menge vor als in den friiheren 
Rinden und ist namentlich auch deswegen bemerkenswerth, weil es sich nur schwierig 
vom Chinin trennen lasst (s. S. 757). In der Nomenklatur dieser Base herrschte friiher eine 
ziemliche Verwirrung. Sie wurde zuerst von Wm.KLER 1847 abgeschieden und Chinidin 
genannt. Den Namen Cinchonidin gab ihr PAsTEUR. A.usser diesem fiihrt sie heute noch 
die Bezeichnungen: Chinidinum II, a-Chinidin (vergl. S. 740) nnd Cinchovaftin. 

DarsteZZung. Das Cinchonidinsulfat bleibt beim A.uskrystallisiren des Chininsulfats 
in den Mutterlaugen (s. S. 757). Durch Zusatz konc. Losungen von Seignette-Salz flillt 
man es als rohes Cinchonidintartrat aus. Man lost das letztere in verdiinnter Salzsăure, 
făllt die Losnng mit A.mmoniak und zieht den erhaltenen Niederschlag so lange mit A.ether 
aus, bis er (d. h. der Niederschlag) nach dem A.uflosen in Chlorwasser durch Zusatz von 
Ammoniak nicht mehr griin gefărbt wird (Thalleiochin-Reaktion), also frei von Chinin oder 
Chinidin ist. Man lost den Niederschlag alsdann in Salzsaure, falit die freie Base noch
ma.ls mit A.mmoniak aus, wascht sie mit Wasser und krystallisirt sie aus verdiinntem 
W eingeist mehrmals um. 

Eigenscha{ten. Je nach der Koncentration der krystallisirenden Losung kleine 
Blăttchen oder grosse, glanzende Saulen, farblos, bei 202,5° C. schmelzend und bei 1900 C. 
wieder erstarrend. Es blaut im feuchten Zustande rothes Lackmuspapier, schmeckt intensiv 
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bitter und lenkt in Losung die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab (Chinidin 
dreht rechts, Chinin ist optisch inaktiv (s. S. 741). 

Es lOst sich in etwa 1600 Th. kaltem Wasser, ferner in etwa 20 Th. Alkohol oder 
in rund 200 Th. Aether. [Die Losungsv~rhăltnisse werden indessen auch anders angegeben.] 
In Chloroform ist es leicht loslich. Es giebt nicht die Thalleiochin-Reaktion; seine 
Losungen in Oxysăuren fluoresciren auch nicht. Vergl. S. 741. 

Es ist wie das Chinin eine zweisăurige Base und giebt mit Săuren neutrale, saure, 
auch iibersaure Salze, beziiglich deren wissenschaftlicher und praktischer Nomenklatur die 
gleichen Abweichungen bestehen wie beim Chinidin und Chinin. 

(C19H22N20)2 • H2S04• 

wissenschaftlich: Basisches Cinchonidinsulfat. 
praktisch: Cinchonidinum sulfuricum. 

C19H22N20. H 2S04• 

Neutrales Cinchonidinsulfat. 
Cinchonidinum bisulfuricum. 

Die Salze des Cinchonidins lenken in Losung die Ebene des polarisirten Lichtstrahls 
nach links ab. 

11. Cinchonidinum sulfuricum. Dieses Salz krystallisirt aus verdiinnter wăsseriger 
Losung mit 6 Mol. Wasser, aus konc. wăsseriger Losung mit 3 Mol. Wasser, aus Alkohol 
mit 2 Mol. Wasser. 

Cinchonidinum sulfuricum (Ergănzb.). Cinchonidinae Sulfas (U-St.). Cin
chonidinsulfat. Basisches Cinchonidinsulfat. Gewohnliches (neutrales) Cinchonidin· 
sulfat. (C19H22N20)2 , H2S04 + 3 H20. Moi. Gew. = 740. Die U-St. und das Ergănzb. 
haben das mit 3 Mol. Wasser krystallisirende Sulfat aufgenommen. 

Darstellung. Man iibergiesst 10 Th. Cinchonidin mit 150 Th. Wasser, neutra
lisirt unter Erwărmen genau mit verdiinnter Schwefelsăure, wozu etwa 10,5 Th. (vom 
spec. Gew. 1,112) erforderlich sind, dunstet auf etwa 100 Th. ab und lăsst krystallisiren. 

Eigenschaften. Weisse, glănzende Nadeln oder harte, glănzende Prismen, an 
der Luft bestăndig, in etwa 100 Th. kaltem oder 5 Th. siedendem W asser zu einer nicht 
fluorescirenden, neutralen, bitter schmeckenden Fliissigkeit loslich. Loslich in 70 Th. 
Alkohol oder in etwa 1!100 Th. Chloroform. In einer zm· Auflosung ungeniigenden Menge 
Chloroform quillt es gallertartig auf. Das Salz wird bei 100° C. wasserfrei und schmilzt 
alsdann bei 215 ° C. In Aether ist es fast unlOslich. 

In der kalt gesăttigten wăsserigen Cinchonidinsulfatlosung erzeugt Kaliumnatrium
tartrat einen weissen, krystallinischen Niederschlag; die wăsserige, mit einigen Tropfen 
Salpetersăure angesăuerte Losung des Salzes (1 : 50) wird durch BaryumnitratlOsung gefăllt, 
durch Silbernitratli:isung aber nicht verăndert. 

Priijung. 1) Die kalt gesăttigte wăsserige Losung des Cinchonidinsulfats zeige 
auf Zusatz von verdiinnter Schwefelsăure keine Fluorescenz (Chinin, Chinidin). Fiigt man 
zu 5 Th. derselben 1 Th. Chlorwasser, sowie hierauf Ammoniakfliissigheit im Ueberschuss, 
so trete keine Griinfărbung auf (Chinin, Chinidin). 2) Beim Durchfeuchten mit Schwefel
săure und Salpetersăure fărbt sich Cinchonidinsulfat hochstens gelblich (fremde Alkaloi:de 
s. S. 758 und fremde organische Beimengungen wie Zucker). 3) Beim Trocknen bei 
100° C. hinterlasse 1 g Cinchonidinsulfat mindestens 0,925 g Trockenriickstand. Die obige 
Forme! verlangt 0,927 g. - Beim Verbrennen auf dem Platinbleche hinterlasse es keinen 
feuerbestăndigen Riickstand. (1\Hneralische Verunreinigungen.) 4} 1 g Cinchonidinsulfat 
sei in 8 ccm eines Gemisches aus 2 Raumtheilen Chloroform und 1 Raumtheil absolutem 
Alkohol vollstandig loslich. 5) 0,5 g Cinchonidinsulfat werden mit 20 ccm Wasser bei 
60° C. digerirt. Zu der Losung werde 1,5 g Kaliumnatriumtartrat gegeben, die Mischung 
darauf unter hăufigem Umschiitteln erkalten gelassen und nach einstiindigem Stehen bei 
15° C. von dem entstandenen Niederschlage abfiltrirt. Fiigt man alsdann zu dem Filtrat 
einen Tropfen Ammoniakfliissigkeit, so trete keine oder doch nur eine sehr schwache 
TrUbung ein. (Mehr als Spuren von Cinchoninsulfat oder Chinidinsulfat.) 

.Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. .Anwendung. Das Salz wird in den 
namlichen Gaben und unter den nămlichen Indikationen angewendet wie das gewohnliche 
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(;hininsulfat. Es soll ebenso sicher wirken wie dieses, aber weniger unangenehme Neben
wirkungen zeigen. 

Snlfate de Cinchonidine basique (Gall.). (C19H22N20)2 • ~804 + 6 H20. Mol. 
Gew. 794. Dieses 8alz krystallisirt aus der stark verdlinnten wăsserigen Losung und 
stellt glănzende, weisse, an der Luft leicht verwitterl).de Krystallnadeln dar. Der Wasser
gehalt betragt 13,60 Proc., der Gehalt an Cinchonidin = 74,06 Proc. 

Im Nachfolgenden geben wir zunii.chst die Original-Vorschriften zu den drei 8orten 
HAGER's Katarrhpillen wieder und verweisen beztlglich der von Hamburg. Vorschr. auf
genommenen auf 8. 7 44. 

Pilulae antlpblogistl~ae HAGER I. 
HAGER's Katarrhpillen No. 1. 

Universal-Hustenpillen No. 1. 
Rp. Chinidini sulfurici 10,0 

Tragacanthae 7,0 
Radicis Althaeae 
Radicis Gentianae âa S.O 
Ligni Snntali n1bri 1,0 
Glycerini 
Acidi hydrochlorici (25 Pror.) aii 7,5. 

Fiant pilulae 200, conspergendae corticc ('innamomi. 
Dentur ad vitrum. 

Pilula~ antlphloglsticae HAGER. No. II. 
HAGER's Katarrhpillen No. JI. 

Universal Hustenpillen No. II. 
Rp. Chinidini sulfurici 

Cinchonidini sulfurici ăâ 5,0 
Tragacanthae 7,0 
Radicis Althaeae 
Radicis Gentianae ăă 3,0 
Ligni Santali rubri 1,0 
Glycorini 
Acidi hydrochlorici (25 Proc.) ăă 7,5. 

Fiant pilulae 200, couspergendae cortice Cinnamomi. 

Pilulae Ciuchonldlnl HAGER 
HAGEn's Katarrhpillen No. III 
Rp. Cinchonidini sulfurici 10,0 

Tragacanthae 5,0 
Radicis Althaeae 2,0 

Radid• Gentianae 5,0 
Ligni Santali rubri 1,0 
Glycerini 7,5 
Aquae destillatae 2,0 
Aci<U hydrochlorici (25 PJOc.) 5,0. 

Finut pi!ulae 200, conspergendae cortice Cinnamomi. 

Trocbiscl antlehlorotlel. 

Biei chsuch tpastillen. Ro th e backen
brotchen. 

Rp. Cinchonini tannici 
Magnesii carbonici 
Pulveris aromatici 
Tragacanthae 
Sacchari albi 

20,0 

aa 2,0 
3,0 

50,0 
Aqnae Aurantii florum 
Glycerini aii. 6,0. 

Mixtis et in massam redactia immisce massam 
paratam e 

Ferri oxydati fusei 40,0 
Magnesii carbonici 1,0 
Tragacanthae 5,0 
Sacchari albi 100,0 
Corticis Aurantii 5,0 
Aqnae Aurantii florum 
Glycerini iia 10,0 

Fiant trochisci 200. 
Je nach dem Alter der l'erson 2-3-5 Stiick den 

Tag iiber und 2-4 Wochen hindurch zu nehmen. 

Cinchonidinum bisulfuricum. Sanres Cinchonidinsnlfat. Sanres schwefel· 
sanres Cinchonidin. (Nentrales Cinchonidinsnlfat.) C19~2N20 • H2S04 + 3 ~O. Moi. 
Gew. = 482. 

Zur Darstellung lost man 10 Th. gewohnliches Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H20) in 
40 Th. Wasser unter Zusatz von 8,1 Th. verdiinnter 8chwefelsăure (spec. Gew. 1,112) und 
iiberlăsst diese Losung in flachen, mit Papier liberdeckten Gefăssen an einem warmen Orte 
der freiwilligen Verdunstung. 

Lange, farblose, leicht verwitternde Prismen, in Wasser und in Alkoholleicht loslich. 
Die wii.ssrige L<isung reagirt sauer. Die Krystalle strahlen beim Zerreiben im Dunklen 
blauviolettes Licht aus. Mit Jod giebt das 8alz dem Herapathit ahnliche Verbindungen. 

III. Cinchonidinum hydrobromicum. Bromhydrate de Cinchonidine basiqne 
(Gall.). Basisches oder gewohnliches oder nentrales Cinchonidinbromhydrat. 
C19H22N20. HBr. + H20. Moi. Gew. = 393. 

Zur Darstellung tragt man in eine siedende Losung von 10 Th. Cinchonidin
sulfat (mit 3 !iol. H20) in 60 Th. Wasser eine gleichfalls heisse Losung von 4,5 Th. 
krystall. Baryumchlorid in 40 Th. Wasser ein. Wenn es nothig sein sollte, stellt man die 
Fltlssigkeit durch Zugabe ldeiner Mengen einer verdiinnten Cinchonidinsulfatlosung so ein, 
dass sie eher etwas 8chwefelsăure, aber keinesfalls gelostes Baryumsalz enthii.lt (vgl. 8. 751). 
Man filtrirt, engt durch Eindunsten ein, lii.sst krystallisiren und trocknet die Krystalle an 
der Luft. 
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Farblose, lange Nadeln, lOslich in 40 'l'h. kaltem Wasser, leicht lOslich in siedendem 
Wasser. Die wăsserige Losung (1 : 50) darf durch verdiinnte Schwefelsăure nicht getriibt 
werden (Baryumsalz). Das Salz enthălt 74,81 Proc. Cinchonidin und 4,58 Proc. Wasser. 

Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Cinchonidinum hydrobromicum acidum. Bromhydrate de Cinchonidinl' 
nl'utre (Gall.). Saures, bromwasserstofl'saures Cinehonidin. Neutrales Cinehonidin· 
bromhydrat C19H22N20. 2 HBr. + 2 H20. Moi. Gew. = 492. 

Zur Darstellung lOst man 10 Th. Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H20) in 50 Th. 
Wasser unter Zufiigung von 8,1 Th. verdiinnter Schwefelsăure (spec. Gew. 1,112), erhitzt 
die Losung zum Sieden und bringt in dieselbe eine zweite heisse Losung ein aus 9,0 Th. kryst. 
Baryumbromid in 25 Th. Wasser. Man verfiihrt wie bei dem vorigen Praparat, d. h. fiillt 
etwa noch in Losung befindliches Baryumsalz durch eine Losung von Cinchonidinsulfat 
aus, filtrirt, wăscht aus, dunstet das Filtrat bis auf 40 Th. ein, liisst in der Kiilte krystal
li~iren und trocknet die Krystalle an der Luft. 

Lange, schwach gelbliche, prismatische Krystalle, lOslich in 6 Th. kaltem W asser. 
Die wăsserige Losung werde durch Schwefelsăure nicht getrUbt (Baryumsalze). Das Salz 
enthălt 59,75 Proc. Cinchonidin und 7,32 Proc. Wasser. 

IV. Cinchonidinum hydrochloricum. Cinehonidinchlorhydrat. c19H22N20 • HCI 
+ H20. Moi. Gew. = 348,5. Dieses Salz wird in der niimlichen Weise wie das Cinchoni
dinum hydrobromicum dargestellt aus: 10 Th. Ciuchonidinsulfat (mit 3 Mol. H20) und 3,3 Th. 
krystall. Baryumchlorid. 

Krystallisirt in glasglănzenden, monoklinen Doppelpyramiden, welche wasserfrei in 
etwa 20 Th. kaltem W asser, leicht lOslich in siedendem W asser, anch in Alkohol und 
Chloroform lOslich sind. 

Cinchonidinum hydrochloricum acidum. Saures Cinchonidinchlorhydrat. 
C19H22N20 + 2 HCl + H20. Moi, Gew. = 385. Wird wie das Cinchonidinum hydrobromi
cum acidum aus 10 Th. Cinchonidinsulfat (mit 3 Mol. H20), 8,1 Th. verdUnnter Schwefel
săure (spec. Gew. 1,112) und 6,6 Th. krystall. Baryumchlorid dargestellt. Man iiberlăsst 

die konc. wăsserige Losung in flachen Gefăssen der freiwilligen Verdunstung. - Es kann 
auch erhalten werden durch Aufliisen von 10 Th. des Cinchonidinum hydrochloricum in 
4,2 Th. Salzsiiure (von 25 Proc.) und freiwilliges Verdunsten der Losung. 

V. Cinchonidinum salicylicum. Cinchonidinsalicylat. Salicylsaures Cinehoni· 
din. C19H22N20. C,H60 3• Moi. Gew. = 432. Das aus 100 Th. schwefelsaurem Cinchoni
din mittelst Natronlauge abgeschiedene Cinchonidin wird ausgewaschen und in einem 
Glaskolben noch feucht mit 35 Th. Salicylsiiure und 2000 Th. destill. Wasser gemischt, 
bis auf 100 ° C. erhitzt und unter bisweiligem Umriihren 12 Stunden hindurch bei dieser 
Temperatur erhalten. Dann wird die triibe Fliissigkeit in eine porcellanene Schale aus
gegossen und an einen kalten Ort gestellt. Nach zwei Tagen sammelt man das inzwischen 
krystallisirte Salz in einem Colatorium, presst es aus und trocknet es. Durch Eindampfen 
der Mutterlauge und Beiseitestellen werden noch weitere Portionen des Salzes gewonnen. 
Das Cinchonidinsalicylat ist ein in Wasser schwer lOsliches Salz. 

Ex tempore kann man 10,0 des Cinchonidinsalicylats darstellen aus 9,2 Cinchoni
dinsulfat und 3,9 salicylsaurem Natron, welche gemischt mit etwas Wasser Ubergossen im 
W asserbade erwărmt werden. Soli es als Pulver in Anwendung kommen, so benetzt man 
das Gemisch mit verdiinntem W eingeist und trocknet es im W asserbade aus. 

Cinchonidinum tannicum. Cinchonidintannat, Gerbsaures Cinchonidin wird 
in ăhnlicher W eise wie das Chinidintannat dargestellt. 

Cinchonidinum chlorocarbonicum, der Chlorkohlensliureiither des Cinchoni
dins, wird von ZrMMER & Co. (D. R.-P. 93698) durch Einwirkung von Phosgen auf Cin
chonidin dargestellt. 

COC12 + 2 C19H22N20 C 19H22N20 . HCI + COCI. C 19H21N20. 
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Farblose, vollkommen geschmacklose Nadeln, welche bei 191° C. schmelzen. Es 
reagirt neutral und liist sich in Săuren. Die schwefelsaure Losung fluorescirt nicht und 
giebt nicht die Thalleiochin-Reaktion. 

Quionin. Amerikanisches Arzneimittel, Chininersatz, enthitlt N ebenalkalo1de der 
Chinarinde und zwar besonders Cinchonidin neben wenig Chinin. 

Cinchoninum. 
1. Cinchoninum. Cinchonin. Cincbonine. Cinchonina (U-St.). C,9H22N~O. 

Moi. Gew. = 294-. 
Diese mit dem Cinchonidin isomere Base kommt neben dem Chinin in den China

rinden vor und wird als Nebenprodukt bei der Chinin-Fabrikation gewonnen. - Nachdem 
das Chininsulfat auskrystallisirt ist und das Cinchonidin durch Natrium-Kaliumtartrat ab
geschieden ist (s. S. 834) falit man zuniichst das Chinidin durch Zusatz von Kaliumjodid 
als Chinidinhydrojodid. Versetzt man alsdann das hierbei erhaltene Filtrat mit Natron
lauge, so fiillt ein d.as Cinchonin enthaltender harziger Niederschlag aus. Man fiihrt die 
Base durch Neutralisation mit verdiinnter Schwefelsiiure in das Sulfat iiber, krystallisirt 
dieses nochmals um und scheidet aus diesem die freie Base nochmals durch Ammoniak ab. 
Dnrch mehrfache Krystallisation aus heissem Alkohol wird das Cinchonin vollig rein erhalten. 

Eigenschaj'ten. Luftbestiindige, weisse, gliinzende Prismen oder Nadeln ohne 
Geruch, welche anfănglich fast geschmacklos sind, alsbald aber stark bitter schmecken. 
Sie erweichen bei etwa 240° C. und schmelzen unter theilweiser Zersetzung gegen 258° C. 
zu einer braunen Fliissigkeit. Sie losen sich in etwa 3800 Th. Wasser oder in 120 Th. 
kaltem oder 30 Th. siedendem Alkohol, in etwa 370 Th. Aether, auch in 280 Th. Chloro
form. Bringt man Cinchonin auf feuchtes, rothes I.ack~uspapier, so bliiut es dieses. -
Charakteristische Reaktionen fiir das Cinchonin fehlen. 

Cinchonin ist eine zweisăurige Base, welehe mit Siiuren basische und neutrale 
Salze eingeht, iiber deren Nomenklatur das schon S. 835 Gesagte zu wiederholen ist. 

Prlifung. 1) Die Losung von 0,1 g Cinchonin in 1 ccm verdiinnter Schwefelsăure 
und 100 ccm Wasser soli hOchstens ganz schwach blăulich fluoresciren (Chinin, Chinidin). 
2) Lost man 0,1 g Cinchonin in 5 ccm kalter, konc. Schwefelsăure, so soli hOchstens eine 
schwache gelbliche Fărbung zu beobachten sein (fremde Alkaloide, organische Verun
reinigungen). 3) 0,5 g Cinchonin sollen auf dem Platinbleche verbrennen, ohne einen 
Riickstand zu hinterlassen. 

11. Cinchoninum sulfuricum. Sulfate de Cinchonine basique (Gall.). Cinchoni
nae Sulfas (U-St.). Cinchoninsulfat. (C,9H22N20)2 • H2S04 + 2H20. Moi. Gew. = 722. 

Dieses als das gewohnliche oder of:ficinelle Cinchoninsulfat zu bezeichnende Salz 
ist das neutral reagirende Sulfat, welches nach den modernen Anschauungen als das "basi
sche Sulfat" zu bezeichnen sein wiirde. 

Darstellung. Man neutralisirt 10 Th. reines Cinchonin bei Gegenwart von 
etwa 200-300 Th. Wasser unter Erwărmen mit verdiinnter Schwefelsăure, wozu etwa 
10 Th. von einer Săure vom spec. Gew. 1,112 erforderlich sind, und lăsst die :filtrirte 
Losung in der Kălte krystallisiren. 

Eigenschaj'ten. Harte, weisse, gliinzende, prismatische Krystalle, ohne Geruch, 
von stark bitterem Geschmack, luftbestăndig. Sie losen sich bei 15° C. in 66 Th. kaltem 
oder in 15 Th. siedendem Wasser, auch in 10 Th. kaltem oder 3,3 Th. siedendem Alkohol, 
dagegen sind sie fast uniOslich in Aether. - Bei 100° C. wird das Salz wasserfrei, er
langt alsdann die Făhigkeit im Dunkeln zu leuchten und schmilzt gegen 120° C.; auch 
lost sich das wasserfreie Salz in etwa 60 Th. Chloroform. 
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Die wăsserige Losung schmeckt stark bitter, ist neutra! oder von sehr schwach 
alkalischer Reaktion, rechtsdrehend, nicht fluorescirend. Sie giebt die Thalleiochin
Reaktion nicht. Das Salz enthălt 81,44 Proc. Cinchonin und 4,99 Proc. Wasser. 

Prajung. 1) Die mit. etwas verdiinnter Schwefelsăme angesăuerte wăsserige 

Losung (1: 1000) soll nicht oder nur ăusserst schwach fluoresciren (mehr als Spuren von 
Chinin oder Chinidin). 2) Wird 1 g des Salzes bei 100° C. getrocknet, so muss der 
Trockenriickstand mindestens 0,95 g betragen. 3) 0,5 g sollen, auf dem Platinbleche er
hitzt, ohne Riickstand verbrennen. 4) 1 Th. des wasserfreien Salzes Iose sich in 80 Th. 
Chloroform gănzlich oder fast gănzlich auf (Chinin-, Chinidinsulfat). 5) 0,1 g sollen sich 
in 5 ccm konc. Schwefelsăure lOsen, wobei nur schwach gelbliche Farbung eintreten darf 
(fremde Alkaloide, organische Verunreinigungen s. 8. 758). 

Cinchoninum bisulfuricum. Cinchoninbisnlfat. Saures schwefelsaures Cin
chonin. Sulfate neutre de Cinchonine. C,9H22N20. H2S04 + 4H20. Moi. Gew. = 464. 
Das sauer reagirende, aber nach der modernen Auffassung neutrale Cinchoninsulfat; in 
der Praxis als Cinchoninbisulfat bezeichnet. 

Zur Darstellung lost man 10 Th. kryst. Cinchoninsulfat in 8,4 Th. verdiinnter 
Schwefelsăure (1,112 spec. Gew.) und iiberlăsst die Fliissigkeit in flachen Gefăssen, au 
einem warmen Orte der freiwilligen Verdunstung. 

Farblose, rhombische Oktaeder, loslich in 0,5 Th. W asser zn einer nicht fluores
cirenden Losung von saurer Reaktion. 

Anwendung. Das Cinchonin und die Cinchoninsalze haben etwa die gleiche 
tonisirende und roborirende Wirkung wie das Chinin und seine Salze, nur pflegt man 
1 Th. Chinin als gleichwerthig mit 1,5 Th. Cinchonin anzunehmen. Dagegen soli die 
antifebrile (antitypische) Wirkung ganz wesentlich geringer sein als diejenige des Chinins. 
Bei den niedrigen Preisen des Chinins liegt zur Zeit ein Bediirfniss fiir den Ersatz des 
Chinins durch andere Alkaloide nicht vor. 

III. t Antiseptolum. Antiseptol. Cinchoninum jodosulfuricum. Cinchonin
Herapathit. Von YvoN 1891 als Ersatz des Jodoforms empfohlen. Man versetzt eine Losung 
von 25,0 Cinchoninsulfat in 2000,0 Wasser langsam unter Umriihren mit einer zweiten 
Losung aus 10,0 Jod und 10,0 Kaliumjodid in 1000,0 Wasser. Man lăsst absetzen, 
wăscht aus, bis das Ablaufende Jod nicht mehr enthălt nud trocknet bei massiger 
Wărme. 

Hat je nach der Bereitungsweise verschiedene Zusammensetzung, entspricht aber 
der allgemeinen Fonnel x0,9~2N20. yH2S04 • nJH+nJ + aqua. Das nach obiger Vorschrift 
dargestellte Praparat ist ein leichtes, zartes, rothbraunes Pulver, in Wasser unlOslich, 
dagegen lOslich in Alkohol und in Chlorofonn. Es enthălt etwa 50 Proc. J od. 

Von YvoN ăusserlich als Ersatz des Jodoforms empfohlen. 
Cinchona·Tabletten von Apotheker PETZOLD. 1) Rp. Sacchari albi 70,0, Cof

femi 3,5, Cacao exoleati 16,0, Corticis Chinae 10,0, Cinchonini hydrochlorici 1,25 fiant 
tablettae 100. Il) N ach DIETERICH. Coffe'ini 1,35, Cinchonini hydrochlorici 0,54, Sacchari 
vanillinati 2,7, Corticis Cinnamomi Ceylanici 0,4, Cacao exoleati 8,5, Sacchari 18,81, Traga
canthae 0,1, Aquae glycerinatae q. s. fiant pastilli 27. 

Pilulae catarrhales Voss. 
Voss'sche Katarrhpillen. 

Rp. Cinchonini sulfurici 7,5 
Rhizomatis Zingiberis 
Rhizomatis Calami 
Radicis Gen tianae 
Radicis Althaeae 
Radicis Liquiritiae 
Tragacanthae ăa 0,5 
Acidi hydrochlorici (25 °/o) 0,5 
Glycerini 1,0. 

}'iant pilulae No. 40. D. ad vitrum. 

Pilulae Cinchoniui acidae. 
Pilulae anticatarrhales pauperum 

Rp. Cinchonini sulfurici 6,0 
Tragacanthae 
RadiCis Althaeae 
Radicis Gentianae 
Ligni Santali rubri 
Glycerini 
Acidi hydrochlorici (25 °j0) 

Fiant pilulae 120. D. ad vitrum. 

3,5 

ăă 2,0 
1,0 
4,5 
4,0 

ZweistUndlich 2-3 Pillen (wenn der Fieberzustand 
gehoben ist, 4-5 stUndlich 2- 3 Pillen) 
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Cinnamomum. 
Gattung der Lauraceae-Persoideae-Cinnamomeae. Heimisch im siidostlichen 

Asien, nord.lich bis Japan, siidlich bis Australien. Eine Anzahl Arten der Gattung liefern 
in ihrer Rinde den als Gewiirz, seltener als Heilmittel benutzten Zimmt. 

a) Cinnamomum Cassia (Nees) Blume. Heimisch im siidostlichen China nHd 
in Cochinchina, kultivirt in den chinesischen Provinzen Kwangsi und Kwangtung, ferner 
in geringem Umfange auf Java, Sumatra, Ceylon und l\falabar. Die Rinde dickerer Aeste 
liefert den chinesischen Zimmt Cortex Cinnamomi (Germ. Austr.). Cortex Cinnamomi 
chinensis (Helv.). Cortex Cinnamomi Cassiae. Cinnumonnnn Cassia (U-St.). Cassia 
Cinnamomea. Cinnamomum anglicnm seu chinense seu indicum. Cortex Cassiae. 

sclt .. 

m. 
Fig. 199. (Nach MOELLER.) 

Querschnitt durch chinesischen Zimmt. 160 mal vergrilssert. 
K Kork. pr Parenchym der primăren Rinde mit Steinzelk'n. pb ge

mischter sklerotischer Ring, b sekundăre BastfaRern. sch Schleimzellen. 
s Siebrohren. m Markstrahlen. 

Cassia lignea. Zimmtrinde. 
Zimmt. Kaneel. Zimmt
kassie. Cannelle de Chine. 
{'assia bark. Cassla Cinna
mon. (U-St.) . 

G ewinnung. l\lan lăsst 
in China die Băume sechs Jahre 
alt werden und schălt von Mă,rz 

bis ltfai die Rinde von etwa 
'2 cm dicken Zweigen. l\fan 
entfcrnt die Blătter und klei
neren Zweige, macht 2 Lăngs
schnitte, in 45-50 cm Entfer
nnng Quersclmitte und !Ost die 
Rinde mit einem Hornmesser 
ab. Dann legt man die frischen 
Streifen mit der Innenseite nach 
aussen, kratzt die ăusseren 

Theilc ziemlich nachlăssig ab, 
lăsst 24 Stunden trocknen und 
bindet in Biindel zusammen. 
'Vird meist itber Canton aus
gefiibrt. 

Beschreibung. Bildet 
einseitig gerollte Rohren oder 
Halbrobren von etwa 50 cm 
Lănge und 0,5-3,0 cm Durch
messer. Die Stiicke sind 1 bis 
3 mm dick. Da das Schălen in 
China ziemlich nachlăssig be-
1rieben wird, sind noch leicht 

Reste des Korkes von grauer Farbe aufzufinden. W o er feblt, ist die Aussenseite rotb
braun (zimmtbraun) und meist lăngs,g-estreift. Die Innenflăche ist dunkler gefărbt, matt 
und eben. Der Bruch ist korkartig glatt, selten innen etwas splitterig. Geruch und Ge
schmack cbarakteristisch gewiirzhaft, zugleich etwas adstringirend und schleimig. 

Auf dem Querschnitt ist die Rinde, besonders wenn die ăusseren Theile reichlich 
erhalten sind, durch eine helle Zone in einen inneren, breiten und ăusseren, scbmalen Theil 
getrennt. 

Der Ietztere lăsst an Stellen, wo nichts abgeschălt ist, zunăchst Kork erkennen, 
der aus diinnwandigen und an der Inneuseite verdickten Zellen geschichtet ist. Im 
Parenchym der l\fittelrinde Steinzelleu, hăufig nach innen stărker verdickt. Die helle Zone 
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ist ein aus primăren Bastfasern und Steinzellen gebildeter, sogen. gemischter sklerotischer 
Ring. Im Bast fallen auf die hOchstens drei Reihen breiten Markstrahlen, ihre Zellen 
Hihren, wie zuweilen auch das Parenchym des Bastes, nadelformige Oxalatkrystalle, ferner 
die Baststrahlen mit etwas zusammengefallenen Siebrohren und einzeln oder in kleine 
Gruppen gestellt, die spindelformigen, sekundăren Bastfaseru, von gerundet rechteckigem 
Querschnitt, rlicker W andung und ohne Poren. Im Parenchym Stărke in meist zusammen
gesetzten Kornern, die Theilkornchen mit deutlichem Kern und 8-20 mm gross. - Zahl
reiche Zellen des Parenchyms sind zu Oei- oder Schleimzellen umgewandelt. Der Inhalt 
der Jetzteren bildet einen strukturlosen Klumpen, der bei vorsichtigem Aufquellen Schichtung 
erkennen lăsst. (Fig. 199.) 

Bestandtheile nach KoENIG. Wasser 10,40 Proc., Stickstoffsubstanz 3,04 Proe., 
ătherisches Oel 2,21 Proc., Fett 2,27 Proc,, stickstofffreie Extraktstoffe 60,70 Proc., Roh
faser 18,59 Proc., Asche 2,79 Proc. Die Asche enthălt 5,11 Proc. Manganoxyduloxyd. 
(Ueber das ătherische Oei vergl. unten). 

b) Cinnamomum zeylanicum Breyne. Heimisch auf Ceylon , in fast allen 
Tropen als Strauch kultivirt. Die Rinde dtinner Aeste liefert den Ceylon-Zimmt: Cortex 
Cbmamomi zeylanici (Er-
gănzb.). Cortex Cinnamomi 
zeylanicus (Helv.). Cinnamomi bp 
<lOrtex (Brit.). Cinnamomum 
zeylanicum (U-St.). Cinnamo-
nmm acutum seu orientale. 
Ceylonzhnmt. Echter, feiner 
hollilndiscber oder orientali- bf-
scber Zimmt. Echter Kaneel. 
Ceylon Cinnamon (U-St.). Cin
namon bark. Cannelle de Cey
lan (Gall.). 

Gewinnung. Im Mai 
und .Juni, sowie im November 
und December wird die Rinde 
von F/2-2 Jahre alten Wur
zelschăsslingen der strauchig 
gehaltenen Pftanze gesammelt, 
indem man sie abschălt, sauber 
die ăusseren Parthien (Kork und 

' bf bf 
Fig. 200. ·nch ~ht>.r.LKR.) 

Ztmmtpulv r, 160 maJ v~rgrO rt. b( ltund. re Ba U& rn. 
pr Parenchym miL ' lltrke. l teln~<ell n. 

J\Iittelrinde) abschabt, 8-10 Rohren in einander steckt, diese zu Stilcken von bestimm
ter Lănge schneidet und im Schatten trocknet. 

Beschreibung. Bildet zweiseitig gerollte Rohren, die zu 8-10 in einander ge
steckt sind und bis 2 cm Durchmesser haben. Die Stiicke sind bis O, 7 mm dick. Die 
Aussenfl.liche ist blass gelbbraun, eben, glanzlos, mit zarten, bellen Lii.ngsstreifen, die 
Innenfl.ii.che etwas dunkler. Bruch etwas faserig und splitterig. Geruch feuriger und 
gewiirzhafter wie bei a, nicht adstringirend und nicht schleimig. Der Bau ist im wesentlichen 
derselbe wie bei a (vergl. aber unten), doch fehlt ausnahmslos der Kork und die Mittel
rinde, so dass die Stiicke nach aussen im wesentlichen durch den sklerotischen Ring be
grenzt werden. Die oben erwăhnten Lăngsstreifen sind die Biindel primii.rer Fasern. 

Bestandtheile nachKOENIG. Wasser 8,94Proc., stickstoffhaltige Substanz 3,66 Proc., 
atherisches Oel 1,65 Proc., Fett 2,00 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 48,62 Proc., Roh
faser 31,39 Proc., Asche 3,74 Proc. Auffallend ist der hohe Gehalt an Rohfaser. 

c) Cinnamomum Saigonicum. Saigon Cinnamon (U·St.). Nach Angabe der 
U-St. von einer unbekannten Speeies abstammend, naeb anderen Angaben von einer Varietăt 
von Cinnamomum Cassia. 
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Beschreibung. Bildet bis 15 cm lang·e, 10-15 mm dicke Bohren, die Stiicke bis 
2-5 mm dick. Die Stiicke sind aussen grau oder graubraun mit weissen Flecken, auch 
mit Querrissen und Liingsrunzeln. Innen sind sie zimmtbraun, kornig oder gestreift. 
Bruch kurz, kornig. - Geruch brennend, Geschmack siiss aromatisch, etwas adstringirend. 

tlufbewa1trung. Die Biindelwaare des Handels bewahrt man in Blechkiisten, 
das Pulver in Stopselglăsern auf. Die fiir Tinkturen nothigen Zerkleinerungsformen 
werden je nach Bedarf frisch hergestellt. 100 Th. Zimmt liefern ca. 95 Th. feines 
Pulver. 

Anwendung. Zimmt gehOrt zu den die Esslust und Verdauung anregenden 
Mitteln. Hăuiig wird er als geschmackverbessernder Zusatz, besonders zu Eisenmitteln, 
benutzt, als Pulver zum Bestreuen von Pillen. Zu diesem Zwecke hiilt man ein sehr 
feines Pulver in einer kleinen Streubiichse zur Hand; Rehr sauber und zweckmăssig siad 
die H.AMMER'schen Gliischen mit Metallverschraubung und Bohrchen im Deckel. 

Andere Sorten und Verfiilschungen. Ausser den oben genannten, officinellen 
Zimmtrinden iinden noch andere Verwendung als Gewiirz: Unter dem Namen China 
Cinnamon gelangt (besonders nach England) ein vorziiglicher, ungeschalter Zimmt in 
den Handel, aussen mit grauem Kork bedeckt. Er soli von dickeren Zweigen von ,c. 
Cassia gesammelt werden. 

Die beim Abschaben, besonders des Ceylon-Zimmts, gewonnenen Abfalle, ferner zer
brochene Stiicke, bilden unter dem Namen: Cinnamon Chips einen Handelsartikel. Sie 
dienen zur Destillation von Oel, werden aher auch gepulvert und dienen dann dazu, das 
aus minderwerthiger Waare hergestellte Pulver aufzubessern. Fiir die Beurtheilung des 
Pulvers ist daran zu erinnern, dass die Chips hiiuiig Theile des Holzes enthalten. 

Ferner kommen als chinesischer Zimmt oder unter solohem zuweilen die Rinden von 
C. Bnrmanni Bl. und C. Tamala Nees et Eberm. vor, seltener die von C. obtnsifolinm 
Nees, C. iners Reinw. und C. pauciflornm Nees. Grossere Bedentung haben sie 
zur Herstellung von Pulver, welches man, wie gesagt, da diese Rinden meist von wenig 
angenehmem und schwăcherem Geschmack sind, oft mit Chips aufbessert. 

Sonst sind Verfiilschnngen des nnzerkleinerten Zimmts selten, kommen bei dem so 
sorgfiiltig bearbeiteten Ceylon-Zimmt wohl iiberhaupt nicht vor. Beim chinesischen Zimmt 
ist es gebrăuchlich, dass die Biindel aussen aus schOnen, gleichmiissigen Rohren und innen 
ans minderwerthiger, zerbrochener W aare bestehen. 

Zimmtpulver. Fiir pharmaceutische Zwecke sollte der Apotheker die kleine 
Menge, die gebraucht wird, selbst herstellen. - Das im grossen hergestellte Pulver fiir 
Kiichenzwecke etc. ist hăuiigen Verfiilschungen ausgesetzt. Solche Verfalschungen konnen 
sehr leicht, unter Umstiinden auch sehr schwer oder gar nicht nachweisbar sein, besonders 
wenn es sich um eine Vermengung mit minderwerthigen Zimmtrinden handelt. 

Es konnen folgende Anhaltspunkte gegeben werden: 
1) Fiir die Erkennung von Zimmtpulver iiberhaupt kommen die kurzen Bastfasern 

oder ihre Bruchstiicke, die hauiig einseitig verdickten Steinzellen, die Stărkekornchen und 
die feinen Oxalatkrystiillchen in Betracht, welche letzteren aher recht schwer im Pulver 
aufgefunden werden. (Fig. 200.) 

2) Ist zur Herstellung des Pulvers Rinde verwendet, der das Oel durch Destillation 
entzogen worden, so sind die Starkekornchen mindestens theilweise verkleistert. Natiirlich 
giebt in diesem Fali die Oei- resp. Extraktbestimmung weiteren Aufschluss. 

3) Die Unterscheidung der beiden wichtigsten Arten im Pulver ist meist unmoglich. 
Zu bemerken ist, dass bei C. Cassia die Bastfasern relativ sparlich vorhanden sind, und 
dass die Oelzellen 60-100 ţt erreichen, die von C. zeylanicum 50-60 ţt, sie sind im 
Pulver aber sehr selten intakt. 

4) Beiinden sich Chips im Pulver, so wird man Holzbestandtheile aufiinden, also 
besonders Gefiisse, und zwar selten Spiralgefăsse von 30 ţt, hiiuiiger grossere getiipfelte 
Gefăsse mit meist grossen rundlichen oder ovalen Tiipfeln oder mit Hoftiipfeln. Hăufig 

werden die Leiterperforirungen der einzelnen Gefiissglieder aufgefunden. Am reichlichsten 
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werden 13-17 ţt breite Libriformfasern gefunden, ferner achte man auf die getiipfelten 
Zellen der Markstrahlen und das Holzparenchym, dessen Zellen zuweilen sklerotisch sind. 
Es ist nothwendig, die gefundenen Holzreste genau zu studiren, da auch andere Hiilzer 
unter das Zimmt1mlver gemahlen werden. Als solches spielte wenigstens friiher das von 
einer Cedrela stammende Holz der Cigarrenkisten eine Rolle. Seine Gefăsse haben 
sechseckig behiifte Tiipfel, es enthălt reichlich ansehnliche Einzelkrystalle von Kalkoxalat. 

5) Ebenfalls schwierig nachzuweisen sind die Rinden anderer Cinnamomumarten: 
keine Nadeln, sondern tafelformige Krystalle von Oxalat haben: C. Burmanni Bl. und C. 
Tamala Nees et Eberm. und C. pauciflorum Nees. 

I,eichter sind die folgenden Verfălschnngen beim Vergleich mit selbst hergestelltem 
Zimmtpulver aufzufinden: 

6) A.ls solche spielt eine Rolle die "Zimmtmatta": gemahlene Hirsekleie mit eincm 
mineralischen Farbsto:ff braungefărbt. 

7) Oelkuchen, z. B. vom Mohn. Sie sind leicht nachzuweisen, da die Samengewebs
elemente ganz andere sind, wie die der .Rinden. 

8) Stii.rke und Getreidemehl vergl. S. 294. 
9) Mineralische Sto:ffe: Sand, Bolus, Ocker. A.usser dem mikroskopischen Nachweis 

ist hier die A.schenbestimmung von Wichtigkeit. 
Im allgemeinen lăsst sich sagen, dass Verfălschungen mit ferner liegenden Sto:ffen 

gegenwărtig relativ selten vorkommen, aber doch immer hier und da beobachtet werden, 
dass dagegen solche mit minderwerthigen Zimmtrinden ganz an der Tagesordnung sind. 

Aqua Cinnamomi. (Brit.) Ceylonzimmt 500 g, Wasser 10 Liter. Man destillirt ab 
5 Liter. 

Aqua Cinnamomi (Germ. Helv.). Aqua Cinnamomi spiri tuosa (Austr.). Zim m t
wasser. Geistiges Zimmtwasser. Germ. Helv.: Grob gepulverten chines. Zimmt 
1 Th., Weingeist (Germ. 87, Helv. 94proc.) 1 Th. lasst man mit q.s. Wasser 12Stunden 
stehen und destillirt ab 10 Th. A.nfangs milchig-triibe, spater klar. Au str.: Rinde 2 Th., 
Verdiinnter Weingeist (61proc.) 2,5 Th., Wasser 40 Th., Destillat 10 Th. Theelo:ffelweise 
bei Magenkrampf, Kolik u. dergl.; als Zusatz zu bitteren oder eisenhaltigen A.rznei
mischungen. 

Aqua Cinnamomi (U-St.). Aqua Cinnamomi simplex. (Austr. Erganzb.) -
Einfaches Zimmtwasser.- Eau de cannelle. - Cinnamon Water. A.ustr. 
Erganzb.: Grob gepulverten chines. Zimmt 1 Th. iibergiesst man mit Wasser 20 Th. und 
destillirt nach 12 Stunden ab 10 Th. Triibe, spater klar. U-St.: Zimmtol 2 ccm ver
reibt man mit prii.cipitirtem Calciumphosphat 4 g, fiigt allmahlich destillirtes W asser q. s. 
zu 1000 ccm hinzu und filtrirt. 

Hydrolatum Cinnamomi. Eau distillee de cannelle (Gall.). Ceylonzimmt 
1 Th., Wasser q. s. Nach 12 Stunden destillirt man ab 4 Th. 

Sirupus Cinnamomi. Zimmtsirup. Sirop de cannelle. Austr.: Grobzer
stossene Zimmtrinde 25 Th., Weingeistiges Zimmtwasser 125 Th. werden 24 Stunden 
digerirt; in der Seihfiiissigkeit 100 Th., lost man unter A.ufkochen Zucker 160 Th. und 
filtrirt. Germ.: Grob gepulverten chines. Zimmt 1 Th. lasst man 2 Tage mit Zimmt
wasser'5 Th. stehen, liist im Filtrate 4 Th. Zucker 6 Th. und filtrirt. Helv.: Zimmt (IV) 
1 Th. macerirt man 2 Tage mit Weisswein 5 Th., presat, filtrirt und lost im Filtrate 4 Th. 
Zucker 6 Th. 

Gall.: Zucker 18 Th. lost man ohne Warmeanwendung in Zimmtwasser 10 Th. 
und filtrirt. 

Sirupus Cinnamomi decemplex: vergl. Sirupi concentrati S. 231. 
Tinctura CinnamomJ. Zimmttin ktur. (A.nhaltstropfen. Koliktropfen. 

Herztinktur. Muttertropfen.) A ustr.: A.us grob zerstossenem chines. Zimmt 2 Th. und 
verdiinntem Weingeist (60proc.) 10 Th. durch dreităgiges Digeriren. Germ.: Durch acht
tagige Maceration ebenso. Hei v.: Aus chinesischem Zimmt wie Tinct. Calami (Helv.) (S. 537). 

Tinctura Cinnamomi (Brit. Gall. U-St.). Tinctura Cinnamomi zeylanici 
(Ergănzb.). Ceylonzimmttinktur. - Alcoole de cannelle. Teinture de can
nelle. - Tincture of Cinnamon. 

Erganzb.: Aus grob gepulvertem Ceylonzimmt, wie Tirict. Cinnamomi (Germ.). 
Brit.: Aus Ceylonzimmtpulver (No. 40) 200 g und q. s. Alkohol (70proc.) durch Vcr
drii.ngung 1000 ccm Tinctur. 

. Gall.: Ceylonzimmt, grob gepulvert, 200 g zieht man mit Alkohol (80proc.) 1000 g 
1 O Tage aus, presst und filtrirt. U- S t.: Ceylonzimmt (Pulver N o. 40) 100 g zieht 
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man im Perkolator mit einem Gemisch aus Glycerin 50 ccm und q. s. einer Misrhung aus 
Alkohol (91proc.) 750 ccm und Wasser 200 ccm aus und sammelt Tinktur 1000 cm. 

Ex1raetum aromatieum tluidum. Aromatic Fluid-Extract (U-St.). Aus 
Pul vis aromaticus tU-St.) 1000 g durch Perkolation mit Alkohol (91 proc.). Man be
feuchtet mit 350 ccm, sammelt zuerst 850 ccm, erschllpft mit Alkohol und stellt l. a. 1000 ccm 
Extrakt her. 

Pulvis aromatieus (Erganzb. Helv. U·St.). Pul vis Cinnamomi compositus 
(Brit.). - Aromatisches Pulver. - Poudre aromatique. - A.romatic Powder. 
Compound Powder of Cinnamon. Erganzb.: Chinesischer Zimmt 5,0, Kardamomen 
3,0, Ingwer 2,0. Bri t: Ceylonzimmt, Kardamomen 1), Ingwer ăă. Helv.: Cbinesischer 
Zimmt, Kardamomen, Ingwer ăă. U-~t.: Ceylonzimmt, Ingwer je 35 g, Kardamomen 1 J, 
Muskatnuss je 15 g. 

Spiritus Cinnamomi. Spirit of Cinnamon. Brit.: Ceylonzimmtol 100 ccm, 
Alkohol (9Uproc.) 900 ccm. U-St : Aus Cassialll ebenso. 

'finetura aromatiea. (Germ. Helv.). Tinctura Cinnamomi composita. 
Tinctura regia. Essentia dulcis. - Aromatische Tinkur. Gewiirztinktur. 
Edelherztropfen, .Rothe Muttertropfen. Germ.: Chinesischer Zimmt 10,0, Ingwer 
4,il, Galgant, Gewiirznelken, Kardamomen je 2,0, Verdiinnter Weingeist (60proc.) 100,0. 
H c l v.: Aus Ceylonzimmt und Weingeist von 62,5 Proc. ebenso. 

Tinetura aromatiea aeida (Ergitnzb.) Elixir Vitrioli Mynsichti. Acidum 
sulfuricum aromaticum. Elixir aromaticum acidum. Elixir Vitrioli compo
situm. - Saure aromatische Tinktur. MYNSIORT's Elixir. Volksthiimlich: Rothe 
saure Tropfen, Saure Nerventropfen. Wundertropfen. Chines. Zimmt 5,0. 
Ingwer 2,0, Galgantwurzel, Gewiirznelken, Kardamomen je 1,0, Verdiinnter Weingeist 
(6Uproc.) 50,0, Reine Schwefelsiiure 2,0. - Ex tempore durch Mischen von Aroma
tischer Tinktur 96 Th. mit reiner Schwefelsaure 4 Th. zu bereiten. 

Tinetura aromatico-amara (Erganzb.j. Aromatisch-bittere Tinktur. Tine
tura aromatica, Tinctura amara ăă. 

Oleum Cinnamomi. (Germ. Austr. Helv. U-St.). ZimmtiH. Cassiaol. Chinesisches 
Zimmtol. Zimmtbliithenol. Oleum Cassiae. Essence de Cannelle de Chine. Oil 
or Cinnamon (U-St.). Oil of Cnssia. 

Cassiaol wird im siidlichen China aus den Blăttern des chinesischen Zimmtstrauches 
Cinnamomum Cassia Bl., durch Destillation mit \vasserdampf gewonnen. Es kommt in 
bleiernen, aussen mit Papier beklebten Kanistern von 7,5 kg Inhalt von Hongkong und 
Kanton aus in den Handel. 

Eigenschajten. Gelbe bis brăunlicheFliissigkeitvon zimmtartigem, anfangs intensiv 
siissem, hintennach brennend scharfem Geschmack und wenig angenehmem Geruch. Sper. 
Gewicht 1,055-1,065 (Germ. U-St.), 1,055 (Austr.), 1,05-1,06 (Helv.). Optisch inaktiv 
oder sehr schwach links- oder l'echtsdrehend. Loslich in 1-2 Th. 80 Vol. -procent. 
Spiritus. Bei der Destillation im Fraktionskolbchen geht Cassiaol grosstentheils von 
240-260° C. iiber; im Riickstande bleiben nicht mehr als 8 Proc. (10 Proc. > Helv.) 
einer dicken, breiartigen, nicht sprOden Masse. Das Oel erstarrt beim Schiitteln mit konr. 
NatriumbisulfitlOsung. 4 Tropfen Cassiaol, auf 0° abgekiihlt und dann mit 4 Tropfen 
rauchender Salpetersăure versetzt, geben ein krystallinisches, unbestăndiges Additionspro
dukt von Zimmtaldehyd und Salpetersăure C9Ha0, N03H. (Germ., Helv., U-St.). Mit reinem 
Zimmtol geschiitteltes Wasser giebt mit Bleiessig eine Triibung, bei Gegenwart von Nelkenol 
oder ceylonischem Zimmtblâtterol aber Gelbfarbung (Germ. U-St.). Verdiinnt man 4 Tropfen 
Cassiaol mit 10 ccm Weingeist, so darf durch 1 Tropfen Eisenchloridlosung nur eine 
braune, nicht aher cine griine oder blaue Farbe hervorgerufen werden. (Eugenolhaltige Oele 
wie Nelkenol etc.) (Germ. Austr. Helv. U-St.). 

Bestandtheile. Gutes Cassiaol enthălt mindestens 75 Proc. Zimmtaldehyd. C6H~-C 
= CH- CHO. Zimmtaldehyd ist eine gelbe, stark lichtbrechende, optisch inaktive 
Fliissigkeit, die bei 252° C. nicht ohne theilweise Zersetzung siedet, ein spec. Gewicht von 
1,064 hat, und einen ganz intensiven rein siissen Zimmtgeschmack besitzt. Wie alle Alde
hyde, geht der Zimmtaldehyd mit sauren schwefligsauren Alkalien Verbindungen ein: Beim 
Schiitteln von Zimmtaldehyd mit koncentrirter Natriumbisulfitlosung entsteht zunărhst das 

1 ) Die Samen ohne die Fruchtschale! 



0innamomum. 845 

im Wasser nichtlOsliche zimmtaldehydschwefligsaure Natrium C6H~- CH= CH
COR- Na HS08 • Dieses geht durch Einwirkung von iiberschiissiger heisser Natrium
bisul:fitlosung inein wasserlOsliches Doppelsalz aus Natriumbisul:fit mit hydrozimm taldehyd
sulfosaurem Natrium [C6H~-CH2 -CH(S03Na)-COH-NaHS03] liber. 

Dies Verhalten wird zur quantitativen Bestimmung des Zimmtaldehyds in ătherischen 
Oelen benutzt. Năheres siehc unter Priifung. 

DerzweiteHauptbestandtheil des chinesischen Zimmtols ist Essigsii. ure-Zimmtester 
C6H9 - CH = CH- C~O - CH3CO, eine Fliissigkeit von ăusserst unangenehmem, kratzen· 
dem Geschmack. Wahrscheinlich ist ferner die Anwesenheit von Essigsăure-Phenyl
propylester. Endlich :finden sich immer, und zwar nicht nur im alten Oele, geringe 
Mengen von Zimmtsii.ure. Bisweilen ist ilie Ausscheidung eines in grossen sechseckigen 
Platten krystallisirenden Korpers, des sogenannten Cassiastearoptens, beobachtet 
worden. Dasselbe besteht aus Orthocumaraldehydmethylăther. 

Priij'ung. Cedernol und fette Oele, die manchmal dem Cassiaol zugesetzt 
werden, erkennt man durch die Emiedrigung des spec. Gewichts und die Unloslichkeit 
in 80proc. Alkohol. Vor mehreren Jahren war nur ein bis zu 40 Proc. mit Kolophonium 
und Petroleum verfil.l$chte3 Oel am Markte. Aeusserlich tăllt ein solches Oei durch seine 
dunkle Farbe und dickere Konsistenz auf. Das spec. Gewicht zeigt hingegen nichts Ab
weichendes. Destillirt man es mit W asserdii.mpfen oder liber freiem Feuer, so hinterbleibt 
ein hartes sprodes Harz. Reines Oel hinterlăsst bei der Destillation zwar auch einen 
Riickstand, dieser ist jedoch dickfliissig, und seine Menge betrăgt bis hOchstens 10 Pruc. 
Ein Oel, welches bei der Destillation mehr als 10 Proc. eines nach dem Erkalten hart und 
Sl)rOde werdenden Riickstandes hinterlăsst, ist daher als verfălscht zu betrachten. 

Die Destillation fiihrt man mit einer Menge von 20-50 g in einem tarirten, mit 
Thermometer versehenen Fraktionskolbchen aus, und unterbricht sie, wenn der Inhalt des 
KOlbchens sich zu zersetzen beginnt, was am Auftreten weisser Dămpfe zu ersehen ist, 
oder wenn das Thermometer auf etwa 285° C. gestiegen ist. 

Weniger Untersuchungsmaterial erfordert die von HrascHSOHN angegebene Probe zum 
Nachweis von Kolophoninm. Eine Losung von 1 Th. Zimmtol in 3 Th. Spiritus dilutus 
wird tropfenweise bis zu einem halben Volumen mit einer bei Zimmertemperatnr gesăt

tigteu und frisch bereiteten Losung von Bleiacetat in Spiritus dilutus versetzt. Es 
darf kein Niederschlag entstehen, anderenfalls ist Kolophonium oder ein ăhnliches Harz 
zugegen. 

Den besten Anhalt iiber den Werth des Zimmtoles giebt die Bestimmung des 
Zimmtaldehydgehaltes (Bericht von ScmMMEL & Cu., Oktober 1890.) Nothwendig 
hierzu ist ein besonderes Glaskolbchen von ungefăhr 100 ccm Inhalt mit einem etwa 1~ cm 
lan gen Hal se von 8 rom innerer W ei te, der in Zehntel-K ubikcentimeter eingetheilt ist. 
In dieses Kolbchen misst man mit einer Pipette 10 ccm des zu untersuchenden Oeles, 
setzt etwas von einer ungefahr 30procentigen Losung von saurem schwefligsauren Natron 
(wie sie im Handel zu haben ist) hinzu, schiittelt um und setzt es in ein siedendes Wasser
bad. Nach Fliissigwerden des anfangs entstandenen Gerinnsels fiigt man nach und nach 
so viei Natriumbisnlfitlosung hinzu, dass das Kolbchen zu stark 3/ 4 angefiillt ist. Nun er
wiirmt man unter haufigem Umschiitteln noch einige Zeit im Wasserbade, bis das Gerinnsel 
vollig gelllst, der Geruch nach Zimmtaldehyd verschwunden ist, und anf der Salzlosung 
ein ganz klares Oel schwimmt. Nach dem Erkalten fiillt man das Kolbchen mit Natrium
hisulfitlllsung, so dass das gesammte Oel in den Hals steigt, und die untere Grenze der 
Oelschicht mit der untersten Marke auf dem Flaschenhalse abschneidet. Die Menge 
des Oeles, also die nicht aldehydischen Bestandtheile, sind nun auf der Skala einfach ab· 
zulesen und von 10 ccm abzuziehen. Genau genommen erhiilt man auf diese Weise 
Volumen- und nicht Gewichtsprocente ; da jedoch die specifischen Gewichte der aldehydi· 
schen und der nicht aldehydischen Bestandtheile fast ganz dieselben sind, so werden praktisch 
die gleichen Resultate erhalten. 

Ein gutes Cassia-ZimmtOl soll mindestens 75 Proc. Zimmtaldehyd enthalten. 

Anwendung. CassiaOI dient meist als Geschmackskorrigens, wozu es jedoch wegen 
seines nicht sehr angenehmen Geschmackes viei weniger geeignet ist, als Ceylonzimmtol. 
Die Dosis ist 2-10 Tropfen. Da das Cassiaol meist bleihaltig ist (von dem Transport 
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in den Bleikanistern), so sollte zum innerlichen Gebrauch nur rektificirtes Oei verwendet 
werden. 

Ausser zu medicinischen Zwecken findet es zum Parfiimiren ordinarer Seifen Ver
wendung. Fiir Liqueure 'wird Ceylonzimmtol vorgezogen. Neuerdings wird Cassiaol viel
fach durch den in grosser Reinheit im Handel befindlichen synthetischen Zimmtaldehyd 
ersetzt. 

Oleum Cinnamomi zeylanici. (Brit. Gall. Erganzb.). Oleum Cinnamomi 
aenti. CeylonzimmtiH. Oii of Cinnamon. Cinnamon Bark Oii. Essenee de cannelle 
de Ceylan. 

Gewinnung. Zur Destillation des Oeles werden die beim Schii.len und Verpacken 
des Ceylonzimmts abfallenden Spăhne, die als "Chips" in den Handel kommen, verwendet. 
Die Oelausbeute betrăgt 0,5-1 Proc. 

Eigenschajten. Hellgelbe Fliissigkeit von angenehmem, aromatischem Geruch 
und gewiirzhaftem, siissem, brennendem Geschmack, der viel feiner ist, als der des chine
sischen Zimmtoles. Specifisches Gewicht 1,024-1,040 l1,025-1,035 Brit.). Optische 
Drehung schwach nach links, bis -1° im 100 mm-Rohre. Loslich in 3 Th. 70procent. 
Alkohols. 1 ccm Oel in 5 ccm Spiritus gelost, soli mit Eisenchlorid eine blassgriine, nicht 
aher eine blaue l!'arbung geben (Zimmtblatterol). (Brit.) 

Bestandtheile. Ceylonzimmtol enthălt 65-75 Proc. Zimmtaldehyd 07}40, (dessen 
Eigenschaften siehe bei Cassiaol), 4-8 Proc. Engenol, C10H1202, sowie geringe Mengen 
Phellandren, C10H16• Der den charakteristischen Geruch des Oeles bedingende Bestandtheil 
ist noch nicht isolirt. 

Prfl{ung. Das Hauptverfălschungsmittel des Oeles ist das Zimmtblătterol; besonders 
das auf Ceylon dargestellte Oel scheint stets grossere oder kleinere Zusătze davon zu ent
halten. Das Blătteriil erhiiht das specifische Gewicht und ist durch die unter "Eigen
schaften" angegebene Reaktion mit Eisenchlorid, die durch den hOheren Eugenolgehalt 
dieses Oeles hervorgerufen wird, zu erkennen. Sicherer geschieht der Nachweis, indem 
man den Zimmtaldehyd t..siehe unter "Cassiaol"), und in dem vom Aldehyd befreiten Oele 
nach der bei Nelkeniil beschriebenen Methode von THoMs, das Eugenol quantitativ bestimmt. 
Enthalt das Oei weniger als 60 Proc. Zimmtaldehyd und mehr als 10 Proc. Eugenol, so ist 
es als verfalscht anzusehen . 

.A.nwendung. Ceylonzimmtol wird in allen den Fallen angewandt, wo ein feines 
Zimmtparfiim erwiinscht ist, also in der Liqueurfabrikation und der ParfUmerie. Auch in 
der Pharmacie sollte es dem ordinaren Cassiaol vorgezogen werden. 

Zlmmtllqueur. 
Rp. OI. Cinnamomi zeylan. 4,0 g 

Spiritus 3,5 1 
Sirup. simpl. 2700 g 
Aquae destill. 4600 g. 

Schwach mit Zuckercouleur zu flirben. 

Oleum foliorum Cinnamomi. Zimmtbliitterol. Essenee de feuilles de Canelle 
de Chine. Cinnamon leaf Oii. Das aus den Blăttern des Ceylonzimmtstrauches destil
lirte Oei riecht nach Nelken und Zimmt. Es hat das specifische Gewicht 1,044-1,065 und 
giebt in der Regel mit 3 Th. 70proc. Alkohols eine klare Losung. Den Hauptbestandţheil 
(70-90 Proc.) bildet Eugenol, dane ben sind geringe Mengen Zimmtaldehyd und Safrol nach
gewiesen worden. Es fiudet in der Seifenindnstrie Verwendung und wird vielfach zum 
Verfâlschen des Ceylonzimmtiiles benutzt . 

.A.qua CarmeUtarum. 
Karmeli tergeist. Eau de Carmes. 
Rp. Olei Cinnamomi Cassiae 

• Caryophyllormn . Citri 
• Coriandri 
" Macidis 
• Melissae 

Spiritus diluti 
ăă gtt. V 

1000,0. 
Als Magenmittel theeloffelweise. 

.!qua cephallca CaroU qulntl. 
Kaiser Karls Haupt- und Schlagwasser. 

Schwindel wasser. 
Rp. Olei Cinnamomi 3,0 

• Macidis 1,5 
" Caryophyllorum •1,5 

Spiritus (87 °/0) 300,0 
Aquae aromaticae 694,0. 

Bei Kopfweh, Migrline, Ohnmacht theeloffelweise, 
auch ausserlich auf Stirn und Schllife. 
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Aqna Vitae Gedanensis. Mixtura Stoekesii. 
Danziger Gold wasser. (Miinch. Nosokoni.-Vorschrift.) 

Rp. Olei Cinnamomi 
Citri 

" Macidis aa gtt. l V 
Tincturae Croci gtt. V 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 375,0 
Sirupi Aurantii florum 300,0 
Aqua Rosae 325,0. 

liian fiigt der Mischung einige Flitter reines Blatt
gold hinzu. 

Aqua Vitae mulierum BoECKLER. 
Frauenaquavit. 

Rp. Tincturae Cinnamomi 15,0 
" aromaticae 5,0 

Olei Anisi gtt. VI 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 300.0 
Aquae Rosae 180,0 
Sirupi simplicis 500,0. 

Balsamum Cinnamomi. 
Zimmtbalsam. 

Rp. Olei Cinnamomi 25,0 
" Myristicae 75,0. 

Zum Einreiben der Magengegend. 

Elaeosaccharnm Cinnamomi. 
Zim m to 1- Z ucker. 

I. Anstr. Germ. Helv. 
Rp. O lei Cinnamomi 0,2 ( =gtt. V) 

Sacchari pulverati 10,0. 

II. Oleosaccharuretum Cinnamomi. 
Oleosaccharure de cannelle (Gal!.). 

Rp. Olei Cinnamomi 0,5 
Sacchari albi 10,0. 

Electuarlum aromaticum RALEIGH. 
Rp. Corticis Cinnamomi 2,0 

Seminis Myristicae 2,0 
Caryophyllorum 1,0 
:Fructus Cardamomi 0,5 
Croei 2,0 
Calcii carbonici 15,0 
Sacchari albi 25,0 
Aq uae calidae 

f. electuari um. 
q. s. 

Elixir Jacobinornm. 
Elixir antiapoplectique des Jacobins de 

Rouen. 
Rp. Tincturae Cinnamomi 

" aromaticae 
Ligni Santali rubri 
Olei Juniperi fruct. gtt. 

" Anisi stellati 
Spiritus diluti 
Sirupi Liquiritiae 

250,0 
125,0 

25,0 
XXV 

2,5 
500,0 

97,5. 

Elixir Vitae liiATTHIOLUS. 
Rp. Elaeosacchari Anisi steilati 

Foeniculi 
Macidis 

" Menthae pip. aa 2,5 
Aquae aromaticae 

" Cinnamomi spirit. aa 40,0 
Tincturae aromaticae 

Cinnamomi aa 5,0. 

Essentia cephallca BoNFERME. 
Eau d'Armagnac. Migrănetropfen. Kopf

und Herzessenz. 
Rp. Tincturae Cinnamomi 50,0 

" aromaticae 
Sirupi Chamomillae ăâ 25,0. 

I. Aeltere Vorschrift. 
Rp. Vitella ovorum duorum 

Aqnae Cinnamomi 100,0 
Spiritus (90°/0) 5o,o 
Sirupi simplicis 20,0. 

II. Vorschrift von 1898. 
Rp. Vitellum ovi unius 

Sirupi simplicis 20,0 
Spiritus e Vino 50,0 
Aquae destillatae q. s. ad 150,0. 

Jllundwasser VIAu's. 
Rp. Acidi salicylici 

Chloroformii 
'l'incturae Benzoes 

0,5 

" Cinnamomi âă 5,0 
Spiritus aromatici 85,0. 

2 Kaffee!Offel auf 1 Glas Wasser. 

Potio eardiaea. 
Potion cordiale (Gal!.). 

Rp. Tincturae Cinnamomil 10,0 
Sirupi Aurantii corticis 40,0 
Vini de Banyuls 110,0 

Potion de Todd (Gal!.). 
Rp. Tincturae Cinnamomi 5,0 

Sirupi simplicis 30,0 
Spiritus e Vino s. Rhum 40,0 
Aquae d~tillatae 75,0. 

Pulvls ad Apes. 
Bienenpulver. 

Rp. Corticis Cinnamomi 20,0 
Caryophyllorum 
Fructuum Amomi 
Macidis 
Rhizomatis Galangae 

Zedoariae 
" Zingiberis ăă 5 

Fructuum Cardamomi min. 3,0 
Sacchari albi 47,0. 

Soli mit spanischem Weine gemischt auf die Bienen 
anregend wirken. 

Pnlvls aromatlcus ruber. 
Pulvis jovialis. Tragea aromatica. 

Neunerlei GewUrz. Pfeffernuss- und 
Kuchengewiirz, Magenschrot. Stollen

gewiirz. 

f. 

11[. 

I. 
Rp. Corticis Cinnamom: 90,0 

Caryophyllorum 
Macidis 
Rhizomatis Zingiberis ÎÎÎÎ 15,0 
Ligni Santali rubri 45,0 
Sacchari albi 820,0. 

pul vis subtilis. 
li. 

Rp. Fructus Anisi 60,0 
Corticis Cinnamomi 15,0 
Caryophyllorum 10,0 
CortiGis A uran tii fruct. 10,0 
Fructus Cardamomi min. 5,0. 

f. pulvis grossus 

Pulvls Knrri, 
Ragoutpulver. Curry-powder. 

Rp. Fructus Amomi 

" 

Capsici annui 
Cardamomi min. 

Rhizomatis Zingiberis îîîî 10,0 
Piperis nigri 15,0 
Corticis Cinnamomi 20,0 
Fructus Coriandri 25,0. 

Mittelfein gepulvert zu mischen. 
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Specles stornachicae DtE'n. 
DrETL's Magen tii ee. 

Rp. Corticis Cinnarnomi Cass. 30,0 
Foliorum Meuthae piperit. 30,0 
Herbae Centaurii minor. 40,0. 

Spirltus carmlnatlvus Sn,vrus. 
Spiritns aromaticus. 

Rp. Olei Cinnamomi 
" Caryophyllorum 

Coriandri 
Macidis 

" Majoranae ăa gtt. VI 
Spiritus (87 °/o) 100,0. 

Spirltns balsamicus (Helv.). 

Balsamum Fioravanti. 
Spiri tus polyaromaticus. Fioravan ti
Balsam. Alcoolat de Fioravanti (Gall.). 

Alcoolat de 'l'erebenthine compose. 
Baume de Fioravanti. 

Helvet. 
1. Aloes (III) 4,0 
2. Elowi 4,0 
S. Galbani (III) 4,0 
4. Mynhae (III) 4 O 
5. Styracis 4,0 
6. Radicis Angelicae 2,0 
7. Cort Cinnam. chin. 2,0 zeyl. 
8. Rhizom. Galangae 2,0 
9. Caryophyllorum 2,0 

10. Rhizom. Zingiheris 2,0 
11. " Calami 2,0 

Gall. 
50,0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

12. Semin. Myristicae 2,0 50,0 
13. Rhizom. Zedoariae 2,0 50,0 
14. 'l'erebinthinae venetae 20,0 500,0 
15. 'l'acamahacae 100,0 
16. Succini 100,0 
17. Fructuum Lauri 100,0 
18. Herbae Dictamni cretici 50,0 
19. Spiritus (94°/o). 95,0 (80°) 3000,0 
20. Aquae 20,0. 

Helv : 1-13 mit 19 vier Tage digeriren, 14 dariu 
aufHisen und nach Zusatz von 20 im Wasserbade 
abdestilliren 100 Th. 

Gall.: 7-10, 12-13, 17-18 vier 'l'age mit 19 ma
ceriren, 1-5, 14-16 zufiigen, nach zwei Tagen 
im Wasserbade abdestilliren 2500,0. 

Spiritus MATTHIOLI. 
Rp. Aquae Cinnamomi spir. 

nromaticae 
,, Coloniensis 

Spiritus Rosmarini ăă. 

'l'inetura anticholerica ScnAE>'ER. 

SCHAEFER's Choleratropfen. 

Rp. Tincturae aromaticae 75,0 
Mixtur. oleos.-balsami C. 15,0 
Aetheds acetici 10,0 
Olei Calami gtt. X. 

Halbstiindlich zwanzig Tropfen. 

Tinctnra apopleetiea rubra. 
Rothe Krampftropfen. Herzstarkungs

tropfen. Belebungstropfen. 
Rp. 'l'incturae Cinnamomi 10,0 

aromaticae 5,0 
" Catechu 4,0 

Chloroformii 1,0 
Spiritus diluti 40,0 
Spiritus aetherei 40,0. 

1-2 Thee!Offel auf einmal. 

'l'inctura dentifrlcia aromatlea. 
Aromatische Zahntinktur. 

Rp. 'l'incturae Cinnamomi 350,0 
'l'incturae Catechu 10n,o 
Spiritus diluti 540,0 
Tincturae Yanillae 10,0 
Olei Aurantii florum 
Olei Rosae aft gtt. X 
Olei Menthae piperitae 2,0. 

Tinctora prophylactica MARCINKOWSKI. 
Rp. 'l'incturae aromaticae 60,0 

Aurantii pomor. 
Cala mi 
Cascarillao 

" Absinthii aa 10,0 
Olei Menthae piperitae gtt. XV. 

Bei herrschender Cholera mehrmals tăglich 30-50 
Tropfen in Rothwein. 

Unguentnm pomadinum aromatieum UNNA. 
Rp. Tincturae aromaticae 20,0 

Unguenti cerei 80,0. 
Im erwărmten MOr~;er zu bereiten. 

Unguentum pomadluum eum Gelantho UNJ>A, 

Rp. Tincturae aromaticae 
Gelanthi ăa 20,0 
Ungn<mti cerei 60,0. 

Bei gleichzeitigem Gebrauch von seifenhaltigcn 
Kopfwaschwassern sind die Haare nach jeder 
Waschung mit verdilnntem Citronensaft odc·r 
Citronensaft-Brillantme zu behandeln. 

Vinum Hlppocmtieum. 
Hippocras. V1num cordiale. 

Rp. Tincturae aromaticae 25,0 
Cinnamomi 25,0 

Sirupi Sacchari 100,0 
Vini rubri Gallici 850,0. 

Vlnum prophylactirum. 
Cholerawein. 

Rp. Tineturae amarae 
aromaticae 
Aurantii pomor. aa 10,0 

." Cinnamomi 20,0 
Vini Hispanici 800,0 
Sirupi simplicis 150,0. 

Tăglich mehrmals ein Weinglas voll. 

Vet. Pulvis cervinus. 
Brunstpulver. 

Rp. Pulveris aromatici 
Pungi eet·vini pulv. aa 15,0. 

Mit Kleie und Wasser zur J,atwerge gemacht auf 
einmal einzugeben. Filr Stuten und Kilhe. 

Aromatique von ALBIN MtiLLER ist ern Likor aus Zimmt, Nelken, Galgant, Zitt
werwurzel, Angelika. 

Cbristofia Magenwein, aus Zimmt, Nelken, bittern Mandeln mit Weisswein, Zucker 
und W eingeist bereitet. 

Fmnigator, PERRIN's. Besteht aus Săgemehl, Zimmt, Nelken, Piment und Salpeter. 
Hamburger Magenbitter. Hamburger Magen-Drops von WuNDRAM ist eine Mischung 

aus Tinctura aromatica, Tinctura amara, Spiritus aethereus und Oleum Menthoo pip. 
Herztinktur, Konigseer, ist eine mit schwachem W eingeist bereitete, mit Sandel

holz gefărbte Tinct. aromatica. 
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Kriiuter-Magen-Prăservativ nach DR. BoRHAVER ist eme Tinctura Aloes comp. 
mit aromatischen Zusătzen. 

Lebensessenz von CONDORY: Ein mit Zimmtpulver versetzter Siisswein. 
Likor von Mme. ÂMPHoux besteht aus Zimmtwasser, Weingeist und Zucker. 

Co..tex Canellae albae. Canella alba ·seu dulcis. Costus arabicus seu corti
cosus. Cortex Winteranus spurius. W eisser Caneel. W eisser Zimmt. Siisser Costus. 
Canelle blanehe (Gall.). 

Die Rinde von Winterana Canella L. (Canella alba Murr.), Familie der Winter
anaeeae. Heimisch auf den Antillen und in Florida. 

Bildet Rohren oder rinnenformige Stiicke, die bis 15 cm Jang sind und bis 4 cm im 
Durchmesser haben. Dicke der Rinde 1-4 mm. Blassroth bis gelbbraunlich mit weich 
schwammigem Kork. Innen gelblich weiss, Querschnitt deutlich radial gestreift mit gel ben 
Punkten. 

Im Phelloderm nach innen stark vcrdickte und getiipfelte Zellen. In den Mark
strahlen Oxalatdrusen. Die Siebrohren des Bastes zu tangentialen Bandern zusammen
gefallen. Im Parenchym reichlich grosse Oelzellen. 

Geruch nach Nelken und Zimmt. Geschmack aromatisch-bitterlich, schleimig. 
Enthalt 0,75 -1,00 Proc. atherisches Oei vom spec. Gewicht 0,920-0,935, welches 

schwach rechts dreht. Es enthalt Pinen, Caryophyllen, Cineol, Eugenol. Die Rinde 
enthalt ferner Manni t und einen Bitterstoff. 

Citrus. 
Gattung der Rutaceae-.A.urantioideae-Aurantieae. Heimisch im indisch-malayi

schen Gebiet, einige Arten seit langer Zeit in Kultur und dadurch sowie wahrscheinlich 
durch Bastardirung in zahlreiche Formen etc. gespalten. 

Verwendung :finden die folgenden: 1) Citrus Aurantium L. (C. vulgaris Risso ), 
mit hellgriinen SchOsslingen, weissen Biiithen und meist kugligen oder etwas nieder

gedriickten, meist orangefarbenen Friichten. Subspecies: amara L. (C. Bigaradia 
Duhamel) Pomeranze, Orange, Bigaradier, the bitter Orange mit aromatisch riechen
den Blăttern mit ge:fl.ii.geltem Blattstiel, mit weissen Bliithen, kugeligen Friichten mit 
bitterer Fruchtschale und saurer Pulpa. Wahrscheinlich im stidostlichen Asien (Cochinchina) 
heimisch. Liefert: die Fruchtschale. Cortex .A.urantii fruetus (Germ.). Cortex fructus 
Aurantii (Austr.). Cortex .A.urantii (Helv.). Cortex .A.urantii recens et siccatus. 
Flavedo .A.urantii. Pomeranzenschale, Orangenschale. Fresh and dried Bitter
Orange peel (Brit.). Bitter-Orange peel (U-St.). Ecorce d'orange amere ou de Cu
rac:no (Gall ). 

Die ganze,· reife Frucht: Orange amere ou Blgarade (Gall.). Die un
reife, getrocknete Frucht: Fructus Aurantii immaturus (Germ.). Die unreife, 
frische Frucht: Orangette ou petit grain (Gall.). Die getrockneten Blatter: 
Fcdia Aurantii (Austr. Helv.) Feuille d'oranger (Gall.). Die Biti th en: Flores Aurantii 
(Erganzb.). Fleur d'oranger (Gall.). Aetherisches Oei vergl. unten. 

Subspecies: Bergamia (Risso et Poiteau) Wight et Arn. (C. Limetta 
var. D. C.). Bergamotte mit kugligen oder birnfOrmigen, glattschaligen, blassgelben 
,Frtichten mit săuerlicher Pulpe. Liefert atherisches Oei der Fruchtschalen: vergl. 
unten, ferner die Fruchtschale: Epiearpe ou Zeste de la bergamote (Gall.). 

Subspecies: sinensis (C. Aurantium var. dulcis L.) Orange, Apfelsine, 
Oranger, Sweet orange, .A.rancio dolce, Portogallo mit schwach aromatischen Blattern 
und ge:fl.tigeltem Blattstiel, mit grossen weissen Biiithen, mit meist kngligen orangefarbenen, 
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selten gelben Friichten mit sii.sser oder schwach săuerlicher Pulpa. Liefert die Frucht
schale: Cortex Aurantii dulcis, Sweet-Ot·ange peel (U-St.), die frische Frucht: 
l<'ruit recent d'oranger vrai a fruit doux (Gall.). Das ătherische Oel vergl. unten. 

2) Citrus medica L. mit rlithlichen Sprossen, kahlen Blăttern, meist rlithlichen 
Bliithen, mit kugligen, eiflirmigen oder laţ~glichen, in der Rege! zitzenformig endigenden 
Friichten. Subspecies: Bojoura Bonavia. Cedratier. Cedro: liefert Epicarpe ou 
Zeste du fruit de Cedratier (Gall.). Subspecies: Limonum {Risso) Hook. f. {'i

trone, Limonier, Citronnier mit schwach gefliigeltem oder nur berandetem Blattstiel, 
mit gelben, diinnschaligen Friichten und saurer Pulpa. Liefert die getrocknete Frucht
schale: Cortex Citri fructus (Germ.). Cortex fructus Citri (Austr.). Cortex Citri 
(Helv.). Limonis cortex (Brit. U-St.). Ecorce de citron ou limon (Gall.). Die ganze 
frische Frucht: Fructus Citri (Erganzb.). Pomum citreum. Citrone. Limone. 
Citron. Limon (Gall.) .. Lemon. Aetherisches O el vergl. unten. 

la) Die Bliithen von Citrus Aurantium L. Subspecies: Bigaradia Duhamel. 
Flores Aurantii lErgănzb.). Flores Naphae.- Pomeranzenbliithen. Nerolibliithen. 
Orangenbliithen. - Fleur d'oranger (Gall.) - Orange-:llowers. 

Beschreibung. Fast immer die nicht geliffneten Knospen mit kleinem, undeutlich 
fiinfzahnigen Kelch von 5-6 mm Durchmesser. Die aussen kahlen, fleischigen Blumen
blătter sind in der Knospe zusammengeneigt, getrocknet gelbbraunlich. Sie umschliessen 
20-25 Staubbliitter, die in Biindel vereinigt sind, und den dicken Griffel mit keulenflirmiger 
Narbe, der dem meist 8 theiligen Fruchtknoten und dieser einem Discus, aufsitzt.- Im Ge
webe der Blumenblatter, der Fruchtknotenwand etc. schizolysigene Oelbehalter, die schon 
auf der Aussenseite der Blumenblatter mit blossem Auge zu sehen sind. Geruch t:ehr an
genehm, Geschmack bitterlich. 

Bestandtheile: 0,1 Proc. ătherisches Oei (vergl. unten). 
JTerwendung: Meist nur noch in der Volksmedicin. 
Aqua Aurantii Florum (Austr. Brit. Erganzb.). Aqua Aurantii :llorum fortior 

(U- St.). Aqua Aurantii (Helv.). Aqua Naphae. Aqua Neroli. Aqua flornm Naphae. 
Hydrolatum floris Citri Aurantii. - Orangen· oder Pomeranzenbliithenwasser. 
Neroliwasser.- Eau distillee de :lleur d'oranger (Gall.). - Orange :llower Water. 

Austr. Brit. Erganzb. Helv. haben die Handelswaare aufgenommen, die in der Regel 
als triplex bezeichnet wird; nach Helv. ist dieselbe ohne Verdiinnung, nach U-St. mit 
gleichen Raumth., nach Brit. mit 2 Raumth. W asser gemischt, abzugeben. Klare, an
genehm riechende Fliissigkeit, die durch H2S und Schwefelammonium nicht verandert 
werden darf und vor Licht geschiitzt kiihl aufbewahrt wird. Eine ex tempore durch 
Schiitteln von 2 Tropfen bestem N eroliOl mit 1 1 heissem, destillirtem W asser bereitete 
Mischung kann das Destillat nur im ăussersten N othfalle ersetzen. 

Aus 1000 g frischen Orangenbliithen erhălt man (Gall.) llOOO g Neroliwasser. 
Hinsichtlich der Einkaufszeit ist zu bemerken, dass die frischen Destillate gewohn

lich im Mai auf den Markt kommen. 
Auj'bewahrung. In moglichst kleinen, ganz gefiillten gelben Glăsern an einem 

kiihlen Orte. 
Sirupus Aurantii Florum (Erganzb. Helv. Brit. U-St.). Sirupus cum .Aqua 

floris Aurllntii. - Pomera.nzenbliithensirup. - Sirop de :lleur d'ora.nger (Gall.). -
Sirup of Orange Flowers. 

Ergănzb.: Zucker 6 Th. kocht man mit Wasser 2 Th. zum Sirup und fiigt nach 
dem Erkalten hinzu Pomeranzenbliithenwasser 2 Th. - Helv.: Pomeranzenbliithenwasser 
36 Th., Zucker 64 Th. werden kalt gelost und filtrirt. - Brit.: Zucker 600 g lost ma.r1 
in 200 ccm kochendem destillirten Wasser, fiigt. Orangenbliithenwasser 100 ccm und kochen
des Wasser q. s. zu 900 g hinzu. - Gall: Zucker ltiO Th. lost man kalt in Orangen
bliithenwasser 100 Th. - U-St.: Zucker 850 g. Orangenbliithenwasser q. s. zu 1000 ccm. 
Hier ist auch das Verdrăngungsverfahren anwendbar. 

Marasehino. 

Rp. Aquae Aurantii florum 70,0 
Aquae Rosae 70,0 
Aquae Rubi !claei conceutr. 30,0 
Aquae Amygdalar. amar. dilut. 130,0 
Spiritus 300,0 
Sirupi Sacchari !00,0, 

Potio simplex (Gal!.). 
Julep simple. 

Rp. Aquae Aurantii fior. 20,0 
Sirupi simplicis 30,0 
Aquae destillatae 100,0. 

Extrait de Neroli. 
Rp. O lei A uranti! florum 1,0 

Spiritus diluti 99,0. 
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Oleum Aurantii florum. (Austr. Gall. Helv. U-St. Ergănzb.) Orangl'n· 
bliithenOI. Neroliol. Oleum tlorum Naphae. Olenm :Yaphae. Oleum Neroli. 
Essence de Neroli. Essence de Neroli Bigarade. Essence de tlenrs d'oranger aml'r. 
Oii of Neroli. 

Gewinnung. Orangenbliithenol wird in Siidfrankreich durch Destillation · der 
Bliithen der bitteren Orange, Citrus Bigaradia Risso, gewonnen. Die Ausbeute betragt 
etwa 0,1 Proc. Meist wird das Oel als Nebenprodukt bei der Darstellung des Orangen
bliithenwassers dargestellt. 

Eigenscha{ten. Gelbliche, am Licht braunroth werdende, schwach fluorescirende 
FlUssigkeit von bitterlichem, aromatischem Geschmack und dem hOchst angenehmen Gen1ch 
der frischen Bliithen. Spec. Gewicht 0,870-0,880. (0,890 Austr., 0,870-0,890 U-St.). 
Klar misehbar mit 90proe. Alkohol (Helv.). Loslich in gleichen Theilen 90proc. Alkohol 
(U-St.). Von 80proc. Alkohol sind P/2-2 Vol. zur Losung erforderlich; bei weiterem 
Alkoholzusatz triibt sich diese durch Ausscheidung von Krystallflitterchen. Die alko
holische Losung des Oeles zeigt eine prachtvolle violette Fluorescenz, die auch sehr schun 
hervortritt, wenn man etwas Alkohol auf das Oel schichtet. Verseifungszahl 20-;",2. 
Drehungswinkel im 100 mm-Rohr + 1°30 bis + 5°. Beim Schiitteln mit Natriumbisulfit 
entsteht eine schOne purpuuothe Farbung (U-St.). 

Bestandtheile. Neroliol enthalt Links-Linalool, C10H180, Geraniol, C10H180, uud 
die Essigester dieser beiden Alkohole, ferner Anthranilsăuremethylester, NH2 • C6H4 • CO 0CH3. 

Das in der Kalte auskrystallisirende Stearopten, friiher Nerolikampher oder Aurade genannt, 
besteht aus einem Paraffin. 

Priifung. Die hauptsachlichsten Verfălschungsmittel, Bergamottol und Petitgrainol 
sind an der ErhOhung des specifischen Gewichts und des Estergehalts zu erkennen. Orangen
bliithenole mit einer hOheren Verseifungszahl als 55 sind verdăchtig . 

.. tbtwendung. Neroliol wird in der feineren ParfUmerie, besonders zur Fabrikation 
von Eau de Cologne gebraucht. 

Ib) Die nnreifen l'riichte von Citrus Aurantium L. Subspecies: Bigaradia 
Duhamel. l'ructus Anrantii immatnri (Germ .. ). Anrantia immatnra. Baccae s. 
:Maia s. Poma .A.nrantii immatnra. - Unreife Pomeranzen. Griine Orangen. -
Orangette. Petit grain (Gal!.). - Orange pease. 

Beschreibung. Kuglig, 0,5-2,0 cm im Durchmesser, am Grunde mit der hellen 
Ansatzstelle des Stieles, an der Spitze mit der kleinen, hellgelblichen Stempelnarbe. Aussen 
unebeu, runzelig, mit zahlreichen vertieften Punkten, braun, innen heller. Der Quer
sehnitt zeigt in der Mitte eine dicke, durch die dort zusammentreffenden 8-12 Carpelle 
gebildete Mittelsăule, in jedem Carpell die Ovula in 2 Reihen, das Ganze umschlossen von 
dem dicken Pericarp, von dessen Wand Papillen in die Facher hineinragen. In der ausseren 
Parthie des Pericarps werden schizo-lysigene Sekretbehălter schon bei schwacher Ver
grosserung sichtbar. Im Parenchym Hesperidin in unregelmassigen Klumpen. Geruch aro
matisch. Geschmack bitterlich-aromatisch. Kommen meist aus Siidfrankreich in dcn 
Handel. 

BestandtheUe. Aetherisches Oel (vergl. unten), 10 Proc. Hesperidin, 
Ci tro nensa ure, Aepfelsă nre, ein Bittcrstoff Auran tiin (nicht identisch mit dem 
glykosidischen Aurantiin oder Naringin in den Bli'tthen von Citrus decumana). 

Verwechslungen kommen vor mit jungen Citronen, die zugespitzt sind. Man 
findet sie nicht selten unter der Droge. 

Anwendung. Als Amarum und Stomachicum. Kleine Stiicke werden hier und 
da noch als Fontanellkugeln verwendet. 

Tinctnra .A.urantii Fructus immatnri (Ergănzb.). Pomeranzentinktur aus 
unreifen Friichten. Grob gepulverte Pomeranzen 1 Th., verdiinnter Weingeist 
( 60 proc.) 5 Th. 

Oleum Petitgrain. Petitgrainol, Essence de Petit-grain. Oii of Petitgrain 
wird aus den Blăttern, jungen Zweigen und unreifen Friichten des bitteren Orangenbaumes 
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destillirt. Der Geruch ist dem des Nerolioles ăhnlich, aber viel weniger angenehm. 
Spec. Gew. 0,887-0,900. Optisch schwach links- oder rechtsdrehend. Das Oel IUst sich 
in 2 Theilen 80 procentigen Alkohols klar auf und hat eine Verseifungszabl von 110-245, 
entsprechend einem Gehalt von 38,5-85 Proc. Linalylacetat. Ausser diesem Ester ent
hiilt das Oel Rehr wenig Limonen, ferner freies Linalool nnd Geraniol. 

Aqua Yitae aromatica. 
Aromatique. 

Itp. 1. Corticis Citri fructuum recent. No. 4 
2. Corticis Cinnamomi zey1. 
3. Fructuum Am·ant. immat. ăă 30,0 
4. Caryophyllorum 7,0 
5. Spiritus 3 kg 
6. Vini rubri 4 kg 
7. Sacchari albi 2 kg 
8. Aquae destillatae 1 kg. 

~fan zieht 1-4 m1t 5 acht Tage lang aus, setzt 
6-8 zu und filtrirt, sobald 7 ge!Ost ist. 

Species amarae ad Aquam Vitae. 
Thee zum ~Iagenbitter. 

Rp. Fruct. Aurantii immat. 50,0 
Radicis Gentianae 25,0 
Radicis Angelicae 5,0 
Rhizom. Galangae 5,0 
Rhizom. Zedoariae 5,0 
Corticis Cinnamomi 5,0 
c-:ortieis Citri 4,0 
Caryol'hyllorum 1,0 

Fiir 2 l Branntwein. 

le) Die Frnchtschalen cler reifen Friichte von Citrus Aurantium L. 
Su bspecies: Bigaradia Duhamel. Cortex Aurantii (Helv.) Cortex Aurantii Fructus 
(Austr. Germ.). Aurantii cortex sicratus (Brit.). Aurantii amari cortex (U-St.). 
Cortex Aurantii expulpatus s. mundatus. Flnedo Aurantii. Cortex Pomorum 
Aurantii. Pericarpium Aurantii. - Pomeranzenschale. Orangeuschale. - Ecorce 
d'orange amere ou de Cura!iaO. Ecorce de bigarade (Gal!.). Zeste d'orange. -
Dried Bitter Orange peel. 

Beschreibung. Die Schale der reifen Beerenfrlichte wird entweder in Lăngs
qnadranten oder in einer Spirale abgetrennt. Bildet im ersteren, hăufigeren Fall spitz
elliptische, meist nach anssen gewolbte Stiicke, die 4-5 mm dick, bis 9 cm lang, bis 5 cm 
breit sind. Aussen gelb- bis lebhaft rotbraun, grubig-hOckerig oder runzelig, innen 
schmutzig-weiss und schwammig. In der ăusseren dunkleren, festeren Schicht zahlreiche 
Oelraume, in cler inneren, helleren, Hesperidin. 

Bestandtheile. 1-2 Proc. ătherisches 

Aurantiamarinsăure C20H120 8, Aurantiamarin, 
Asche 3,90 Proc. 

Oei, Hesperinsaure 022H280" 
Hesperidin und Isohesperidin. 

Handel~;sorten. Die am meisten verwendete Sorte ist die 1\ialagasorte, die 
der obigen Beschreibung entspricht. Eine zweite Sorte ist die Cura~aosorte, von einer 
in Westindien kultivirten Varietăt, die verhaltnissmăssig diinn und von brauner oder griin
licher Farbe ist. }fan substituirt ihr zuweilen die Schale unreifer Pomeranzen. Ita
lieuische Schalen kommen in langen, 1Jandf6rmigen Streifen in elen Handel, die sehr 
aromatisch Rind. 

Verm·beitung. Zum pharmaceutischen Gebrauch werden die Schalen 15 Minuten 
in kaltem Wasser eingeweicht, nach Abgiessen desselben einen Tag an einem kiiblen Orte 
bei Seite gestellt, hiemuf von dem schwammigen Mark bis auf die durchschimmernden 
Oeldriisen befreit, noch feucht in gleichmăssige Tăfelchen zerschnitten, durch ein Theesieb 
geschlagen und bei măssiger Warme getrocknet. Ausbeute etwa 50 Proc. Ein feines 
Pulver fiir die Receptur bereitet man aus cler liber Aetzkalk getrockneten Schale. Die 
Ausbeute betrăgt ungefăhr 85 Proc. 

Die Cortex Aurantii Gallicus s. sine parenchyruate citrinus des Handels, 
welche durch Abschălen cler Friichte in cler Form schmaler, diinner Bander gewonnen 
wird, ist cler expulpirten Waare nicht gleichwerthig, Iasst sich aber fiir Handverkaufs. 
;.:wecke verwenden. 

Das beim Expulpiren abfallende Uark, die Albedo fructus Aurantii, eignet 
sich in feiner Speci(lsform vortrefflich als Grundlage fiir Riechkissen, Raucherpulver u. dergl. 

.Aufbewahrung. Die unzerkleinerte Droge in Blechkăsten, die geschnittene und 
gepulverte in Stopselflaschen aus gelbem Glase. 

Anwendung. Als Bittermittel bei Verdanungsschwache, selten zu 'l'heemischungen; 
hăufig in den verschiedenen Zubereitungen. 
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Confectio s. Confectum Aurantii. Con ditum A urantiorum. Kandirte oder 
ii berzu ck e rte Pomeranzenschale n. Curassaoschalen weicht man 2 Stunden in warmem 
W asser ein, bringt sie nach Abgiessen desselben fiir 2 Tage in koncentrirten Zuckersirup, 
dann auf einen Durchschlag, Hisst den Sirup 151\Iinuten kochen, wiederholt das Verfahren 
noch einmal und trocknet die mit Zuckerpulver bestreuten Schalen in der Wărme. 

Wird wie Confectio Citri verwendet. 
Alcoolatura Aurantii (Gall.). Alcoolature d'orange. Essentia Aurantii 

corticis. Tinctura Aurantii corticis recentis wird wie Alcoolatura Citri Gall. 
(S. 861) bereitet. 

Extractum Aurantii Corticis (Ergănzb.). Pomeranzenschalenextrakt. Pome
ranzenschalen (II) 2 Th. zieht man 4 Tage mit einem Gemisch aus W eingeist 4 Th., 
Wasser 6 Th., dann 24 Stunden mit einem Gemische aus Weingeist 2 Th., \Vasser 3 Th. 
aus, presst aus, filtrirt und dampft zu einem dicken Extrakt ein. Ausbeute etwa 30 Proc. 
Aus dem Pressriickstand kann man mittels Dampfstrom noch atherisches Oel gewinnen. 

Extractum Aurantii amari fluidum (U-St.). Fluid Extract of Bitter Orange 
peel. Aus 1000 g Orangenschale (No. 40) und einer Mischung von Alkohol (91 proc.) 
600 ccm und W asser 300 ccm im V erdrăngungswege. Man befeuchtet mit 350 ccm, 
sammelt zuerst 800 ccm, alsdann l. a. soviel, dass man 1000 ccm Extrakt erhalt. Es sind 
etwa 4000 g des Lăsungsmittels erforderlich. 

Oleosaccharuretum Aurantii (Gall.). Oleosaccharure d'orange bereitet man 
wie Oleosacch. Citri Gall. (S. 861). 

Spiritus Aurantii. Spirit of Orange (U-St.). Eine Mischung aus Oleum 
Aurantii corticis 50 ccm, Alkohol (92,5 proc.) 950 ccm. 

Spiritus Aurantii compositus (U-St.). Compound Spirit of Orange. Pome
ranzenschalenăl 200 ccm, Citronenăl 50 ccm, Corianderăl 20 ccm, Anisăl 5 ccm, Alkohol 
(92,5 proc.) q. s. zu 1000 ccm. 

Sirupus Aurantii (Brit.). Sirupus Aurantii Corticis (Germ. Austr. Helv.). 
Sirupus Corticum. Sirupus de cortice Citri vulgaris.- Pomeranzenschalen
sirup.- Sirop d'ecorce d'orange amere(Gall.).- Syrup of Orange. Austr.: 
Orangenschalen, verdiinnter W eingeist je 45 Th., destillirtes W asser 450 Th. digerirt man 
iiber Nacht, presst aus und kocht die Kolatur von 375 Th. mit Zucker 600 Th. zum 
Sirup, dem nach dem Erkalten Orangenschalentinktur 45 Th. zugesetzt werden. -
Germ.: Pomeranzenschalen 5 Th. zieht man 2 Tage lang mit \Veisswein 45 Th. aus, 
40 Th. Filtrat bringt man mit 60 Th. Zucker zum Sirup. - Helv.: Ebenso, doch mit 
50 Th. Weisswein, statt 45 Th.- Brit.: Pomeranzentinktur 30 ccm, Zuckersirup 210 ccm. 
- Gall.: Pomeranzenschn1en 100 g, macerirt man 12 Stunden mit 100 g Alkohol (60 proc.), 
fiigt 1000 g destillirtes Wasser von 80° hinzu, seiht nach 6 Stunden durch und bringt 
100 Th. Fliissigkeit mit 180 Th. Zucker im Wasserbade zum Sirup. 

Tinctura Am·antii (Brit. Germ. Helv.). Tinctura Aurantii corticis (Austr.). 
Tinctura Aurantii a mari (U-St.). Pomeranzentinktur. Orangenschalentinktur. 
Bischoffessenz. Milzessenz. - Alcoole d'orange amine (zeste) (Ga!l.). Tein
ture d'orange.- Tincture of Bitter Orange peel. - Austr.: Orangenschalen 
20 Th., verdiinnter Weingeist 100 Th. Drei Tage lang digeriren. - Germ. Helv.: Im 
gleichen Verhaltnisse durch Maceration. - Gall.: mit Alkohol von 80 Proc. ebenso. 
Brit.: Aus frischen Orangenschalen 250 g und Alkohol (90 proc.) 1000 ccm durch Ma
ceration. - U- S t.: Aus 200 g Orangenschalen (Pulver N o. 30) und q. s. einer Mischung 
aus Alkohol (91 proc.) 600 ccm und Wasser 400 ccm bereitet man l. a. im Verdrangungs
wege 1000 ccm Tinktur. 

Vinum Aurantii (Brit.). Pomeranzenwein. Orange Wine. Ein aus Zucker
lăsung durch Gahrung mit frischen Orangenschalen gewonnener W ein. 

Aqna Aurantii Corticis. 
R p. O! ei A urau tii Corticis gtt. 

Aquae destillatae fervidae 100,0. 
Man mischt durch Schiitteln. 

Aqua Vitae aromatica. 
1. Aroma tiq ue. Cura~ao. 

Rp. 1. Corticis Aurantii Curassao 250,0 
2. Corticis Cascarillae 25,0 
3. Corticis Cinnamomi 100,0 
4. Fructus Cardamomi 25,0 
5. Cubebarum 10,0 
6. Caryophyllorum 75,0 
7. Radids Gentianac 50,0 
8. Spiritus (80°/0) 4 1 
9. Sirupi simplicis 6 1 

Man digerirt 1-8, filtrirt und vermischt mit 9. 

2. Cura~ao Hollandica. 
Rp. Tincturae Aurantii cort. 30,0 

Tincturae Aurantii pomor. 30,0 
Olci Aurantii corticis 1,0 
Spiritus 339,0 
A(\uae des tillatae 300,0 
Sirupi simplicis 300,0 

Citronensaft-Brillantiue U:mA. 
Rp. Succi Citri 

Glycerini aa 10,0 
Spirit. diluti vei. 
Aqu. Coloniensis 80,0. 

Elixir amarum RA.t:LIN. 

Rp. Elixir. ad longam Vitam 
Elixir. Aurantior, comp. 
Tincturae Rhei aquosae ăă. 
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Elixlr amarnm venale. 

Pomeranzenelixir. Wiener Magenelixir. 

Rp. Tincturae Aurantii pomorum 50,0 
Tincturae Cinnamomi 50,0 
Olei Aurantii corticis 2,0 
Olei Citri 1,0 
Spiritus aetherei 50,0 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 400,0 
Aquae Cinnamomi spir. 200,0 
Kalii carbonici 10,0 
Extracti Trifolii 40,0 
Extracti Gentianae 
Aquae destillatae 

20,0 
177,0. 

Elixlr aromat.lcum (U-St.). 

Aroma tic Elixir, 

Rp. 1. Spiritus Aurantii comp. 12 ccm 
2. Sirupi simplicis 375 ccm 
3. Calcii phosphmici praecipit. 15 g 
4. Alcohol. d~odorati 
5. Aquae destillatae ăă q. s. 

Man !Ost 1 in 238 ccm von 4, fiigt nach und nach 
unter Schiitteln 2, dann 375 ccm von 5 hinzu, 
mischt mit 3 und bringt aufs Filter. Man giesst 
das Filtrat solange zuriick, bis es klar ablăuft 
und wăscht das l<'ilter mit q. s. einer Mischung 
von Alcohol deodor. 1, Wasser 3 Raumth. aus, 
bis die Gesammtfliissigkeit 1000 ccm betrllgt. 

Elixlr A.urantlornm composltum (Germ.). 

Elixir viscerale Hoffmanni. Elixi r balsa
Jnicum. Vinum amarum. Vinum .Aurantii 
compositum (Helv). Pomeranzenelixir. 

Wiener Magentropfen. Teinture 
d' 01·ange composee. 

Germ. 

Rp, 1. Corticis Aurantii conc. 20,0 
2. Corticis Cinnamomi 4,0 
3. Kalii carbonici 1,0 
4. Vini Xerensis 100,0 
5. Extracti Gentianae 2,0 
6. Extracti Absinthii 2,0 
7. Extracti Trifolii 2,0 
8. Extracti Cascarillae 2,0 

1-4 acht Tage stehen Iassen, die Pressf!Ossigkeit 
mit 4 auf 92 Th. b1ingen, 5-8 dariu IBsen, nach 
dem Absetzen filtriren. 

Helv. 

Rp. 1. Corticis Aurantii (II) 12,0 
2. Corticis Cinnamorni (IV) 4,0 
3. N atrii carbonici 2,0 
4. Spiritus (94"/o) 8,0 
5. Vini Malacensis 100,0 
6. Extracti Cardui benedicti 2,0 
7. Extracti Casclllillae 2,0 
8. Extracti Gentianae 2,0 
9. Extracti Absinthii 2,0. 

Man macerirt 1-5 acht Tage Iang, presst, !(!st 
6-9 und filtrirt nach 8 Tagen. Klare, braune, 
aromatisch und bitter schmeckende FIUssigkeit, 

Rp. 

Elixlr earminativum TRILLER. 

Tincturae Aurantii cort. 50,0 
Tincturae aromaticae 20,0 
Aquae Menthae pip. spir. 20,0 
Elaeosacch. Foeniculi 5,0 
Elaeosaccb. Carvi r.,o. 

Elixlr vt.ePrale KLEIN, 
Rp. Extracti Cardui benedict. 25,0 

Extracti Cascarillae 10,0 
Extracti Centaurii min, 10.0 
Extracti Myrrhae 5,0 
Aquae destillatae 375,0 
Vini Hispanic\ 375,0 
Tinctur. Aurant. cort. 100,0 
Liquoris Kalii acetici 50,0 
f'irupi simplicis 50,0. 

Essentia episcopalls. 
Bischof-Essenz. 
l. nach DIETERICH. 

Rp. 1. Corticis Aurant. Curassao 100,0 
2. Fruct Aurant. immat. 50,0 
3. Corticis Cinnamomi 5,0 
4. Caryophyllorum 5,0 
5. Spiritus (90°/0) 500,0 
6. Aquae destillatae 500,0 
7. O lm A uran tii cort. gtt. XXXX 
8. Olei Citri gtt. X 

1\fan macerirt 1-6 acht Tage, presst, Wst 7-8 nud 
filtrirt. 1 Ess!Mfel nebst 70-80 g Zucker auf 
1 .FI. Rothwein zu .Bischof". 20 Tropfen nebst 
50g Zuckerauf 1 FI. Weisswein zu .Kardinal". 

II. 
Rp. Cort. Aurantii recentis 100,0 

Cort, Citri recentis 
Aquae Aurantii Ilorum 
Vini Gallici albi 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 

III. 

10,0 
50,0 

500,0 
600,0. 

Rp. Tinct, Aurantii cort. 250,0 
Aquae Amygdalar. amar. 
Tincturae Cinnamomi aa 5,0 
Aquae Aurantii fior. 365,0 
Spiritus 375,0. 

Essentia eplseopalls saecharatu. 
Bischof-Extrakt (Diet.). 

Rp. Essentiae episcopalis l 00,0 
Sirupi simplicis 900,0. 

150 ccm auf 1 FI. Rothwein. 

Iufnsum .A.nrantli (Brit.). 
Infusion of Orange Peel. 

Rp. Corticis Aurantii conc. 50,0 
Aquae destillatae ebull. 1000,0. 

Nach 1/, Stunde wird nb~presst. 

lnfnsum A.urantil composltum (Brit.). 
Compound Infusion of Orange Peel. 

Rp. C'orticis Aurantii concjsi 25,0 
Corticis Citri recentis 12,5 
Caryophyllorum 6,25 
Aquae dPstillatae ebull. 1000.0. 

N ach 1/4 Stunde wird abgepresst. 

Potns e Snceo A.urautli. 
Orangeade. 

Rp. Succi Aurantii fructus 7,5 
Aquae destillatae 80,0 
Sirupi simplicis 12,5. 

Pulvls stomachlcus VooT. 
Rp. Corticis Aurantii 15,0 

Calcii carbonici praecip. 
Rhizom. Rhei aii 5,0 
Rhizomatis Calami 
Elaeosacchari Carvi a a 7 ,5. 

Sirupns aromati~us (Brit.). 
Aroma tic Sirop. 

Rp. 1. Tincturae Auranbi (Brit.) 
2. Aquae Cinnamomi ăă 250 <'Cm 
3. Sirupi Sacchari 500 ccm. 

){an schUttelt 1 und 2 mit wenig Talk, filtrirt und 
fligt 3 hinzu. 



Teinture d'Essence d'orange (Gal!.). 
.Alcoole d'Essence d'orange. Esprit 

d'orange. 
Rp. Olei Aurantii cort. 2,0 

Alkohol (90 °10) 98,0. 

Citrus. 

Vlnum Anrantii cortlcis • 
Pomeranzen-Wein. 

Rp. Corticis Aurantii fruct. 50,0 
Vini Hispanici 1000,0. 
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l;'benso aus Oleum Neroli: Esprit de Xeroli Xach Stăgigem Stehen pre•st wan aus uml filtrirt. 
(Gal!.). Yinnm Aorantii ferratum. 

Eisen-Po meranzen wein. 
Rp. Extracti Ferri pomati 10,0 

Vini Aurantii corticis 990,0. 
:Man stellt einige Tage kUhl und filtrirt. 

Oleum Aurantii corticis amari (Gall. U-St.1) Ergănzungsb.). Bitter Pome
ranzenschalenol. Oii of Bitter Orange. Essence d'Orange Bigarade. Das bittere 
Pomeranzenschaleni:il unterscheidet sich von dem siissen nur durch seinen bitteren Ge
sehmack. Alle sonstigen Eigenschaften sind dieselben, doch ist das Drehungsvermogen 
manchmal etwas niedriger und schwankt (100 mm-Rohr) von 92 bis + 98° O. 

1 d) Die Blătter von Citrus Aurantium L. Subspecies: Bigaradia Duhamel. 
Folia Aurantii (Austr. Helv.). Orangen- oder Pomeranzenbliitter. Feuilles 
d'oranger (Gall.). 

Beschreibung. Die Droge besteht aus dem aus einem gefiederten Blatt ent
standenen, auf das Endblăttchen reducirten Blatt, das am ge:fliigelten Blattstiel sich be
findet. Die Breite des Fliigels am Blattstiel betragt jederseits 5-8 mm. Das Blatt selbst 
i~t 8-10 cm lang und 4,5 cm breit, eiformig lănglich oder breit-elliptisch, zngespitzt, 
am Rande mit entfernt steh~nden Kerbzăhnchen. Kahl, driisig punktirt. 

Das Blatt hat nur auf der Unterseite Spalti:iffnungen, die von 4-5 Nebenzellen um
geben sind. An der Oberseite 2-3 Reihen kurzer Palissaden, zahlreiche Zellen derselben 
sind ausgeweitet nnd enthalten einen grossen Oxalatkrystall m einer an der Zellwand be
festigten Tasche. Ferner Sekretbehălter mit ătherischem Oel. 

Bestandtheile. 1/ 9 Proc. ătherisches Oei. 
Verwechslunge-n und Verfiilschungen. Die Blătter von C. Aurantinm L. 

Subsp. Bergamia haben einen weniger breit gefliigelten Blattstiel, diejenigen von C. 
medica L. sind fliigellos. 

Verwendung. Als wenig benutztes aromatisches Mittel. 
Tisane d'oranger (Gall.). Ptisana de foliis Citri aurantii. Orangenblatter 5 g, 

siedendes destillirtes Wasser 1000 g. Nach 1/ 2 Stunde durchzuseihen. 

le) Die Frucht der Bergamotte Citrus Aurantium L. Subspecies: Berga
mia Wight et Arn. 

Oleum Bergamottae. Bergamottol (Anstr. Ergănzb. Helv. U-St.). Essence 
de Bergamote. Huile volatile de bergamote (Gall.). Oii of Bergamot. 

Gewinnung. Oitrus Bergamia Risso, der Bergamottbaum (Familie der Rutaceae) 
wird auf der Siidspitze des italienischen Festlandes (auf Sicilien wachsen Citronen und 
Pomeranzen aber · keine Bergamotten) kultivirt. Zur Gewinnung des Oeles werden die 
Fruchtschalen entweder mit der Hand (Processo alla Spugna) oder neuerdings mit Ma
schinen ausgepresst. In diese werden die in Rotation versetzten, mit Stacheln angerissenen 
Friichte gegen einen Schwamm, der das Oel aufnimmt, gedriickt. Reggio di Cal. und 
Messina sind die Hauptstapelplătze, von wo aus das Oei in kupfernen Ramieren von 
50 kg Inhalt in den Welthandel kommt. 

Figenschaften. Gelb bis brăunlichgelb oder griinlich gefărbte Fliissigkeit von 
angenehmem, eigenthiimlichem, starkem Geruch und bitterem, aromatischem Geschmack. 
Beim langeren Stehen scheidet es einen gelben Bodensatz (Bergapten) ab. Spec. Gew. 
0,882-0,886 (0,1<80-0,885 U-St. 0,88-0,89 Helv.). Der Drehungswinkel, der wegen der 
dunklen Farbe des Oeles meist in einem 20 mm langen Rohre bestimmt werden muss, 

1 ) Das Oleum Aurantii corticis der U-St. darf sowohl aus den Fruchtschalen der 
siissen wie der bitteren Orange gewonnen sein. 
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schwankt von (100 mm-Rohr) + 8 bis + 20° C. Mit 1/ 4- 1/ 2 Voi. Spiritus giebt das Oei 
eine klare Liisung. 

Rektificirtes Bergamottiii ist farblos oder hellgelb und hat das spec. Gew. 
0,870-0,880. Da bei der Destillation stets eine griissere oder kleinere Menge des werth
vollen Esters zerstiirt wird, so ist die Rekti:fikation als unrationell zu bezeichnen. 

A ustr. verlangt rekti:ficirtes Oei und das spec. Gew. 0,860. Dieser Anforderung 
kann aher nur ein ausgiebig mit Terpentiniil oder rekti:ficirtem Citroneniil verfălschtes Oei 
entsprechen. Auch riecht Bergamottiil durchaus nicht nach Citronen, wie Austr. angiebt. 

Zusamm,ensetzung. Haupttrăger des Geruchs und deshalb der charakteristischste 
Bestandtheil des Bergamottiiis ist der Essigester des Linalools oder Linalylacetat C10H170. 
CffaCO. Je mehr das Oel von diesem enthalt, um so werthvoller ist es (năheres s. unter 
Priifung). Ausserdem kommt im Oele auch freies Links-Linalool C10H180, sowie Rechts
Limonen C10H16, Ietzteres nur in kleinen Mengen, vor. Das Linalylacetat des Bergamott
iils ist linksdrehend, siedet im Vacuum ohne Zersetzung bei 13 mm Druck von 101-103° C. 
Spec. Gew. 0,898. Linalool siedet bei gewiihnlichem Luftdruck von 197-199° C. und hat 
das spec. Gew. 0,870-0,875. 

Priifung. Die Reinheit des Bergamottiils kann nicht durch die physikalischen 
Eigenschaften allein festgestellt werden. Hierzu ist eine quantitative Bestimmung des 
Estergehalts durch Verseifen unerlasslich. 

Die Verseifung, die zugleich Auskunft iiber die Qualitiit des Oeles giebt, fiihrt man 
in einem 100 ccm haltenden, weithalsigen Kolbchen aus Kaliglas aus. Ein etwa 1 ro langes, 
durch einen durchbohrten Stopfen gestecktes Glasrohr, dient als Riickflusskiihler. In ein 
solches Kolbchen wagt man etwa 2 g Oei auf 1 cg genau ab und fiigt 10 bis 20 ccm 
aikoholische Haibnormal-Kalilauge hinzu. Man erhitzt das Koibchen mit aufgesetztem 
Kiihlrohr eine halbe bis eino Stunde auf dem Dampfbade, verdiinnt nach dem Erkaiten 
den Kolbeninhait mit etwa 50 ccm Wasser, und titrirt den Ueberschuss von Lauge mit 
Halbnormal-Schwefeisiiure zuriick, wobei man Phenolphtalem ais Indikator benutzt. 

Die Reaktion verliiuft nach der Gleichung: 

C,0H170CH3CO + KOH = C10H170H + CH3COOK 
Linaiylacetat Kalihydrat Linalool Kaliumacetat. 

Das Molekuiargewicht des Linaiyiacetats ist 196. Der mit x bezeichnete Estergehalt 

1961_' 
des Oeies in Procenten ausgedriickt, ergiebt sich durch die Formei x = -'-2-, wobei y 

g 
die verbrauchten ccm Haibnormaikalilauge und g das Gewicht des zur Verseifung ver
wandten Oeies bezeichnet. Gutes Bergamottol enthiilt mindestens 36 Proc. Ester. 

Da die Verseifungszahi durch fettes Oei bedeutend erhoht wird, so ist, um Tiiusch
ungen zu vermeiden, das Bergamottoi auf eine etwaige Verfăischung mit fettem Oei durch 
Bestimmen des Verdampfungsriickstandes zu untersuchen. Hierzu wiegt man 5 g Berga
mottoi in ein tarirtes Glas- oder Porcellanschiilchen und erwiirmt dies so Iange auf dem 
W asserbade, bis der Inhalt geruchios geworden ist. Reines Bergamottol hinterliisst einen 
Riickstand von 5-6 Proc.; bleibt mehr zuriick, so liegt Verfălschung mit fettem Oele vor. 
Ein mit 10 Procent Olivenol verfălschtes Bergamottol giebt einen Riickstand von 15 bis 
16 Procent. 

Citronen-Limonade-Sirup. 
4 g Citronenill (oder besser 0,2 g Citronenol 

"8CHIMMEL & Co." extrastark, womit man einen 
klaren Sirup erzielt.) 
30 g Spiritus (90 Ofo) 
500 g Citronensăurelilsung 1 : 3. 

9'/• 1 Zuckersirup hergestellt durch Kochen von 
2 Theilen Zucker mit 1 Theil Wasser. 

Eau de Cologne. 
Rp. Olei Citri 10,0 

Olei Aurant. fior. 2,0 
Olei Bergamottae 2,0 
Olei Aurant. cortic. 1,0 
Olei Lavandulae 1,0 
Olei Petitgrain 1,0 
Olei Rosmarini gall. 0,2 
Spiritus (95 Ofo) 900,0 
Aqu. dest. 83,0. 

Eau de Cologne. 

Rp. Eau de Cologne Oel-SCHIMMEL & Co 20,0 
Spiritus (95 "/o) 900,0 
Aqu. dest. 80,0 

Eau de Millelleurs. 

Rp O!ei Bergamottae 25,0 
Olei Citri 6,0 
Olei Lavandulae 3,0 
Olei Rosae German. 1,0 
O!ei Caryophyilorum 1,0 
Olei Aurantii f!or. 3,0 
Olei Cinaam. zeylan. 0,5 
Tinct. Moschi 1,0 
Balsam. Pel'U v. 0,5 
Aetheris acetici 0,5 
Spiritus (95°/0) 960,0. 
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•:au de Toilette de Lubin. 
Rp. Olei Iridis 0,5 

Olei Caryophyllor. 0,2 
Olei Rergamottae 5,0 
Olei Lavandulae 3,0 
'finet. l\loschi 3,0 
Tinct. Balsami Tolutani 70,0 
Spiritus 500,0. 

Ess-Bouquet. 
Olei l\Iandarinae 
Olei Aurant. cort. 
Olei Bergamottac 
Olei Iridis 
Olei Jasmini ,,SCHIMMEL & Co." 
Olei N eroii "SCHI>IMEL & Co." 
Olei Ylang-Ylang 
Olei Citri 
Olei Rosae 
Olei Patchouli 
Linalooli 
Vanillini 

6,0 
6,0 

15,0 
2,0 
3,0 
3,0 
1,0 
6,0 
1,0 
0,4 
1,0 
0,1 

12,0 
24,0 
24,0 
60,0 

Tinctura Ambrae 
Tinctura Moschi 
Tinctura Zibethi 
Extrait a la Cassie 
Spiritus (95 OJ.) 1838,0, 

Extrait V erbena. 
Rp. Olei Lemongras 25,0 

Olei Citri 22,0 
Olei Aurant. flor. 2,0 
t-ipiritus (95 °/0 ) 950,0. 

Extrait d'Heliotrope. 
Rp. Heliotropini 10,0 

Olei Aurant fior. 0,2 
Tinct. Moschi 2,0 
Spiritus (900Jo) 1000,0. 

Floridawasser. 
Rp. Olei Bergamuttae 2,0 

Olei Lavandul. 2,0 
Olei Citri 
Olei Aurant. fior. 
Olei Rosae 
Spiritus (95 Ofol 
Aqua Rosae 

2,0 
0,05 
0,01 

1000,0 

Aqu. Auran t. fior. ăă 4,50,0. 

Rp. Florida 'Vasser Oei ,,SCHIM3-IEL & Co." 50,0 
Spiritus 900,0 
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Makassar-Pomade (DIETERICH.) 
Rp. Olei Vaselini flavi 750,0 

Ceresini 250,0 
Alkannini 1,5 
Mixturae odoriferae 8,0 

Mixtura odorifera. 

Oleum Milleflorum. Wohlriechende Oele. 

Rp. Olei Rergamottac 50,0 
Olei Citri 30,0 
Olei Lavandulae 15,0 
Olei Cinnamon1i 2,0 
O! ei Caryophyllorum 2,0 
Olei Gaultheriae 1,0 
C'umarini 0,5. 

Mixtura odorifera optima (Dr>:TERICH.) 
Rp. Olei Bergamottae 40,0 

Olei Citri 30,0 
Olei Lavandulae 18,0 
Olei Neroli 5,0 
Olei Cinnamomi zeyl. 3,0 
Olei Caryophyllorum 2,0 
Olei Gaultheriae 1,0 
Olei Unonae odoratiss. 0,5 
Heliotropini 0,5 
Cumarini 0,1. 

l\Ian liisst einige Tage absetzen und filtrirl. 

Orangenbliithenpomade. 
Rp. Olei Anrant. fior. 8,0 

auf 1000 g Pomadcnfett. 

Pomade an Bouqnet. 
Rp. Olei Petitgrain 

Olei Aurant. fior. 
2,5 
0,5 

Olei Geranii 0,5 
Olei Rosae 0,5 
Olei Cinnam. zeylan. 0,25 
Balsam. Peruvian. 0,25 
Tincturae Moschi 0,05. 

Auf 1000 g Pomadenfett. 

Pomade au Portugal. 
Rp. Olei Bergamottae 15,0 

Olei Aurant. cort. 22,[) 
Adipis 1000,0. 

Pomade philocome. 
l:p. Cerae albae 10,0 

Olei Olivarum 89,0 
01ei Bergamottae 1,0. 

Pomaden-Parfiim. 
Aqu. dest. 50,0. Rp. Olei Bergamottae 5,0 

Haariil·Parfiim. 
Rp. Olei Bergamottae 30,0 

Olei Aurant. cort. 20,0 
Olei Neroli "SCHIMMEL & Co." 5,0 
Olei Caryophyllorum 2,0 
Olei Cassiae 1,0 
Olei Lavandulae 2,0. 

10--20 g auf 1 kg Olivenol. 

Haariil-Parfiim. 
Rp. Olei Bergamottae 30,0 

Rp. 

Olei Lavandulae 3,4 
Olei Cassiae gtt. 15,0 
Olei Lemongras gtt. 10,0 
Olei Aurant. fior. gtt. 5,0. 

Kaiserwasser. 
Spiritus aromatici 
Olei Bergamottae 
Olei Amantii fior. 
Olei Citri 
Olei Rosmarini 
Spiritus (70°j0) 

30,0 
12,5 

0,5 
2,0 

15,0 
940,0. 

Olei Cassine 2,0 
Olei Citri 2,0 
Olei Lavandulae 2,0 
O lei Anrant. cort. 10,0 
Olei Caryophyllor. 2,0. 

Teintnre d'Essence de Bergamote (Ga!l ). 
Wird wie Te in t. d'Essence de Ci tron berei tet. 

linguentwn pomadinum optimum. 
Rp. Cetacei 75,0 

Adipis suilli 900,0 
Acidi benzoici 10,0 
Spiritus Violarum 10,0 
Olei Bergamottae 5,0 
Oi ei Geranii 1 ,O 
Cumarini 0,5. 
Tincturae l\foschi gtt. Y. 

Ungnentum pomadinum ordiuarium. 
Familienpomade. 

Rp. Olei Vaselini flavi 740,0 
Ceresini 250,0 
:r,nxturac odoriferae 10,0. 
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lf) Die Frucht von Citrus Aurantium L. Subspecies: sinensis. 
Oleum Aurantii corticis (Austr. Gall. U-St.1). Oleum Aurantii dulcis. Apfel

sinenschalenol. Siiss Pomeranzenschalenol. Siiss Orangenschalenol. Portugallol. 
Oii of Sweet Orange. Essence d'orange Portugal. 

Gewinnung. Das siisse Pomeranzenschalenol wird aus den Fruchtschalen der 
Apfelsine, Oitrus Aurantium Risso, durch Pressung auf dieselbe Weise gewonnen wie 
Citronen- und Bergamottiil. 

Eigenschaften. Gelbe bis gelbbraune Fliissigkeit von angenehmem Apfelsinen
geruch und mildem, aromatischem, nicht bitterem Geschmack. Spec. Gew. 0,848-0,852 
(0,860! Austr.). Drehungswinkel (100 mm-Rohr) + 96 bis + 98° bei 20° O. (Nicht unter + 95° U-St.). Es ist hăufig, aber nicht immer in 5 Th. 90 procent. Alkohols klar lOslich. 
Beim Aufbewahren setzt es wie alle durch Pressung gewonnenen Oele einen gelblich
weissen Bodensatz ab. 

Rektificirtes Pomeranzenol ist farblos, jedoch sehr wenig haltbar, da es 
schon nach kurzer Zeit verdirbt und einen faden, unangenehmen Geruch annimmt. In 
5 Th. 90 procent. Alkohols ist es klar loslich. 

Bestandtlteile. Mindestens 90 Proc. des Oeles bestehen aus Rechts-Limonen, 
C10H16 • Von sauerstoffhaltigen Korpern sind Citral, 010H160, Citronellal, C10H180, sowie 
andere, noch unbekannte Aldehyde zugegen. 

Prufung. Die Reinheit des Pomeranzenols wird durch das hohe Drehungsver
mogen und das niedrige specifische Gewicht erkannt. Alle in Betracht kommenden Ver
fălschungsmittel wiirden die Dicbte erhohen und den Drehungswinkel verkleinern. In Er
mangelung eines Polarisationsapparates kann Terpentinol durch seinen niedrigeren Siede
punkt - 160° C. nachgewiesen werden. Pomeranzenol enthălt keine unter 175° C. siedenden 
Bestandtheile. 

Anwendung. In der Parfumerie- und Likorfabrikation. 
Essentia ad Limonadam Aurantii. Apfelsinen-Limonadenessenz. Citronen

saure 10.0, verdiinnter Weingeist 90,0, Apfelsinenol 5 Tropfen. 
Essentia ad Limonadam Aurantii saccharata. Apfelsinen-Limonaden-Ex

trakt. Apfelsinen-Limonaden-Essenz 20,0, weisser Sirup 100,0. 
Zur Bereitung von 1 Liter Limonade. 
Sirupus Aurantii. Sirup of Orange (U-St.). Frische, vom weissen Mark moglichst 

befreite, fein zerschnittene Apfelsinenschale 50 g stellt man in einem lose verschlossenen 
Kolben mit 80 ccm Alkohol (91proc.) ins Wasserbad, liisst 5 Minuten sieden, bringt nach 
dem Erkalten auf ein Filter und sammelt unter Auswaschen mit Alkohol 100 ccm Filtrat. 
Man verreibt dasselbe mit einer Mischung von 50 g pracipitirtem Calciumphosphat und 
150 g Zucker, fiigt nach und nach 300 ccm Wasser hinzu, klart durch Filtriren, lost 
550 g Zucker und wiischt mit soviel Wasser nach, dass man 1000 ccm Sirup erhiilt. 

Succus e fructus Aurantii dulcis, Suc d'orange douce (Gall.) bereitet man 
wie den Suc de citron (Gall.) S. 860. 

Tinctura Aurantii dulcis (U-St.). Tincture of Sweet Orange Peel. Frische, 
vom Mark moglichst befreite, fein geschnittene Apfelsinenschale 200 g zieht man 24 Stunden 
mit 800 ccm Alkohol (91 proc.) aus, bringt in den Perkolator und sammelt mittelst q. s. 
Alkohol 1000 ccm Tinktnr. 

2) Die Frucht von Citrus medicaL. Subspecies: Limonum (Risso) Hook. f., 
die Ci trone, von bekanntem Aussehen. 

Bestandtheile. 1,06 Proc. Invertzucker, 0,41 Proc. Rohrzucker, 4,706 Proc. 
Asche. Der Saft enthălt 7,201 Proc. Citronensăure, 0,002 Proc. Schwefelsăure, 
9,222 Proc. Trockensubstanz, 0,419 Proc. Asche; diejenige der Limette enthălt 
fi,822 Proc. Citronensăure, 0,002 Proc. Schwefelsăure, 8,597 Proc. Trockensub
stanz, 0,259 Proc. Asche. 

Aufbewahrung. An Orten, in denen frische Citronen nicht jederzeit zu haben 
sind, bewahrt man einen kleinen Vorrath in einem kiihlen Raume in Kochsalz eingebettet 

1) Das Oleum Aurantii corticis der U- St. darf sowohl aus den Fruchtschalen der 
siissen wie der bitteren Orange gewonnen sein. 
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auf, so dass die einzelnen Friichte sich nicht beriihren; vorher wird die Anheftungsstelle 
des Stieles mit geschmolzenem Paraffin tiberzogen. Man bestreicht wohl auch die ganzen 
Citronen mit weingeistiger Schellackli:isung, oder taucht sie in geschmolzenes und halb
erkaltetes Paraffin. l\fan bevorzugt die gri:isseren Friichte von 100 g Gewicht und 
dariiber. 

Oleum Citri (Germ. Austr. Helv.). Oleum Limonis (Brit. U-St.). Oleum de 
Cedro. Essence de citron (Gall ). Oil of Lemon. CitronenOI. 

Gewinnuny. Das Citronen- oder Limonenol wird auf Sicilien, in der Um
gebung von Messina, Catania und Palermo, sowie im siidlichen 'l'heile Calabriens, 
anssehliesslich aus den Fruchtschalen der Limone, Citrus Limonum Risso, gewonnen. 

Die Gewinnung geschieht folgendermassen: 
Die vom Fruchtfieisch befreite Schale der in vier Theile gesrhnittenen Limone wird 

znsammengefaltet und mit der linken Hand fest gegen einen Schwamm gedriickt, den der 
Arbeiter in der rechten Hand hălt. Die auf der Oberfliiche der Schale befindlichen i:il
fiihrenden Zellen platzen und geben ihr Oei an den Schwamm ab, der von Zeit zu Zeit 
in einen irdenen Topf ausgepresst wird. Nach dem Absetzen des Wassers trennt man ilas 
obenschwimmende Oel und kliirt es durch Filtriren. 

Die ausgepressten Schalen, die noch immer bedeutende Mengen Oel enthalten, werden 
mit Wasserdampf destillirt. Das so gewonnene Oel wird, mit gepresstem vermischt, als 
geringere Sorte in den Handel gebrartht. 

Die Citronen sind im halbreifen Zustande am Olreichsten. Mit zunehmender Reife 
nimmt der Oelgehalt ab, denn wăhrend man Anfangs December zu 1 kg Oel 1200 bis 
1300 Friichte braucht, sind hierzn im Mărz und April etwa 3000 Stiick nothwendig. 

Eigenschaften. Das durch Pressung gewonnene Citronenol ist eine gelbe Fliis
sigkeit von dem' angcnehmen Geruche der frischen Citronen und von mildem, hintennach 
nur wenig bitterem Geschmacke, die beim Stehen hăufig einen gelblich weissen Bodensatz 
abscheidet. Citroneni:il hat cine begrenzte Haltbarkeit, verandert die eben angefiihrten 
Eigenschaften mit der Zeit und sollte deshalb nicht langer als hi:ichstens zwei Jahrc 
anfbewahrt werden; altes O el nimmt einen unangenehmen, terpentinartigen Geruch, SQwie 
einen kratzenden Geschmack an und reagirt stark sauer. Das spec. Gewicht des 
Citroneni:iles liegt zwischen 0,858-0,861. 

(Brit. 0,857-0,860; Austr. 0,850 (!); U-St. 0,858-0,859; Helv. 0,85:_0,86.) 
Drehungswinkel (100 mm-Rohr + 58 bis + 64° C. (Brit. nicht unter + 59° C.; U -St. nieht 
untcr + 60° C.). Wegen der wachsartigen und schleimigen Bestandtheile ist Citroneni:il 
meist in Spiritus nicht klar li:islich. Rektificirtes Oel !Ost sich jedoch klar in 5 Th. 
Spiritus. 

Absoluter Alkohol, ebenso wie Aether, Chloroform, Benzol und Amylalkohol li:isen 
Citroneni:il in jedem V crhaltniss. Schwefelkohlenstoff und Benzin geben mehr oder weniger 
triibe }Iischungen. 

Bestandtlteile. DieHauptmenge besteht ausRechts-Limonen, C10H16 (Sdp.175-176°), 
dem kleine Mengen von Phellandren, C,0H16, beigemischt sind. Pinen ist (was fiir den 
Nachweis von Terpentini:il wichtig ist) kein Bestandtheil des Citronenols. Haupttrager des 
Geruchs sind die Aldehyde: Ci trai, C10H,60 (Sdp. 228- 229), Citronellal, C10H180 

(Sdp. 205-208° C.). Vermuthlich enthalt das Citroneni:il auch wenige Procente Linalool, 
C10H180 und Geranylacetat, C,0H170 CH3CO. 

Priifung. Die haufigste Verfălschung des gepressten Citroneni:iles, das Verschneiden 
mit destillirtem Oele, wodurch die Haltbarkeit erheblich beeintrăchtigt wird, ist bis jetzt 
mit Sicherheit noch nicht nachweisbar. Andere Zusătze sind: sfisses Pomeranzen
schaleni:il (Aptelsinenschaleni:il), Terpentini:il, fettes Oel und Spiritus. Wahrend 
Terpentini:il das optische Drehungsvermogen des Citroneni:iles vermindert, erhi:iht Pomeranzen
schalenol dasselbe und erniedrigt dabei gleichzeitig das spec. Gewicht. Die Bestimmung 
des Rotationsvermi:igens ist gerade bei Citroneni:il von allergri:isster Wichtigkeit, und sollte, 
wenn moglich, nicht unterlassen werden. 
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Zur Erkennung von Gemischen von Terpentinol mit Pomeranzenol, die sich durch 
ihr Drehungsvermogen nicht von reinem Citronenol unterscheiden, destillirt man von 
25 ccm Oel die Hălfte ab und pri.ift die Drehung des Destillats, die bei reinen Oelen stets 
h6her ist, als die des urspri.inglichen Oeles. Ist sie niedriger, so ist Terpentinol zugegen. 
Oder, destillirt man von 100 Th. 10 Th. ab, so soll der Drehungswinkel des Destillats 
nicht mehr als 2° von dem des urspriinglichen Oeles abweichen (Brit.). 

W eingeist und fettes Oel verrathen sich durch das spec. Gewicht. Ersterer setzt 
es herab, letzteres erhoht es. Wird fettes Oel vermuthet, so bestimme man den bei 100° C. 
verbleibenden Ri.ickstand, der in diesem Falle betrăchtlich mehr als 5 Proc. betragen wird. 
Auf Weingeist pri.ift man durch Erhitzen des Oeles bis zum beginnenden Sieden. Mit den 
ersten Tropfen geht der Alkohol liber und kann durch die J odoformreaktion nachgewiesen 
werden. Weingeisthaltiges Oel wird, auf Wasser getropft, triibe. Annăhernd qnantitativ 
ermittelt man den Weingeistgehalt durch Schi.itteln des Oeles mit Glycerin, das sich in 
diesem Falle besser als ·wasser eignet, in einem graduirten Cylinder, wobei die Grosse der 
Zunahme der Glycerinschicht die W eingeistmenge anzeigt. 

Aufbewaltrung. Der Aufbewahrung des Citroneniiles muss ganz besondere Sorg
falt gewidmet werden, da durch Zutritt von Licht und besonders von Luft das Oel sehr 
schnell verdirbt. Man bewahre es daher in kleinen, ganz angefi.illten Flaschen an einem 
dunklen Orte im Keller auf. 

Anwendung. Medicinisch wird das Citronenol nur als Aromaticum und als Ge
schmackskorrigens gebraucht. Ausgedehnte Verwendung findet es in der ParfUmerie, der 
Likor· und Limonadenfabrikation, sowie im Haushalt zum Backen etc. 

Succus Citri (Ergănzb.). Succus Citri recens. Succus Limonis (Brit. U-St.). 
Succus e fructu Citri Limonia (Gall.) - Citronensaft. Frischer Citronensaft. 
- Suc de Citron. - Lemon juice. 

Zur Bereitung des Saftes im Kleinen schneidet man die Frucht quer durch und 
presst den fliissigen Inhalt mittelst eines porcellanenen oder glăsernen Citronenquetschers, 
wie solche im Haushalte gebrăuchlich sind, heraus. Bei Darstellung gri:isserer :Mengen 
werden die Citronen geschălt, zerdriickt und nach Entfernung der Samen in leinenen 
Pressbeuteln ausgepresst. Der frische Saft wird durchgeseiht oder (Gall.) erhitzt und nach 
dem Erkalten filtrirt. Schiitteln mit Talkum und Absetzen lassen erleichtert das Filtriren. 
Eine Citrone giebt 20-30 g Saft. Derselbe ist gelblich und schmeckt stark, doch angenehm 
sauer. · 10 ccm miissen wenigstens 10 ccm N ormal-Kalilauge săttigen. Spec. Gewicht 
etwa 1,040. 

Haltbarer Citronensaft. Frischer Saft wird durchgeseiht, mit 1/ 4 seines V olumens 
gepulvertem Talk eine Viertelstunde geschiittelt, nach halbstiindiger Ruhe nochmals ge
schiittelt, bei Seite gestellt, durch Papier filtrirt und mit 10 Proc. Zucker aufgekocht. 
Man hălt Flaschen, die mit W asser gefiillt in kochendem W asser stehen, bereit, entleert 
dieselben schnell, fiillt sie mit dem siedenden Saft und verschliesst sofort mit Korken, die 
in geschmolzenes Paraffin getaucht sind (Apoth.-Zeitg.). - Citronensaft ist, mit Wasser 
vermischt, ein vorziigliches, durstloschendes Erfrischungsmittel. Innerlich wird derselbe 
bei Gicht nud Gelenkrheumatismus von 1 Citrone bis zu 15-20 Stiick pro die steigend, 
ferner gegen Erbrechen, als Gegenmittel bei Vergiftungen mit ătzenden Alkalien, ăusser
lich bei Sonnenstich, auf W atte getrăufelt gegen N asenbluten angewendet. Unverdiinnt 
in Mengen von 100 g nud dariiber genossen, kann der Citronensaft bedenkliche Folgen 
nach sich ziehen. 

In der Pharmacie dient der Citronensaft als geschmackverbesserndes Mittel (bei 
Rhenmmixturen zu vermeiden !) und zur Bereitung von Saturationen. 

10,0 g Succus Citri recens săttigen 0,74 g Ammonium carbonicum, 
10,0 g 

" " " 10,0 g 
" " 10,0 g 

" " " 10,0 g 
" " " 10,0 g 

" " 
Es erfordern zur Săttigung: 

10,0 g Ammonicum carbonicum 
10,0 g Kalium carbonicum 
10,0 g Kalium bicarbonicum 

0,86 g Kalium carbonicum, 
1,25 g Kalium bicarbonicum, 
0,58 g Magnesium carbonicum, 
1, 79 g N atrium carbonic. cristall. 
1,05 g Natrium'"bicarbonicum. 

135,2 g Succus Citri recens, 
116,0 g " 
80,0 g 
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10,0 g Magnesium carbonicum 171,6 g Succus Citri recens 
10,0 g Natrium carbon. cristall. 56,0 g " " " 
10,0 g Natrium bicarbonicum . 95,2 g " " " 

20 g Liquor Kalii carbonici (Germ.) geben mit 80 g Succus Citri recens (in Er
mangelung friacher Citronen mit einer Losung von 6,3 g Acidum citricum in 74 g Wasscr) 
100 g Saturation. Mit 1/ 4 seinea Gewichts Waaser verdiinnt, entspricht der frische Citro
nensaft an Sattigungsvermogen einem 6proc. Essig. 

Wird eine "Saturatio" ohne nii.here Angabe der Beatandtheile verordnet, so ist 
(Germ.) stets .RlvER'scher Trank (s. S. 35) abzugeben. 

Citronensaft von Dr. FLEISCHER & Co. in Rosslau a. Elbe zeichnet sich durch 
lange Haltbarkeit und billigen Preia aua; er bietet einen Eraatz fur frische Citronen. 

Sirupus Citri (Austr. Ergii.nzb. Helv.). Sirupus Succi Citri. Sirupus ace
tositatia Citri. Sirupua Acidi citrici (U-St.) Sirupus Limonis (Brit.). Citro
nensirup. Syrup of Lemon. Austr.: Friacher, filtrirter Citronensaft 40 Th., Zucker 
64 Th. Man lost durch einmaliges Aufkochen und seiht durch. - Ergii.nzb.: Ebenao, 
doch im Verhii.ltniss 4 : 6 - H el v.: Citronensăure 2 Th., W aaaer 33 Th., Zucker 64 Th. ; 
man lost unter Kochen und fiigt nach dem Erkalten Citronengeist 1,5 Th. hinzu. - Bri t : 
Frische Citronenschale 20 g, Alkohol (90 proc.) 30 ccm; man macerirt 7 Tage, presat, 
bringt mit Alkohol auf 40 ccm und vermischt mit einem Sirup aus 500 ccm geklartem 
Citronensaft und 760 g Zucker. - U-St.: Citronensaure 10 g, in 10 ccm Wasser gelost, 
mischt man mit 500 ccm Zuckersirup, fiigt Citronengeist 10 ccm und Zuckersirup q. a. zu 
1 000 ccm hinzu. 

Confectio Citri. Caro s. Conditum Citri. Succata. - Citronat. Kan
dirte Citronenschale. Suckade. Dient als Zusatz zu Morsellen und ahnlichem 
Naschwerk. 

Alcoolatura Citri. Alcoolature de citron (Gall.). Tinctura Citri corticis 
recentis. Eaaentia Citri corticis. Friache Citronenschalen 1 Th., Alkohol (80proc.) 
2 Th. N ach 8 Tagen auspressen und filtriren. 

Limonaden-Essenz. Esprit de Grenadine. (Buchh.). Die fein zerachnitzelte 
Schale von 50 Citronen und 50 Apfelsinen zieht man 8 Tage mit 71/2 l Spiritus aus, destillirt 
ab, mischt daa Destillat mit 3 1 W asser und destillirt 6 l Essenz ab. - Ein aus den 
Schalen von 20 Citronen mit W eingeist von 70 Proc. q. s. zu 1 l bereiteter Auszug diirfte 
in vielen Fii.llen geniigen. 

Limonaden-Sirup. 5 kg Zuckersaft (Zucker 2, Wasser 1 ), 2 g Ananasii.ther, 3 Tropfen 
Citronenol in 2,1i g Weingeiat gelost, 25 g Citronensii.ure in 100 g Wasser gelost, Zucker
couleur q. s. 50 g dieses Saftea auf 1/ 3 Seltersfiaache voll kohlensaures Wasser (ohne Salze). 

Oleosaccbaruretum Citri. Oleoaaccharure de citron (Gall.). Eine frische 
Citrone wird mit 10 g Stiickenzucker abgerieben, bis die gelbe Schicht entfernt ist; die 
erhaltene Masse mischt man sorgfaltig in einer Reibachale. Nur bei Bedarf zu bereiten. 

Potio Riveri cum Succo Citri (Erganzb.). Mit Citronensaft bereiteter 
RrvER'scher Trank. In einer Mischung aus frisch ausgepresstem Citronensaft 60 Th., 
Wasser 135 Th. lost. man 9 Th. Natriumkarbonat in kleinen Krystallen unter mii.ssigcm 
U mschwenken. 

Spiritus Citri. Spiritus Limonis. Citronengeiat. Esprit de citron. 
Spirit of Lemon. Esaence of Lemon. Helv.: Die ii.ussere, fein zerschnittene Schale 
von 12 Citronen macerirt man 3 Tage mit 1 kg Weingeist, destillirt im Dampfbade zur 
Trockne, mischt das Deatillat mit 200 g W asser und rektificirt, bis 1 kg iibergegangen 
ist. - U- S t. : Aus Citronenol 50 ccm, frisch geschabter Citronenschale 50 g bereitet man 
durch 24 stiindige Maceration mit q. s. Weingeiat von 92,5 Proc. (Alcohol deodoratus) 
1000 ccm Essenz. 

Tinctnra Limonis. Tinctu.re of Lemon (Brit.). Aus frischer Citronenschale 
250 g und Alkohol (90 proc.) 1000 ccm durch Maceration zu bereiten. 

Aqua Citri. 
1. n aC h DIETERICH. 

Rp. Corticis Citri recentis contusi 50,0 
Mittelst Dampfstrom lestillirt man iiber 100,0. 

2. Ex tempore: 
Rp. Olci Citri gtt. III 

Aquae destillatae calidae 100 g. 
l\fan schiittelt krllftig und filtrirt. 

Aqoa divina. 
Aqua Vitae citrata. 

Rp. Olei Citri 1,0 
Spiritus 374,0 
Aquae Aurantii florum 100,0 
Sirupi simplicis 525,0. 

Baume de Milano. 
lllailănder Balsam. 

Rp Aquae Coloniensis cum Moscho 98,0 
Tincturae Vanillae 2,0 

!iau de Llegnitz. 
Eau de senteur 

Rp. Olei Citri fi,O 
Olei Rosae gtt. X 
Tincturae Benzoes 40,0 
llloschi 
Ambrae griseae aii 0,1 
lllixtnrae oloeso-balsam. ~55,0. 

Kosmeticum. Znsatz zum llund- und Wasch
wasser. 
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Eau de Portugal. 
Eau de Lisbonne. 

Rp. Ol<>i Aurant. cort Portugal 25,0 
Olei Citri 13,5 
Olei Rosae 1,5 
Spiritus (80°/0 ) 960,0. 

Elaeosaccharom Citri. 
(Austr. Germ. Helv.) 

Rp. Olei Citri 0,2 (gtt. V) 
Sacchari albi 10,0. 

Florida· W ater. 
Rp. Olei Citri 

Olei Bcrgamottae 
Olei La vand ulae 

;;,o 
3,0 
2,0 

Olei Caryophyllorum 
Olei Aurantii florum 
Spiritus 
Aquae destillatae 

gtt. V 
gtt. X 

890,0 
100,0. 

Kalsergewiirz. 

Rp. Corticis Citri fructus 45,0 
Seminis Smapis 10,0 
Fruetuum Amomi 5,0 
Seminis Myristicae 5,0 
Natrii ehlorati 18,0 
Fructus Piperis nigri 10,0 
Rhizomatis Zingiheris 5,0 
Fructuum Capsici annui 2,0 

Limonada Cltri. 
Ci tronen-I ... imonade. 

Rp. Acidi citrici fl,O 
Elaeosacchari Citri 2,0 
Sirupi Sacchari 100,0 
Aquae destillatae 893,0. 

Limonade eommone. 
Potus citratus (Gall.). 

Rp. 1. Frnctus Citri recentes No. 2. 
2. Sacehari albi in frustis 70,0 g 
3. Aquae destill. ebull. 1000,0 g. 

Man reibt mit 2 die Sehale von 1 ah, presst den 
Saft ans letzteren, fUgt die Zuckermasse unU 
3 hinzu und seiht naeh 1/ 2 Stunde durch. 

Moselleslrup. 
Rp. Acidi citrici 

Angosturabitter lS. 309) aii 5,0 
Essentiae Citii 

Sacchari tosti 
Tincturae Vanillae 
Sirupi Sacchari 

Mundtabletten. 

iiă 50,0 
25,0 

865,0. 

Rp. Olei Anisi gtt. IV 
Olei Cinnamomi gtt. 1 
Olei Citri gtt. V 
Olei Lauroeerasi gtt. I 
O lei Caryophyllor. gtt. IV 
Olei Menthae pip. gtt. V 
Tincturae Mosehi gtt. X 
Gumrni arabiei pulv. 5,0 
Saechari pulver. 25,0. 

Man presst ohne weiteren Zusatz zu Tabletten. 
Gegen Ubelriechenden Athem. 

Olenm odorlfernm LINDENI. 
Rp. Olei Bergamottae 43,0 

Citri 35.0 
Caryophyll. 15,0 
Cinnamomi 5,0 
Aur.tut. fior. 2,0. 

Uotulue Citrl (DIETERICH). 
Ci tronen- K ii che le hen. 

Rp. Saechari albi pulv. 93,0 
Amyli Tritiei 5,0 
Acidi eitrici 2,0 
Olei Citri gtt. Y 
Sirupi Sacchari q. s. 

Bereitung wie bei Rot. Allhaeae S. 23~. Dur,;t
Hischendes ~Iittel fUr Touristen und Radfahrer 

Saturatio sncci Citri recens. 
Julapium salinum. 

Hp. 1. Acidi citrici 3,2 
2. Sirupi sncci Citri 25,0 
3. Aquae destillatae frigidae 90,0 
4. Liquoris Kalii carbonici 10,0. 

l\Ian hringt in der angegebenen Reihenfolge in das 
Gefăss, schliesst dieses sofort und mischt durch 
sanftes l:mschwenken. 

Sirupus Citri cortieis. 

Rp. 1. Corticis (Flavedinis) Citri 50,0 
2. Spiritus 50,0 
3. Aquae destillatae 400,0 
4. Sacchari albi 600,0. 

Man digerirt 1-3 eine Stunde lang, filtrirt und 
bcreit<et mit 4 = 1000 g Sirup. 

Splritns Coloniensls (Ergiinzb.J 
Spiritus Citri compositus. Tinctura s. 
Aqua Coloniensis. Kolnisches Wasser. 

Teinture d'Essence de citron composee 
!Gall.). AlroolC d'essence de citron com

pose. Eau de Cologne. 

1. Erganzb. 
Rp. Olei Bergamottae 10,0 

Olei Citri 10,0 
Tincturae "-Ioseh! 2,5 
Olei Aurantii florum 1,0 
Olei Cinnamomi 0,5 
Olei Caryophyllorum O,!i 
Olei Rosae 0,5 
Spiritus (87 °!0 ) 900,0 
Aquae destillatae 75.0 

~ach 8tiig1gem Stehen filtiiren. 
II. Gal!. 

Rp. Olei Bergamottae 10,0 

Rp. 

O lei Portugal 10,0 
Olei Citri 2,0 
Olei Aurantii florum 2,0 
Olei Rosmarîni 2,0 
Alcohol (90 °/0 ) 1000,0. 

III. Buchh. 
Olei Citri 
Olei BergamoLtae 
Olei Lavandulae 
Olei Amantii fior. 
Olei Rosmarini 
Olei Melissae 
Oi ei lii en thac pi perit. 
Olei Thymi 
Olei Rosae 
Spiritus 
Aquae Aurantii florun1 

12,0 
9,0 
1,0 
1,0 

gtt. IV 
gtt. l 

gtt. VII 
gtt. IV 
gtt. I 

897,0 
80,0. 

Tinctura cum oleo volatili Citri. 

Te in ture d 'essence de ci tron (Gal!.). 
Aleoole d'essence de citron. Esprit de 

ci tron. 
Rp. Olei Citri 2,0 

Alcohol (90°/o) 9H,O. 

Bliithenthau, von RAu's Erben, ist eme weingeistige Losung von Bergamott-, 
Citronen-, Rosen- und N eroliol. 

Boonekamp of :Maagbitter. Ein Likor aus Pomeranzen, Enzian, Cascarille, Kur
kuma, Zimmt, N elken, Rhabarber und Anisiil. 
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Carbolic-Salbe von HENRY, fiir Wunden aller Art, Karbobiwre O,:'l, Bergamottol 
2 Trpf., Lavendelol 1 Trpf., W achssalbe 18 g. 

Cosmeticum, RENRY's, ein Haarmittel, ist ein mit Bergamott-, Citronen-, Rosmarin
und Lavendelol versetzter Spiritus. 

Cosmeticum von SIEMERLING. Eine Mandelemulsion mit Benzoetinktur und Citro
nensaft. 

Eau de Hebe. Eine mit Citronen- und Rosenol parfiimirte Mischung aus Laven
delessig und Citronenspiritus. 

Essentia dulcis besteht aus einer mit Zucker versiissten Pomeranzenschalen- und 
Fencheltinktur. 

Gesundheits-Ratafta von KRAFFT gegen alle moglichcn Lciden ist ein siisser 
Schnaps aus Pomeranzen, versetzt mit Gewiirztinktur, W ermuthtinktur, Pfefferminzăl und 
Essigăther. 

Haartinktur, JoH. SEBALDS. Ein weingeistiger Orangenschalcnauszug mit 5 Proc. 
Resorcin und 3 Proc. Perubalsam. Der Gebrauch hat mehrfach iible Folgen gehabt. 

Krliuterelixir, LAMPE's. Tinktur aus unreifen Pomeranzen, Kalmus, Enzian, Cas
carille, Kurkuma, Rhabarber. 

Kriiuter-Essenz von DIETZE. Ein versiisster Schnaps aus Pomeranzen, Kalmns, 
Angelika, W ermuth, Enzian. 

Kriiuteressenz von PLEIME, ein Haarspiritus, vcrsetzt mit Olivenol, Bergamottol 
und andern ătherischen Oelen. 

Kraftlikor von ENGELHOFER. Ein mit Honig und Zncker versiisster Likor aus Anis, 
lngwer, Zimmt, Nelken, Enzian, Pomeranzeri. 

KROJIIBHOJ,z' Magenlikor, enthălt Anisol, Kiimmelol, Pomeranzen-, Gewiirz-, Kal
mus- und Zimmttinktur, Cochenille, Pottasche, Zucker. 

Magenbitter von BERGEL. Ist ein Likor aus Pomeranzenschalen, Citronenschalen, 
Heidelbeeren, Enzian, Paradieskărnern, Kardamomen, Muskatnuss, N elken, Galgant, Zimmt
bliithen. 

Magenessenz, Aq u a vitae stomachi ca Cuj avica. Fruct. Aurant. immat. 150,0, 
Cort. Aurantii 50,0, Rad. Gentian., Rhizom. Galang. Zedoar. aa 36,0, Cort. Cinnamoni 
45,0, Fol. Trifol., Caryophyll., Fruct. Anisi stell. iiă 30.0, Fruct. Cardamom., Carvi ăă 15, 
Fruct. Foenicul. 7,5, Sacchari 1,5 kg, Spiritus 4,5 1, Aquae 5,5 l. 

Makao-Tropfen, ScHOPFERs, ist eine Mischung aus Tinct. Aurantii pomor. 1 und 
Spiritus aethereus 9. 

DR. MAMPE's Magentropfen. Eine Tinktur aus Zimmt, Galgant, unreifen Pome
ranzen, Orangenschalen, Enzian, Nelken. 

Mundwasser, Dr. PRISTLEY's, ist eine Losung von Citronen-, Pfefferminz-, Fenchel
und Rosenol in W eingeist. 

Parfum Germicide, aus London, besteht aus einer koncentrirten, weingeistigen 
Losung von 01. Citri, Thymi, Lavandulae, Pini silvestris. 

Schweizer Kriiutersaft von GoLDBERGER. Sirupus Aurantii Florum mit Tinct. 
Aurantii pomor. 

Sirop tonique de Laroze: Tinct. Aurantii cort. 15, Sirup. Sacchari 85: 
TIEDEJIIA.NN's Pen-tsao-Mittel ist ein weiniger Auszug aus unreifen Pomeranzen. 

Cnicus. 
Gattung der Compositae-Cynareae-Centaureinae. Cnicus Benedictus L. 

(syn. Carbenia benedicta Benth. et Hook., Centaurea benedicta L.). Heimisch im 
enropăischen Mittelmeergebiet und in Kleinasien: zum arzneilichen Gebrauch vielfach 
kultivirt. 

Beschreibung. Einjăhriges, distelartiges Kraut, Stengel bis 40 cm hoch, auf
recht, oberwărts gespreizt, ăstig, nebst den Blăttern klebrig und zottig behaart. Die 
bodenstăndigen Blătter werden bis 30 cm lang, sie sind buchtig fiedertheilig mit stacheligen 
Săgezăbnen und gefliigeltem Blattstiel; die Stengelblătter sind sitzend mit sattelartiger 
Kriimmung des Spreitengrundes. Die Hiillblătter der grossen Bliithenkopfchen gehen in 
rechtwinkelig zuriickgebogene, kammartig mit 4-5 Stachelpaaren besetzte Dornen aus. 
Bliithen gelb, rohrenformig, die Randbliithen mit d1·eispaltigem Saum, unfruchtbar, die 
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Scheibenbliithen mit fiinfspaltigem Saum, zwitterig. Pappus zweireihig. Friichte gerippt. 
(Fig. 201.) 

Auf den Blattern· lange Gliederhaare, deren leicht zusammenfallende Zellen nach 
oben an Breite ab- und an Lănge zunehmen, an jiingeren Blattern und den Blăttern des 
Hiillkelches Driisenhaare, deren Kopf aus 8-10 in 4-5 Etagen angeordneten Zellen 
besteht. 

Bestandtheile. 0,2 Proc. eines Bitterstoffes Cnicin oder Centaurin C4~H~601b, 
der in Nadeln ·von stark bitterem Geschmack krystallisirt. Er wird mit Schwefelsăure 
roth, auf Zusatz von Wasser violett, mit Salzsăure griin. FerneT 0,3 Proc. ătherisches 
Oei etc. 

V erwendung findet das ganze getrocknete Kraut: 

Fig. 201. Scbei
benbliithe von 

Cnicus Benedic
tus L. 

Herba Cardui benedieti (Germ. Helv.). Folia Cardui benedieti. 
Herba Acanthi germaniei. Hb. Cardui s. Cnici sa:D.cti. - Cardobene
dictenkraut. Benedictenthee. Kardobenedicte. Carbenusthee. Bit
terdistel. Bernhardinerkraut. Spinnendistel. Heildistel. :Magen
distel. - Chardon benit (Gall.). Blessed thistle. 

Einsammlung. Au{bewahrung. Das wăhrend der Bliithe 
(Juli bis August) gesammelte Kraut wird, von den dickeren Stengeltheilen 
befreit, an der Luft getrocknet und in Holzkăsten aufbewahrt. 5 Th. fri
sches Kraut geben 1 Th. trockcnes. 

Verwechslungen werden genannt mit: 

Cirsium oleraceum Seopoli. Blătter kahl oder nur zerstreut be
haart, schwach stachelig gewimpert, die grosseren fiederspaltig mit spitzen 
Lappen, die kleineren meist nur gezăhnt. Nicht bitter. 

Onopordon Acanthium L. Blătter spinnwebig-filzig, buchtig ge
zăhnt. 

Sibybum marianum Gărtn. Blătter glănzend kahl, weissfleckig. 

Wirkung und Anwendung. Wirkt wegen des bitteren Ge
schmackes appetitanregend und tonisirend, grossere Dosen rufen Erbrechen 
hervor; reines Cnicin sch<m zn 0,3 g, es ist bei Intermittens empfohlen. 

Dosis 1-2 g in Pulver, Pillen, lnfus oder Dekokt (5,0-10,0: 150,0). 

Extraetum Cardoi benedieti (Germ. Helv.). Cardobenedicten-Extrakt.- Ex
trait de Chardon ben it (Gall.). Germ.: Cardobenediktenkraut (Il) 1 Th. wird mit sie
dendem W asser 5 Th. iibergossen, 6 Stunden digerirt, ausgepresst, nochmals mit 5 Th. sieden
dem W asser iibergossen, 3 Stunden digerirt, die Pressfliissigkeiten zu einem dicken Extrakt 
eingedampft. Harzige Ausscheidungen sind durch vorsichtigen Zusatz von Weingeist zu 
losen. - Helv.: ebenso, doch werden zum zweiten Auszuge nur 3 Th. Wasser genommen, 
die Pressfliissigkeiten auf 2 Th. eingeengt, mit 1 Th. W eingeist 48 Stunden stehen gelassen, 
filtrirt und eingedampft. - Gall.: Wie Extractum Centaurii (S. 684) zu be
r~iten. - Ausbeute nach Germ. etwa 25-35, nach Helv. etwa 16 Proc. Nach anderen 
Angaben giebt das bei 100° getrocknete Kraut 18-24 Proc. trocknes Extrakt. 

Gabe 0,5-1,0 in Pillen oder aromatischen Wassern. 
Ptisana de folio Cardui benedieti (Gal!.). Tisane de Chardon benit. Wie 

Tisane de Buchu lS. 511) zu bereiten. ' 

llerhae amarae. 
Bi ttere Krau ter. 

Rp. Herbae Cardui benedicti 
Herbae Absinthii 
Herbae Centat~rii min. ăă. 

Slropos Cardoi benedleti. 
Rp. Extracti Cardui benedicti 2,0 

Sirupi simplicis 98,0. 
Vlnum Cardol benedlcti. 

Rp. Extracti Cardui benedicti 2,0 
Vini Hispanici 98,0. 

Kolner Klosterpillen bestehen aus gleichen Theilen Eisenpulver, Cardobenedicten
kraut und Fliedermus. 
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Cobaltum. 
Cobalt. Kobalt. Kobalt (engl. u. franz.). Co. Atomg. = 59. Dieses Element 

bildet zwei Oxyde: Das Kobaltmonoxyd CoO (Kobaltoxydul) und das Kobaltsesquioxyd 
Co208 (Kobaltoxyd). Die Mehrzahl der Salze leitet sirb zwar von dem Kobaltmonoxyd CoO 
ab, doch werden wir auch ein von dem Kobaltsesquioxyd sich ableitendes Salz zu be
sprechen haben. Man beachte, dass unter der Bezeichnung ~Kobalt" auch noch das 
metallische Ar~en, d. i. der Scherbenkobalt, verstanden wird. S. S. 387. 

Das metallische Ko bal t ist ein weisses, glănzendes Metall mit schwach roth
lichem Schein, welches das Nickel sowohl an Festigkeit als auch an Glanz und Politur
fiihigkeit ubertrifft. Es ist dehnbar und ebenso wie das Nickel magnetisch. In kompaktem 
Zustande verăndert es sich an der Luft nicht; beim Gliihen an der Luft iiberzieht es mit 
einer Oxydschicht. Das spec. Gewicht ist 8,5-8,7. Wegen des hOheren Preises, welcher 
durch die schwierige Darstellung bedingt wird, wird es technisch nicht sehr allgemein 
verwendet, bei billigerem Preise wiirde es etwa in gleicher W eise beni.i.tzt werden wie 
Nickel, das es in vieler Hinsicht i.i.bertrifft. 

Cobaltum chloratum. Kobaltochlorid. Chlorkobalt. Kobaltchloriir. CoCl2 

+ 6~0. Moi. Gew. = 238. Zur Darstellung lost man Kobaltoxydul oder Cobaltoxydul
hydrat in verdiinnter Salzsăure nnd dunstet die Losung ein, bis sie Krystalle abscheidet. 
Man erhiilt alsdann rosenrothe Krystalle CoCI2 + 6H20. 

Die wasserhaltige Verbindung stellt rosarothe, feucht aussehende Krystalle dar, 
welche in Wasser leicht zu einer rosarothen Fli.i.ssigkeit, in Weingeist zu einer tiefblanen 
Fliissigkeit loslich sind. 

Beim Erhitzen wird die wasserhaltige Verbindung wasserfrei md stellt eine blaue 
lockere Masse dar, welche sehr hygroskopisch ist und durch Anziehung von Wasser aus der 
Luft sehr leicht wieder in die · rosa gefărbte, wasserhaltige Verbindung iibergeht. Auf 
diesem leichten Uebergange des wasserhaltigen Salzes in das wasserfreie und umgekehrt, 
bez. auf dem mit diesem Uebergange verkni.i.pften Farbenwechsel beruhen einige Anwen
dungen dieses Salzes. 

Cobaltum nitricum oxydulatum. Kobaltonitrat. Salpetersaures Kobaltoxy
dul. Co (N08) 2 + 6 H20. Moi. Gew. = 291. 

Zur Darstellung lOst man Kobaltmetall oder das Oxydul oder das Hydroxydul 
oder Karbonat in verdi.i.nnter Salpetersiiure auf und koncentrirt die Losung durch Ein
dunsten. Es muss indessen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Salz nur 
schwierig krystallisirt. Bei kleinen Mengen stellt man die konc. Losung daher zweck
miissig iiber Schwefelsii.ure und sat, wenn sie hinreichend koncentrirt ist, einen Krystall ein. 

Rothe, monokline Prismen, an trockener Luft haltbar, in feuchter Luft zer1liessend. 
Sie schmelzen unter 100° C. und werden beim Erhitzen auf hiihere Temperatur zersetzt 
nnter Abgabe von Wasser, Stickstoffoxyden und Hinterlassung von Kobaltooxyd CoO. Das 
Salz ist leicht Hislich in Wasser und in Alkohol. Die mit etwas Salpetersăure angesăuerte 
wăsserige Losung werde durch Baryumchlorid und Silbernitrat nicht getriibt; beim Ein
leiten von Schwefelwasserstoff scheide sich kein dunkler Niederschlag ab (Kupfer). 

Das Kobaltonitrat wird namentlich als Reagens in der Lothrohr-Analyse zum Nach· 
weis von Aluminium, Zink und Magnesia verwendet. Ausserdem dient die wăsserige 

Auflosung als sympathetische Tinte. Die damit g·eschriebenen Schriftziige werden beim 
măssigen Erhitzen pfi.rsichbliithroth, beim stărkeren Erhitzen braun. 

Cobaltum sulfuricum. Kobaltosulfat. Schwefelsaures Kobalt. Kobalt
Vitrioi. Co804 + 7H20. Moi. Gew. = 281. 

Zur Darstell ung lost man metallisches Kobalt unter Erwiirmen in konc. Schwefel
siiure oder Kobaltokarbonat oder Kobaltohyrlroxyd oder Kobaltooxyd in verdunnter Scbwe
felsăure. Aus der rothen Losung krystallisirt das Salz Co804 + 7H20- etwas schwierig 
- in rothen, monoklinen Prismen von den Formen des Eisenvitriols, welche in der Wărme 
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ihr Krystallwasser abgeben ohne zu schmelzen. Das wasserfreie Salz sieht ebenfalls roth 
aus und ist loslich in 24 Th. Wasser, in Alkohol ist es unloslich. 

t Cobalti - Kalium nitrosum purum. Reines Kobalti- Kaliumnitrit. Ko
baltid-Kalium nitrosum. Salpetrigsaures Kobaltoxyd Kalium. CoK3(N02) 6+ ll/2H20. 
Moi. Gew. = 479. 

Darstellung. Man lOst 10 Th. Kobaltonitrat in 100 Th. Wasser, filtrirt diese 
Losung, vermischt sie mit einer anderen filtrirten Losung von 25 Th. Kaliumnitrit in 
60 Th. Wasser und fiigt sogleich unter Umriihren 75-100 Th. Essigsiiure von 30 Proc. 
hinzu. Nach 12-24 stiindigem Stehen filtrirt man den ausgeschiedenen kanariengelben 
Niederschlag ab, wăscht ihn zuniichst mit KaliumacetatlOsnng, dann mit Weingeist von 
80 Proc. und trocknet ihn auf poroser Unterl~ge an der Luft. 

Ist das Filtrat noch deutlich roth gefiirbt, so versetzt man es nochmals mit 30 g 
Eosigsaure. Sollte sich innerhalb 12 Stunden nicht alles Kobalt in Form des Doppelsalzes 
abgeschieden haben, so fiigt man noch eine Losung von 6 g Kaliumnitrit hinzu. Bleibt 
die Losung auch jetzt noch roth gefărbt, so făllt man zweckmiissig das Kobalt mit Natron
lauge als Hydroxydul und fiihrt dieses durch AufHisen mit Salpetersiiure in Cobaltonitrat liber. 

Eigensclta{ten. Ein feines, gelbes, mikrokrystallinisches Pulver, in kaltem Wasser 
fast unloslich, loslich in vi el siedendem W asser zu einer rothlichen Fliissigkeit, aus welcher 
durch Natronlauge bliiuliches Kobaltohyd1 oxyd gefăllt wird. Von kalter Salzsiiure wird 
das Kobalti-Kaliumnitrit kaum verandert, in der Wiirme wird es zu einer prachtvoll 
smaragdgriinen Fli'Lssigkeit ge!Ost. Schiittelt man es mit Wasser an, so wird es auf Zu
satz von Schwefelammonium alsbald in schwarzes Kobaltsulfid verwandelt. - Die Phosphor
salzperle oder Boraxperle wird durch das Priiparat prachtvoll blau gefiirbt. 

Anwendung. W egen seines Gehaltes an salpetriger Siiure giebt man es als 
Antispasmodicum und Antidispno'icum bei Asthma und Herzkrankheiten, welche mit Dis
pnoe einhergelien, in Einzeldosen von 0,015-0,03 g mehrmals tiiglich. 

Das technische Prăparat fiihrt auch noch die Namen: FrscHER's Salz, St. Evre
Gelb, Cobaltgelb. 

Coerulenm, Coelin, Bleu celeste. Ist ein feuer- und luftbestandiger Farbstoff 
von hellblauer Farbe (Porcellanfarbe zum Malen des Himmels) mit einem Stich ins Griin
liche. Es ist Kobaltostannat und besteht aus etwa 20 Proc. Kobaltooxyd CoO, 50 Proc. 
Zinnsaure und 30 Proc. Gips und Kieselsaure. Die letzteren sind nicht als Verfalschung 
anzusehen. Heisse Salzsaure lost mit hellblauer Farbe auf, die durch Verdiinnung mit 
W asser violettroth wird. Konc. Salpetersaure lost unter Abscheidung von Zinndioxyd. 
Essigsaure und Alkalien wirken nicht ein. 

Kobaltbronze ist Kobaltophosphatammoniak, ein metallisch-glanzendes, violettes, 
schuppenformiges Pulver. 

Kobaltrosa, Kobaltroth, Kobaltviolett, Co2P20 7 , wird durch Erhitzen von 
Kobaltophosphat erzeugt. Es wird in der Zeugdruckere1 und zum Tapetendruck yer
wendet. 

Kobaltgriin, RINliiAN's Griin, Zinkgriin, Sachsisch Griin, griiner Zinnober. 
Zur Darstellung wird frisch gefalltes basisches Kobaltkarbonat mit Zinkoxyd gemengt, die 
Mischung getrocknet und gegliiht. Auf 10 Th. Zinkoxyd kommen etwa 1,5 Th. Kobalt
oxydul. Die Farbe kommt in verschiedenen Nuancen vor. 

Kobaltschwiirze, schwarzer Erdkobalt ist ein Kobaltioxyd (Co20 3) mit verschie
denen mineralischen Verunreinigungen, in welchen Arsen selten ganz fehlt. 

(t) Kobaltultramarin, Bleu Tbenard, Leithener Blau ist ein aus Kobalto-Alu
minat bestehender blauer Farbstoff. 

(t) Smalte, Schmalte, Blanfarbe, ist ein glasiges, fein praparirtes Silikat des Kali~, 
Natrons und Kobaltoxyduls und besteht aus 6.5-75 Proc. Kieselsaure, 16-22 Proc. Alkali, 
2-8 Proc. Kobaltoxydul nebst kleinen Mengen Thonerde, Arsen, Kohlensaure, Wasser. 
Das feinere Pulver bezeichnet man mit Farbe, Couleur, Eschel, Fasseschel, das 
grobere mit Blausand, Streublau, die kobaltreichste Sorte mit Konigsblau, 
Kaiserblau. 

Echte Smalte verandert die Farbe nicht bei Einwirkung der Aetznatronlauge und 
der Hitze vor dem Lothrohre. Kochende Salzsiiure farbt sie griingelb. Auf einer weissen 
Glasscheibe mit der Tastseite des ersten Gliedes des Mittelfingers stark gerieben, ritzt die 
Smalte das griine Fensterglas. 
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Ein starker Gehalt Yon Nickeloxydul oder Kupferoxydul start das Blau der Smalte 
und nuancirt sie rothlich; Eisenaxyd, Bleiaxyd, Wismutaxyd und Kupferaxyd nuanciren 
griinlich, Eisenaxydul starker griin. Manganoxydul ist ohne Ein:fluss, hebt aher die Wir
kung der Eisenaxyde auf. Geschwăcbt wird das Blau durch Kalkerde, Thonerde, Natron. 

Mit Kabaltaaxyd gefărbtes Glas nennt man Kobaltglas. 
Schwarze Schmelzfarbe fiir Scbilder auf Parcellan. Es werden entwăssertes 

schwefelsaures Kabaltaxyd 2 Th., entwăssertes schwefelsaures Manganaxydul 2 Th., Sal
peter 5 Th. gut gemischt in einem Hessischen Tiegel gegliiht. Die gegliihte Masse mit 
Wasser ausgekacht, hinterlăsst ein tiefschwarzes Pulver. 1 Th. hiervan wird mit 2 1/ 2 'l'h. 
Bleiglas auf einer Glasplatte verrieben. Bleiglas erhălt man durch Zusammenscbmelzen 
van 5 Th. Mennige, 2 Th. Sand und 1 Th. calcinirtem Barax. 

Barometerpapier nach BERING und GROTTHUS. Dieses wird mit Kobaltarhodanid 
(Kabaltrhodaniir) getrănkt. Dieses Salz wird dadurch hergestellt, dass man eine wăsserige 
Losung van schwefelsaurem Kabalt sa lange mit einer alkaholischen Losung van Rhadan
kalium versetzt, als sich schwefelsaures Kalium abscheidet. Nach dem Filtriren und Aus
waschen mit Alkahal kann man die (etwas eingedampfte) Losung zum Trănken des Papic·rs 
beniitzen. Das krystallisirte Salz erhalt man durch Abdampfen der Losung im Vacuum 
in Farm schoner dunkel blauvioletter Saulen. 

Andere Tinten dieser Art werden nach falgenden Varschriften zusammengesetzt: -
1) 1 Th. Kabaltchramat, 2 Th. Natriumchlarid geliist in 40 Th. Wasser und 2 Th. Sal
petersăure. Farbe gelblich-griin. - 2) 1 Th. Kaliumbramid, 1 Th. Kupfersulfat gelost in 
20 Th. W asser. Farbe braun. - 3) 1 Th. N atriumchlarid, 1 Th. Kupferchlarid in 20 Th. 
W asser gelost. Farbe gelb. 

Papierhygrometer. Dieses Hygrameter bestebt aus Fliesspapier, welches mit einer 
Losung von Kabaltochlorid (CoCl2), Natriumchlorid, Gummi arabicum, Glycerin oder Cal
ciumchlarid in W asser getrankt und dann getrocknet ist. Es zeigt feucht eine blassrathe, 
beim Tracknen blaurathe und trocken eine blaue Farbe. Je nach dem Feuchtigkeitsgehalte 
der Luft zeigt es eine mehr ader weniger rathe Farbung. In Gegenden mit sehr trackner 
Atmosphare ist der Losung etwas Glyeerin ader Caleiumchlarid zuzusetzen. Das Maass 
der Luftfeuchtigkeit wird durch falgende Far ben angegeben: - Rasenrath: Re gen - Blass
rath: Sehr feucht - Blaurath: Feucht - Lavendelblau: Fast tracken - Vialett: trockcn 
- Blau: Sehr trocken. -

Jene Losung ware zusammenzusetzen aus Kabaltchlarid 10,0; Natriumchlarid 5,0; 
Gummi arabicum 2,5: Calciumchlorid 1,0-2,0; Wasser 30,0. 

Sonnen-Bronze. 40-60 Kabalt, 10 Aluminium, 30-40 Kupfer. 
Metallin. 35 Kabalt, 25 Aluminium, 10 Eisen. 30 Kupfer. 
Legirung fiir Pressglas-Formen. Besteht aus 100 Th. Eisen mit 5-10 Th. 

Kabalt. 

Coca. 
1. Erythroxylon Coca Lamarck. Gattung der Erythroxylaceae. Heimisch in 

Peru, dort und in Bolivia in grossem Maassstabe kultivirt, weniger in Ecuador, Kolumbien, 
Brasilien und Argentinien. Die Pfianze geht auf den Anden etwa bis 1800 m Hohe, bis 
zum 11 o nordl. Breite, 24° siidl. Breite, ostlich bis zum 64° westl. Lănge. Neuerdings 
Kulturen in Westindien, Ceylon, Java, Sansibar, Australien. Man unterscheidet folgende 
Varietaten der Pfianze: 1) E. Coca Lam., selten, angeblich nicht im Handel, weder in 
Peru noch auf Java etc. in Kultur. 2) E. Coca var.: Novo-Granatense. In Britisch
Indien in Kultur. 3) E. Coca var.: Spruceanum,· hauptsachlich auf Java in Kultur. 

Beschreibung. Bis 1,5 m hoher Strauch mit hellrothbrauner Rinde und kleinen 
gelblichweissen, gestielten Bliithen, die einzeln oder in Biischeln blattwinkelstandig sind. 
Korolle mit doppeltspreitiger Ligula, Antheren 10, am Grunde zu einer Rohre verwachsen. 
Frueht eine kleine, einsamige, rothe Steinfrucht, Samen mit knorpeligem Endosperm und 
plankonvexen Kotyledonen. Blătter weehselstandig, mit kleinen Nebenblăttern, die spiiter 
braun und hart werden. Sie liefern die Droge: 

Folia Coca (Austr. Ergănzb.). Folium Cocae (Helv.). Cocae Folia (Brit.). Coca 
(U-St.). Folia Erythroxyli Cocae. - Coca- oder Kokabllitter. - Feuille de Coca 
{Gall.). - Coca Leaves. 

55* 
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Das kurz-gestielte Blatt ist 3-8 cm lang, oval bis elliptisch, 2-4 cm breit, an der 
Spitze stumpf oder ansgerandet mit kleinem, (in der Droge meist) abgebrochenem Stachel
spitzchen, ganzrandig, der Rand etwas nach un ten umgerollt, oberseits o li vengriin, unter
seits dunkelgraugriin. Ziemlich sprOde, leicht zerbrechlich. Vom Mittelnerv gehen die 
Sekundarnerven unter fast rechtem Winkel ab, um zahlreiche zarte Anastomosen zu bilden, 
zwischen denen etwas derbere (Tertiar-) Nerven in der ăusseren Hălfte . hervortreten. Ne ben 
dem Primarnerv auf der Unterseite des Blattes meist zwei zarte Linien, neben denen 
selten noch zwei weitere sichtbar werden. 

Die Epidermis der Oberseite mit zarten Cuticularzăpfchen, die von o ben als feine 
Kornchen erscheinen, dieselben Zăpfchen auch auf der Epidermis der Unterseite, deren 
Zellen ausserdem papillos vorgewolbt erscheinen. Stomatien mit zwei Nebenzellen nur auf 
der Unterseite. (Fig. 202. 203.) Der Mittelnerv mit einem Belag von Fasern. 

Unter der Epidermis der Oberseite eine Reihe von Palissaden, die zuweilen gefăchert 
sind und in jeder Zelle dann einen Oxalatkrystall enthalten. An den "Linien" jederseits 
der Mittelnerven erscheint die Epidermis etwas vorgewolbt., und unter ihr liegt eine kleine 
Gruppe zuweilen kollenchymatisch verdickter Zellen. 

A B 

1' 

Fig. 202. Fig. 203. 
J•:pidermis der Oberseite des Cocablattes 

mit anhaftenden Palissadenzellen p . 
160 mal vergrossert. 

Epidermis der Unterseite des Cocahlattes m>t 
SpaltOffnungen sp und den deutlich hervor

tretcnden Papillen. 160 mal vergrossert. 
(Nach MOELLER, Mikroskopie.) 

Das Pulver bietet wenig Charakteristisches: Hin und wieder :findet man in dem
selben, nachdem man es mit Chloralhydrat aufgehellt hat, Fctzen der Epidermis der Unter
seite mit "den papillos vorgewolbten Zellen oder Krystalle aus den Palissaden. -

Bestandtheile. Alkalo'ide: Coca'in C17H21N04, anscheinend in allen Cocasorten, 
fast frei von anderen Alkalo'iden in der breitblatterigen peruvianischen und in der bolivia
nischen Waare. Cinnamylcoca'in C19H23NO,, reichlich in der Javacoca, oder der aus 
Britisch-Indien, auch in der Trujillcoca, in kleinen Mengen auch in den beiden bei Coca'in 
genannten Sorten, Cocamin (a-Truxillin) C38H46N20 8 , in allen Sorten, Isococamin 
(fi-Truxillin) C38H46N20 8, anscheinend in allen Cocasorten, namentlich in der Trujillsorte, 
Homococamin in siidamerikanischen Sorten, Homo'isococamin, beide letzteren zweifel
haft, Benzoylpseudotrope'in CH,Hl9N02 in der Javasorte, Benzoylecgonin cl6Hl9.N04, 
ferner amorphe, nicht fliichtige Basen in der Javasorte; Hygrin, nach neueren An
schauungen nicht einheitlich. 

Ferner enthalten die Blatter Methylsalicylat (junge Blatter 0,13 Proc., alte 
0,02 Proc.), Cocagerbsăure C17H22010 .2H20, Cocatin (dem Quercetin ăhnlich), 

C17H120 10 . 2H20, in der indischen Waare, Carotin in einer Boliviasorte aufgefunden. 
Palmityl-,8-Amyrin in siidamerikanischer und javanischer Waare, ,8 Cerotinin C,3H1060, 
ein Keton. 

Der A.lkaloidgehalt ist ein ausserordentlich wechselnder: junge Blatter sind am 
rcichsten (bis 2,4 Proc.), ăltere 0,7-1,75 Proc., nach anderen Angaben kann der Gehalt 
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auf 0,36 Proc. sinken. Es ist daher eine quantitative Bestimmung sehr am Platze. Es 
scheint, dass die grossere oder geringere Sorgfalt beim Trocknen von Einfluss auf den 
Alkalo'idgehalt ist. 

Bestimmung der Alkaloide. Nach KELLER: 
12 g gepulverte Cocabliitter werden in einem Arzneiglase von 250 ccm mit 120 g 

Aether iibergossen, nach 15 Minuten fiigt man 10 ccm Ammoniak hinzu und schiittelt 
wiederholt kriiftig. N ach 1 / 2 Stunde giebt man 20 ccm W asser zu und schiittelt wieder krăf
tig. Das Pulver baUt sich nun zusammen. Man giesst 100 g der iitherischen Losung 
( = 10 g Pulver) ab, liisst einige Zeit zum Absetzen stehen und schiittelt dann die klare 
Losung im Scheidetrichter mit 50 und 25 ccm 0,5 proc. Salzsăure aus, oder so lange, bis 
sie mit MEYEn'schem Reagens keine Triibung mehr giebt. Die sauere wăsserige r~osung 
wird nothigenfalls filtrirt, im Scheidetrichter alkalisch gemacht und zweimal mit je 40 ccm 
Aether ausgeschiittelt, oder so lange, bis eine Probe der letzten ătherischen Ausschiittelung, 
auf einem Uhrglăschen verdunstet und mit 1 /2 proc. Salzsăure aufgenommen, mit MEYER
schem Reagens keine Triibung mehr giebt. Die ătherisrhe Losung wird aus einem tarirten 
Kolbchen abdestillirt, der Riickstand im W asserbade getrocknet und gewogen. Er giebt 
die Alkaloide aus 10 g Fol. Cocae. Zur Titration lost man den Riickstand in 5 ccm Alko
hol, setzt 15 ccm W asser binzu, farbt mit einem Tropfen Hămatoxylin (1 : 100) und lăsst 
1 J ~o N. Salzsăure bis zur bleibenden Gelbfarbung hinzufliessen. 

1 ccm 1/ 20 N.HCl=0,01515g Coca1n. 
Das Hygrin resp. die unter diesem Namen zusammengefassten Korper gehen aus 

der ammoniakalischen wăsserigen Losung nicht in den Aether iiber, man kann es mit 
Chloroform ausschiitteln. 

Sorten. Man unterscheidet meist zwei Sorten: 1) peruanische Blatter, die 
kleiner, zarter, und daher hăufig zerbrochen und heller sind; 2) bolivianische Blătter, 
die grosser, dicker und dunkler sind (vergl. S. 870). 

Einsannnlung, Aufbewahrung. Die Pflanzen geben je nach der Lage etc. 
nach F/2-3 Jahren die erste Ernte, die dann alle 12-14 Monate bis 40 Jahre lang 
wiederholt wird; giinstig gelegene Pflanzungen sollen jăhrlich drei Ernten gestatten, wo
bei die Pflanzen aber bald zu Grunde gehen. - Die gesammelten Blătter werden rasch 
und sorgfăltig getrocknet. Unsorgfaltiges Trocknen und Aufbewahren soll den Alkalo'id
gehalt bedeutend herabmindern. - ]\!fan bewahrt die Blătter in Blechkisten, das Pulver in 
gelben Stopselglăsern. - Oocablătter sind in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. 

Wirkung. Vergl. Ooca'in. 

A.nwendung. Als Kaumittel; in Pulverform zu 0,3-1,0, als Aufguss oder Ab
kochung (2,0-8,0: 100,0), als Tinktur oder Wein. Diese Arzneiformen werden seit der 
Reindarstellung des Ooca1ns kaum noch verordnet. Die reichliehe Verwendung der Coca
blătter in Siidamerika als Genussmittel ist bekannt, man kaut sie allein oder mit Kalk, 
Tabak oder mit der Asche von Ohenopodium Quinoa. - Der reichliche Import der 
Blătter nach Europa, wo man friiher die Alkalo'ide in Deutschland aus den Blăttern dar
stellte, hat aufgehi5rt, seit die Rohalkalo'ide an Ort und Stelle gewonnen werden. 

Aqua Cocae ist wie Aqua Chamomillae (S. 716) zu bereiten. 
Extractum Cocae alcoole paratum (Gall.). Extrait de Coca alcoolique, wird 

wie Extr. Digitalis Alcohole par. (Gall.) bereitet. 
Extractum Cocae 1luidum (U-St.). Fluid Extract of Coca. Aus 1000 g Coca

blăttern (N o. 40) und q. s. verdiinntem W eingeist ( 41 proc.) im Verdrăngungswege. l\Ian 
befeuchtet mit 450 ccm, sammelt zuerst 800 ccm, dann l. a. soviel, dass man 1000 ccm 
Extrakt erhălt. Die MiinchenerVorschrift lasst statt eines 41proc. einen 60proc. Wein
geist verwenden. 

Extractum Cocae liquidmn (Brit.). Liquid Extract of Coca. Aus 1000 g 
Cocablăttern (N o. :lO) und q. s. Alkohol (60 Vol. Proc.) im Verdrăngungswege. Man mischt 
mit 2000 ccm, sammelt zuerst 750 ccm und weiter l. a. soviel, dass man 1000 ccm Extrakt 
erhălt. - Gabe: 1-3 ccm. 

Sirupus Cocae (Gall.). Sirop de Coca wird wie Sirupus Chamomillae (S. 716) 
bereitet. 

Tinctura Cocae (Helv.). Teinture ou Alcoole de Coca (Gall.) Coca
Tinktur. Gall.: Aus grob gepulverten Cocablattern 1 Th. und Alkohol (60 proc.) 5 Th. 
durch lOtii.gige Maceration. Bad. Ergănz.-Taxe: Ebenso. Helv.: \Vie Tinctura Calami 
Helv. (S. 537). 
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Vinum Cocae (Ergănzb. Helv. Gall.). Cocawein. Vin de Coca. Oenole de 
Coca. - Ergănzb.: Cocablătter 5 Th., Siidwein 95 Th. - Helv.: Cocablatt (II) 5 Th., 
Marsalawein 100 Th. Nach 8 Tagen anszupressen und zu filtriren. - Gall.: Cocablătter 
6 Th., Wein von Grenache oder Rothwcin lOOTh.- Bad. Ergănz.-Taxe: Coca-Fluid
extrakt 50 Th. dampft man auf 20 Th. ein und liist in 80 Th. eines siissen Siidweines. -
Pharm. Rundschau: Cocablătter 10 Th., Kognak 5 Th., Sherry 80 Th., siisser Ungar
wein 20 Th.; in 100 Th. Kolatur 0,5 Citronenslture liisen. 

Zur Bereitung von Cocawein soll sich ein mit 2 5 p ro c. W eingeist durch Reper
kolation gewonnenes Fluid-Extrakt wegen seiner Klarliislichkeit in Wein besonders eignen. 

Aqua dentifricia cnm Coca. 

Coca-Zahnwasser (Apoth. Zeitg.). 

Hp. 1. Foliorum Cocae 100,0 
2. AlU1llÎUÎS 15,0 
3. Coccionellae pulver. 100,0 
4. Spiritus 800,0 
5. Olei Menthae piperit. 4,0 
6. Olei Caryophyllorum 4,0 
7. Olei Rosae 1,0 
8. Spiritus Cochleariae 400,0 
9. Saccharini 0,4. 

Man digerirt 1-4 vier Tage lang und Wst 5-9 
im Filtrat. 

Pasta dentifrlcia cnm Coca. 
Coca- Z ah n pas ta. 

Rp. Calcii carbonici praecipit. 90,0 
Saponis medicati 30,0 
Ossium Sepiae pnlv. 15,0 
Tincturac Cocae 45,0 
Olei )fenthae piperit. 0,6 
Olei Unonae adorat. 0,3 
G lycerini 30,0 
Phloxinroth q. s. 

Vergl. hierzu die Bemerkungen auf S. 554. 

Ptisana <le folio Cocae (Gall.). 
Tisane de Coca. 

Rp. Foliorum Cocae 10,0 
Aquae destillatae ebull. 1000,0. 

Kach 1/ 2 Stunde durchzuseihen. 

Acetractum Cocae fluidum. Als Fluid- Acetrakte bezeichnet REMINGTON eine neue 
Arzneiform, welche durch Reperkolation bestimmter Drogen mittelst 10proc. Essigsăure 
hergestellt wird. Besonders eignen sich dafiir die narkotischen Pflanzenstoffe, auch die 
Cocablătter. 

Celerine ist eine Mischung von Sellerie-, Coca-, Kola- und Viburnum-Fluidextrakt 
mit W eingeist, Zucker- und Pomeranzen-Essenz. 

Cocapillen des Dr. ALVARES. sind den folgcnden ăhnlich. 
Cocapillen des Dr. SAMPSON. 1) Pillen aus Cocaextrakt, Cocapulver und Morphin. 

2) aus Cocaextrakt und Eisenpulver. 
Elixir BRAVAIS: Coffern 1,25, Essentia Cocae 0,25, Theobromin, Vanillin aa 0,0025, 

Natr. benzoYc. 1,5, Cura<_;ao blanc. 500. (Wiener Vorschrift.) 
Vin BHAVAIS: Extr. Cocae 2,5, Extr. Nuc. Kolae 10,0, Coffe1n. 1,0, Theobromin, 

Vanillin aa 0,0025, Natrium benzorc. 1,3, Vinum Pedro Ximenez 500. (Wiener Vorschrift.) 
Elixir Cocae. 60 g Cocablătter macerirt man 12 Stunden mit 120 g Alkohol 

(60 proc.), fiigt 500 g weissen Malagawein zu, presst nach 8 'l'agen ab, setzt 350 g Zucker
sirup hinzu und erschiipft den Pressriickstand mit q. s. W asser, so dass das Ganze 1000 g 
ausmacht. (Pet. Mon. de la Ph.) 

11. In Britisch-Indien und auf Java befindet sich eine Art in Kultur, die man als 

Erythroxylon Bolivianum Burck bezeichnet. Sie unterscheidet sich von E. Coca durch 
grossere, mehr elliptische, lederige Blătter, die auf dem l\fittelnerv einen eigenthiimlichen, 
scharf hervortretenden Kamm haben. AlkaloYdgehalt gering, 0,55 Proc. 

III. Erythroxylon pulchrum St. Hil. in Brasilien soll 0,005 Proc. Coca'in 
enthalten. 

IV. Erythroxylon monogynum Roxb. aus Ceylon, deren Blătter anch nach Eu
ropa gekommen sind, enthălt keiu AlkaloYd. 

Coca"inum. 
1 t Coca'inum. Cocain. Erythroxylin. Cocaine (Gal!.). Cocaina (Brit.). 

C1, H~1N04• Moi. Gew. = 303. 
In deu Cocablăttern wurden ausscr Cocai:n bisher die folgenden wesentlichen 

Bestandtheile nachgewiesen: A. Basen: CinnamylcocaYn C19H23N04, r IsatropylcocaYn 
(= Truxillin, Truxillcoca'in, Cocamiu) C19H23N04, BenzoylpseudotropeYn (Benzoyl-V'
Trope'in) l'15H19X02 - letzteres hauptsachlich in der Java-Coca-, Hygrin C8H15NO (und 
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C13H24N20) und einige weitere Basen unbekannter oder zweifelhafter Konstitntion. B. als 
indift'erente Bestandtheile: W achs, in welchem verschiedene Fettsaureester enthalten 
sind, ferner wnrden einige Gerbsanren in den Blattern gefunden. 

Darstellung. Die Gewmnung des Cocai:ns erfolgt zur Zeit in ller vVeise, dass in 
Amerika die Cocablatter direkt auf Cocai:n verarbeitet werden. Ein grosser 'rheil dieses 
Roh-Cocai:ns gelangt nach Europa, bezw. Deutschland und wird hier auf Rein-Cocai:n ver
arbeitet. Die einzelnen Fabriken arbeiten nach geheim gehaltenen Verfahren, welche in
dessen mehr oder weniger alle nur Abanderungen des im Folgenden beschriebenen sind: 

Die fein gepulverten Cocablatter werden mit einer 20 procentigen Sodalosung an
gefeuchtet, hierauf mit l\fineralOlen - wie z. B. Benzin, Petrolather, Petroleum - aus
geriihrt oder ausgeschiittelt. l\Ian verwendet hierzu etwa 10 Th. des MineralOls auf 1 'rh. 
Blatter. Die in das Oei iibergegangenen Cocaalkaloi:de werden demselben mit verdiinnter 
Schwefelsaure entzogen. In gleicher Weise werden noch einige Oelausziig·e bis zur vOl
ligen ErschOpfung der Cocablatter gemacht. Die saure Losung der Alkaloi:de wird mit 
iiberschiissiger Sodalosung versetzt, es fălit. Coca'in mit Isatropylcoca'in, Cinnamylcoca'in 
nud etwas Hygrin aus. In der Lauge verbleibt der grossere Theil des Hygrins. Das 
ab:filtrirte und abgepresste Roh-Coca'in wird zur Reinigung aus Alkohol umkrystallisirt. 
Das gewonnene reine Coca'in wird zur Ueberfiihrung in das Chlorhydrat in wenig starkem 
Alkohol gelost und die Losung mit alkoholiseher Salzsăure neutralisil-t. Es krystallisirt 
alsdann das Chlorhydrat aus. 

Eigenschaj'ten des Coca'tns. Das freie Uocai:n krystallisiTt aus Alkohol in 
grossen, farblosen, monoklinen, 4-6 seitigen Prismen. Es schmilzt bei 98° C., bat einen 
bitterlichen Geschmack und macht die Zungennerven voriibergehend gefiihllos. Es lost 
sich in etwa 700 Th. Wasser von 12° C. und ist IOslich in 10 'rh. Alkohol, 4 'rh. Aether, 
Benzol, 'roluol, Schwefelkohlenstoff, Chlorkohlemtoff, 0,5 Th. Chloroform, 14 'rb. Terpen
tinol, 12 Th. Olivimol, Aceton, Essigăther, Petroleum, uuloslich in Glycerin. Die Losungen 
drehen die Ebene des polarisirten Lichtes nach links. Die Formei des Coca'ins ist 
C17H21N04• Coca'in wird von verdiinnten Sauren leicht gelOst und bildet damit meist 
krystallisirbare Salze. Bei der Salzbildung verbălt es sich als einsăurige Base. Die 
wăsserigen Losungen werden durch Ammoniak, Alkali- oder Alkalikarbonat!Osung gefallt. 

Saure Cocai:nlosungen geben mit Kaliumferrocyanid- und ChromsaureHisungen Nieder
schlăge, ferner geben die Coca'insalzlosungen starke Niederschlăge mit den allgemeinen 
Alkaloi:dreagentien. Charakteristisch fiir Coca 'in ist die folgende Reaktion: Mischt man 
einige Tropfen einer Coca1nltisung mit 2-3 ccm Chlorwasser nnd fiigt einige Tropfen 
einer 5 procentigen Palladiumchloriir!Osung hinzu, so entsteht ein schOn rother Nieder
schlag, unloslich in Alkobol und Aether, loslich in unterschwefligsaurem Natron. 
(GREITTHERR.) 

Schon beim Kochen mit W asser, rascher beim Erhitzen mit Salzsăure, verdiinnter 
Schwefelsăure oder Barytwasser wird das Coca'in gespalten in .1\'l:ethylalkohol, Benzoesăure 

und (Links) Ecgonin: 

C17H21N04 + 2H20 
Coca'in 

C9H1fiN03 

Ecgonin 
+ C,H602 

Benzoesaure 
+ CH30H. 

1\'Iethy lalkohol. 

~ach dieser Spaltung ist das Coca'in aufgefasst worden als der Methylii.ther des 
Benzoyl- Ecgonins. Die Richtigkeit dieser Auffassung ist bewiesen worden dadurch, 
dass es moglich gewesen ist, das Coca'in aus Ecgonin durch Benzoylirung und Methylirung 
desselben synthetisch wieder aufzubauen. Da zur Zeit die Konstitutionsformel des Ecgonins 

Coca'in. 

ziemlich aufgeklart ist, so ist damit aueh die Konstitu
tion des Coca'ins erschlossen. Die erwăhnte Synthese hat 
aber auch eine bedeutende praktische Wichtigkeit: In 
den Cocablăttern kommen in ziemlich erheblicher Menge 
ausser dem Cocai:n noch andere Basen vor (Cinnamylcocai:n, 
Isatropylcocai:n, u. a. s. o ben), welche zum Theil nicht 
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krystallisiren, zum Theil unerwilnschte Nebenwirkungen besitzen. Diese Basen liefern, so
weit sie Ecgonin-Derivate sind, beim Erhitzen mit Sahsăure etc. (s. oben), Ecgonin, und 
dieses kann nunmehr zur Darstellung von synthetischem Cocai:n verwendet werden. Ausser
dem aber ist es moglich, durch Einfiihrung anderer Săure- und Alkoholreste in das Ecgonin 
Verbindungen vom Charakter des Cocai:ns darzustellen, welche bisher in der Natur noch 
nicht aufgefunden worden sind. 

t Coca"inum hydrochloricum (Austr. Germ. Helv.). Cocainae Hydrochloras 
(U-St.). Cocainae Hydrochloridum (Brit.). Cocainum muriaticum. Cocainchlor
hydrat. Cocainhydrochlorat. Salzsaures Cocain. Chlorwasserstoffsaures Cocain 
C17H21N04 • HCI. Moi. Gew. = 339,5. 

Von den hier berilcksichtigten Pharmakopoen haben Austr., Brit., Germ., Helv. und 
U-St. das wasserfreie Salz obiger Formei aufgenommen. Die Gall. dagegen hat das 
wasserhaltige Salz recipirt, s. unten. 

Darstellung. Die Verfahren zur Darstellung· des salzsauren Cocai:ns werden von 
den einzelnen Fabriken geheim gehalten. Indessen sind die nachstehenden Y erfahren 
thatsăchlich im Gebrauche: 1) Man neutralisirt ohne Anwendung von Wărme 100 'l'h. 
Cocai:nbase bei Gegenwart der nothigen :!\Ienge von 'Vasser mit Salzsăure, wozu etwa 
48,1 Th. einer 25 procentigen Salzsăure erforderlich sind. Man bringt alsdann die Losung 
im Vacuum ilber Schwefelsăure oder Calciumchlorid zur Trockne und krystallisirt den 
trocknen Rilckstand aus starkem Alkohol in der Hitze um. Wasser lăsst sich zum Kry
stallisiren nicht verwenden, weil man alsdann ein wasserhaltiges Salz erhălt und weil 
ferner durch langere Einwirkung von Wasser und der Wărme theilweise Zersetzung des 
Cocai:ns eintritt. 2) Man lost die trockene Cocai:nbase iu Aether oder Petrolăther und 
leitet in diese Losung trockenes Salzsăuregas. Das salzsaure Salz făllt in Form von 
Schiippchen aus. 3) Man lost das freie Cocai:n in Alkohol, neutralisirt die Losung mit 
alkoholischer Salzsăure und făllt aus der Losung das Salz mit Aether. 

Eiyenschaften. Das wasserfreie Cocalnhydrochlorid bildet entweder farblose 
durchscheinende prismatische Krystalle, oder breite Tafeln, oder weisse glănzende Blăttchen 
vom Schmelzpunkt 181,5° C. Es ist indessen hierbei zu beachten, dass der Schmelzpunkt 
des J>răparates wechselt, je nachdem man das Erhitzen bei der Schmelzpunktsbestimmung
rasch oder langsam vornimmt. Bei langsamem Erhitzen findet man den Schmelzpunkt bei 
etwa 180° C., bei raschem Erhitzen kann man ihn liber 200° C. finden. Es ist in 0,75 'l'h. 
kalten 'Vassers, leicht in wasserhaltigem, schwer in absolutem Alkohol loslich. Das Salz 
ist unloslich in Aether, Petroleum, Benzin, Benzol uncl Toluol, loslich in Aceton und 
Chloroform. Die Losungen reagiren neutral. A us konc. wăsseriger Losung- krystallisirt es 
mit 2 Molekiilen Wasser in prismatischen Nadeln, welche ihr Wasser sehr leicht abg-eben. 
Das aus Alkohol krystallisirte Salz ist wasserfrei und nach der Formei: C17H21N04 • HCl zu
sammengesetzt. Das Molekulargewicht ist 339,5. Es enthiilt 89,25 Proc·. freie Base. 

Die Losungen besitzen einen bitteren Geschmack und rufen auf der Zunge eine 
voriibergehende Gefiihllosigkeit hervor. Die konc. wăsserigen Losungen werdeu durch 
Ammoniak und Alkalien gefâllt. Kaliumpermanganat giebt in denselben einen kry
stallinischen violetten Niederschlag von Coca·inpermanganat. Pikrinsaure fălit ein 
gelbes Pikrat. Verdilnntere Losungen geben mit Platin- und Goldchlorid einen 
gelben, mit Quecksilberchlorid einen weissen, mit Jodlosung einen braunen Nieder
schlag. Die ziemlich stark mit Salzsăure angesăuerte verdilnnte, wasserige Losnng giebt 
mit Kaliumchromat einen orangegelben Niederschlag. 

Die wăsserigen Losungen zersetzen sich in einiger Zeit, und ist es daher răthlich, 
solche nicht zu lange aufzubewahren. 

Das Cocaln gehort zu denjenigen Alkaloi:den, welche keine Farbenreaktionen geben. 
Es wird daher nothig sein, die Reaktionen, an denen man das Cocai:n und seine Salze er
kennen kann, genan zu besprechen. 

Identitătsreaktionen. Man bereite eine Losung von 0,25 g des Salzes mit 
25 ccm Wasser. Die Losung muss vollig klar und neutra! sein. 1) 5 ccm dieser Losung 
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geben auf Zusatz von einem Tropfen Kalilauge zuerst eine weisse.milchige Triibung, aus 
welcher sich znnăchst weisse harzige Kliimpchen, spăter feine, weisse Nădelchen 

abscheiden. 

Diese Abscheidung (von freiem Coca!n) Iose sich sehr leicht in Weingeist und 
Aether anf. 2) Je 5 ccm der gleichen Losung geben, mit einigen Tropfen Salzsăure an
gesăuert, auf Zusatz einiger Tropfen Quecksilberchloridlosung einen weissen, fiockigen 
Niederschlag (das Quecksilberdoppelsalz), auf Zusatz von Jodlosung einen braunen Nieder
schlag. 3) Setzt man zu 5 ccm der Losung 5 Tropfen einer 5 proc. Chromsăurelosung, so 
bildet sich bei jedem einfallenden Tropfen ein deutlicher Niederschlag, welcher sich sofort 
wieder lost. Fiigt man zu der klaren Losung 1 ccm reine konc. Salzsăure, so entsteht 
sofort ein mehr oder weniger harziger, orangegelber Niederschlag (von Cocainchromat). Bei 
allmăhlichem Zusatz der Salzsăure Wird der Niederschlag mehr pulverig fiockig. (K. 
MEzGER). 4) 5 ccm der Losung geben auf Zusatz von 2 ccm gesăttigter Kaliumperman
ganatlosung einen violetten Niederschlag (GIESEL) von Cocai:npermanganat. 5) Erwărmt 
man eine kleine Menge des Salzes mit alkoholischer Kalilauge in einem Reagircylinder, 
so trete alsbald der eigenartige Geruch des Benzoesăureăthylăthers auf. (Nachweis der 
Benzoylgruppe im Cocam.) 6) Eine Losung von 0,1 g des Salzes in 1 ccm konc. Schwefel
săure (s. S. 871) gebe, mehrere Minuten im Wasserbade erhitzt, auf Zusatz einiger Cubic
cent.imeter Wasser eine weisse krystallinische Ausscheidung von Benzoesăure. Nachweis der 
Benzoylgruppe in Cocai:n. (BIEL.) 7) Vermischt man etwas Cocai:nchlorhydrat mit Kalomel, 
und macht diese Mischung durch Anhauchen feucht, so fărbt sie sich schon im zerstreuten 
Lichte - rascher im direkten Sonnenlichte - grau infolge Reduktion des Quecksilber
salzes zu metallischem Quecksilber. 

Prii{ung. Mit Riicksicht darauf, dass das Cocai:nchlorhydrat hiiufig zur Resorption 
auf Schleirnhăute gebracht und auch snbkutan injicirt wird, empfiehlt es sich der Priifung 
desselben alle Sorgfalt zuzuwenden. 1\Ian verfăhrt zweckmassig wie folgt: 

N a ch weis von Ve runreinigu ngen. 1) Eine kleine Probe des Salzes hinter
lasse beim Verbrennen auf dem Platinbleche keinen Riickstand (anorganische Stoffe). -
2) 0,1 g des Salzes Iose sich in 1 ccm konc. Schwefelsanre unter Gasentwicklung (HCI) 
farblos auf. (Eine Gelb- oder Braunfarbung deutet auf mangelhafte Reinigung des 
Cocai:ns. Eine Beimengung von Zucker oder von anderen organischen Stoffen giebt 
eine Braunfiirbung, eine solche von Sali cin eine Rothfarbung.) - 3) 0,1 g des Salzes 
Iose sich in 1 ccm Salpetersiiure farblos auf. (Eine zufăllige Verunreinigung 'mit Morphin 
giebt eine rothe Fărbung.)- 4) Permanganatprobe: 0,1 g des Salzes werden in 5 ccrn 
Wasser unter Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Schwefelsăure gelost. Ein Tropfen einer 
1 proc. KaliumpermanganatlOsung rufe eine Violettfarbung hervor, welche im Laufe einer 
halben Stunde keine Abnahme zeige. Man achte hierbei darauf, dass kein Staub in die 
Losung hineinfalle, welcher event. eine Reduktion der Permanganatlosung bewirken kann. 

Diese Probe zeigt Verunreinigungen des Cocai:ns mit Cinnamylcocai:n an, welches 
Alkaloi:d von Kaliumpermanganat vollkommen zerstort wird. Sind grossere Mengen dieser 
Cocabase in dem Cocai:n anwesend. so konnen mehrere Tropfen Perrnanganatlosung bei 
dieser Probe redncirt werden. Man kann hierbei annăhernd rechnen, dass 1 Tropfen ver
brauchter Permanganatlosung = 0,4 Proc. Nebenalkalo!dverunreinigung entsp1icht. 

Man kann diese Probe verschărfen, indern rnan statt eines Tropfens einer 1 proc. 
PermanganatlOsung einen solchen einer 1 promilligen Losung zugiebt. Chemisch reines 
Cocai:nhydrochlorid hălt diese Probe regelmăssig ( dasselbe g·ilt von guten im Handel an
zutreffenden Waaren). Um die Farbung bei dieser verschiirften Probe deutlicher hervor
treten zu lassen, IOse man besser 0,1 g des Salzes in 1 ccm Wasser und 1 Tropfen ver
diinnter Schwefelsăure. 

5) MAc LAGAN'S Ammoniakprobe: 0,1 g des Salzes werden in 85 ccm Wasser 
gelost und 0,2 ccm Ammoniak (0,960) hinzugefiigt. Die Losung bleibe einen Moment lang klar, 
sie g·ebe dagegen bei heftigem Riihren mit einem Glasstabe sehr raseh eincn krystallinischen 
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Niederschlag (von freiem Cocaln). In jedem Falle muss bei einem rcinen Cocai:nhydro
chlorid. bei heftigem Ri.lhren im Laufe von 5 l\Iinuten eine Krystallisation erfolgen. 

Tritt eine solche nicht ein, so ist das Cocalnhydrochlorid, von mangelhafter Reinigung 
herriihrend, mit Substanzen verunreinigt, welche die Krystallisation hindern. - Eine sofort 
beim Ammoniakzusatze auftretende milchige Triibung deutet auf eine Verunreinigung mit 
mehreren Procenten Isatropylcoca"in (welches in Ammoniak schwerer loslich ist als 
Cocaln). 

Die MAc LAGAN'sche Reaktion ist neuerdings von GuNTHER als unzuverlăssig be
zeichnet worden. GuNTHER theilt mit, dass nach seinen Erfahrungen gerade reine Cocai:n
chlurhydrate bei cler genannten Reaktion eine krystallinische Abscheidung nicht geben, 
dass vielmehr die Krystallisation des Coca"ins bei cler MAc LAGAN'schen Reaktion bedingt 
werde durch die Anwesenheit einer bei 111° C. schmelzenden Base C,8H23N04, welche ent
weder mit Cocaethylin identisch oder isomer sei. - Diese Angaben sind von C. F. BoHRINGER 
& SoHNE bezweifelt worden. Diesen ist es nicht gelungen aus Cocablăttern eine Base vom 
Schmelzpunkt 111° C. in irgcndwie bemerkenswerther Menge abzuscheiden. Dagegen hal ten 
sie die MAc LAGAN'sche Probe als eine werthvolle Reaktion zur Beurtheilung der Reinheit 
der Cocai:nsalze. 

6) Eine Probe des Salzes, bei 100° C. erhitzt, gebe keine wesentliche Gewichtsab
nahme (Abwesenheit von Krystallwasser). VoT mehreren JahTen war das bereits erwăhnte 
wa ss erha ltige Coca i:nchloThydra t C17H21NO!. HCl + 2H20 voriibergehend einmal im 
Handel. Es bildet feucht aussehende, vollig durchsichtige Săulen, ist aher nach dem 
Arzneibuche nicht zugelassen. 

Aufbewcthrung. Das Praparat werde in gut verschlossenen Gefăssen vorsichtig 
aufbewahrt. 

JYirkung, Anwendung und Dosintng. Das Cocai:n zcichnet sich durch seine 
Eigenschaft aus, die Endigungen der sensiblen Nerven vori.lbergehend zu lăhmen, und zwar 
werden nur solche Nerventheile durch die Cocai:nwirkung beeinflusst, welche in direkte 
Berii.hrung mit cler Coca"inlosung gelangen. Diese Eigenschaft hat dem Cocai:n seine weit
gehende Anwendung als lokales Anăstheticum verschafft. 

Die Schleimhăute resorbiren Coca"in aus seiner wăsserigen SalziOsung mit grosser 
Leichtigkeit, und werden daher solche sehr rasch anasthesirt. Um an anderen Korper
stellen eine Gefiihllosigkeit hervorzurufen, muss man, da die Epidermis die Einwirkung 
der auf die Haut gebrachten Ooca!nlosung auf die Nervenendigung·en verhindert, 
die Losung subkutan injiciren, nm sie mit den Nerven in Beriihrung zu bringen. 
Die Wirkung des Cocain's tritt in einigen Minuten ein und hălt 10-15 Minuten 
lang an. 

Das Cocaln hat in elen wenigen .Jahren seiner praktischen Verwendung eine sehr 
weitgehende therapeut.ische Bedentung erlangt. Es findet Anwendung bei chirurgischen 
Operationen, Zahnextraktionen, zur Beseitigung von Zahn- und Brandwundschmerzen. 
Es ist ein unschătzbares JHittel bei operativen Eingriffen in die ~ase, elen Rachen, den 
Kehlkopf, die Urog·enitalapparate, wie in der Ophthalmologie geworden. - Man ver
wendet zn Bepinselungen von Schleimhăuten 10-20 procentige Coca"inhydrochlorid
lOsungen, zn Eintrăufelungen in das Auge 2-10 procentige, zu Injektionen 5-10 procentige 
Losungen. 

Bei Zahnextraktionen wird das Fleisch des kranken Zahnes zuerst mit der Cocai:n
lOsung eingerieben, hierauf 1/ 4- 1 / 2 Pravazspritze einer 5 procentigen Losung eingespritzt. 
Man kann auf solche Weise in elen meisten Făllen mit 0,0125-0,025 g Cocai:nchlorhydrat 
nach 5-10 Minuten eine vollig schmerzlose Extraktion vornehmen. 

Cocai:n, innerlich genommen, unterdriickt das Hunger- und Durstgeflihl. Man ver
wendet es, nm den Brechreiz bei Schwangerschaften und bei cler Seekrankheit zu beseitigen. 
Es findet ferner Anwendung zur Bekămpfung des Morphinismns. Vor dem lănger fort
gesetzten, regelmăssigen Cocalngebrauch ist unbedingt zu warnen, da derselbe eine 
Kervenzerriittung, entsprechend der chronischen Morphinvergiftung, hervorruft (Cocai:nismus). 
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Hochste Gaben. pro dosi 0,05g Germ. Helv. (0,1 g Austr.). pro die 0,15g Germ. 
Helv. (0,3 g Austr.). Injektionsdosis. Nach Helv.: pro dosi 0,05 g, pro die 0,1 g. 

t Chlorhydrate de Coca"ine (Gall). Wasserhaltiges Cocai'nchlorhydrat. 
C17H21N04 • HCI + 2H20. Moi. Gew. = 375,5. 

Krystallisirt man das salzsaure Salz nicht aus starkem Alkohol, sondern aus stark 
verdiinntem Alkohol oder aus Wasser um so erhalt man das Salz der Gall. Knrze derbe, 
durchsichtige, feucht aussehende Prismen, welche an der Luft leicht verwittern, bei 100° C. 
vollig wasserfrei werden und alsdann bei 182° C. schmelzen. 

Das Salz entspricht, abg·esehen von seinem Wasse:rgehalte, vollig dem wasserfreien und 
enthalt: 80,69 Proc. Coca"in, 9,72 Proc. Chlorwasserstoff und 9,59 Proc. Wasser. 

Cocain-Strenpulver-UNNA. Rp. Cocami hydrochlorici 0,5-1,0, Magnesii carbo
nici 10,0. 

Collodium Cocaini UNn. Rp. Cocai:ni puri 1,0-2,0, Spiritus aetherei 1,0, Collo-
dii q. s. ad 50,0. 

Cocai'n·Salbenst>ife- UNNA.. Rp. Coca1ni puri 1,0, Saponis unguinosi MrELCK 49,0. 
Cocai'n-Oel- UNNA. Rp. Cocami puri 1,0, Olei Amygdalarum 49,0. 
Cocai'n-Watte. Rp. Cocami hydrochlorici 3,0, Spiritus 50,0, Aquae destillatac 100,0, 

Gossypii 100,0. 
Cocain-Morphin-Watte. Rp. Cocami hydrochlorici 3,0, Morphini hydrochlorici 1,5, 

Spiritus, Aquae destillatae aa 75,0, Gossypii 100,0. 
Cocain-Bor-Watte nach ELLER. Acidi borici 2,0, Glycerini 4,0, Aquae destillatae 

30,0, Cocami hydrochlorici 2,0, Acidi carbolici 1,0, Gossypii 30,0. 
Dr. HINKLE'S Pastillen gegen Heiserkeit. Rp. Cubebarum, Acidi benzo!ci aa 0,15, 

Cocami hydrochlorici 0,005, Eucalyptoli 0,075, Tragacanthae 0,075, Succi Liquiritiae 1,5, 
Sacchari 5,0, Olei Anisi 0,015, Succi Ribium nigrorum q. s. ad pastillos 100. 

Odontodol, italienisches Zahnschmerzmittel. Rp. Cocami hydrochlorici 1,0, 
Aquae Laurocerasi 1,0, Tincturae Arnicae 10,0, Liquoris Ammonii acetici 20,0. 

Dehlia, Schnupfenmittel. Ist eine Aufliisung von CocaYnchlorhydrat und Koch
salz in Wasser und Glycerin. [AuFRECHT, B. FrscnER]. 

Stimm-Tabletten von EMMEL in Munchen enthalten pro Stiick: 0,15 Borsăure, 
0,15 Kaliumchlorat (KCl03) und 0,001 g Coca!nchlorhydrat. 

I>entola zum Anfpinseln auf schmerzhaftes bez. geschwollenes Zahnfl.eisch ist eine 
Aufliisung von l Th. Cocamchlorhydrat und 10 Th. Kaliumbromid in 200 Th. Wasser 
und 200 Th. Glycerin. 

Angina-Pastillen von Dr. E. BLOcn (St. Leonhardts-Apothcke) in Basel: enthalten 
per Pastille 0,01 Cocamchlorid, ausserdem Kaliumchlorat, Borax und Zucker. 

Salia anaesthetiea ScHLEICH. 

ScHLEicn's anaesthetisches Salz 1. 

Rp. Coca'ini hydrochlorici 0,2 
~forphinî hydrochloriei 0,025 
Natrii chlorati sterilisati 0,2. 

Fiir 100 ccm sterilisirtes VVasser. 

oder: 
Rp. Coca1ni hydrochlmici 0,1 

Code1ni phosphorici 0,06 
Natrii chlorati sterilisati 0,6. 

FUr 100 ccm stenlisirtes Wasser. 

ScHLEICH's anăsthetisches Salz II. 

Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,1 
Morphini hydrochlorici 0,025 
Natrii chlorati sterilisati 0,2. 

Fiir 100 ccm stenlisirtes Wasser. 

oder: 
Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,05 

Code!ni phosphorici 0,06 
Natrii chlorati sterilisati 0,6. 

Filr 100 ccm sterilisirtes Wasser. 

ScHLEICH's anăsthetisches Salz III. 

Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,01 
Morphini hydrochlorici 0,005 
N atrii chlorati stcrilisati 0,2. 

FUr 100 ccm sterilisirtes 'Vasser. 

Solutio CocaYni et Hydrargyri biehlorati. 
Rp. Hydrargyri bichlorati 0,02 

Cocaini hydrochlorici 0,1 
Aquae 10,0. 

Soll eine klare LOsung geben [L.or.A~NA]. 

II. 
Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,1 

Hydrargyri bichlorati 0,2 
Glycerini 7,0 
Natrii chlorati 0,75 
Aquac q. s. ad 20,0. 

l\lan lăst den Sublimat in der Hălfte des Wassers, 
fiigt das Kochsalz u. das Glycerin hinzu, mischt 
dann die Coca1nl6sung unter Umschiitteln hinzu 
und giesst dcn Rest des 1Yassers zu. 

Tablettae Coeai'ni znr Infiltrations-Aniistltesie. 
HAUSMA:XN-CUSTER. 

1. Zur Losung I, 0,2 procent1g. 

Rp. Cocajni hydrochlorici 0,05 
Natrii chlorati • 0,05 
Morphini hydrochlorici 0,006. 

FUr 25,0 sterilisirtes "·rasscr. 

II. Zur Li:isung U, 0,1 procentig. 

Rp. Coca!ni hydrochlorici 0,05 
Natrii chlorati 0,1 
Morphini hydrochlorici 0,0125. 

Fiir 50,0 sterilisirtes Wasser. 
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III. Zur Losung Ill, 0,01 procentig. oder: 
Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,005 Rp. Coca1ni hydrochlorid 0,05 

N atrii chlorati 0,1 Code!ni phosphorici 0,06 
Morphini hydrochlorici 0,0025. Natrii chlorati sterilisati 0,6 

FUr 50,0 sterilisirtes Wasser. Aquae destillatae steril. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II. 

Liquores auaesthetlci ScnLEICH. 
1. Starke Losung zur Infiltrations

Anăsthesie. 

Rp. Coca'ini hydrochlorici 0,2 
Morphini hydrochlorici 0,025 
Natiii chlorati sterilisati 0,2 
Aquae destillatae sterilis. ad 100,0 
Acidi carbohci (5 proc.) gtt. IL 

oder: 
Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,1 

Code1ni phosphorici 0,06 
Natrii chlorati stelilisati 0,6 
Aquae destillatae sterilis. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.J gtt. II. 

II. Normal-Losung zur Infiltrations
Anăsthesie. 

Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,1 
Morphini hydrochlorici 0,025 
Natrii chlorati sterili~ati 0,2 
Aquae destillatae sterilis. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II. 

III. Schwache Losung zur Infusions
Anasthesie. 

Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,01 
Morphini hydrochlorici 0,005 
Natrii chlorati sterilisati 0,2 
Aquae destillatae ad 100,0 
Acidi carbolici (5proc.) gtt. IL 

Diese LOsungen bereitet man zweckmăssig so, dass 
man das geglilhte Kochsalz in 110 ccm sterilem 
Wasser !Ost, diese Losung auf 110 ccm einkocht 
(sterilisirt) und nach dem Erkalten in ihr die 
anderen llestandtheile auflost. 

Liquor anaestheticus FROHMAN!'i. 

Rp. Coca1ni hydrochlorici 0,05-0,2 
Morpbini hydrochlorici 0,025 
Antipyrini 1-2,0 
Guajacoli 0,1 
Natrii chlorati 0,2 
Aqnae steritisatae 100,0. 

Als Injektions-Anastheticum in der zahnărzt
lichen Praxis. 

t Cocainum hydrobromicum. Cocainbromhydrat. Bromwassersto:lfsaures 
Cocain. C17 1121N04 • Hllr. Moi. Gew. = 384. 

Die Darst ellung erfolgt analog dem Chlorhydrat durch Neutralisation von 10 'l'h. 
freier Coca'inbase mit 10,7 Th. Bromwasserstoffsăure von 25 Proc. 

Das Salz gleicht dem Chlorhydrat, ist aber in den verschiedenen Losungsmitteln 
etwas weniger leicht lOslich als dieses. 

t Coca"inum salicylicum. Cocainsalicyint. Salicyisaures Cocain. C,?H2,N04. 
C7H60 3 • Moi. Gew. = 441. 

Wird durch Neutralisation von 10 Th. freiem Cocai:n mit 4,55 Th. Salicylsăure wie 
das Coca'in benzoat dargestellt. 

Dicke, kurze Tafeln, leicht Hislich in Wasser, Alkohol und in Aether. 

t Coca"inum sulfuricum. Cocainsuifat (C17H2,N04) 2 • H2804 • Moi. Gew. = 704. 
Zur Darstell ung nentralisirt man 100 Th. freies Coca'in mit verdiinnter Schwefelsăure, 
wozu rund 100 Th. reiner SchwefelsăuTe von 1,112 spec. Gew. eTfordel'lich sind. Die 
Losnng wird an einem warmen 0Tte oder liber Schwefelsăure eingetrocknet. Das Sulfat 
hat nicht das gleiche Krystallisationsvermogen wie das Chlorhydrat. 

Korniges, weisses Salzpulver, in 3 Th. Wasser !Oslich, von deT Reinheit des Chlor
hydmtes. 

Lost man 0,1 g Coca'insulfat in 5 ccm Wasser, fiigt 5 Tropfen einer 5 procentigen 
Salzsăure und 4 Tropfen einer 5 procentigen l\fercurichlorJdlosung hinzu, so entsteht ein 
leichter, weisser Niederschlag, der auch durch krăftiges Schiitteln nicht vollig in Losung 
gehen darf. Nach Zusatz von 5 ccm Wasser aber muss sich der Niederschlag klar auf
losen. - Das Salz dient namentlich zur komhinirten Anwendung mit Silbernitrat. 

t Cocainum- Aiuminium sulfuricum, Co cain- Alum in i umsulfat. Coca'in
Alaun. Al(S04) 20 17H2,N04 +12H20= 738. 

Zur Darstellung liist man 10 Th. kryst. Aluminiumsulfat (s. S. 249) und 10,6 Th. 
Cocamsulfat in etwa 80 Th. W asser, dunstet die Liisung ein, bis sie eben anfangt, Kry
stalle abzusetzen, dann fiigt man wieder etwas W asser zu, so dass sie beim Abkiihlen noch 
klar bleibt, und bringt einen kleinen Krystall von Kali-Alaun ein. Man erhii.lt nun pracht
volle Oktaeder des Cocam-Alauns. 

t Coca"inum nitricum. Cocainnitrat. Saipetersaures Cocain. c,?H2,N04. 
IlN03• Moi. Gew. = 366. 
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Man neutralisirt unter Ausschluss von Erwărmung 10 Th. in Wasser vertheiltes 
freies Coca1n mit verdi\nnter Salpetersăure, wozu 8,3 Th. Salpetersăure von 25 Proc. er
forderlich sind, und dunstet die Li:isung in :liachen Gefăssen an einem warmen Orte zur 
Krystallisation ein. 

Grosse, tafelformige Krystalle, leicht lOslich. in Alkohol und in Wasser, schwer 
loslich in Aether. 

Das Salz wird dann angewendet, wo es sich um Kombinationen von Silbernitrat 
mit Cocaîn handelt. 

t Cocainum boricum, Cocatnborat, borsaures Kokaln C17~1N04 • 2(B08H8) 

= 427. Man lost 10 Th. Borsăure und 24,5 Th. Cocarn in Wasser und dunstet die Losung 
auf dem W asserbade, schliesslich iiber Schwefelsăure ein. W eisses krystallinisches Pulver, 
in W asser und in Alkohol loslich. Die Losungen sind haltbarer als die des salzsauren 
Salzes und werden in der Augenheilkunde, sowie zu subkutanen Injektionen angewendet. 
Der Cocalngehalt betrăgt rund 71 Procent. 

t Coca'inum lacticum. Cocaiulactat. Milchsaures Cocain. c,7H21NO,. 
C3H60 3• Mol. Gew. = 393. 

Zur Darstellung lost man in 10 Th. of:ficineller Milchsănre (von 75 Proc. Gehalt) 
25,3 Th. freies Cocain unter gelindem Erwărmen auf und lăsst die Losung i\ber Schwefel
săure austrocknen. 

Honigartige Masse, leicht lOslich in Wasser, namentlich mit Milchsăure kombinirt 
zu Injektionen bei Blasenleiden angewendet. 

t Coca'inum citricum. Cocaincitrat. Citronensaures Cocain. (CJ7H.2lN04)2. 
C6H807• Mol. Gew. = 798. 

Zur Darstellung lost man 10 Th. freies Cocain und 3,47 Th. krystallisirte (nicht 
verwitterte) Citronensăure in moglichst wenig Wasser und dunstet die Losung an einem 
warmen Ort e ein. 

Farblose Krystalle, leicht loslich in Wasser. Der Cocaîngehalt betragt 75,9 Proc. 
Das Salz :findet namentlich Anwendung in der Zahnheilkunde. Dosis 0,003-0,06 g. 

t Cocain·Aluminiumcitrat. In welchen Mengenverhăltnissen auch eine Losung von 
Aluminiumcitrat mit Coca1n oder Cocarncitrat zusammengebracht wird, stets bildet sich 
eine aus 3 Mol. Aluminiumcitrat und 1 Mol. Coca1n bestehende Verbindung, welche sich 
bei entsprechender Koncentration als faserig krystalliniscber Niederschlag abscheidet. Die 
Verbindung ist luftbestandig, in kaltem Wasser scbwer, in heissem Wasser leicbter loslich, 
in Alkohol oder in Aether unloslich, schmeckt schwacb bitter, wirkt zunăchst adstringirend 
und spăter anăsthesirend. 

t Coca'inum stearinicum. Cocainstearinat. Stearinsaures Coeain. C,7H2,N04. 
ClsH360 2• Mol. Gew. = 587. 

Zur Darstellung schwemmt man 5,68 g gepulverte reine Stearinsăure (s. S. 114) 
in 50 ccm destillirtem Wasser auf, giebt 20 ccm Normal-Natronlauge zu und erwărmt bis 
zur Auflosung. Hierauf mischt man eine Losung von 6,8 g Cocainchlorhydrat in 100 ccm 
Wasser dazu; der entstehende Niederschlag wird gewaschen, getrocknet und aus Alkohol 
11 mkrystallisirt. 

Zu Biischeln vereinigte, weisse glănzende Nadeln, welche bei etwa 90° C. schmelzen. 
Sie sind unloslich in Wasser, dagegen lOslich in etwa 100 Th. Fett oder fetten Oelen. 
Der Gehalt an Cocai:n betrăgt 51,6 Proc. Das Prăparat wird namentlich zur ăusseren An
wendung in Salben, besonders aher auch in Suppositorien empfohlen. 

t Coca"inum ole"inicum. Die unter diesem Namen gehenden Prăparate sind keine 
einheitlichen Verbindungen. Man lost trockne, freie Cocai:nbase unter gelindem Erwărmen 
in reiner Oelsăure, so dass der Gehalt an Cocain 5-10-15-25-50 Proc. betragt. Diese 
Mischungen - deren Stărke vom Arzte anzugeben ist - losen sich in Alkohol, Oelsăure 

und fetten Oelen. Man gebraucht sie iiusserlich zur lokalen Anăsthesie, wenn der Ge
brauch von Fettsubstanzen angezeigt ist. 

tt Cocaînum cantharidatum. Cocainum cantharidinicum. Cocalncan-
tharidat. 
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Zur Darstellung werden 2 Mol. Cocarnhydrochlorid mit einer Liisung von 2 :Mol. 
Kantharidin in 2 Mol. Natriumhydroxyd zusammengebracht. Auf geeignete Weise wird 
das gebildete N atrium abgeschieden und ein Additionsprodukt von Coca1n und Kantha
ridin der Formei (C17H2,N04) 2 + C10H120 4 erhalten. Die naheren Bedingungen sind bis
her nicht mitgetheilt worden. 

Sehr vorsichtig aufzubewahren. 
Amorphes, weisses, geruchloses Pulver, von scharfem pfefferartigem Geschmack, in 

kaltem Wasser schwer, in heissem Wasser leicht liislich. 
Nach HENNIG zu 0,1 bis O,li Milligrammen mit Chloroformwasser geliist zu sub

kutanen Injektionen bei tuberkuliisen und syphilitischen Erkrankungen, Ozaena etc. nach 
der LIEBREICH' schen Methode, s. S. 603. Das Praparat soll vor dem kantharidinsauren 
Natrium den Vortheil haben, keinerlei Irritationen hervorzurufen und die Injektionen weit 
weniger schmerzhaft zu machen als sie es mit, dem N atronsalz sind. 

t Coca'inum phenylicum. Von diesem Prăparat sind mehrere Modi:fikationen zn 
unterscheiden. 

1) Coca'innm phenylicnm, Phenol·Coca'in MERCK-0EFELE cl?H21l\'64.C6H60=397. 
Zur Darstellung werden 76 Th. freies Cocai"n in 24 Th. geschmolzenem Phenol auf
ge!Ost. Boniggelbe Masse von Butterkonsistenz, von Krystallen durchsetzt. Fast unloslich 
in W asser, loslich in Alkohol und in Aethi!T· Lokales Anăstheticum, Analgeticum und 
Sedativum. Subkutan in der Zahnheilkunde, mit Antifebrin gemengt zu Einstăubungen 
in Rachen, Nase und Hals, desgl. mit Menthol. Innerlich 0,005-0,01 g 1-2 Mal tăglich 
in Kapseln. Zur subkutanen Injektion verwendet man Losungen in 50 procentigem Alkohol. 
0,007: 10,0. 2) Coca'innm phenylicnm PorNSOT. 1 Th. Phenol, 2 Th. Cocai"n (freie 
Base), 40 Th. Vaselinol und 20 Th. Arachisol werden unter Erwărmen mit einander ver· 
bunden. Kommt in Tuben â. 1 g in den Handel. 3) Coca'innm phenylicum VIAu. 
War eine Mischung von Cocai"nchlorhydrat mit Phenol, ist aher z Z. nicht mehr im 
Bandei. 

t Coca'inum benzo'icum. Coca'inbenzoat. Benzoiisanres Coca'in. cl?H21N04. 
C7H60 2• .Moi. Gew. = 425. 

Zur Darstellung neutralisirt man bei Anwesenheit einer hinreichenden Menge 
Wasser 10 Th. Benzoesăul'e mit rund 25 Th. freiem Coca'in und bringt die :filtrirte Losung 
durch Abdunsten an einem warmen Orte zur Krystallisation. 

Farblose, in 15 Th. Wasser losliche Krystalle. Die Losung soli sich angeblich besser 
halten als die des salzsauren Salzes und bei subkutaner Injektion keine Schmerzen- ver
ursachen. 

t Cocainum saccharinicum, Cocarnsaccharinat. C17H21N04 • C7H5803N. = 486 
Man neutralisirt 10 Th. Saccharin mit 16,6 Th. freiem Coca'fn in verdiinnter alko

holischer Liisung und dunstet die Losung zur Trockne. W eisses, siiss schmeckendes 
Pulver, namentlich zur Kehlkopfbehandlung bei Kindern angewendet. Enthalt 62,3 Proc. 
Cocarn. 

t Coca'inum phthalicum, Phthalsanres Coca'in. Man lost 64,6 Th. Cocai"n und 
35,4 Th. Phthalsăure in Wasser und dunstet die Losung ein, zuletzt iiber Schwefelsăure. 
Sirupartige Fliissigkeit, welche bisher noch nicht krystallisirt erhalten wurde. Gebrauch 
subkutan wie das salzsaure Salz. 

Cocapyrlnum. Cocapyrin. Ist ein Gemisch von 1 Th. Cocamum hydrochlori
cum mit 99 Th. Antipyrin. Wird in Form von Pastillen von 0,2 g Gewicht bei Halsaffek
tionen empfohlen. Man lasst i:l-4 Pastillen auf der Zunge zergehen. 

11. Synthetisches Coca'in. Ecgoninderivate. Aus dem stickstoffhaltigen Spal
tungsprodnkte des Cocai"ns, dem Ecgonin, kann auf 2 W egen Cocai"n synthetisch dargestellt 
werden: 

1) Man benzoylirt zunăchst das Ecgonin durch Behandlung desselben mit Benzoyl~ 
chlorid oder Benzoesaureanhydrid und methylirt hierauf das gewonnene Benzoylecgonin 
durch Auflosen desselben in Methylalkohol und Einleiten von Salzsauregas. 

2) :Man stellt aus Ecgonin zunăchst durch Auflosen desselben in Methylalkohol und 
Einleiten von Salzsăuregas den 1\Iethylester dar und fiihrt diesen durch Erhitzen mit Benzoyl
rhlorid in das Benzoylderivat: das Cocai"n iiber. 
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Diese Verfahren ·werden technisch verwerthet, indem aus den in den Cocablăttern 
enthaltenen Eegoninderivaten (den sog. "Nebenalkalo!den" der Coca), dem Cinnamyl
und dem Isatropylcoca!n, durch Spaltung derselben mit Salzsăure zunăchst Ecgonin und 
aus letzterem mit Hilfe dieser J\!Iethoden kiinstliches Coca!n mit denselben Eigenschaften 
wie das natiirliche gewonnen werden kann. Die bei der Spaltung des Isatropylcoca!ns 
neben Ecgonin erhaltene Săure C9H50 2 wird Isatropasăure, Cocasăure, Truxillsăure 
genannt. 

Substituirt man in dem obigen Verfahren den J\!Iethylalkohol durch andere Alkohole, 
das Benzoylchlorid durch andere Săurechloride, so erhălt man eine ganze Anzahl von 
alkylirten Acylirungsprodukten des Ecgonins, welche in ihrer physiologischen Wirkung dem 
Cocai"u nahestehen. 

V on solchen Korpem sind unter anderen folgende bekann t: 

Cocaethylin, Aethyl- Ben z o y l- Ecg o nin, Homo coca "in, 018He.N04 , wird 
synthetisch dargestellt, indem man Ecgonin in den Aethylăther verwandelt und diesen 
alsdann benzoylirt. Krystallisirt aus Alkohol in farblosen, glănzenden Prismen. Schmelz
punkt 1090 O. 

Die Base und ihre Salze wirken gleichfalls anăstheşirend wie das Coca"in selbst, 
aber quantitativ schwăcher. Sie werden deshalb bisweilen - aber selten - bei nervi.isen 
Patienten angewendet. 

Cinnamylcocain, 0 6NH10CHO (09H,O) CH2 000 CH3, bildet kurze, glănzende, pris
matische Krystalle. Schmelzp. 121°0. Es ist aus Ecgoninmethylester und Cinnamylchlorid 
synthetisch dargestellt worden und ist auch in den Cocablăttern enthalten, aus welchen 
es mit dem kiinstlichen vi.illig identisch isolirt werden lmnn. Dieses Cocaalkalo"id wird 
durch Kaliumpermanganat sehr leich t oxydirt und ki.innen Verunreinigungen des Coca"Jns 
mit demselben dadurch leicht erwiesen werden. 

y-lsatropylcocain, 0 19H 23NO,, wurde synthetisch durch Einleiten von Chlorwasser
stoff in die methylalkoholische Li.isung von y Isatropylecgonin gewonnen, welches am besten 
durch Einwirkung von y-Isatropasăureanhydrid (09H 70h0 auf Ecgonin dargestellt wird. 
In den Cocablăttern ist dieselbe Base enthalten Dieses Alkalo"id ist amorph und bildet 
amorphe Salze. Es ist leicht li.islich in Alkohol und Aether und unterscheidet sich von 
Cocâln durch seine schwere Li.islichkeit in Ligrom und in Ammoniakli.isung. Es ist sehr 
giftig, wird aber durch Kaliumpermanganat nicht oxydirt. S. unter Priifung. 

Benzoyl->p-tropein, Tropacocain, 'fropsin, C8HuXO (C,H50). Dieses vorzugs
weise in der Java-Coca enthaltene Alkalo"id ist von grossem theoretischen Interesse. Das
selbe ist nicht nach dem Schema der Cocabasen: Alkohol + aromatische Săure + Ecgonin 
- W asser zusammengesetzt, sondern nach dem der Trope!ne: aromatische Siiure + '1' -Tru
pin - Wasser. Die Base bewirkt starke lokale Aniisthesie, wăhrend die mydriatische 
Wirkung unbedeutend ist. Es kann daher dieses Alkalo"id als ein weiteres Bindeglied 
zwischen der Coca"in- und Atropingruppe betrachtet werden. - Die freie Base schmilzt 
bei 49 °0., ist optisch inaktiv, ăusserst leicht li.islich in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol 
und Ligrom und bildet krystallisirte Salze, von denen sich das Bromhydrat 0 15H19N02 • HBr 
durch Schwerli.islichkeit in W asser auszeichnet. Durch Erhitzen mit Salzsăure wird die 
Base in Benzoesiiure und '1'-Trop in gcspalten. 

Rechtsecgonin. Rechtscocain. Erwărmt man Ecgonin oder Ecgoninderivate 
(Benzoylecgonin, O o cam u. a. m.) 24-72 Stunden lang mit einer koncentrirten (30proc.) 
Aetzkalilosung, so lăsst sich aus dem Reaktionsgemisch eine nene, optisch rechtsdrehende 
Base, das Rechts-Ecgonin isoliren. Das Rechts-Ecgonin krystallisirt aus Alkohol 
in tafelfiirmigen Krystallen vom Schmelzpunkt 254°0. (der Schmelzpunkt des Ecgonins liegt 
bei 198° 0.). Rechts-Ecgonin ist in absolutem Alkohol viel schwerer li.islich als Ecgoni11. 

Aus dem Rechts-Ecgonin lassen sich auf dieselbe vVeise wie aus dem Ecgonin al
kylirte und acylirte Derivate gewinnen, welche das polarisirte Licht nach rechts drehrn 
und den Linksecgoninderivaten analog physiologisch wirken. Ein das meiste Interesse 
beanspruchender Reprăsentant dieser Reihe ist das Rechts-Coca"in. Dieses Alkalo"id kann 
in prismatischen Krystallen erhalten werden. Schmelzpunkt 43-45° O. 

Das Chlorhydrat krystallisirt aus Alkohol in grossen (wahrscheinlich monoklinell' 
Blăttern vom Schmelzpunkt 205° O. (Das Links-Cocamchlorhydrat bildet, aus absolutem 
Alkohol krystallisirt, breite (wahrscheinlich rhombische) Tafeln, Schmelzpunkt 181,5°.) Es 
ist in W asser viel schwerer li.islich als das Chlorhydrat des gewi.ihnlichen Cocams. 

Norcocain ist ein Derivat des CocaYns, welches an Stelle einer J'liethylamidgruppe 
eine Imidgruppe enthălt. 

Wirkt stărker anăthesirend, aber auch gift.iger nls Coca·in. 
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III. Aneson. Anesin. Zuniichst unter dem Namen Anesin, alsdann unter dem 
Namen Aneson wurde 1897 durch die chemische Fabrik HoFF111ANN, LA RocHE & Co. in 
Basel ein Ersatzmittel fiir das Cocain in den Handel gebracht, welches sich als eine 2proc. 
wiisserige Auflosung des von Wrr.GERODT zuerst dargestellten Aceton-Chloroform heraus
gestellt ha t. 

Aceton-Chloroform (CH3) 2CO. CHCI3 • In eine Mischung von 500 g Aceton und 
100 g Chloroform, welche durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser kiihl gehalten 
wird, trăgt man allmăhlich in kleinen Portionen 300-350 g gepulvertes (!) Aetzkali 
uuter Umschwenken ein. Man regulirt den Zusatz so, dass die Fliissigkeit in nicht zu leb
haftes Sieden gerăth. W enn alles Aetzkali eingetragen ist und die Fliissigkeit sich unter 
.A.bscheidung eines pulverigen Salzes geklărt hat, so :liltrirt man ab und wascht den auf 
dem Filter verbleibenden Riickstand mit .A.ether nach. 

Hierauf destillirt man den Aether aus dem Wasserbade ab und unterwirft die zu
riickbleibende Fliissigkeit der Destillation iiber freier Flamme. Es geht zuniichst etwas 
Aceton und Chloroform, dann Wasser iiber und bei 167° C. destillirt '!line farblose oder 
schwach gelbliche Fliissigkeit iiber, das .A.ceton c hloroform. .A.us diesem scheiden sich 
bei lăngerem Stehen Krystalle ab, welche im wasserfreien Zustande bei 96° C. schmelzen. 
Ferner erstarrt das Oei seh1· rasch zu Krystallen, wenn man es mit etwas Wasser zu
sammenbringt. Man erhălt alsdann Krystalle, welche bei 80-81 ° C. schmelzen und dem 
Hydrat (CH3) 2CO. CHCI3 + '/2 H20 entsprechen. 

Ueber die năhere Zusammensetzung des sogen. Acetonchloroforms ist man sich noch 
nicht recht im Klaren. Eine blosse additionelle Verbindung von Chloroform und Aceton 
ist es wohl nicht. Man nimmt vielmehr an, dass die Krystalle aus festem tertiăreu Tri
chlorbutylalkohol bestehen, welcher aus dem fliissigen Acetonchloroform durch Umlagerung 
entstanden ist. 

Tertiărer Trichlorbutylalkohol. 

Die Namen Acetonchloroform und tertiă
rer Trichlorbutylalkohol werden iibrigens fiir 
die WILLGERODT'sche Verbindung promiscua 
gebraucht. 

Das Acetonchloroform stellt farblose oder schwach gelbliche Krystalle dar, welche 
im wasserfreien Zustande bei 960 C. schmelzen. Infolge Anziehung von Wasser sinkt der 
Schmelzpunkt ganz erheblich, das schon erwăhnte Hydrat mit 1/ 2 Mol. H20 schmilzt bei 
80-81 o C. Es riecht eigenthiimlich kampherartig, besitzt ein sehr hohes Sublimations
vermogen und ist unter gewiihnlichen Umstănden so gut wie unliislich in Wasser, dagegen 
leicht Ioslich in Alkohol, Aether und in Aceton. 

Uebergiesst man es mit Wasser, schiittelt es mit etwas Jod und fiigt Natronlauge 
zu, so erfolgt momentan die Bildung von Jodoform. Dagegen tritt beim Erhitzen mit 
.A.nilin und alkoholischer Kalilauge der Geruch nach Isonitril nich t auf. 

Das Aneson ist nun eine 2proc. wăsserige Liisung des beschriebenen Acetonchloro
forms. Ueber die Darstellnng dieser Losung ertheilten uns die Herren HoFFM.A.NN-LA 
RocHE & Co. folgende briefliche Auskunft: nLăngere Zeit unter Druck mit iiberhitzten 
Diimpfen erhitzt, lăsst sich eine wasserige Liisung herstellen, doch ist die Darstellung 
dieser Liisung in ihren einzelnen Phasen Fabrikgeheimniss der Firma HoFFM.A.NN-LA 
RocHE & Co." 

Das A nes on ist eine wasserklare, neutrale, kampherartig riechende Fliissigkeit vom 
spec. Gew. 1,0, welche dnrch Silbernitrat anfangs nicht getriibt wird. Bei lăngerem Stehen 
wird jedoch Silber ansgeschieden. - Schiittelt man sie mit etwas Jod und fiigt Natronlauge 
hinzu, so erfolgt momentan Ausscheidung von Jodofurm, dagegen tritt beim Erhitzen mit 
Anilin -+ alkoholischem Kali Geruch nach Isonitril nich t auf. - Erhitzt man Aneson in 
einem Probirglas oder in einem Kiilbchen, so beschliigt sich der kăltere Theil des Gefăsses 
(der Gefasshals) mit langen Nadeln von festem Acetonchloroform . 

.A.neson wurde von V AMOSSY als 1irtliches Anăstheticum erkannt, welches sowohl bei 
der Applikation auf Schleimhiiuten als auch bei subkutaner Injektion (ScHLEICH'sches Ver-
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fahren) anasthesirend wirkt. Und zwar soli das Aneson etwa ehenso stark wirken, wie 
eine 2,5 proc. Losung von Coca'inchlorhydrat, da hei aher erhehlich weniger toxisch sein 
als diese. 

Coccionella. 
Coccionella (Erganzh. Helv.). Coccus (Brit. U-St.). Cochenille (Gall.). Alker

meskorner. Kaktus-Schildlaus. Cochineal. 
Die Droge wird geliefert von den getrockneten, hefrnchteten Weihchen der N opal-

schildlaus Coccus Cacti L. (Hemiptera-Coccidae), die aufmehreren Opuntiaarten 
(Cactaceae) leht. Heimisch in l\lexiko, dort und in Honduras, Guatemala, San Salvador, 
auf den kanarischen Inseln und auf Java geziichtet. 

Beschreibung. Das W ei h c hen ist uugefliigelt, dunkelhlaulichroth, vor der Be
fruchtung 2 mm lang, eirund, der Kopf mit kurzem Saugriissel und kurzen, seitlich gerich
teten, achtgliedrigen Antennen, die drei unmittelhar hinter dem Kopf hefindlichen Korper
segmente tragen drei Paare von Beinen. Nach der Befruchtung schwillt das Weihchen 
um mehr als das Doppelte an. (Fig. 204w) 

Die Mănnchen hahen zwei lange, weiss bestăubte Fliigel 
und zwei lange Schwanzborsten. (Fig. 204m.) 

In den Kaktusplantagen werden die Weihchen, hevor die 
Eier vollig entwickelt sind, vorsichtig gesammelt und durch 
heisse Wasserdampfe, Schwefel- oder Kohlendunst getodtet, in der 
Sonne oder in Oefen getrocknet. Die Thiere sind dann linsengross, 
halhkugelig, auf der Unterseite flach oder vertieft, zusammen
geschrumpft, querfurchig, in W asser schwellen sie wieder auf und 
lassen die einzelnen Kiirpertheile erkennen. Aussen sind sie 
grau oder weisslich bestaubt oder schwarzroth. 

Sie lassen sich leicht zu einem dunkelrothen Pulver zerrei-
ben. Geruchlos, Geschmack etwas bitterlich und beim Zerkauen Fig. 204. 

den Speichel intensiv violettroth farhend. 
Bestandtheile. Der rothe Farhstoff ist die glukosidische, kystallisirhare Carmin

saure oder Carminroth C11H120 6• Gehalt hiervon durchschnittlich 9-lOProc., aber nach 
den Sorten sehr schwankend. Nach anderer Angahe ist die Carminsăure ein Gemenge 
von vier Korpern. Ferner 6-18 Proc. Fett, 4-8 Proc. Wasser und 3-6 Proc. Asche. 
Der weisse Ueherzug hesteht aus einem wachsartigen Korper Coccocerin, er betragt 0,5 
his 4,2 Proc. und liefert beim Verseifen zwei Korper Coccocerylsaure und Coccoceryl
alkohol. 

Sorten. Die in Oefen getrocknete Cochenille ist am starksten weiss bestauht, sie 
liefert die Silhercochenille (Grana jasp ea da), die in der Sonne getrocknete ist grau 
(Grana renegrida), die auf ~1etallplatten getrocknete schwarzroth (Grana negrill a). 
Nach anderen Angaben ist die Behandlung heim Trocknen ohne Einfluss auf das Aussehen: 
die silhergraue soli aus jungen W eibchen hald nach der Befrnchtung bestehen, die schwarz
rothe aus Weibchen uach dem Legeu der Eier. Jede dieser Sorteu zerfăllt wieder in 
zahlreiche U utersorteu, dereu Beneunungen wenig iihereinstimmen. - Ausser diesen von 
geziichteten Insekten gelieferten Sorten kommt eine Sorte Granilla vor, die von wilden 
Insekten geliefert wird, unter welchen Namen aher auch unentwickelte und zerhrochene 
Jnsekten der andern Sorten, die man durch Absieben gewinnt und die daher reichlich mit 
Resten der Pflanze und mit Erde (Asche bis 50 Proc.) verunreinigt sind, verstanden werden. 

Als beste Sorten gelten Zacatella(Sacatilla) und Honduras. Was gegenwartig 
im Handel ist, stammt meist von den kanarischen Inseln. 

Ausserdem verfalscht man schwarze Sorten mit dunklem Sand und helle mit Schwer
spath, indem man sie aufweicht, mit dem Verfălschungsmittel und einem Klehstoff be-

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 56 
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handelt und dann wieder trocknet. Der Gehalt an BaS04 ist bis zu 25 Proc. gefumlen 
worden. 

Werthbestimmung. 1) Durch Titration mit Ferrocyankalium in alkalischer Lo
sung: 1 g zerriebene Cochenille wird mit 25 g Kalilauge (5KOH + 20H20) eine Stunde 
digerirt, mit Wasser zu 100 ccm aufgefiillt und mit 1proc. Ferrocyankaliumliisung solange 
titrirt, bis die rothe Farbe in brăunlichgelb iibergegangen ist. 

2) Durch Titriren mit Kaliumpermanganat in saurer Losung: 2 g unzerkleinerte 
Cochenille werden mit P/2 Liter Wasser eine Stunde gekocht, durchgeseiht und noch ciu
ma! mit 1 Liter Wasser 3/ 4 Stunden gekocht. Die gesammelten Fliissigkeiten werden 
nach dem Erkalten zu 2 Liter aufgefiillt und 100 ecm davon mit Indigokarmin versetzt, zu 
750 ccm aufgefiillt und mit Chamaeleon titrirt. Nach dem Abzug der zur Entfărbung des 
Indigokarmins verbrauchten Menge, die man vorher bestimmt hat, bleibt die fiir die Coche
nille verbrauchte Menge. 

In beiden Fallen benutzt man zum Vergleich eine Standardsorte, z. B. fiir schwarz
rothe Cochenille Zacatella, fiir silbergraue Honduras. 

Pulverung. Wegen ihres Fettgehaltes ist die Cochenille schwer in ein feines 
Pulver zu verwandeln. Man trocknet sie deshalb bei gelinder Warme und zerreibt sie in 
einem Porcellanmorser (!) zu einem mittelfeinen Pulver. Entzieht man diesem das Fett 
durch Aether, so lasst sich daraus ein haltbares Pulvis subtilis deoleatus herstellen, 
das sich besonders zu langerer Aufbewahrung eignet. 

Anwendung. Bisweilen noch als Keuchhustenmittel zu 0,1-0,5 mehrmals taglich 
mit Kaliumkarbonat; als Farbstoff zu Mundwassern; zum Fărben von Zahnpulvern, Zahn
pasten und Pastillenmassen, doch ist hier ammoniakalische Karminli:isung vorzuziehen. Die 
aus Cochenille bereitete rothe Tinte hat vor einer Anilintinte den Vorzug grosserer Be
standigkeit der Schriftziige. 

Im allgemeinen wird der Verbrauch der Cochenille durch die Anilinfarben stark be· 
eintrachtigt. 

Coccionella germanica oder polonica, Johannisblut ist die auf den Wurzeln von 
Scleranthus, Herniaria, Hieracium in Mittel- und Osteuropa lebende Porphyro
phora polonica Br. Coccionella armeniaca, Cochenille vom Ararat ist die in Ar
menien auf Poa pungens lebende Porphyrophora Duhamelii Br. Beide sind gegen
wartig ohne pharmaceutische Bedeutung. 

Tinctura Coccionellae (Ergănzb.). Tinctura Cocci (Brit.). Cocbenilletink
t ur. Te in ture de Cocbenille (Gal!.). Er gănz b.: Grob gepulverte Cochenille 1 Th., 
Verdiinnter Weingeist (60proc.) 10 Th. - Brit.: Cochenille 100 g, Alkohol (45 vol. 0 / 0) 
1000 ccm. - Gall.: Cochenille 10 g, Alkohol (80proc.) 100 g. 

Tinctura Coccionellae pro analysi. Die als Indikator beim Titriren von Karbo
naten dienende Cochenilletinktur bereitet man (Ph. Germ. II) durch Ausziehen von 3 g 
gepulverter Cochenille mit 50 ccm Weingeist und 200 ccm destillirtem Wasser und Fil
triren. Rothgelbe Tinktur, die durch Alkalien violett gefârbt, durch Kohlensăure nicht 
verăndert wird. 

Electnarinm kermesinnm. 
Confectio Alkermes. Kermeskonfekt. 

Rp. Coccionellae 5,0 
Ligni Santali rubri 10,0 
Pulveris aromatici 5,0 
Sacchari albi 20,0 
Sirupi simplicis q. s. 

Latwerge gegen Keuchhusten der Kinder. Hasel
nussgross mehrmals tltglich. 

Mixtura contra tussim convnlsivam. 
Keuchh ustenmixtur. 

1. nach ABERLE. 

Rp. 1. Coccionellae pulver. 1,0 
2. Kalii carbonici 3,0 
3 Sacchari albi 10,0 
4. Aquae destillatae 86,0. 

l\fan verreibt 1-3 sorgfăltig und fllgt allmăhlich 
4 hinzu. Theelaffel- bis esslOffelweise. 

II. Form. Russica. 
Rp. 1. Coccionellae 0,6 

2. Kalii carbonici 1,2 
3. Aquae destill. 120,0 
4. Sirupi Aurantii flor. 20,0 

Man digerirt 1-3 drei Tage lang, filtrirt und fllgt 
4 hinzu. Thee!Offelweis zu geben. 

III. 
Rp. Liquoris Ammonii anisati 10,0 

Kalii bromati 5,0 
Tinct. Coccionell. ammon. 
Aquae destillatae 
Sirupi simplicis aa 50,0. 

Pastilli Coccione llae DIETERicn. 

Cochenill e-Pas tillen. 
Rp. Coccionellae pulv. 50,0 

Sacchari pul v. 250,0 
l\fassae Cacao 200,0. 

Zu 1000 Pastillen, jede mit 0,05 Cochenille 
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Pnlvis dentifricins versicolor. 
Rp. Coccionellae 1,0 

Aluminis 2,0 
Rhizom. Iridis Florent. 30,0 
Tartari depurati 40,0 
Magnesii carbonici 5,0 
Ossium Sepiae 22,0 
Olei Rosae gtt. V. 

Weisses, beim Befeuchteu roth werdendes Pulver. 

Pnlvis nepltriticns RADEMACHER. 

Rp. Coccionellae 5,0 
Magnesiae ustae 20,0. 

2stUndlich 1 TheeiOffel. 

Rnbramentnm. 
Rothe Cochenilletinte. 

Rp. 1. Coccionellae 5,0 
2. Kalii carbonici 10,0 
3. Aquae destillatae 100,0 
4. Tartari depurati 30,0 
5. Aluminis kalini 2,0 
6. Spiritus (90°/0) 5,0 
7. Aquae destillatae 10,0 
8. Gummi arabiei 5,0 
9. Olei Caryophyllorum gtt. li. 

}.fan verreibt 1 mit 2, macerirt mH S zwei Tage, 
erhitzt mit 4 und 5, solange noch co2 entweicht, 
fiigt 6 hinzu und filtrirt. Dds Filter wăscht 
man mit 7 nach, !Ost unter Schiitteln 8 und 9 
und bewahrt in kleinen, ganz gefUIIten Flaschen 
liegend auf. Bei der Darstellung sind eiserne 
Geritthe zu vermeiden! 

Sirnpus Cocciouellae. 
Sirupus cordialis s. kermesinus. (l\IUnch. 

Vorschr.) Kermessaft. Alkermessaft. 
Rp. 1. Coccionellae 10,0 

2. Aluminis 0,25 
3. Kalii carbonici O, 75 

4. Aquae Rosae 175,0 
5. Aquae Cinnamomi spirit. 125,0 
6. Aquae Melissae 125,0 
'/. Sacchari 600,0 

Aus 1-6 stellt man durch eintăgiges Maceriren 
und Abseihen 400,0 her und !Ost darin 7. 

II. 
Rp. 1. Coccionellae pulv. 2,0 

2. Kalii carbonici 0,5 
3. Aquae destillatae 40,0 
4. Spiritus 5,0 
5. Sacchari 60,0. 

1\Ian erhitzt 1-4 bis zum Sieden, filtrirt und 
lOst 5. 

Sirupus pectoralis. 
Hustensaft (Miinch. Vorschr.). 

Rp. Sirupi Coccionellae 45,0 
f:lirupi J pecacuanhae 20,0 
Sirupi Senegae 15,0 
Sirupi Papaveris 15,0 
Aquae Arnygdalar. amarar. 2,5 
Tincturae Opii benzolc. 2,5. 

60 g dieses Sirups geben mit 20 Tropfen Toll
kirschentinktur den Sirupus pertoralis 
compositus des Dr. STADLER. 

Tlnctura Cocclonellae ammoniacalis. 
Tinct. Coccionellae JoxAs. 

Rp. Coccionellae pulverat. 6,5 
Liquorîs Ammonii caust. 6,5 
Spiritus diluti (<;O Ofo) 100,0. 

Tlnctura Coccionellae RADE>IACHERT, 

Rp. Coccionellae pulver. 10,0 
Spiritus diluti 120,0. 

RADEMACHER'sches Nierenmittel. 

Hausbalsam von HERBST. 
geist 600. 

Cochenille 2,0, Kolnisches Wasser 100,0, Melissen-

Lippenfarbe aus Paris. a) Ein glycerinhaltiger Cochenilleauszug. 
parfiimirte Eosinlosung. Jedes Flaschchen zu 10 g kostet 10 Fr. 

b) Mit Rosenol 

STERBA.'s Brustsaft ist ein mit Cochenille gefarbter Zuckersirup 
Vanilie. 

TAILOR's rother Trank: Eine mit Anis-, Angelika- und Majoranol 
tura Coccionellae. 

mit einer Spur 

versetzte Tine-

Carminum (Ergănzb.). Karminroth. Karmin. Dieser aus der Cochenille ge
wonnene prachtvolle Farbkorper wird von den einzelnen Fabriken nach verschiedenen, von 
ihnen geheim gehaltenen Verfahren dargestellt, welche nicht alle ein gleiches Produkt 
ergeben. 

Man kocht Cochenille mit Wasser aus, versetzt das Filtrat mit Alaunlosung und 
lăsst es in fl.achen Gefăssen an der Luft stehen. Alsdann schlăgt sich allmăhlich der 
Farbstoff auf dem Boden nieder und zwar sind die zuerst sich abseheidenden Antheile die 
werthvollsten, die spăter sich abscheidenden sind minder werthvoll. Oder man kocht die 
Cochenille mit Natriumkarbonat enthaltendem Wasser aus, fiigt Eiweiss- oder Hausenblase
oder Gelatinelosung, hierauf verdiinnte Schwefelsăure hinzu, worauf sich der Farbstoff 
gleichfalls ausscheidet. Der mit Hilfe von Gelatine bereitete soll nicht so gut wie die an
deren Sorten sein. Eisen ist bei der Darstellung auszuschliessen. 

Ueber die Zusammensetzung des Karmins ist etwas Sicheres zur Zeit noch nicht 
bekannt. Man weiss, dass er aus etwa 17 Proc. Wasser, 20 Proc. stickstoffhaltigen Sub
stanzen, 7 Proc. Asche, 56 Proc. Farbstoff besteht und dass die Karminsăure C11H1206 eine 
Rolle bei der Bildung des Farbstoffes spielt. Wie dies aher geschieht, dariiber fchlt ziem
lich jede Aufklărung. LIEBERMANN nimmt an, dass der Karmin ein Thonerde-Kalkalbu
minat ist und vergleicht ihn mit dem Tiirkischrothfarblack. 

56"' 
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Eigenschaften. Feurig-hochrothe, specifisch leichte Stiicke, welche leicht zerreib
lich sind und alsdann ein ăusserst feines, zartes Pulver liefern. Eine der besten Karmin
sorten ist die als N ac car a t bezeichnete. Karmin ist unlllslich in W asser und in ver
diinnten Săuren, dagegen lost er sich auf in Ammoniakfliissigkeit. Die ammoniakalische 
Lllsung ist violettroth gefărbt und hat ein charakteristisches Spektrum, welches man an 
einer V ergleichslllsung kennen lernen muss. 

Wegen seines hohen Preises ist der Karmin vielfachen Verfălschungen und Nach
ahmungen ausgesetzt, welche indessen verhăltnissmăssig leicht nachzuweisen sind. Na
mentlich kommen unorganische Substanzen (Thonerde, Baryumsulfat) vor, die mit Theer
farbstoffen, z. B. Eosin, Paeonin und Azofarbstoffen wie Ponceau und Biebericher Scharlac.h 
gefar b t sind. 

Pritfung. 1) Das Karmin sei zart, leicht zerreiblich und hinterlasse nicht mehr 
als 9 Proc. Asche. Die Asche besteht im wesentlichen aus Thonerde + Kalk, bisweilen 
enthălt sie auch noch kleine Mengen von Zinndioxyd. - Man achte beim Veraschen auf 
den Geruch, den die iiberhitzte Substanz verbreitet. Echter Karmin verbreitet Geruch 
nach versengten Federn. Die Imitationen mit Eosin lassen deutlichen Bromgeruch und 
der Paeoninlack deutlichen Geruch nach Phenol erkennen. 2) Er lllse sich in verdiinnter 
Ammoniakfliissigkeit fast vollstăndig nur mit Hinterlassung einiger Flockchen von Thon
erde auf. 3) Man halte sich einen "Typ" einer guten unverfălschten Karminsorte. Hat 
man neuen Karmin bezogen, so verreibt man gleiche Mengen des Typs und der neuen 
Sorte mit je gleichen Mengen Stărke (also z. B. je 0,1 g Karmin mit 10 g Stărke) und 
vergleicht alsdann die Farb-Intensităt und Farb-Nuance beider Mischungen . 

.Aufbewahrung und .Anwendung. Man bewahre den Karmin vor Licht ge
schiitzt auf. Verwendung :findet er in beschrănktem Maasse zur Herstellung rother Tinte, 
ferner zum Fărben von Nahrungs- und Genussmitteln, zur Herstellung von Tinktions
fl.iissigkeiten fiir die mikroskopische Analyse, zum Schminken. Fiir den letzteren Zweck 
verreibt man ihn zweckmăssig mit dem gleichen Gewicht Reisstărke, weil er dann okono
mischer ist und nicht so intensiv fărbt. Karmin ist nicht gesundheitsschădlich. 

Carmlnum pro usu mercatorlo. 
Rothe Schminke. 

Rp. Carmim rubri 
Amyli Oryzae aa. 

Charta carmlnlca. 
Filtrirpapier, mit einer ammomakalischen Carmin

U!sung getrlinkt. Als Reagenspapier. 

Rubramentnm carmlnionm. 
Rothe Karmin tin te. 

Rp. Carmini rubri 10,0 
Liquoris Ammonii caus tiei (10 Of.) 
Aquae destillatae ăii 800,0 
Gummi arabiei pulv. 80,0. 

Die Tinte muss mit Glinsefedern geschrieben und 
stets gut zugestopft gehalten werden. 

Acidum carminicum. Karminsllure. C11H120 6• Moi. Gew. = 240. Eine nach 
komplicirtem Verfahren aus der Cochenille abgeschiedene Săure. - Ein rothes Pulver oder 
kleine rothe Lamellen, welche sich in 2 Th. Wasser sowie in Alkohol lllsen. 

Die Verbindung diente bisher namentlich zur Darstellung von Tinktionsreagentien 
fiir die mikroskopische Analyse, neuerdings benutzt man die konc. Lllsung (1 : 2) auch 
zum. Nachweis kleinster Mengen gelllster Eiweissverbindungen, welche durch die Săure ge
f'ăllt werden. Es soli sogar moglich sein, einzelne Eiweissarten durch dieses Reagens zu 
unterscheiden. 

Karminsaures A.mmoniak. 1) Nach TH. HARTIG: Kăuflicher, fein geriebener 
Karmin wird mit W asser angeriihrt und dann tropfenweise Ammoniakfliissigkeit zugesetzt, 
bis vollstăndige Losung erfolgt ist. Die Losung wird darauf filtrirt und zur Trockne ver
dampft. Das Pulver wird je nach Bedarf in Wasser gelost. 2) Nach BACHMANN: Man 
reibe 0,2-0,4 g guten Karmin recht fein, reibe mit 30 ccm destillirtem W asser an und 
setze einige Tropfen Ammoniakfliissigkcit dazu. Ein Theil des Karmins lost sich, worauf 
die Losung filtrirt und mit 30,0 g Glycerin und 8 ccm Alkohol versetzt wird. Riecht 
sie deutlich nach Ammoniak, so lăsst man sie bis zum V erschwinden des Geruches 
o:ffen stehen. 

Borax-Karmin. Man lost 4 Th. Borax in 56 Th. Wasser. Hierzu fiigt man 1 Th. 
Karmin und vermischt nun je 1 Volumtheil des Ganzen mit 2 Volumtheilen absolutem 
Alkohol, worauf man filtrirt. 
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A.laun-Karmin nach GRENACHER: Eine Losung von 5,0 Alaun in 100,0 destillirtem 
W asser wird im Sandbade bis zum Aufkochen erwarmt, worauf man 1 g Karminpulver 
zufiigt, und 20 Minuten kochen gelassen. Nach Hinwegnahme der Flamme riihrt man mit 
einem Glasstabe um, bis die Fliissigkeit Zimmertemperatur angenommen hat, filtrirt und 
bewahrt in gut verschlossener Flasche auf. 

Lithium-Karmin nach 0RTH: In 100,0 einer gesiittigten wiisserigen Losung von 
Lithiumkarbonat tragt man 2,5 Karminpulver unter Umriihren ein und filtrirt. 

Picrokarmin nach FREY. Man mischt 1 g Karmin, 4 ccm Ammoniakfliissigkeit und 
200 ccm destillirtes W asser und setzt 5 g Pikrinsiiure hinzu. Dann schiittelt man um und 
dekanthirt, so dass der nicht geloste Ueberschuss der Pikrinsiiure im Glase zuriickbleibt. 
Die abgegossene Fliissigkeit wird einige Tage stehen gelassen, wobei man sie ofters um
schiittelt. Hierauf bringt man sie in eine flache Schale und setzt sie an der Luft der Ver
dunstung aus. Es dauert mehrere W ochen, bis die Fliissigkeit verdunstet und ein rothes 
Pulver zuriickgeblieben ist. Dieses wird mit der 50 fachen Gewichtsmenge W asser an
geriihrt und nach einigen Tagen filtrirt. Die Fliissigkeit muss jetzt gelblichroth sein, ohne 
Geruch nach Ammoniak. Ein Tropfen auf weissem Filtrirpapier eingetrocknet, muss einen 
gelben, rothgeriinderten Fleck geben. Man konservirt die Fliissigkeit durch einige Tropfen 
Karbolsiiure. 

Blauer Karmin, Indigokarmin, ist indigosulfosaures Natrium, s. Indigo. 
Karmin-Lacke. Die im Handel als Karminlack, Florentiner Lack, Vene

tianer Lack, Wiener Lack, Miinchener Lack, Pariser Lack, Kugellack vor
kommenden Farbkorper sind in der Regel Verbindungen der Karminsaure mit Thonerde 
oder Zinnoxyd, meist gemischt mit iiberschiissigem Thonerde- oder Zinnoxydhydrat. 

Karnit zum Farben der Wurst ist ammoniakalische Karminlosung. 
Nail-Powder, zum Farben der Fingerniigel, ist eine parfiirmirte Mischung 

aus 1 Th. Karmin und 100 Th. Zinkoxyd. 
Roseline, von RoaE in Hamburg, eine Fleischfarbe, besteht aus 25 Th. rothem 

Karminlack, 20 Th. Borsiiure, 850 Th. W asser (Polenske ). 
Rothe Farbe. 1) fiir Zuckerwaaren, Likore u. dergl.: 10 Th. Karmin lăst 

man in einer Porcellanschale (!) in 20 Th. Salmiakgeist, fiigt 100 Th. Glycerin zu, verjagt 
das Ammoniak durch Erwarmen im Wasserbade und verdiinnt mit q. s. Wasser auf 1000 Th. 
II) fiir Fleisch- und Zuckerwaaren: Carmin 50,0 werden mit Sirupi Sacchari 950,0 
fein angerieben. Vor dem Gebrauche umzuschiitteln. 

Saftrotb, Succus ruber, ist entweder eine ammoniakalische, mit Gummi versetzte 
Karminlosung, oder eine Abkocbung von Fernambukholz, die man mit Zinnchlorid falit, 
woraut der Niederschlag in Ammoniak gelost und mit Gummilosung versetzt wird. Fiir 
Kiichenzwecke giebt es im Handel ein Saftroth in Stăngelchen. 

Cocculus. 
1) Gattung der :Menispermaceae - Cocculeae - Menisperminae. 

Cocculus Leaeba O. C. Heimisch durch das ganze tropische Afrika. Arznei
liche Verwendung als Diureticum und gegen Fieber findet die Wurzel mit mehreren kon
centrisehen Gefasskreisen. Sie enthlUt 0,13 Proc. Colombin und zwei Alkalo"ide, das 
krystallinische Sangolin zu 3,09 Proc. und das amorphe Pelosin zu 2,11 Proc. - Aua 
den Friichten bereiten die Araber ein gegohrenes Getrank "Khumr vol majnoon." 

Cocculus laurifolius O. C. in Hinterindien, enthii.lt ein wie Curare wirkendes 
Alkaloid Cocla urin in der Rinde und in den Blattern. 

Cocculus filipendula Mart. in Brasilien, dient als energisches Diureticum. 
2) t Fructus Cocculi. Semen Cocculi indici. Cocculi Indici s. levantini. 

Gallae orientales. Baccae piscatoriae. - Kockelskorner. Kokkelsamen. Fiscb
kOrner. Tollkorner. Kukukssaat. Lilusesamen. - Coque du Levant (Gall.). -
Cockles. Sind die Steinfriichte der zu den :Menispermaceae - Tinosporeae gehorigen 

Anamirta Cocculus (C.) Wight et Arn. (syn: Anamirta paniculata Colebr.), 
einem in Vorder- und Hinterindien verbreiteten Schlingstrauche mit grossen, lederigen, 
eirunden, an der Basis gestutzten oder herzfllrmigen Blattern und kleinen dillcischen 
Bliithen, die groase Rispen bilden. 
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Beschreibung. Die Friichte sind eiformig oder fast kuglig-nierenformig,) cm im 
Durchmesser. Die grosse Narbe des Fruchtstieles steht etwas seitlich und infolge des nach 
einer Richtung geforderten Wachsthums ist dicht daneben, durch eine seichte Einbuchtung 
getrennt, die Spitze der Frucht. Aussen grob-runzelig, schwa.rzbraun oder graubraun. Die 
diinne Fruchtschale umschliesst den durch die Wucherung des "Condylus" halbkugelig-aus
gehohlt gestalteten Samen, der aussen brăunlich und runzelig, innen olig-fleischig ist. Er 
besteht aus dem Endosperm, das den Embryo mit zwei flachen, diinnen Kotyledonen um
schliesst. 

Die Steinschale des Perikarps besteht aus nach verschiedenen Richtungen verlaufen
den, ineinander verflochtenen, stark verdickten Fasern. Im Endosperm fettes Oel und 
Proteinkorner. Im Gewebe zahlreiche nadelformige oder grossere prismatische Krystalle. 
Das Pericarp ist geruch- und geschmacklos, die Samen schmecken stark bitter. 

Bestandtheile. In den Samen bis 1 Proc. Pikrotoxin (vergl. bes. Artikel) und 
ungiftiges Pikrotin. Nach anderer Angabe besteht das Pikrotoxin aus einer lockeren 
Verbindung von Pikrotoxinin und Pikrotin. In der Fruchtschale angeblich zwei nicht 
giftige Alkaloide: Menispermin und Pa·ramenispermin. Die Samen enthalten bis 
50 Proc. Fett (Stearin). 

Aufbewahrung. Unter den starkwirkenden Arzneimitteln. 
Anwendung. In Pulverform gegen Kratze und zur Vertilgung der Lăuse, nur 

mit Vorsicht zu gebrauchen, da bei wunder Haut Vergiftungen vorkommen konnen. Die 
Verwendung zum Fischfang ist ein verwerflicher Missbrauch. Man hat beim Menschen 
nach dem Genuss von zwei Friichten heftige Vergiftungserscheinungen beobachtet, und 
2,4 g des Pulvers haben den Tod herbeigefiihrt. Als Gegenmittel sind bis zum Eintreffen 
arztlicher Hilfe Brechmittel angezeigt. 

t t Picrotoxinum (Brit. U-St. Erganzb.) Picrotoxine (Gall.). Picrotoxin. 
Cocculin. Menisperminum. 1) Pikrotoxinsiiure. C30H34013" Moi. Gew. = 602. 

Als Formei fiir diesen in den Kokkelskornern enthaltenen Bitterstoff wird der oben 
angegebene Ausdruck C30H34013 angenommen (Gal!.= C9H1004). Dieser bezieht sich auf 
das Praparat, welches zur Zeit als "Pikrotoxin" im Handel vorkommt. Es kann aber 
als ziemlich sicher angenommen werden, dass das Pikrotoxin als eine Verbindung zweier 
verschiedener Korper, Pikrotoxinin und Pikrotin anzusehen ist. Siehe S. 887 unten. 

Darstellung. A) Gepulverte Kokkelskorner werden durch heisse Pressung vom 
grossten Theile des in ihnen enthaltenen Fettes befreit, darauf wiederum zerkleinert und 
nun dreimal mit siedendem Wasser ausgezogen. Man versetzt die Ausziige mit Bleiacetat 
im Ueberschuss, filtrirt den entstandenen Niederschlag ab und entbleit das Filtrat durch 
Sattigen mit Schwefelwasserstoff. Man filtrirt hierauf vom Schwefelblei ab und dampft 
das Filtrat auf ein kleines Volumen ein. Nach mehrtagigem Stehen in der Kalte sammelt 
man die ausgeschiedenen Krystalle und krystallisirt sie zunachst aus siedendem Wasser, 
zum Schluss unter Zusatz von etwas Thierkohle aus siedendem' starken Alkohol um. 
(E. ScHMIDT.) 

B) Die entfetteten Kokkelskorner werden 2-3 Mal mit heissem Alkohol extrahirt. 
:Man destillirt von den alkoholischen Ausziigen den Alkohol ab und entfettet das Extrakt 
mit Petrolăther, worauf man die im Riickstand verbleibenden Krystallmassen durch Um
krystallisiren aus siedendem Wasser und siedendem starken Alkokol reinigt. 

Eigenschaj'ten. Die im Handel vorkommenden Praparate zeigen einen von 
192-200° C. · schwankenden Schmelzpunkt. Durch 2-3 maliges Umkrystallisiren aus 
siedendem Wasser kann man aus den Handelsprăparaten in einer Ausbeute von etwa 
98 Proc. ein Pikrotoxin erzielen, welches konstant bei 199-200° C. schmilzt. Diesen 
Schmelzpunkt von 199-200° C. haben fiir die von ihnen recipirten Praparate acceptirt: 
Gall., U.-St, Erganzb., wăhrend Brit. den Schmelzpunkt 192,2° C. angiebt. Davon ab• 

1) Nicht zu verwechseln mit dem in Amerika gebrauchten "Menisperminum ", 
einem aus dem Rhizom von Menispermum Canadense hergestellten Extrakt. 
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gesehen hat die heute noch als Pikrotoxin bezeichnete Snbstanz folgende Eigenschaften: 
Farblose, gernchlose, gegen 200° C. schmelzende, nadelformige, meist sternformig gruppirte 
Krystalle (rhombische Prismen) von stark bitterem Geschmack, welche an der Luft unver
ănderlich sind. Sie liisen sich in etwa 150 'rh. kaltem, etwa 25 Th. siedendem Wasser, 
ferner in 10 Th. kaltem oder in 3 Th. siedendem Alkohol. Sie liisen sich ferner leicht in 
Eisessig, schwer dagegen in Aether, Benzol oder Chloroform. Auch Natronlauge und 
Ammoniak Hisen reichliche Mengen, so dass also starken Basen gegeniiber das Pikrotoxin 
die Eigenschaften einer schwachen Săure hat, doch sind die so entstehenden Salze unbe
stăndig und mangelhaft charakterisirt. 

Die wăsserige Losung ist neutra! und reducirt in der Wărme ammoniakalische 
Silbernitratlosung und auch FEHLING'sche Losung. Die alkoholisehe Losung lenkt die Ebene 
des polarisirten Lichtes nach 1 in k s ab. 

Ans der ammoniakalischen Losung wird das Pikrotoxin durch basisches Bleiacetat 
(Bleiessig) gefăllt: Von Identităts-Reaktionen sind folgende anzufiihren: 

1) Konc. Schwefelsăure lost das Pikrotoxin mit orangerother Farbe, die durch eine 
Spur (!) Kaliumdichromat in Violett durch etwas mehr Kaliumdichromat in Braun iiber
geht. 2) Mischt man das Pikrotoxin mit der dreifachen ::IIenge Kaliumnitrat, durchfeuchtet 
das Gemenge mit konc. Schwefelsăure und setzt alsdann starke Natronlauge (von 33 Proc. 
NaOH) im Ueberschuss hinzu, so tritt lebhafte Rothfărbung ein (LANGLEY'sche Reaktion). 
3) Bringt man auf ein Uhrglăschen ein kleines Kornchen Pikrotoxin, lăsst auf dasselbe 
e in en Tropfen einer Losung von 1 Th. Benzaldehyd in 4 Th. absolutem Alkohol sowie, 
einen Tropfen konc. Schwefelsăure tropfen (ohne zu schwenken oder zu riihren), so entsteht 
von dem Pikrotoxin ausgehend prachtvoll karminrothe Fărbung. In der ::llischung von 
Benzaldehyd + Alkohol entsteht durch Schwefelsănre nur hellgelbe Fărbung, in welcher 
sich die rothe Fărbung gut abhebt. Eine ăhnliche Reaktion giebt das Cholesterin (MELZER). 
Codei"n giebt unter den gleichen Verhăltnissen gelbe bis blutrothe Fărbung. 

Prufung. Dieselbe kann sich darauf beschrănken, das das Prăparat farblos ist, 
den richtigen Schmelzpunkt zeigt und beim Erhitzen auf dem Platinbleche ohne einen 
Riickstand zu hinterlassen, verbrennt . 

.Aufbewaht"tmg. Sehr vorsichtig, in der Reihe der direkten Gifte, in der 
Abtheilung Pflanzengifte bez. Alkaloi"dea, obgleich es systematisch nicht zu diesen 
gehort . 

.Anwenduny. Pikrotoxin gehiirt zu den heftigsten Giften und erzeugt in grosseren 
Gaben stupor (Betăubung) und heftige, durch Reizung des Krampfcentrums bedingte 
Krămpfe. Es ist friiher als Ersatz des Strychnins bei Epilepsie und Lăhmung empfohlen 
worden, wird jetzt hier aher nicht mehr g-egeben. Aeusserlich in Salben 0,3-0,5 und 
2.5,0 Fett bei chronischen Hautkrankheiten und zur Vertreibung von Kopfungeziefer (nicht 
zu empfehlen). Innerlich und subkutan in Gaben von 0,001-0,01 in wăsseriger 

Losung gegen die Nachtschweisse des Phthisiker. Es wirkt fast ebenso sicher wie Atropin 
und kann wegen des Fehlens unangenehmer N ebenwirkungen lănger als dieses gegeben 
werden. - Hochstgaben: pro dosi 0,01 g; pro die 0,02 g (Erganzb.). 

Das Pikrotoxin ist kein einheitlicher Korper, sondern eine Verbindung zweier Sub
stanzen, des Pikrotoxinins C15H160 6 und des Pikrotins C15H180 7 • Es kann in diese beiden 
Kărper schon durch Auskochen mit gro;;seren Mengen Benzol zerlegt werden und zwar 
geht hierbei das Pikrotoxinin in Losung, wăhrend das Pikrotin zuriickbleibt. Lost man 
ein Gemisch von 54,5 Th. Pikrotoxinin und 45,5 Th. Pikrotin in siedendem W asser auf, 
so krystallisirt wieder Pikrotoxin vom Schmelzpunkt 199-200° C. ans. Das Pikrotoxinin, 
welches bei 200-201° C. schmilzt, ist der ·rrager der Giftwirkung der Kokkelskorner und 
erheblich giftiger als Pikrotoxin; das Pikrotin, welches bei 248-250° C. schmilzt, scheint 
ungiftig oder doch weniger giftig zu sein. 
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Cochlearia. 
Gattung der Cruciferae-Sinapeae-Cochleariinae. 
1. Cochlearia officinalis L. Loft'elkraut. Scharbockskraut. 1) Herbe aux 

cuillers. Scurvy grass. Heimisch auf salzhaltigem Boden und an Meeresufern Nord
europas, bis weit nach Norden gehend. Haufig zum arzneilichen Gebrauch kultivirt. 

Beschreibung. Ein- oder zweijahrig, mit aufrechtem, kantig-gestreiftem Stengel. 
Die bodenstandigen Blatter langgestielt, ihre ganzrandige oder geschweifte Spreite ist 
breit-eiformig. Die Stengelblatter den Stengel mit herzformigem Grunde umfassend, ihr 
Rand eckig-gezahnt. Alle Blatter etwas fieischig. Die weissen, wohlriechenden Bliithen 
haben kurzgenagelte Kronblatter und 6 fast gleichlange Staubgefasse (Fig. 205). Die 
Frucht ist ein kleines, fast kugelig aufgedunsenes SchOtchen mit netzaderigen Klappen 
(Fig. 206. 207). 

Bestandtheile. In der trocknen Pflanze 0,23 Proc. ătherisches Oei (s. S. 890). 
Es riecht und schmeckt weniger scharf wie das Allylsenfol (vergl. unten). Im trocknen 
Kraut 20 Proc. Asche. 

6 

Fig. 205. Fig. 206. Fig. 207. BIOtho \ 'On Cochlenrin o(ficinalis 
hn l.!lng sehniLt. a K lcbbiDtter. 
1' Perigonbmucr. a tnubbl9tter. 

2. h6tchcn YOn ochlcn
ria orticinnlis îu n::atnrlich r 
Ur6s v. 3. Da elbe ,·ier-

4. ScMtchen von Cochlearia officina-
lis, aufgesprungen. 

" Narbc. g Frucbtkooteo. mal \'crgrV sert. 5. Same im Querschnitt. 

Verwendung findet das frische Kra u t Herba Cochleariae (Germ.). - Bitter
kresse. Skorbutkraut. Cochlearia (Gall.), das man zur Bliithezeit - Mai bis Juni -
sammelt und sofort verarbeitet. Man verwendet es, gewohnlich in der Form des Loffel
krautspiritus, zu Mund- und Gurgelwassern bei Erkrankungen des Zahnfleisches; das 
frische Kraut wird als Salat oder Gemiise gegen Skorbut genossen, der ausgepresste Saft 
gegen Gicht und Rheumatismus. 

Spirltus Cochlea:riae (Germ. Helv.). Loffelkrautspiritus. Esprit ou A.l
coolat de cochlearia. Spirit of Scurvy-grass. Frisches, in Bliithe stehendes LOf
felkraut ~00 Th. wird zerstossen, mit W asser und W eingeist je 7 5 Th. 24 Stunden mace
rirt, dann 100 Th. abdestillirt. Farblos, riecht eigenthiimlich, schmeckt brennend scharf, 
fârbt sich mit alkalischer Bleilosung erhitzt, schwarz. Spec. Gew. im Mittel 0,915. Ver
liert seine Scharfe mit der Zeit, weshalb man ihn nicht lănger als ein Jahr aufbewahren 
sollte (kiihl und vor Licht geschiitzt). - Der Loffelkrautspiritus des Handels ist hăufig 
eine Mischung aus Weingeist und kiinstlichem Cochleariaol. 

A.eetum stomatleum DrETERICH. A.leoolatum Coehlearlae eomposltum. 
Acetum dentifricium. Mundessig. 

Zahnessig. 
Rp. Spiritus Cochleariae 200,0 

Tincturac Spilantbis comp. 200,0 
Tincturae aromaticae 100,0 
Aetberis acetici 50,0 
Acidi acetici (96 °/oJ 30,0 
Acidi salicylici 20,0 
Aquae destillatae 400,0 
Coccionellae pulverat. 5,0 
Olei Salviae 1,0 
Olei Menthae pip. Angl. 1,0. 

l\Ian erwărmt auf 60° C. und stellt em1ge Tage 
kiihl. TheeWffelweise dem Mundspiilwasser zu-
zusetzen. 

Alcoolat de cochh\aria compos~ (Gall.) 
Espri t ardent de cochl~ aria. 

Rp. Herbae Cochleariae recent. 3000,0 
Radicis Armoraciae recent. 400,0 
Alcohol (80 °(0) 3500,0. 

N acb zweităgiger Maceration destillirt man ab 3000,0. 

A.qna Coehlearlae. 
1. 

Rp. Herbae Cochleariae recent. 1000,0 
Spiritus 100,0 
Aquae q. s. 

Man destilhrt ab 1000,0. 
II. Ex t e mpore. 

Rp. Spiritus Cochleariae 20,0 
Aquae destillatae 80,0 

1) Unter diesem Namen geht auch Ranunculus Ficaria. 
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Aqna gingivalis regia. 
Konigs-Mnnd wasser. 

Rp. Olei Rosae gtt. V 
Olei Citri 1,0 
Olei Cinnamomi 2,5 
Olei Caryophyllornm 5,0 
Spiritus Cinnamomi 287,0 
Spiritns Cochleariae 700,0 
Chloroformii 5,0. 

Unverdiinnt bei Zahnweh, mit Wasser verdiinnt 
als Gurgelwasser. 

Aqna gingivalis SCHLEICHERI. 
ScHLEICHER 's an ti sep ti s ches Mund wasser. 

Rp. Spiritus Cochleariae 30,0 
Spiritus Melissae comp. 30,0 
Tincturae Ratanhae 40,0 
Thymoli 0,3 
Olei Menthae piperitae 0,5 
Olei Caryophyllorum 0,1. 

Einige Tropfen auf 1/ 2 Glas Wasser. 

Cerevisia antlscorbutica (Gal!.). 
Biere ou Brutale antiscorbutique 

8APINETTE. 

Rp. Herbae Cochleariae recentis 15,0 
Turionum Pini 15,0 
Radicis Armoraciae recentis 30,0 
Cerevisiae 1000,0. 

Man lăsst 4 Tage stehen, presst aus uud filtrirt. 
Wenn dieses Bier vorrăthig gehalten werden soli, 

so setzt man demselben 10 Proc. LOffelkraut
sphitus zu. 

Conserva Cochleariae (Gal!.). 
Conserve de Cochlearia. 

Rp. Herbae Cochleariae recentis 250,0 
Saccbari albi 750,0. 

Man sWsst im J\farmormOrser zu Brei an und 
reibt durch ein Haarsieb No. 2. 

Serum Lactis antiscorbutlcnm. 
Rp. 1. Acidi tartarici 5,0 

2. Succi recent. herb. Cochleariae 100,0 
3. Lactis vaccini ealefacti 900,0. 

Man JOst 1 in 2, mischt mit 3 nnd seiht nach 
einer Stunde durch. 

Sirupns Cochleariae. 
Rp. Spiritns Cochleariae 15,0 

Sirupi simplicis 85,0. 

Sirupns Cochleariae compositus (Helv.). 
Sirupus antiscorbuticus. Sirupus de 

Cochlearia armorica compositus. Sirop 
de Rai fort compose. Loffelkrautsirup. 

Sirop antiscorbutique. 
Helv. Gal!. 

Rp. 1. Herbae Cochleariae 
recentis 100,0 100,0 

2. Herbae Nasturtii offic. 
recentis 100,0 100,0 

3. Radicis Armoraciae 
recentis 100,0 100,0 

4. Foliorum Menyanthis 
(Trifolii fibrini I) 20,0 10,0 

5. Corticis Aurantii (I) 25,0 20,0 
6. Corticis Cinnamomi 

zeyl. (IV) 10,0 5,0 
7. Vini albi 400,0 400,0 
8. Spiritus (94 Of0) 40,0 
9. Sacchari 550,0 500,0.· 

Helv. lasst 1-8 fii.nf Tage maceriren, im Wasser
bade 100 Th. abdestilliren, den Riickstand aus
pressen, die Flilssigkeit nach 6 Stunden klar ab
giessen, auf 350,0 eindampfen, mit 9 znm Sirup 
kochen, und diesem das Destillat zusetzen. 

Gall. lasst nnr zwei Tage maceriren, das Destillat 
mit 100,0 Zucker im Wasserbade zum Sirup 
machen, die Pressfliissigkeit mittelst Eiweiss 
klaren, mit dem Rest des Zuckers znm Sirup 
(spec. Gew. 1,27) kochen, filtriren und die beiden 
Sirupe mischen. 

Sirupus Cochleariae jodatus. 
Sirup de raifort jode. 

I. Helv. 

Rp. Tincturae Jodi 10,0 
Sirupi Cochleariae comp. 990,0. 

IL Gall. 
Jodi 1,0 
Alcohol. (90°/0) 15,0 
Sirupi Cochleariae comp. 985,0. 

Spiritus Cochleariae compositns. 

Aqua antiscorbutica SYDENIIAM. 

Rp. Olei Aurantii cort. 
Olm Macidis 
Olei Mcnthae crisp. 
Oi ei Sai viae ăa gtt. III 
Spiritus Sinapis 1,0 
Spiritus Cochleariae 
Spiritu• diluti aa 50,0. 

Tinctura Cochleariae composita. 

Tinctura an ti scorbu tic a. 

Rp. Radicis Armoraciae recent. 50,0 
Acidi salicylici 1,2 
Ammonii hydrochlorici 6,0 
Olei Menthae pip. gtt. V 
8piritus Cochleariae comp. 
Spiritus diluti ăâ 50,0. 

Tinotnra ginglvalis. 

Z ah n-Tink tur. 

Rp. Tincturae Catechu 
Tincturae J\Iyrrhae 
Tincturae Calami 
Tincturae Ligni Guajaci 
Tincturae Chinae 
Spiritus Coloniensis aa 10,0 
Spiritus Cochleariae 40,0 
Olei Menthae pipe1it. gtt. V. 

Bei Entziindungen des Zahnfleisches 1 Theel. aut 
1 Glas Wasser zum Mundausspiilen. 

Vinum antlscorbuticnm. 
Vinurn Armoraciae compositum. 

Skorbntwein. Vin ou Oenole anti
s corb u tiq ue. 

I. Gal!. 
Rp. Herbae Cochleariae recentis 15,0 

Herbae Nasturtii offic. recentis 15,0 
Radicis Armoraciae recentis 30,0 
Folior. Trifohi fibrini 3,0 
Semin. Sinapis nigri pulv. 15,0 
Ammonii hydrochlorici 7,0 
Alcoolati Cochleariae comp. 16,0 
Vini albi 1000,0. 

Nach 10tagigem Stehen auszupressen nnd zu 
filtriren. 

II. nach DIETERICH. 

Rp. N atrii chlorati 5,0 
Extract. Trifolii fibrini 10,0 
Vini albi 900,0 
Spiritus Sinapis 25,0 
Spiritus Cochleariae 60,0. 
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Eau de Madame de la Vrilliere. Ein dem Aqua gingivalis regia ăhnliches Mund
wasser. 

Sirupus Raphani. Rettigsaft, in Italien bei skrophulosen Kindern vielfach an
gewendet: Cort. Âurantii 30,0, Cort. Cinnamon. zeyl. 5,0, Herb. Cochlear. recent., Herb. 
Veronic. Herb. Beccabung. recent., Herb. Nasturt. offic. recent. aii 500,0. Contusis admisce: 
Vini Marsala 1500. Macera per dies 2 et cola. Saepius agitando cum Talci venet. 50,0, 
sepone, filtra. In liquor. filtrat. partib. 1500 solve Sacchari 2400. (A. JANSSEN). 

Universum, Breslauer, von SILBERSTEL'!. Ist ein sehr verdiinnter Loffelkraut
oder Senfspiritus. 

Oleum Cochleariae. Loffelkrautol. Essence de Cochh\aria. Oil of Spoonwort. 
Dm·stelluny. Man lăsst das trockene Kraut mit weissem Senfpulver und Wasser 

stehen und destillirt dann ab. 
Eiyenschaften und Bestandtheile. Es ist das I sos u l foc y an a t des secu n

dăren Butylalkohols C4 H9 -N=C=S. Er dreht (100mm-Rohr) +55,27°. Siede
punkt 156-159,9°C. Spec. Gew. 0,944 bei 12°C. Beim Erhitzen mit Ammoniak auf 100°C. 
bildet es bei 133°C. schmelzenden, optisch aktiven Sulfoharnstoff. Das im Handel befi.ndliche 
kiinstliche Loffelkrautol ist Isobutylsenfol, es darf zur Herstellung des Spiritus 
Cochleariae etc. nicht verwendet werden. 

Il. Cochlearia Armoracia L. .Meerrettig. Măhrrettig. Kren. Pfefferwurzel. 
Raifort, Cran de Bretagne. Horse-radish. In fast ganz Europa an feuchten Orten, 
doch oft nur verwildert, hăufi.g in Gărten angebaut. 

Beschreibung. Wurzel und unterirdische Achsen, oft 1 m tief senkrecht hinab
steigend, cylindrisch, bis 6 cm dick. Stengel 1 m hoch, ăstig. Grundstăndige Blătter, 

gross, oblong, am Rande gekerbt, langgestielt. Untere Stengelblătter :fiederspaltig, obere 
lanzettlich, gekerbt-gesăgt, mit verschmălertem Grunde sitzend. 

Bestandtheile der Wurzel: Sinigrin (cf. Sinapis), ferner nach KoENIG: Wasser 
76,72 Proc., Sticks t offsu b stanz 2,73 Proc., Fet t 0.35 Proc., stickstofffreie Extrakt
stoffe 15,89 Proc., Holzfaser 2,78 Proc., Asche 1,63 Proc. In der Trockensubstanz: 
Stickstoffsubstanz 11,60 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 67,99 Proc., Stick
stoff 1,86 Proc. 

Verwendung findet die Wurzel: Radix Armoraciae. (Brit.) Rad. Raphani 
rusticani s. marini. - Meerrettig.- Racine de raifort (Gall.). R. d'armoise.- Horse
radish Root . 

.Anwendung. Sehr selten in frischem Zustande mit Wein oder Bier als harn
treibendes Mittel, hăufig dagegen als Kiichengewiirz verwendet . 

.Aufbewahrttng. Im Keller unter Sand. 
Aqua Armoraciae. Destillat aus frischer Wurzel; kann durch eine Losung von 

1 Tropfen ătherischem Senfol in 200 g Wasser ersetzt werden. 
Cerevisia Armoraciae composita, Cerevisia antiscorbutica, ist ein Auszug 

von Meerrettig und Fichtensprossen mit gewohnlichem Bier. 
Spiritus Armoraciae compositus, Compound Spirit of Horseradish. Brit.: 

Meerrettig, Orangenschale je 125 g, Muskatnuss 3,15 g, Weingeist 625 ccm, Wasser 750 ccm 
geben Destillat 1000 ccm. 

Sirupus Armoraciae compositus, Sirop de Raifort compose, Sirop anti
scorbutique (ex tempore par.) Senfspiritus, Chinatinktur, Enziantinktur je 5 Th., Lof
felkrautspiritus 15 Th., weisser Sirup 170 Th. Man erhălt hieraus den 

Sirupus Armoraciae jodatus, GRIIIIAULT, durch Auflosen von Jod und Jodkalium 
aa 0,25 g. in 200,0 Sirup. 

Tinctura Armoraciae composita s. antiscorbutica. Alcoole ou Teinture de 
raitort composee (Gall.). Frischer Meerrettig 100 Th., Senfpulver 50 Th., Salmiak 
25 Th., Weingcist (60proc.) 200 Th., zusammengesetzter Loffelkrautspiritus 200 Th. nach 
10 Tagen auspressen und filtriren. 

Vinum Armoraciae compositum enthălt ausser den Bestandtheilen des vorigen 
Bitterklee und Brunnenkresse (vergl. S. 889). 

Oleum Armoraciae. Meerrettigol. Der scharfe Geruch des Meerrettigs, der sich 
besonders stark beim Zerreiben der Wurzel entwickelt, ist auf ein dem SenfOl identisches 
ătherisches Oel zuriickzufiihren. Aus den Untersuchungen GADAliiERS geht mit grosser 
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Wahrscheinlichkeit die Anwesenheit des Glykosids Sinigrin im Meerrettig hervor. Bei uer 
Destillation der Wurzel erhalt man 0,05 Proc. eines hellgelben Oels vom spec. Gew. 1,01. 
Es ist im Geruch nicht vom Senfol zu unterscheiden, und giebt bei der Behandlung mit 
Ammoniak dasselbe Thiosinamin wie SenfOl und besteht demnach wie dieses aus 
Allylisosulfocyanat. 

Cocos. 
Gattung der Palmae-Ceroxy linae-Cocoineae-Attaleeae. 

1. Cocos nucifera L. Die Kokospalme. urspriinglich vielleicht im indischen 
Archipel heimisch, jetzt durch die Tropen der ganzen Erde verbreitet. 

Die medicinische Verwendung der Pflanze ist ganz unbedeutend, ein Dekokt 
der frischen Wurzel wird gegen Dysenterie getrunken, die Fliissigkeit im Innern des 
Endosperms, die Kokosmilch, gegen habituelle Stuhlverstopfung, auch gegen Gonorrhoe. 
Das feste Endosperm gilt als Bandwurmmittel. 

Sehr ausgedehnt und vielseitig ist die technische Verwendung, wobei wir von 
dem vielseitigen Gebrauch, den die Menschen in den Tropen von dieser Palme machen, 
absehen. 

Man verwendet von der einsamigen Steinfrucht: 
1) Die faserige Hlille (Roya), deren Fasern als Coir in den Handel gelangen 

und zur Herstellung grober Teppiche, Biirsten etc. benutzt werden.- Die Faserbiindel 
sind braun, rundlich, sie umschlies
sen einen Canal, in dem leicht Ge
fasse erkannt werden. Von aussen 
sind die Biindel mit kleinen, 15 fl 
grossen , verkieselten Plattchen 
(Stegm a ta) bedeckt. 

Die einzelne Faser ist 
0,4-1,0 mm (meist 0,7 mm) lang 
und 12-24 fl (meist 20 ft) dick, un
gleichmăssig dickwandig, aussen 
hău:fig ausgebuchtet oder gezăhnelt, 
mit zahlreichen Porenkanălen, ver
holzt. 

2) Die harte Steinschale, 
das Endocarp, die zu kleinen 

A 

a 

Fig. 208. (Nach MOELLER.) 

A Braune Zellen der Samenschale. B Querschnitt durch das 
Endosperm. a Aleuronkom mit einern Krystalloid. 160 mal vergr. 

Drechslerarbeiten (wie Knopfen), dient. Ihr Gewebe setzt sich vorwiegend aus sehr ver
schieden gestalteten Steinzellen zusammen, von zahlreichen Gefăssbiindeln durchzogen. 
Die Innenseite der Schale ist von zwei diinnen Gewebschichten ausgekleidet, einer 
lichtbrăunlichen, ziemlich weichen, die wenig verdickte Parenchymzel\en enthălt und einer 
innersten schwărzlichen, die wieder aus starkverdickten Steinzellen besteht. Die Asche ist 

strukturlos. An Stelle der Kokosschalen verwendet man fiir die gleichen Zwecke oft die 
Steinschale der Attalea funifera Mart., sie enthalt stark verkieselte Zellen, deren Ske

lette sich reichlich in der Asche :finden. 
3) Das Endosperm des Samens, die Coprah, aus dem man durch Auspressen 

in der Warme das Oleum Cocos (Ergănzb.). Oleum Cocoi's. - Kokosbutter. Kokosol. 
Kokosnussol. KalappusOl. - Beurre de Cocos. Huile de Cocos. - Coconut-Oil 
gewinnt. Ueber den Bau vergl. unten bei 4. Bestandtheile der Coprah: Wasser 5,81 Proc., 

stickstoffhaltige Substanz 8,88 Proc., Fett 67,0 Proc., stickstofffreie Extrakt
stoffe 12,44 Proc., Rohfaser 4,06 Ptoc., Asche 1,81 Proc. 

Konstanten des Oeles: Spec. Gew. bei 18° C. 0,9250, bei 40° C. 0,9115, bei 
99° C. 0,8736. Spec. Gew. der Fettsăuren bei 98-99° C. 0,8354. Schmelzpunkt des Fettes 
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20-28° C. Erstarrungspunkt 19,0-21,85° C. (Ein kalt gepresstes Oel, das aber nicht 
in den Handel kommt, schmilzt schon unterhalb 20° C., erstarrt bei 12-13° C. und er
wărmt sich dabei auf 15° C.) Schmelzpunkt der Fettsii.uren 24,6-24,7° C. Erstarrungs
punkt 19,0-21,85° C. Verseifungszahl 257,3-268,4° C. RErCHERT'sche Zahl 3,70. Jod
zahl 8,9-9,35. Jodzahl der Fettsii.uren 8,39-9,3. 

Beschreibung. Kokosfett hat die Konsistenz der Butter, es ist weiss oder gelb
lich, hat im frischen Zustande einen charakteristischtn Geruch und Geschmack nach Kokos
ntissen und wird leicht ranzig. Es lost sich bei 60° C. in 2 Th. 90 proc. Alkohol, 
hierdurch, sowie durch die hohe Verseifungszahl ist es besonders charakterisirt. 

Besta.ndtheile. Vorwiegend Triglyceride der Myristinsii.ure und Laurin
sii.ure, ferner diejenigen der Palmitinsii.ure, Kapronsii.ure, Kaprylsii.ure und 
Kaprinsii.ure, endlich 2,96 Proc. freie Fettsii.uren . 

.Anwendung. Aus dem daraus hergestellten Stearin macht man Kerzen, in 
Amerika dient das Fett als Zusatz zu Kunstbutter, ferner in grosser Menge zur Herstellung 
"gefiillter Seifen" (vergl. Sapo). 

Palmin. Unter diesem Namen kommt seit einiger Zeit gereinigtes, vollig geruch
loses Kokosăl in Blecheimern, welche sich als Vorrathsgefasse benutzen lassen, in den 
Handel. In diesem Zustande ist es ein vorziigliches, dabei billiges Speisefett, das sich 
immer mehr einbiirgert. Es wird an einem kiihlen Orte aufbewahrt. 

Lac Cocois. 
Kokosmi!ch DIETERICH. 

Rp. 1. Boracis 10,0 
2. Saponis medicati 20,0 
3. Aquae 50,0 
4. Olei Coco!s 70,0 
5. Aquae Rosae tepid. (40° C.) 850,0 
6. Olei Bergamottae gtt. X 
7. Olei Aurautii florum gtt. V 
8. Olei Gaultheriae gtt. II 
9. Olei Unonae odorat. gtt. I 

10. O lei Amygdalar. amar. aeth. gtt. 1. 
Man verreibt 1-4 in einer angewiirmten Schale 

10 Minuten lang, fugt allmiihlich 5 hinzu, schiittelt 
und mischt 7-10 zu. 

Sapo Cocois. 

Kokosseife (Buchh.) 

Rp. Olei Coco!s 666,0 
Liquoris Natrii caus tiei (32-35° B.) 334,0. 

Man schmilzt das Oei und vermischt mit der aui 
40 ° C. erwărmten Lauge. Das CoeosOI ersetzt 
man besser zur Halfte durch Schmalz oder Talg 
und verdeckt den Geruch durch Mirban61 oder 
Safrol. 

Copraol, Grundlage fiir Stuhlzăpfchen, Vaginalkugeln, Bougies, ist wahrscheinlich 
ein von den leichter schmelzenden Antheilen befreites Kokosfett. 

Laureol, als Butterersatz empfohlen, soll ein Gemisch aus Kokos- und Palmkern
fett sein. (Unter demselben Namen kommt ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusam
mensetzung in den Handel.) 

Mollin (Sap o ung uinosus) ist eine iiberfettete, glycerinhaltige, weiche Seife, die 
eine vorziigliche Salbengrundlage bildet (fiir Salben mit Jod, Quecksilber). Bereitung nach 
LrEBREICH: Fett und Kokosăl je 50 Th., Aetzkali 20 Th., Wasser 46 Th. Man verseift 
kalt und setzt der fertigen Seife 17 Th. Fett zu. 

Nucolin, ein Speisefett, ist gereinigtes Kokosol. 
Suppositorien und Vaginalkugeln aus Kokosăl werden empfohlen, weil des 

schnellen Erstarrens wegen die Arzneistoffe gut suspendirt bleiben, das Oel nimmt auch 
50 Proc. Glycerin auf. 

Kunst-Kokos-Kiise war eine elastische Masse zwischen zwei ziemlich harten Rin
den, der Geschmack unangenehm. 

4) Die Riickstiinde von der Oelfabrikation geben unter dem Namen 
"Pun ac" ein gutes Futter- und Diingemittel; sie finden zerkleinert auch Verwendung zur 
Verfalschung des Pfefferpulvers, ebenso die nicht entfettete Coprah. - Die Zellen des Endo
sperm sind grăsser, wie die Perispermzellen des Pfeffers, die einzelnen Zellen enthalten 
formlose Klumpen, aus Fett und Aleuron bestehend, in denen leicht ansehnliche Krystal
loide erkannt werden (Fig. 208). Um sie von dem ăhnlich gebauten Endosperm der 
Oelpalme zu unterscheiden, ist darauf zu achten, dass die Zellwănde der letzteren knotig 
verdickt sind, die der Kokospalme glatt. (V gl. Piper.) 

Ausser Cocos nucifera liefert auch Cocos butyracea L. Oel. 
5) Âus der Rinde soll ein Gummi "Ha&ri tapan" und "Taluti" ausgeschie

den werden. Es bildet stalaktitenartige Massen und enthălt 70-90 Proc. Bassorin. 
6) Âus dem Saft gewinnt man Zucker "Jaggery", durch Găhrenlassen "Toddy" 

und einen Arrac. Die jungen Schosse liefern Palmkohl. 
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11. Cocos Mikaniana Mart. In Brasilien. Den frischen, bitter schmeckenden 
Palmkohl verwendet man gegen Diarrhoe und Fieber mit Weisswein digerirt als Tonicum. 
Er enthălt 12,06 Proc. eines Bitterstoffes Pikropatyn. Ebenso verwendet man Cocos 
oleracea Mart. in Brasilien, sie enthlilt 0,0067 Proc. Pikrococoi'n. 

III. Cocos Martiana Dr. et Glaz. In Brasilien. Aus dem Saft des Perikarps, das 
15,32 Proc. Fruchtzucker enthălt, bereitet man einen Hustensaft und durch Găhrenlassen 
ein Getrank "Geribada". 

IV. Cocos coronata Mart. enthălt im Stamm stărkehaltiges Mark. 

Codei'num. 
1. t Code'inum (Ergănzb. Helv.). Code'ine (Gall.). Code'ina (Brit. U-St.). Code'in, 

Methylmorphin C19H18(CH3}N03 + H20. Moi. Gew. = 317. 
Das Codei'n ist zu 0,5-0,75 Proc. im Opium enthalten. Es wird als Nebenprodukt 

bei der Darstellung des Morphins nach der RoBERTSON'schen und von GREGORY modificirten 
Methode gewonnen. Ausserdem wird es gegenwărtig durch Methyliren des Morphins syn
thetisch dargestellt, wodurch seine Zusammensetzung als Methylmorphin bewiesen ist. 

Darstellung. Der aus 1000 g Opiumpulver mit kaltem Wasser erhaltene Auszug 
wird mit 100 g Marmorpulver gemischt, nach dem Absetzen und Dekanthiren zur Sirups
dicke eingedampft, dann in 3 Litern kaltem Wasser geHist, filtrirt, wiederum bis auf 
750 ccm eingedampft und noch heiss mit 50 g reinem Chlorcalcium in koncentrirter Liisung 
und etwa 10 g Salzsii.ure vermischt, nach einiger Zeit filtrirt, nochmals weiter eingedampft, 
nach Beseitigung etwa ausgeschiedenen meconsauren Calciums bis zur Sirupsdicke abge
dampft und zwei Wochen bei Seite gestellt. Nach dieser Zeit findet man in der Fliissig
keit in Gestalt dunkelbrauner Krystallmassen ein Doppelsalz, aus Morphin- und Codei'n
hydrochlorid bestehend, ausgeschieden. Diese Salzmasse wird mit salzsăurehaltigem Wasser 
gelost und umkrystallisirt, wiederum gelost, mit thierischer Kohle entfărbt und die Losung 
bis zum g·eringen Ueberschuss mit Aetzammon versetzt. Morphin wird dadurch vollstăndig 
ausgeschieden, wăhrend Codei'n in Losung bleibt. Die durch Filtration von dem Morphium 
befreite Losung enthălt Ammoniumchlorid und Code'inhydrochlorid. Sie wird mit etwas 
Kalilauge versetzt und erwărmt, um einen Theil des Ammoniumchlorids zu zersetzen, dann 
zur Krystallisation eingedampft. Das Code'inhydrochlorid , welches in 20 Th. kaltem 
Wasser loslich ist, krystallisirt zuerst heraus. Zwischen Fliesspapier von der Mutterlauge 
befreit, wird es in 5 Th. heissem Wasser gelost, mit Aetzkali daraus das Codei'n (in Ge
stalt einer oligen oder geschmolzenen Masse) abgeschieden, nach dem Erkalten und Er
hărten in verdiinnter Salzsăure geltlst, mit thierischer Kohle behandelt, dann wiederum 
mit Aetzkali ausgefăllt und endlich aus wasserhaltigem Aether umkrystallisirt. 

Das aus wasserhaltigem Aether krystallisirte Codei'n ist das der Formei C18H21N03 + 
~O entsprechende und von den angefiihrten Pharmakopoen etc. aufgenommen. 

Eigenschaften. A. des nich t officinellen wasserfreien Codei'ns. C18H21N03 • 

Dasselbe scheidet sich aus bei seiner Auflosung in wasserfreiem Aether oder Benzol in 
Form kleiner, stark glănzender wasserfreier rhombischer Krystalle, welche bei 155° C. 
schmelzen, im iibrigen natiirlich die Eigenschaften des folgenden besitzen. 

B. Des officinellen wasserhaltigen Codei'ns C18H21N03 + ~0. Farblose oder 
weisse, oft ansehnliche und deutlich oktaedrische Krystalle, welche mit 120 Th. Wasser 
eine alkalisch reagirende Losung von bitterem Geschmack geben. Sie schmelzen bei 152 
bis 153° C. Erhitzt man das Code'in indessen mit einer zur Aufliisung unzureichenden 
Menge Wasser zum Sieden, so schmilzt es unter Wasser zu Oeltropfen, welche beim Er
kalten wieder krystalliniseh erstarren. 

Die Krystalle verwittem in trockner warmer Luft und werden bei 100° C. vollstăndig 
wasserfrei. Der Gehalt an Krystallwasser betrăgt 5,67 Proc. 
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Er lost sich in 120 Th. kaltem oder 20 Th. siedendem Wasser, ferner in 30 Th. 
Aether, oder in 2 Th. Chloroform, auch in 3 Th. Alkohol; sehr leicht loslich ist es in heissem 
Alkohol. Es lost sich ferner in ca. 85 Th. Ammoniakfliissigkeit von 10 Proc., nicht aher 
in den Losungen der iitzenden Alkalien. Die Losungen des Codeins lenken die Ebene des 
polarisirten Lichtes nach links ab. Von Săuren wird Codein unter Bildung von Salzen 
leicht aufgenommen. 

Als Identitătsreaktionen werden folgende angegeben: 1) 0,1 g Codein !Ost sich 
in 10 ccm konc. Schwefelsiiure fast ohne Farbung auf, wenn man das Codein allmiihlich 
in die Schwefelsiiure eintrăgt unter Vermeidung jeder Erwărmung. Vergl. Pharm. Centrh. 
1897. 160. Verwendet man aber hierzu eine Schwefelsăure, welche in 100 ccm einen 
Tropfen Eisenchlorid!Osung enthiilt, so fărbt sich die Losung blau oder violett. - 2) Lost 
man Codein in konc. Schwefelsiiure auf, erhitzt die Losung kurze Zeit auf 150° C. und 
setzt nach dem Erkalten eine Spur Salpetersăure zu, so tritt blutrothe Fărbung auf. -
3) FnoEHDE'sches Reagens (s. S. 207) !Ost Code'in zuniichst mit gelblicher Fărbung, welche 
bald in Griin und schliesslich in Blau iibergeht. - 4) In einer Losung von Kaliumferri
cyanid + Ferrichlorid (s. S. 896) bringt Code'in nicht alsbald, sondern erst nach mehreren 
Stunden eine Blaufărbung hervor. 

Prlifung. 1) Es schmelze bei 152-153° C. und hinterlasse beim Verbrennen auf 
dem Platinbleche keinen feuerbestăndigen Riickstand (Mineralische Verunreinigungen). -
2) Wird 0,1 g Code'in unter thunlichster Vermeidung von Erwărmung in 10 ccm konc. 
Schwefelsăure (welche frei von Salpetersiiure und salpetriger Săure sein muss) allmăhlich 

unter schneller Vertheilung eingetragen, so soli die zuerst eintretende Rosafiirbung nach 
1-2 Minuten bei gewohnlicher Temperatur verschwinden; die sich ergebende Losung sei 
farblos. (Rothe bis rothviolette oder rothlichgelbe Fărbung weist auf Narcotin, Papa
verin, Narcein, Thebain.) - 3) Die Losung eines Kornchens Kaliumferricyanid in 
10 ccm Wasser mit 1 Tropfen Eisenchloridlosung versetzt, werde durch 1 ccm einer Code'in· 
losung, welche durch Auflosen von 0,01 g Code'in in 1 ccm normaler Salzsiiure erhalten 
wurde, nicht sofort blau gefârbt (sofortige Blaufărbung wiirde bei Anwesenheit von Mor
phin eintreten). 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Anwendung. Code'in hat hypnotische Wir
kung, aber diese ist schwăcher als diejenige des Morphins. Zur Anwendung gelangt die 
freie Base in Deutschland verhiiltnissmiissig seltener, ofter werden namentlich seit den 
letzten Jahren die Salze des Code'ins angewendet. Hochstgaben: pro dosi 0,1 g, pro die 
0,3 g (Ergănzb.). Helv.: pro die 0,5 g. 

Synthetisches Codein. Kii.nstlich wird Codeln dargestellt durch Einwirkung 
von Methyljodid oder Methylchlorid auf eine alkalische Morphinlosung (DoTT): 

C17H10N03 +NaOH + JCH3 Na.J +HgO + C17Ht8(CHa)N03 
Morphin Methyljodid Codein. 

Ferner durch Erhitzen von mtlthylschwefelsaurem N atrium mit alkalischer Morphinlosung 
(KNOLL): 

C17H19N08 + NaOH + NaS04CH3 
Morphin Methylschwefelsaures 

Natrium 

HgO + S04N~ + C17H18(CH8)N03 
Codein. 

Neuerdings wird es auch von den F.ARBENFABRIKEN vorm. Fn. BAYEB & Co. in Elberfeld 
(D.R.P. 927il9) dargestellt, indem sie zu einer kiihlgehaltenen ătherischen Diazo-Methan
losung die ăquimolekulare Menge Morphin in absolut-methylalkoholischer Losung zufliessen 
lassen. 

t Code"inum hydrochloricum (Ergănzb.). Code'inum muriaticnm. Codein
chlorhydrat. Salzsanres Codein. C18~1N03 • HCI + 2~0. Moi. Gew. = 371,5. 

Zur Darstellung neutralisirt man heisse verdiinnte Salzsiiure mit Codein, wozu 
fiir 10 Th. Salzsăure von 12,5 Proc. HCI etwa 10,85 Th. Code'in (C18H2,N08 + H20) er
forderlich sind. Beim Erkalten der Losung schiesst das Salz in Krystallen an. 

Eigenschaften. Weisse, kleine, bitter schmeckende Nadeln, welche sich in 26 Th. 
kaltem und in weniger als 1 Th. siedendem Wasser zu neutralen Fliissigkeiten !Osen. Das 
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Salz giebt sein Krystallwasser bei 100° C. allerdings ab, aher Gewichtskonstanz wird nur 
sehr Iangsam erreicht, es ist dazu unter Umstanden Trocknen von 100 Stunden erforder
lich. Der berechnete Gehalt an Krystallwasser betrligt 9,69 Proc. - In der 5proc. wasse
rigen Losung des Code'inchlorhydrates ruft sowohi Silbernitrat als auch Kalihydrat einen 
weissen Niederschlag hervor. 

Priifttng. 1) Die Losung eines Kornchens Kaliumferricyanid in 10 ccm Wasser, 
mit 1 Tropfen Eisenchioridiosung versetzt, werde durch 1 ccm der wăsserigen Code"inchlor
hydratlosung (1 = 100) nicht sofort biau g·efarbt (Morphin). - 2) Die wasserige, mit Sal
petersaure angesauerte Losung des Saizes (1 = 20) werde durch Baryumchloridlosung nicht 
sogleich getriibt (Schwefelsaure) . 

.Aufbewahrung. Vorsich tig . 

.Anwendung. Siehe unter Code"inum phosphoricum. Hochstgaben: pro dosi 
0,1 g, pro die 0,3 g (Erganzb.). 

t Code"inum phosphoricum (Germ. Heiv.). Codeinae Phosphas (Brit.). Co
deinphosphat. Phosphorsaures Codein C18H21 N03 • H3P04 + 2H20. Moi. Gew. = 433. 
Die Brit. giebt die Formei C18H21N03 • H3P04 + P/2H20 an; das Mol. Gew. wlirde ais
dann = 424 sein. - Das Code'inphosphat krystallisirt unter verschiedenen Bedingungen 
mit verschiedenem Wasserg·ehalt. Um das von Germ. und Heiv. vorgeschriebene Prăparat 
zu erhalten, hat man wie folgt zu verfahren. 

Darstellung. Zur Darstellung von Code'inphosphat fiigt man zu 10 Th. 
Phosphorsăure von 25 Proc. H3P04 soviel (8 Th.) CodeYn, dass die Losung gerade noch schwach 
sa ner reagirt. Sowohi beim freiwilligen Verdunsten dieser Losung, ais auch beim Făllen 
derselben mit einem Ueberschuss von starkem Alkohoi bei gewohnlicher Temperatur erhălt 
man das der Germ. und Helv. entsprechende Codei:nphosphat von der Zusammensetzung: 

C18~1N03 . H3P04 + 2H20. 

Wird das officinelle Code"inphosphat der eben angegebenen Zusammensetzung aus 
verdiinntem Aikohol unter Erwarmen umkrystallisirt, so erhiilt man ein wasserărmeres 

Praparat: 
2[C18~,N03 • H3P04] + H20 oder C,8H2,N03 • H3P04 + 1 / 2~0. 

Ausserdem kommen im Handei noch Praparate vor, deren Phosphorsăuregehalt hOher ist, 
ais dem Verhăitniss C,8H21N03 • H3P04 entsprechen wiirde (E. ScHMIDT, Apoth.-Ztg. 1890, 
s. 366). 

Eigenscltaften. Feine weisse Kryst;tllnadeln, welche in 4 Th. kaltem Wasser, 
viei schwieriger in Alkohoi Ioslich sind. Daher wird das Salz aus seiner konc. wăsserigen 
Losung durch Alkohoi gefallt. Die wăsserige Losung schmeckt bitter und reagirt schwach 
sauer. In der 5proc. wăsserigen Losung des Saizes bringt Silbernitrat einen gelben 
Niederschiag von Silberphosphat, Kalilauge eine weisse Fallung von freiem Code"in hervor. 

Bei 100 ° C. verliert das Code"inphosphat alles Krystallwasser. Der Formei 
C18H21N03 • H3P04 + 2H20 entspricht ein Krystallwassergehalt von 8,3 Proc., der Formei 
C,8~1N03 • H3P04 + 1'/2~0 entspricht ein soicher von 6,2 Proc. Nach T.AM13ACH und 
HENKE entspricht das CodeYnphosphat des Handeis mehr der Formei c,S~lNOs. HaP04 + 
P/2~0. 

Nach E. ScHMIDT ist es eine charakteristische Eigenschaft des reinen CodeYnphos
phats, sich beim Trocknen bei 100° C. nicht oder kaum grau zu farben, wahrend unreine 
Handeisprăparate diese Farbung annehmen. 

Durch Erhitzen des Code'ins mit konc. Salzsaure auf 140° C. wird ebenso wie aus 
Morphin das Apomorphin gebildet. 

Priijung. Als Identitatsreaktion ist das Verhalten der Losung des Code"ins 
in konc. Schwefelsaure gegeniiber oxydirenden Agentien anzusehen: 0,01 g CodeYnphosphat 
lOst sich in 10 ccm konc. Schwefeisaure ohne Fărbung. Verwendet man hierzu jedoch 
Schwefelsaure, weiche in 100 ccm 1 Tropfen EisenchioridlOsung enthalt, so fărbt sich die 
Losung biau oder violett (vergl. hierzu S. 894). 



896 Codei:num. 

Ueber die Reaktion mit Silbernitrat s. unter Eigenschaften. 
Auf Verunreinigungen ist in folgender Weise zu priifen: Die Losung eines Korn

chens Kaliumferricyanid in 1 O ccm Wasser, mit 1 Tropfen Eisenchloridlosung versetzt, 
werde durch 1 ccm der wăsserigen Codei:nphosphatlOsung (1 = 100) nicht sofort blau ge. 
fărbt. Diese Priifung fahndet auf eine Beimischung von Morphin. Man wird gut thun, 
sie mit einer Durchschnittsprobe anzustellen. Der Mechanismus der Reaktion ist der, dass 
durch etwa beigemengtes Morphin das Kaliumferricyanid zu Kaliumferrocyanid reducirt 
wird, so dass alsdann "Berliner Blau" entsteht. Die Beobachtung ist sofort anzustellen. 
- Die wăsserige, durch Salp et ersă ure anges ă uerte (!) Losung des Codei:nphosphates 
(1 = 20) werde durch SilbernitratlOsung nicht verăndert (weisse Triibung = Chior; der 
Zusatz von Salpetersăure ist nothwendig, um das Silberphosphat in Losung zu halten), 
durch BaryumnitratlOsung nicht sogleich getriibt. (Spuren von Schwefelsăure sind daher 
gesta ttet.) 

Um sich ein sicheres Urtheil liber den Werth eines Codei:nphosphates zu bilden, 
fiihrt man eine Bestimmung des Codei:ngehaltes zweckmăssig in folgender Weise aus: Man 
Iost 0,2 g Codei:nphosphat in 5 ccm W asser, setzt 3 ccm Kalilauge zu und schiittelt 3 mal 
hintereinander mit je 5 ccm Chloroform aus. Die vereinigten Chloroformausziige werden 
in einem Glasschălchen verdunstet, das in Krystallen hinterbleibende Code'in bei 120° C. 
getrocknet und gewogen. Der Riickstand muss mindestens 0,13 g (an wasserfreiem Code'in) 
betragen und ist noch auf vollige Fliichtigkeit beim Verbrennen zu prlifen. 

Aufbewahrung. Vorsichtig. Lichtempfindlich ist das Codei:nphosphat nicht. 

Anwendung. Code'in ist ein Narcoticum, wirkt aber milder als Morphin. Von 
dem letzteren soll es sich dadurch vortheilhaft unterscheiden, dass es keine iiblen Neben
und Nachwirkungen erzeugt, auch Verstopfung nicht verursacht. Es ist daher an Stelle 
des Morphins namentlich bei Kindern, schwachlicheren und ălteren Personen angezeigt. 

Die grosste Einzelgabe betrăgt 0,1 g, die grosste Tagesgabe 0,4 g (Germ. 
Helv.). 

t Codeinum sulfuricum. Code'insulfat. Schwefeisaures Codein (C18H21N0a)2. 
H2S04 + 5H20. Moi. Gew. = 786. 

Zur Darstellung IOst man in 10 Th. erwărmter verdiinnter Schwefelsăure von 
1,112 spec. Gew. 10,3 Th. zerriebenes Codei:n (C18H21N03 + H20) auf. Nach dem Erkalten 
scheidet sich das Sulfat in langen, glănzend weissen, biischelformig gruppirten Nadeln aus, 
die durch Umkrystallisiren aus heissem, mit 1 Tropfen verdiinnter Schwefelsaure angesau
ertem Wasser zu reinigen sind. Das leicht etwas verwitternde Salz enthălt 11,45 Proc. 
Krystallwasser. - Loslich in 34 Th. kaltem Wasser. 

t Code'inum hydrobromicum. Codeinbromhydrat. Bromwasserstoffsaures Co
dein. C18H21N03 • HBr+ 2 H20. Moi. Gew. = 416. 

Zur Dar s te 11 ung neutralisirt man ein erwărmtes Gemisch von 1 O Th. Bromwasser
stoffsăure (25 Proc.) und 40 Th. Wasser mit 9,8 Th. Code'in (C18H21 • N03 + H20). Nach dem 
Erkalten scheidet sich das Bromhydrat in weissen Nadeln aus, welche durch Umkrystalli
siren aus Alkohol von 70 Proc. zu reinigen sind. 

W eisse, glănzende, neutrale Krystallnadeln, ziemlich leicht !Oslich in W asser, in 
verdiinntem Alkohol und in 90 proc. Alkohol. Der Gehalt an Krystallwasser betrăgt 

8,65 Proc. 

t Codeinum salicylicum. Codeinsalicylat. Salicylsaures Codein. c18H21NOa. 
C7H60 3 • Moi. Gew. = 437. 

Zur Darstellung kann man 1) eine wăsserige Losung von 10 Th. Code'inchlor
hydrat (s; S. 894) mit einer anderen wăsserigen Losung von 4,6 Th. Natriumsalicylat făllen. 
Der entstandene amorphe Niederschlag ist gut mit Wasser zu waschen, schliesslich zu 
trocknen. - 2) Eine alkoholische Li:isung von 10 Th. kryst. Codei:n (C18H21N03 + H20) 
wird mit einer alkoholischen Losung (von 4,35 Th.) Salicylsăure genau neutralisirt und die 
Losung zur Trockne verdunstet. 
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Gelblichweisses, amorphes oder krystallinisches Pulver, leicht loslich in Alkohol und 

in Aether, schwer lOslich in Wasser, nicht loslich in Ligro"in. 
Sirupus Codeini. 
I. Bad. Taxe. 

Rp. Codeini phosphorici 2,0 
Aquae destillatae 30,0 
Sirupi Sacchari 968,0. 

II. Miinch. Ap.-V. 
Rp. Codeini phosphorici 1,0 

Sirupi Sacchari 1000,0. 

III. Helvetica. 
Rp. Codeini 2,0 

Spiritus 18,0 
Sirnpi Sacchari 980,0. 

IV. Gal!., Elsass -Lothr. Taxe und 
Hamb. Vorschr. 

Rp. Codeini 2,0 
Spiritus 50,0 
Sirupi Saccbari 950,0. 

11. t Apocode'inum hydrochloricum. A.pocode'inchlorhydrat. Salzsaures A.po
code'in. C18H19N02 • HCI. Moi. Gew. = 317,5. 

Das Apocode"in leitet sich in gleicher Weise vom Codei:n durch Wasserabspaltung 
ab wie das Apomorphin vom Morphin. Man stellt es am einfachsten dar, indem man 
Code"inchlorhydrat mit Zinkchlorid etwa 15 Minuten lang auf 180° C. erhitzt und die 
freie Base wie unter Apomorphin S. 323 angegeben abscheidet. 

Das fr eie Apocode i:n bildet braune, harzartige, amorphe Massen, welche sich in 
verdiinnter Salzsăure mit griinlicher Farbe auflosen. Durch Neutralisation der freien Base 
mit Salzsăure erhălt man das salzsaure Salz als gelblichgraues, amorphes Pulver, welches 
in Alkohol und in Wasser leicht Ioslich ist und ăhnliche Eigenschaften wie das Apo
morphin hat. 

Es wirkt ăhnlich wie das Apomorphin als Expectorans, und zwar giebt man es in 
Dosen von 0,03-0,04 g und in Tagesdosen von 0,18-0,24 g in Pillenform oder in Lilsung. 
Subkutan 0,02-0,05 g. Neuerdings ist es auch als Sedativum und Hypnoticum fiir die 
Kinderpraxis empfohlen worden. 

Coffea. 
Gattung der Rubiaceae - Coft'eoideae - Psychotriinae - Ixoreae. 
1. Coifea arabica L. Heimisch in Abessinien, Angola und den Mozambique

lăndem, durch die Kultur in den Tropen weit verbreitet. Bis 5 m hoher Baum, der aher 
in der Kultur strauchig gehalten wird, mit gebiischelten, weissen, 5zăhligen Bliithen und 
breitlanzettlichen, diinnlederigen Blattern mit am Grunde ein wenig verbundenen Neben
blăttern. Die Frucht ist eine kuglige oder langliche, fieischige Steinfrucht mit zwei Steinen, 
von denen jeder einen Samen einschliesst. Die Frucht ist erst griin, dann roth, endlich 
blauschwarz. 

Verwendung finden die Samen Semen Coft'eae. - Kaft'ee. Kaft'eebohnen. -
Cafe (Gall.). Feves de cafe. - Coft'ee-beans. 

Zubereitung: Sobald die Samen reif sind, werden sie geerntet, was in der Rege! 
dreimal im Jahre geschieht, und entweder nach der alten Methode verarbeitet, indem man 
sie so lange trocknet, bis das Pericarp mit der Steinschale und Samenschale brocklig wird 
und durch Zerstossen entfernt werden kann. Oder man wendet die nasse, westindische 
Methode an, indem die Friichte frisch mittelst einer Maschine ("Pulper") von dem fieischigen 
Exocarp und Mesocarp befreit werden, also mit der Steinschale, dem Endocarp, bedeckt 
bleiben. Diesen "Pergamentkaffee" lăsst man einen Găhrungsprocess durchmachen, 
trocknet ihn dann, stosst die Steinschale oder "Pergamenthaut" ab und entfernt 
schliesslich noch den grossten Theil der Samenschale, die "Silberhaut oder Schilfer
haut", durch den "Polirapparat". 

Beschreibung: Die Samen sind von hellgelhlicher, griinlicher oder brăunlicher 
Farbe, auf der einen LRiicken-) Seite gewolbt, auf der anderen fiach, mit einer tiefen Furche 
versehen. Sie bestehen zum bei weitem iiberwiegenden Theil aus dem Endosperm; der kleine 
Embryo liegt auf der gewillbten Riickenseite am einen Ende, er zeigt eine Radicula und 
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zwei flache Cotyledonen. Im Querschnitt durch den Samen sieht man, dass das Endosperm 
an der Bauchseite eingebogen ist, daher die Furche. In der Furche sind stets Reste der 
diinnen, trocknen Samenschale enthalten, seltner auf der Aussenseite des Samens. Ent
wickelt sich in der Frucht nur eiu Same, so ist derselbe nicht auf einer Seite abgeflacht, 

l ' ig. 209. (1\M•h llfo•:r.u :R.) 
:-:.r~mnn chul(' d("r .Knfftl(!'bohnc. at t •inzelh·u. 160 uwl Tergn1 

sondern auch hier gewOlbt, im 
ganzen also kuglig, eiformig oder 
walzenfiirmig. SolcheSamensucht 
man heraus und bringt sie als 
besondere Sorte " Perlkaffee" 
in den Handel. 

Die Samenschale, die 
also im Kaffee nie vollig fehlt, 
besteht aus diinnwandigen, leeren, 
zusammengefallenen Zellen und 
einer nicht dicht zusammen
schliessenden Schicht grosser, 
spindelformiger oder mehr un
regelmăssiger Steinzellen, mit 
ziemlich dicken, reich getiipfelten 
Wănden (Fig·. 209). Diese Zellen 
sind auf dem Riicken von regel
măssigerer Gestalt, als in der 
Falte des Endosperms. Sie 
messen bis 500 ft in der Lănge 
und sind bis 42 ft breit. Fiir 
den Nachweis von Kafl'ee sind 

rt. sie von sehr grosser Wichtigkeit 
(vergl. aber unten). 

Die Hauptmasse bildet das Endosperm: Die Zellen sind in der Regel etwas radial 
gestreckt, ihre Wănde erscheinen im Querschnitt knotig verdickt, von der Flăche gesehen 
mit grossen, lănglichen Tiipfeln, deren Konturen wenig scharf sind (Fig. 210). Als Inhalt 
lăsst sich Aleurou und fettes O el leicht nachweisen. Das Gewebe des Em bry o ist zart 
und diinnwandig, es ist fiir den Nachweis von Kaffee ohne Belang. 

l:ig. 210. (Nacb )(O.:I.I.F.R.) 

Bestandtheile nach KoENIG im Durch
schnitt: Wasser 11 ,23 Proc., stickstoff
hal tige Bestand theile 12,07Proc., Coffei:n 
1,21 Proc., Fett 12,27Proc., Zucker 8,55Proc., 
stickstofffreie Extraktstoffe 33,79Proc., 
Holzfaser 18,17 Proc. , Asche 3,92 Proc. 
In der Trockensubstanz: stickstoffhaltige 
Bestandtheile 13,58 Proc., Coffei:n 1,36 
Proc., Fett 13,81 Proc. Die Asche enthalt 
Kali 62,47 Proc., Kalk 6,29 Proc., Magnesia 
9,69 Proc., Eisenoxyd 0,65 Proc., Phosphor
să ure 13,29 Proc., Sch wefels ă ure i:1,80Proc., 
Kieselsăure 0,54 Proc. 

Nach anderen Angaben enthălt die Asche uerachnilL durch dn Endospcrm der Knrtechohn ·. 
160 mut '" •rgr6 rt. 

auch geringe Mengen Natron (0,29 Proc.) 
und Chlor (0,45 Proc.). Der also unter allen Umstănden sehr geringe Gehalt davon ist 
fiir die Erkemmng havarirten (durch Seewasser minderwerthig gewordenen) Kaffees wichtig. 
Der Gehalt an Coffein ist bedeutenden Schwankungen unterworfen : 0,75-2,50 Proc. 
Mittel etwa 1,2 Proc. Es findet sich in der Pflanze nur in der Frucht und den Blăttern. 
Ausser dem Coffei:n ist neuerdings ein zweites Alkalo'id: Coffearin aufgefunden. Von 
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Kohlehydraten enthiilt der Kaffee: Rohrzucker, ein Pentosan, ein Galactan und 
ein Mannan (Mannose-Cellulose oder Paramannan). Das Fett ist bei gewohn
licher Temperatur fl.tlssig, gelb, schwach sauer, es besteht aus viel Olei:n, wenig Pal
mi tin und Stearin und etwa 7 Proc. freier Oelsa ure. Endlich enthălt der Kaffee, an 
Kalk und Magnesia gebunden, Kaffeegerbsăure C15H180 8 , die mit Kalilauge cinen Zucker 
06H140 4 und Kaffeesăufe C9H80 4 liefert. Mit Eisenchlorid giebt sie eine griine Farbung. 

Sorten: Von den zahlreichen Sorten sind fiir Mitteleuropa die wichtigsten: Ara
bien: Mokka. Indien: Java, Ceylon, Menado. Amerika: 1) Westindien: Cuba, Jamaica, 
Domingo, Portorico. 2) Mittelamerika: Costarica, Guatemala, Nicaragua. 3) Brasilien: 
Santos, Rio, Para etc. 

Zusammensetzung von Kaffeesorten nach KoENIG: 
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Menado, gebrannt . 1,53 11,75 13,63 - - - 4,78 
Ceylon, gebrannt 1,57 12,31 14,88 - - - 4,13 
Costarica 3,49 13,68 11,40 - - 27,50 4,29 
Ostindischer 3,54 13,37 10,63 - - 30,26 4,08 
Jamaica 1,59 14,87 10,13 - - 27,90 4,19 
Brasilianischer, altere Sorte 11,22 (6,96)11,18 14,27 - - - 3,51 

" 
jiingere Sorte 11,65 13,92 1,16 14,10 5,96 5,84 - 3,55 

Mokka, roh 8,98 9,87 1,08 12,60 9,55 0,87 (37,95) 3,74 
.. gebrannt 0,63 11,23 0,82 13,59 0,43 1,24 (48,62) 4,56 

Jav~, roh . 13,81 13,86 1,48 12,17 7,40 32,35 16,61 3,98 

" 
gebrannt 1,92 17,18 1,44 16,51 2,45 38,61 18,42 4,91 

Rosten des Kajfees: Abweichend von allen anderen, ăhnlichen Genussmitteln 
werden die Samen des Kaffees vor dem Gebrauch einem Rostprocess unterworfen, indem 
man sie unter bestiindigem Umriihren auf 200-250° C. erhitzt, bis sie eine dunkelbraune 
Farbe angenommen haben. Die Veriinderungen, die hierbei der Kaffee erleidet, sind weit
gehende und wichtige: 

1) Der Wassergehalt wird sehr bedeutend vermindert (um durchschnittlich 18 Proc.) 
2) Das Coffei:n erleidet eine geringe Abnahme. 3) Holzfaser, Fett und Zucker, dieser unter 
Caramelbildung, erleiden tiefgreifende Verănderungen. 4) Fett und Salze erleiden einige 
Abnahme. 5) Die Menge der in Wasser loslichen Stoffe nimmt ab. 6) Es entwickelt sich 
beim Rosten das fiir den Kaffee so charakteristische Aroma. Von den Destillationsprodukten 
sind genauer charakterisirt: Aceton, Furfurol, Furfuran, Coffei:n, Ammoniak, 
Methylamin, Trimethylamin, Ameisensaure, Essigsiiure, Resorcin, Hydro
chinon, Pyrrhol, Pyridin, Essigsăure, Kohle-nsăure, endlich ein Oel: Coffeon 
(Caffeol), das Methylsaligenon sein sollte, was sich neuerdings als irrig herausgestellt bat. 
Es ist zu bemerken, dass sich nicht alle diese Stoffe in den Rostprodukten j e d e s Kaffees 
finden. Die Gesammtmenge der fl.iichtigen Stoffe wird auf 0,117 Proc. angegeben, sie riechen 
deutlich und stark nach Kaffee. Man hat Vorrichtungen konstruirt, diese Stoffe bei der Rostung 
in Surrogate zu leiten, um denselben Geruch und Geschmack des Kaffees zu verleihen. 

Die Verănderungen beim Rosten ergiebt auch folgende Zusammenstellung nach KoENIG: 
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Ungebrannter Kaffee 111,23 
Gebrannter Kaffee 1,15 

.,!. "' .... = 
~ ~ 
~.g 
â:i"' 

12,07 
13,95 

1 

1 

1 

:S 
~ o 
C) 

1,21 
1,24 

1 
1 

1 

1 

1 

... .. " .. .... 
" 

1 

<> !'< " 1:'1 

Procent 

12,27 
14,48 

8,55 
0,66 

Cl)~l~ 
bl)"'-4 t< "to--
+lSr<lS 
"'"' "' §i1·S;bÎ 
rn~,...co: 

rn"""'b 

33,79 
45,09 

" .o 
" " [\'" 
'ii 
1:'1 

18,17 
19,89 
57* 

1 

1 

1 

" .., 
<> 

< 

3,92 
4,75 



900 Coffea. 

Es ist vielfach gebriiuchlich, wo das Rllsten geschiiftsmiissig iru grossen vorgenommen 
wird, dem Kaffee dabei gewisse Zusii.tze zu machen, angeblich, um ihn dadurch glii.nzender 
und ansehnlicher zu machen und um das A.roma vor Verfiiichtigung zu schiitzen. Dieses 
G lasiren geschieht durch einen Zusatz von Zucker, der bis 5 Proc. betragen kann, oder 
durch Besprengen mit Vaselin- oder Paraffinlll. Da besonders bei Verwendung von 
Zucker in Wahrheit eine Gewichtsvermehrung des Kaffees beabsichtigt wird, so ist dieses 
Verfahren unzuliissig. Der "Verband von Kaffee-Grosshiindlern" hat als Grundsatz auf
gestellt, dass solche Zusiitze nicht mehr wie 1 Proc. vom Gewichte des Rohstoffes aus
machen sollen. 

Feruer ist es gebrii.uchlich, die Bohnen vor dem Rosten mit einer warmen Losung von 
Soda und Potasche zu waschen, "um die Gewebe zu lockern und um den Bohnen gewisse 
bitter schmeckende Stoffe zu entziehen". Durch ein solches Verfahren kann ebenfalls eine 
Gewichtsvermehrung der Bohnen um 5 Proc. erzielt werden. Ferner impriignirt man die Bohnen 
wiihrend des Rostens mit einem Extrakt der Fruch tsch alen des Kaffees (vergl. S. 902), 
oder der Samenschalen des Cacaos (vergl. S. 520). Zu diesem Zweck werden die Schalen 
mit Wasser oder stark verdiinnter Salzsii.ure ausgekocht, die A.bkochung durch Natrium
karbonat neutralisirt und durch Eindampfen koncentrirt, A.uch hier wird eine Gewichts
zunahme von etwa 5 Proc. beabsichtigt. - W enn schon es sich in allen diesen Fii.llen 
nicht um den Zusatz gesundheitsschiidlicher Stoffe handelt und die letztgenannten Zusiitze 
sogar eines Werthes nicht entbehren, so sind doch alle solche Manipulationen als unzuliissig 
zu erachten, da Eigenschaften des Kaffees vorgetii.uscht werden, die er nicht besitzt. Ferner 
ist zu beachten, dass durch diese Zusiitze vielfach ein geniigendes Verdunsten des Wassers 
beim Rosten verhindert wird. Hochstens wii.re gegen einen ganz geringen Zuckerzusatz 
nichts einzuwenden. 

Untersuchung des Kaffees. 1) Chemische Priifung: 

Bestimmung des Ooffe'tns: 6 g Kaffee, den man 5mal hat durch eine eng
gestellte Kaffeemiihle gehen lassen, werden mit Petroliither entfettet, der Rest des Petrol
ii.thers durch Erhitzen auf dem Wasserbade entfernt, dann 120 g Chloroform und 10 g 
A.mmoniakfiiissigkeit zugegeben, und wii.hrend einer Stunde hiiufig kraftig geschiittelt. Dann 
lasst man vollstiindig absetzen, trenn t die Chloroformlosung ab, wii.gt sie, destillirt das 
Chloroform ah und entfernt die letzten Reste Chloroform durch Erwarmen auf dem Wasser
bade und Einblasen von Luft. Der Riickstand wird wieder in einigen Tropfen Chloro
form gelost, 20 g heisses Wasser zugegeben und ohne dabei umzuschiitteln das Chloroform 
weggekocht. Endlich wird filtrirt nnd das Filtrat eingedampft. Wenn nothig, ist die 
Reinigung zu wiederholen. Der Riickstand ist Coffe1n. Bei der Berechnung ist zu be
riicksichtigen, dass man nicht alles Chloroform vom Kaffee hat abgiessen kiinnen, sondern 
in der Rege1 nur 100 g = 5 g Kaffee. 

Zuckerbestimmung: Ein Quantum fein gemahlener, getrockneter Kaffee (10 g) 
wird mit Wasser extrahirt, der A.uszug iru Wasserbade zur Sirupskonsistenz eingedampft, 
mit 90-95 proc. A.lkohol behandelt, filtrirt, der Riickstand auf dem Filter mit A.lkohol 
ausgewaschen, der A.lkohol verdunstet, der Riickstand mit Wasser aufgenommen und in 
der wii.sserigen Losung Trauben- und Rohrzucker vor und nach dem Invertiren mit 
FEHLING'scher Losung bestimmt. - Sollte die wiissrige Losung noch in storender Weise 
gefii.rbt sein, so falit man den Farbstoff mit wenig Bleiessig, filtrirt, entfernt das iiber
schiissige Blei mit verdiinnter Schwefelsiiure und verfii.hrt mit dem Filtrat wie oben an
gegeben (vergl. Saccharum). 

Extraktbestimmung: 10 g fein gemahlener und getrockneter Kaffee werden mit 
200 ccm Wasser in einem 350 ccm haltenden Becherglas mit Glasstab gewogen, unter Um
riihren, um zu A.nfang ein Uebersteigen zu verhiiten, zum Kochen erhitzt, 5 Minuten im 
Kochen erhalten nnd nach dem Erkalten auf das urspriingliche Gewicht aufgefiillt. 25-50 
ccm des Filtrats. werden dann in einer Platinschale eingedampft und zum konstanten 
Gewicht getrocknet. 
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Nachweis des Glasirens: Das Glasiren mit Vaselinol oder Paraffinol weist man 
nach, indem man 10 g der unzerkleinerten, gebrannten Bohnen zweimal mit 50 ccm Aether 
durchschlittelt, filtrirt, mit 50 ccm Aether nachwascht, verdunstet und den Rlickstand auf 
seine Verseifungsfahigkeit priift. 

Um das Glasiren mit Zucker nachzuweisen, schiittelt man 10 g unzerkleinerte Bohnen 
zweimal mit je 200 ccm Wasser kurze Zeit durch, wascht mit 100 ccm Wasser nach, bringt 
das Filtrat auf 500 ccm und bestimmt in 200 ccm den Zucker mit FEHLING'scher Losung und 
in 300 ccm den Extraktgehalt. Ohne Zusatz gebrannte Bohnen geben dabei etwa 5 Proc. 
Extrakt und 0,5 Proc. Zucker resp. FEHLING'sche Losung reducirende Stoffe. - Es ist bei 
diesen Proben nothwendig, unverdachtige Bohnen daneben zu untersuchen. 

2) J\!Iikrosko pis che Prlifung: Zum Nachweis von Kaffee in gemahlenem und ge
branntem Kaffee oder in einem Gemenge von Surrog·aten und Kaffee oder in einem andern 
Pulver, vergleicht man das betr. Pulver znnachst makroskopisch mit dem unverdăchtigen 
Kaffees, sucht verdăchtige Partikel heraus und untersucht sie gesondert., indem man, wenn sie 
gross genug sind, in gewohnter Weise Schnitte macht und diese unter dem Mikroskop 
untersucht. Das librige Pulver wird im Morser noch etwas zerrieben und ebenfalls nnter 
dem J\!Iikroskop untersucht. Zum Aufhellen empfiehlt es sich, das Pulver mehrere Tage in 
Chloralhydratlosung (3 Th. Chloralhydrat und 2 'rh. Wasser) einzulegen oder es mit ver
dlinnter Kalilauge ( 5 proc.) aufzukoehen. Zunachst werden die Steinzellen der Samenschale 
auffallen. Der Nachweis von Kaffee ist erst als erbracht zu erachten, wenn daneben aueh das 
Parenchym des Endosperms (vergl. S. 898) deu tlich erkannt ist, da es hier und da vor
kommt, dass man Surrogaten die beim Verarbeiten des Kaffees (vergl. S. 897) in grosser 
Menge abfallende Samenschale beimengt, um fiir die mikroskopische Untersuchung Kaffee 
vorzutauschen. 

Beurtheilung des Kajfees: Der Extraktgehalt sol! nicht unter 20 Proc. 
sinken, aber auch nicht erheblich hoher sein. Eine Beimengung von bereits ausgezogenem 
Kaffee (Kaffeesatz) drlickt die Extraktmenge herab, einige Surrogate (Cichorie, Feige) 
geben viel mehr (vergl. S. 905). 

Der Wassergehalt fiir grlinen Kaffee betragt 12-18 Proc., flir gebrannten 2 bis 
4 Proc. 

Der Aschengehalt soll bei rohem Kaffee 4 Proc., bei gerostetem 5,5 Proc. nicht 
liberschreiten, die Halfte davon soll in Salzsăure loslich sein. 

Der Coffei:ngehalt soll mindestens 1,5 Proc. betragen. 
Der Fettgehalt, durch Extrahiren der zerkleinerten Samen mit Petrolăther be

stimmt, soll bei griinem Kaffee nicht liber 14 Proc., bei gebranntem nicht liber 15 Proc. 
sein. Die unzerkleinerten Bohnen sollen an Aether nicht mehr als 1,5 Proc. Fett abgeben; 
dati Fett soll vollkommen verseifbar sein. 

Der Gehalt an Zucker (Extrahiren mit Alkohol, Invertiren des Riickstandes und 
Bestimmen mit FEHLING'scher Losung) sol! im griinen Kaffee bis 6 Proc., im gebrannten 
bis 1 Proc. betragen. 

Der Chlorgehalt soll 0,025 Proc. nicht liberschreiten. Bei havarirtem, durch See
wasser beschădigten Kaffee ist der Chlorgehalt erheblich hi:iher . 

.Anwendung. Von einer arzneilichen Verwendung des Kaffees als anregendes 
Mittel, bei Vergiftungen etc. kann kaum gesprochen werden, sie fălit mit derjenigen als 
Genussmittel zusammen. Zu erwahnen ist die ausserliche Anwendung in Schnupfpulver 
(vergl. Mentholin) und als desodorirendes Mittel (z. B. 0,2 g Kaffee auf 1,0 g Jodoform). 
Sehr ausgedehnt ist die Verwendung als anregendes Getrănk, das man herstellt aus 1 Th. 
gerosteter und gemahlener Bohnen, 10-15 Th. kochenden Wassers in bekannter Weise. 
Hier und da sucht man die Li:islichkeit durch den Zusat.z einer geringen Menge von 
Soda zu erhOhen. Im Orient ist es gebrăuchlich, elen Kaffeesatz (die extrahirten Bohnen) 
mit zu geniessen. 

Die Gesammtmenge der in Li.isung gehenden Stoffe schwankt bei der gewohnlichen 
Herstellungsmethode von 21-27. Proc. 
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N ach KoENIG: 

Es !Osen sich im Durchschn~tt~~~?~ickstoff _l 
Procent 

25,5 1,74 o,.s 
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5,18 

1 Stickstoff-~ 
freie Ex-

1 traktstoffe 

14,52 

Asche 1 Darin Kali 

4,06 2,40 

W enn der Hauptantheil an der anregenden Wirkung des Kaffees auch dem Coffe'in 
zugeschrieben werden muss, so ist es doch zweifellos, dass auch andere Bestandtheile, wie 
die Kaffeegerbsăure nud besonders die beim Rosten der Bohnen entstehenden brenzlichen 
Stoffe dabei mitbetheiligt sind, wodurch es sich erklărt, dass die Wirkung des Ka:ffees 
von allen Coffe'in- resp. Theobrominhaltigen Genussmitteln die energischste ist, obschon 
der Co:ffe'ingehalt der Thees z. B. oft ein erheblich hOherer ist, und dass derselbe von 
manchen Personen nicht vertragen wird, die Thee ohne jeden Nachtheil geniessen. -
Uebermăssiger Kaffeegenuss ist unter allen Umstănden schădlich, man hat nach dem Ge
nuss von 80 g Kaffee Schwindel, Kopfschmerz, Zittern, Herzklopfen, Brechreiz beobachtet, 
welche Symptome erst nach mehreren Tagen schwanden. 

Surrogate und Verfălschungen des Kaffees: 
Beide sind an und fiir sich deutlich verschieden, insofern die Surrogate den Kaffee 

ersetzen wollen, aber nicht den Anspruch erheben, Kaffee zu sein, was die Verfălschungen 
thun; freilich verwischt sich die Grenze, wenn die Surrogate unter auf 'J'ăuschung des 
Publikums berechneten Namen in den Handel gebracht werden; es ist in dieser Beziehung 
zweifelhaft, ob bei solchen Surrogaten die Bezeichnung K af fee zugelassen werden darf, 
wenn derselben nicht ganz bestimmt und jeden Zweifel ausschliessend, beigefiigt wird, 
aus welchen Substanzen das Surrogat besteht, sodass Bezeichnungen wie Cichorien
kaffee, Eichelkaffee, Malzkaffee etc. zulăssig sein wiirden, solche wie "Gesund
heitskaffee, Nussbohnenkaffee" etc. dagegen nicht. 

1) Verfalschungen der ganzen gebrannten Samen. Es kommen solche 
nicht hăufig, aber doch hin nud wieder vor, es handelt sich dann um kiinstliche 
K aff ee b oh n en, die aus Leguminosenmehl (Lupinus), Getreide, Eicheln, Cichorienpulver etc., 
die man, vorher gebrannt, mit einem Bindemittel (Dextrin, Traganth) geformt und 
dann mit einem glănzenden Ueberzug (Harz oder Zucker etc.) versehen hat. Es soll 
auch vorkommen, dass man solchen kiinstlichen Bohnen Co:ffe'in (0,5 Proc.) zusetzt. Ihre 
Form und Farbe ist bei oberflăchlicher Betrachtung meist der der echten Bohnen recht 
ăhnlich. Sie sinken meist im Wasser unter, wogegen Kaffee schwimmt. Beim 
lăngeren Stehen mit W asser event. unter Erwărmen zerfallen sie meist leicht, ein Harz
iiberzug wăre vorher mit Alkohol zu losen, sie konnen dann der mikmskopischen Unter
suchung unterworfen werden. Indessen sind auch kiinstliche Bohnen vorgekommen (aus 
einer KOlner Fabrik), die auch nach mehrtăgigem Verweilen in heissem Wasser nicht zer
fielen. Eine Fabrik in Lille war 1891 im Stande, tăglich 40 Kilo kiinstlichen Kaffee aus 
Cichorien und altem Mehl zu liefern. 

Hierher gehOrt auch die Vermengung von Kaffee mit gewohnlichen schwarzen 
Bohnen. Ferner die Methode, bereits extrahirte Bohnen von neuem zu rosten und zu 
glasiren. Sie enthalten dann nur 1 Proc. Fett. Endlich hat man havarirten Kaffee (un
gebrannt) frisch aufgefărbt, z. B. mit Bleichromat. 

2) Verfalschungen und Surrogate der gebrannten und gemahlenen 
Bohnen. a) mit Theilen der Kaffeefrucht. Hierher gehort die Vermengung von 
Kaffeesurrogaten mit der bei der Zubereitung des Kaffees in grossen Mengen abfallenden 
Samenschale (vergl. S. 898), um fiir die mikroskopische Pr·iifung (vergl. S. 901) Kaffee 
vorzutăuschen. 

Ferner sind hier zu nennen die Fruchtschalen des Kaffees, d. h. das fleischige 
Exo- und Mesocarp, das als sogen. Saccakaffee oder Sultankaffee auch einen be· 
sonderen Handelsartikel bildet. Sie sind mikroskopisch nicht leicht nachzuweisen und be-
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sonders mit den Friichten von Ceratonia (vergl. S. 699) zu verwechseln, doch fehlen 
ihnen die mit Kali sich violett und mit Vanillin und Salzsaure sich roth farbenden 
Inhaltskorper. Zu achten ist vorkommenden Falls auf die nach aussen dickwandige 
Epidermis mit sparlichen Spaltoffnungen, auf das Parencbym, dessen Zellen zuweilen einen 

p 

p 

ep 

Fig. 211. (Nach llfoELLER.) 

Epidermis (ep) und Parenchym (p) des Pericarps der 

Kaffeefrurht. 160 mal vergrosscrt. 

Fig. 212. (Nach MOELLER.) 

Elemente au s dem l\frsocarp der Kaffeefrucht. 
·'P Gefăsse. b l'ascrn. p Parenchym. bp Bastparen

chym. 160 mal vergrOssert. 

grossen Krystall oder Krystallsand einschliessen (Fig. 211) und auf die starken Fasern der Gefass
biindel (Fig. 212). Wenn, was haufig vorkommt, unter den Fruchtschalen sich auch vereinzelt 
das Endocarp (Pergamentschale, vergl. S. 897) befindet, so fallen dessen nach verschiedenen 
Richtungen verlaufende, gestreckte, reich getiipfelte Zellen, die bis 40 ft dick sind, leicht 
auf, diirfen aber mit den Steinzellen der Samenschale nicht verwechselt werden. 

Die Fruchtschalen enthalten: 'Vasser 
3,64 Proc., Proteln 6,56 Proc., Asche 7,8 Proc., 
Phosphorsaure 0,28 Proc., Rohfaser 15,0 
Proc., Fett 2,86 Proc., stickstofffreie Ex
trak ts toffe 64,64 Proc., Kohl ehy dra te 
16,42 Proc. Dass man einen Auszug der Schalen 
oder der Kakaoschalen zum Imprăgniren von 
Surrogaten benutzt, ist schon erwăhnt. Die 
Elat t er des Kaffe eba um es, die bis 1,25 Proc. 
Coffei'n enthalten, werden in Afrika und auf 
Sumatra wie Thee verwendet. 

b) mit Theilen anderer Pflanzen. 

s 

Fig. 213. ~ ~~~ ·h Mot:LJ.En .) 
der nm n. lmlf" von Ces in oce:idenlalis, 

in \\' o~ ('r gc ehen. 
a) mit an deren Sa men. Hier spielen Grwcbc 

verschiedene Leguminosensamen eine bedeutende 
• 'J'r~g rzell n ''on o hen. cp Cutisulc. p f'nlissadcn. 
c nti ulftr•UobdlPn dPr Pnllis.•den. Die W. nd der 
Z4·11(~n ind dfinn mîL z.:•hlwith n cuticlliRri8irtCn 
!-=tilbcb '11 . In \Vu .,,~r n .•ntuillt. di e dD.on • Mcmbm.n 

Rolle, so die von Lupinus (Kraftkaffee, 
Fruchtkaffee), Cassia occidentalis L. 
(Fig. 213), Cassia Sophora L. (Mogdad
Kaffee, Neger-Kaffee, Kongo-Kaffee, Stephanie

und ,•s hl •ib<•n nur die Ulbch n Dbrig. 

Kaffee), Cicer arietinnm L. (deutscher, franzosischer Kaffee), Vicia Fa baL., Parkia
Arten [Sudan-Kaffee) , Astragalu s baeticns L. (Stragel-Kaffee), Astragalns ex
capu s L., Soja hispida MoENCH. 

Alle diese Samen sind unter dem Mikroskop schon an den Elementen der Samenschale 
leicht zu erkennen. Dieselbe besteht aus langgestreckten und meist ziemlich stark ver
dickten Pali ss ad en und einer darnnter gelegenen Schicht llickig nebeneinander stehender, 
in der Mitte eingezogener Zellen, den sogen. Trăg erzellen [fiir die Unterscheidung der 
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einzelnen Samen vergl. MoELLER, Mikroskopie der Nahrungs- und Genussmittel aus dem 
Pflanzenreiche 1886, S. 302 ff. und VoaL, die wichtigsten Nahrungs- und Genussmittel 1899, 
s. 325 ff.). 

Von den genannten Leguminosensamen im Ban verschieden sind diejenigen von 
Arachis hypogaea L. (vergl. S. 360), die als "afrikanisrher Bohnenkaffee von GEBR. 

Fig. 2U. ' aciJ M OELLER.) 
Qu rsclmitL du h deo amon ' "011 Phytel phas 

ruacrO<'nrpa. S ameoschale. E Endo penn. 

ScHMIDT in Bockenheim" in den Handel gekommen 
sind. Es sind die gebrannten, gespaltenen nnd 
vielfach zerbrochenen Samen, die, wenn die Hălften 
gut erhalten sind, Kaffeebohnen nicht unăhn
lich sehen. 

Ferner werden angefiihrt die steinharten 
Endosperme einzelner Palmen, namlich die von 
Phoenix dactylifera L. und Phytelephas 
macro carp a R. et. P. Die Samen der letzteren 
werden in grosser Masse zu Knopfen etc. ver
arbeitet und die Abfalle davon sollen zerkleinert 
und gerostet als Kaffee verwendet wcrden. · Beide 
sind leicht zu erkennen an den stark verdickten, 
getiipfelten Zellen des Endosperms, deren Wand 
wie beim Kaffee aus Cellulose (Reservecellulose) 
besteht, also mit Jod und Schwefelsaure blau wird. 
Die Wănde sind dicker wie beim Kaffee, die 
Tiipfel gegen die W and scharfer abgesetzt und 
nach innen (gegen die primare Membran) meist 
verbreitert (vergl. auch Phoenix) (Fig. 214). 

Eine ziemliche Rolle spielen die Eicheln. 
deren zerkleinerte und geriistcte Samen allein als 
Eichelkaffee oder mit Kaffee vermengt in den 
Handel gelangen (vergl. Quercus). Sie sind mikro-
skopisch leicht zu erkennen an den Stărkekornchen, 

die von recht unregelmăssiger Gestalt, rundlich, lănglich, nierenformig, gerundet-dreieckig, 
knollig sein kiinnen. Daneben kommen aus wenigen zusammengesetzte Korner vor. Alle 
haben einen dentlichen Kernspalt. Sie messen 15-50 ţt (Fig. 215). Auch wenn, wie es 
zuweilen vorkommt, die Eicheln gebriiht, also die Stărkekornchen verkleistert sind, ist ihre 

Fig. 216. ( acb Mo>:LI.ER.) 
Aua dem G wcbc der Eichel. 8p Gefnsst'. st . ~.<1rkemebl. 

op Epld rmls. 300 mnl v rgrO rt. 

Umrissform in den damit erfiillten 
nnd oft vollig erhaltenen Zellen noch 
einigermassen zu erkennen, doch 
wird man alsdann das Hauptangen
merk auf die Elemente der Frucht
schale richten, die oft in Stiickchen 
in den Eichelkaffee gelangt. Es sind 
in ihr kleine, stark verdickte Stein
zellen charakteristisch. 

fJ) mit Friichten: 
Friichte der Ceratonia 

Sili q u a L. (vergl. S. 699). Friichte 
der Ficus Carica L. (vergl. 
S. 641). Ausser den 1. c. erwăhnten 

Cruciferensamen sollen der Cichorie auch Traubenkerne beigemcngt werden, um Feigenkaffce 
vorzutauschen. Cerealienfriichte. Fiir ihren Nachweis wird man sich an die Stărke
kornchen halten (vergl. S. 294), doch ist zu beachten, dass solche Kaffeesnrrogate auch 
aus Malz, also gekeimtem Getreide hergestellt werden, wobei die Stărkekiirnchen eine mehr 
oder weniger weitgehende Yerănderung erlitten haben. Es kommen meist die ganzen 
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Friichte vor, doch bestehen Kaffeesurrogate aus gerostetem Mais und Reis aus grobem Pulver 
Gedorrte und gerostete Birnen. Ihr am meisten charakteristisches Element ist die 
Oberhaut, deren mit ziemlich dicken Radialwănden versehene Zellen durch zarte Wănde 
in 3-4 Tochterzellen getheilt sind. Ferner kommen die bei den meisten Birnen vor
handenen, im Fruchtfleisch sich findenden Gruppen stark verdickter Steinzellen in Betracht. 

r) mit Pflanzenachsen: 
Als solche werden gerostete und zerkleinerte Kartoffeln genannt. Ueber ihr 

Stărkemehl vergl. S. 294 . 

.5) mit Wurzeln: 
Cichorien, die Wurzeln kultivirter Pfl.anzen von Cichorium Intybus (vergl. S. 829). 

Es ist hier noch darauf hinzuweisen, dass man die aus Cichorie bestehenden Surrogate 
wieder verfălscht mit anderen Wurzeln, ebenso wie man Cichorien etc. benutzt zum Ver
fălschen des Feigenkaffees. 

Mehr als Kuriosităt mogen noch folgende Verf"alschungen erwăhnt werden: kiinst
liche Bohnen aus den Samen von Phytelephas, in kiinstlichem Kaffee Pfefferschalen, Bohnen
mehl, Pfl.aumenkerne etc. 

Bestandtheile einiger Kaffeesurrogate nach KoENIG: 

Cichorien 
Feigen 
J ohannisbrot . 
Cerealien (Roggen etc.) 
Malz. 
Congo-Kaffee (roh) . 

" ,. ( gerllstet) . 
Eicheln, geschiilt u. gerllstet 
Dattelkerne 

13,161 6,53 
12,50 4,57 
5,35 8,93 

12,50 12,15 
7,08 13,05 

13,72 39,82 
4,22 27,06 

12,50 1 6,78 
9,27 1 5,46 

2,74 
2,96 
3,65 
3,57 
2,25 
1,26 
1,19 
4,35 
8,50 

Procent 

17,891141,42112,07 
32,50 31,92 12,34 

69,83 1 10,15 
4,12155,66 1 8,45 

15,67 51,74 7,38 
37,09 4,41 

3,25 i 39,74 19,28 
69,27 5,02 
52,86 23,97 

6,19 
3,21 
2,09 
3,55 
2,83 
3,70 
4,63 
2,07 
1,44 

Extrakt (d. h. in 
W asser lOsliche 
Stoffe) in der 

Trockensubstanz 

70,50 
82,50 
63,71 
48,53 
65,00 

22,50 
28,88 
12,87 

Fiir "die Beurtheilung der Surrogate kommen folgende Bestimmungen und Ge
sichtspunkte in Betracht. 

1) Cichorie soll enthalten: Wasser nicht iiber 15 Proc. [Schweiz 1) und Belgien)2], 

Fett nicht mehr wie 2 Proc. [Belgien, Oesterreich3)], Extrakt 60 Proc. (Oesterreich), 
50. Proc. (Belgien), Zufiigen von Zucker oft bis zu 2 Proc. gestattet (Belgien), Asche 
8 Proc. (Schweiz), nicht weniger als 4 Proc. (Oesterreich), davon in Salzsăure loslich 
2,5 Proc. (Schweiz). 

2) Feig e soll enthalten: Wasser nicht iiber 20 Proc. (Schweiz), Fett 2,5 Proc. 
(Oesterreirh), Extrakt 70 Proc. (Oesterreich), Asche 5 Proc. (Schweiz, Oesterreich), davon 
1 Proc. in Salzsăure loslich (Schweiz). 

3) Getreide soli enthalten: Wasser nicht iiber 3 Proc. (Schweiz), Fett 2,5 Proc. 
(Oesterreich), Extrakt 25 Proc., Asche 7 Proc. (Oesterreich), 4 Proc. (Schweiz) und davon 
1 Proc. in Salzsăure Ioslich. 

4) Malz soli enthalten: Extrakt 65 Proc. 
5) Eicheln sollen enthalten: Wasser 3 Proc., Asche 4 Proc., davon 1 Proc. in 

Salzsăure loslich (Schweiz). 
6) Riibenschnitzel aus Zuckerfabriken solien iiberhaupt nicht zu Kaffeesurrogaten 

verarbeitet werden (Oesterreich). 

1) Schweizer Lebensmittelbuch 1899. 
2) Gesetz vom 1. Mărz 1895. 
3) V orschlăge zum Codex alimentarius austriacus. 
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7) Verdorbene, verschimmelte Surrogate, solche, die Kii.fer, Milben etc. enthalten, 
sollen nicht verwendet werden. 

11. Coff'ea liberica Bull. In den Pflanzungen werden die Kaffeebii.ume durch 

einen Pilz Hemileia vastatrix Berk. et Br. sehr geschii.digt, und alle Bemiihungen 
seiner Herr zu werden, waren bisher vergeblich. Man hat daher versucht, fiir die Kultur 
andere Ooffea-Arten ausfindig zu machen, die dem Pilz gar nicht unterworfen sind oder 
doch widerstandsfăhiger gegen ihn sind. Als solche kommt in erster Linie die genannte 
Art in Betracht. Sie ist heimisch in Ober- und Niederguinea und wird gegenwartig schon 
in immer steigendem Umfange kultivirt, so in Oeylon, Java, Hinterindien, Sierra Leone, 
Deutsch-Ostafrika, auch Brasilien. Die Art bietet auch sonst einige Vortheile gegeniiber 
O. arabica, insofern die Pflanzen ausserordentlich reichlich tragen, lange tragfii.hig bleiben 
und grossere Samen produciren. Ein Nachtheil gegeniiber O. arabica besteht darin, dass 
das Pericarp sehr hart ist und durch Gii.hrung erst aufgelockert werden muss. 

Die Samen sind etwas gri:lsser wie die von C. arabica, aher hii.ufig von unregel
mii.ssiger und unansehnlicher Gestalt; auch soli der Geschmack des daraus bereiteten Ge
trănkes zuweilen weniger angenehm und etwas "olig" sein. Daher werden sie erheblich 
niedriger bezahlt. Im gemahlenen und gebrannten Kaffee kann man O. liberica leicht 
erkennen an den Steinzellen der Samenschale. Sie ha ben folgende Maasse: 

Ooffea liberica. Lănge bis 770 p., ausnahmsweise bis 880 f-l· Breite bis 51 f-l· 

Ooffea arabica " " 480 p. " " 41 f-l· 

Man wird also Steinzellen, die lănger als 500 f-l sind, der liberica zuschreiben. In 
Bruchstiicken erkennt man sie daran, dass die innere Kontur der Wand gegeniiber dem 
Lumen stets scharf abgesetzt erscheint, was bei O. arabica nicht so der Fall ist. Der 
Ooffei:ngehalt betrug bei Samen aus Java: 1,37 Proc., bei zwei Mustern aus 1\falakka 1,26 
und 1 ,35 Proc. 

III. Ebenfalls in Kultur genommen ist Coff'ea stenophylla G. Don aus West
afrika; sie ist auch nach Westindien eingefiihrt. Die Samen sollen schon als "~Iokka" in 
den Handel kommen. 

IV. Ibo-Ka:ll'ee soli ein Gemenge von Samen mehrerer A1ten sein, darunter C. arabica 
und vielleicht Coff'ea Zanguebariae Lour. 

V. Coff'ea laurina Smeathm., C. microcarpa DC., C. Zanguebariae Lour. 
werden in ihrer Heimath Ostafrika als Genussmittel verwendet, ebenso C. mauritiana 
Lam. (Oafe marron) auf Bourbon. Die Samen enthalten kein Ooffei:n. 

Extractum Co:ll'eae (Erganzb.). Kaffee-Extrakt. Grob gepulverte Kaffeebohnen 
2 Th. zieht man 4 Tage mit einem Gemisch aus Weingeist (87 proc.) 4 Th., Wasser 6 Th., 
dann nochmals 24 Stunden mit W eingeist 2 Th., W asser 3 Th. aus, presst ab und dampft 
zu einem dicken Extrakt ein. - D i e t. G e b r an n te r, fein gemahlener Kaffee 100 Th. wird 
zweimal je 3 Tage zuerst mit Weingeist 120 Th., Wasser 180 Th., dann Weingeist 80 Th., 
W asser 120 Th. ausgezogen, die filtrirte Pressfliissigkeit auf 20 Th. eingedampft, W eingeist 
5 Th. zugesetzt und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 15-16 Th. 

Extractum Co:ll'eae 1luidum (Erganzb.). Kaffee-Fluidextrakt. Aus mittelfein 
gepulverten Kaffeebolmen 100 Th. und q. s. einer Mischung aus Weingeist (87 proc.) 
3 Th., W asser 7 Th. im Verdrangungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 25 Th., 
sammelt zuerst 85 Th. und stellt l. a. 100 Th. Fluidextrakt her. Man braucht etwa 700 Th. 
Losungsmittel. Auf gleiche W eise stellt man aus gerosteten Bohnen ein Extrakt dar, 
welches zur schnellen Bereitung von Ka:ffee auf Reisen u. s. w. dient. 2-3 Theeloffel auf 
eine Tasse heissen W assers. 

Rp. 

Essentla Coffeae saeeharata. 

Kaffee-Likor (DIETERICH). 

1. Seminis Coffeae tosti pulv. 
2. Spiritus Vini Cognac 
3. Spiritus Aetheris nitrosi 
4. Spiritus (90 proc.) 
5. Aquae 

500,0 
200,0 

20,0 
4,5 1 

6000,0 

6. Sacchari 4500,0 
7. Aquae 2000,0 
8. Seminis Coffeae tosti pulv. 50,0 
9. Tincturae Vanillae 10,0 

10. Olei Amygdalarum aetherei gtt. II. 
Man macerirt 1-5 24 Stunden, destillirt ab 6000,0, 

fiigt eine kochend heisse Losung von 6 in 7 und 
zuletzt 8-10 hinzu und filtrirt nach 24 Stunden. 
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Mixtura amethysta REVEIL. 
REVEIL's Mixtur gegen Trunkenheit. 
Rp. Infusi Coffeae tostae (25,0) 125,0 

N atrii ehlorati 4,0 
Liquoris Ammonii acetici 10,0 
Sirupi simplicis 30,0. 

Innerhalb 1/ 2 Stunde auf zweimal zu nehmen. 

Mixtura Colfeae chininata. 
Mixtura Chinini sulfurici dulcificata. 

Rp. lnfusi Coffeae tostae (10,0) 100,0 
Chinini sulfurici 0,5 
Sacchari albi 30,0 

UmgeschO.ttelt 1 Weinglas voll zu nehmen. 

Mixtura laxativa enm Colfea. 
Rp. 1. Seminis Coffeae tostl 

2. Foliorum Sennae 
3. Sacchari albi 
4. Magnesii sulfurici aa 10,0 
5. Aquae fervidae 150,0. 

Man iibergiesst 1 und 2 mit 5, seiht nach 1/, Stunde 
ab und 15st 3 und 4. 

Morsnll Colfeae s. S. 284. 
Sirnpns antarthritlens SEVERIN. 

Sirop antigoutteux de SEVERIN. 
Rp. 1. Seminis Coffeae grosso modo pulv. 1000,0 

2. Foliorum Fraxini excelsioris 10,0 
3. Sacchari albi 600,0 
4. Acidi carbolici liquefacti gtt. V 
5. Aquae calidae q. s. 

Im Verdrăngungswege ersch5pft man 1 mittelst 5, 
U!stim erstenAuszuge 3, zieht mittelst des zweiten 
2 aus, dampft letzteren ein und stellt 1. a. 1000 g 
Sirop her. Diureticum. Gegen Gicht und Rheuma. 

Sirnpns Colfeae (Diet.). 
Kaffeeslrup. 

Rp. 1. Seminis Coffeae tosti subt. pulv. 200,0 
2. Aquae calidae 250,0 
3. Spiritus Vini Cognac 50,0 
4. Sirupi simplicis ebullientis 800,0. 

Man befeuchtet 1 mit 2 und 3, 'iibergiesst mit 4, 
stellt 1 /, Stnnde warm, lăsst 24 Stunden stehen 
und filtnrt. Dient zur Geschrnacksverbesserung 
von schlecht schmeckenden (Chinin- etc.) llfix
turen. 

Slrupns Colfeae eompositns. 
Keuchh ustensaft. 

Rp. 1. Seminis Coffeae tosti gr. plv. 100,0 
2. Corticis Chinae gr. plv. 50,0 
3. Cortic!s Ciunamomi gr. plv, 
4. Benzoes gr. plv. aă 25,0 
5. Spiritus (90 proc.) 100,0 
6. Aquae 500,0 
7. Sacchari 600,0_ 

Man befeuchtet 1-4 miL q. s. der Mischung 5-6 
sammelt durch Verdrllngung 400,0 und IBst darin 7. 
Kleineren Kindern 1 Theel5ffel, gr5sserpn 1/ 2-1 
Ess!Mfel 3mal taglich. 

Sirnpns Coft'eae enm Morphino MouGEOT. 
Rp. Infusi Coffeae tostae (2,5) 25,0 

Sirupi simplicis concentrat! 75,0 
Morphini hydrochlorici 0,1. 

Findct Anwendung, wenn man die beruhigende 
und schmerzstillende Wirkung des Morphins zur 
Geltung bringen, die schlafbringende aber auf
heben will. 

Sirnpns cofteatns DELAHAYE. 
DELAHAYE's Keuchhustensaft. 

Rp. Extracti Belladonnae 0,2 
Sirupi Coffeae 95,0 
Tincturae Ipecacuanhae 5,0. 

Thee!Mfelweise mehrmals tllglich. 

Sirnpns contra tnssim eonvnlsivam GAUDIER. 
Rp. Cinchonini sulfurici 0,5 

Morphini hydrochlorici 0,02 
Tincturne Digitalis 
Tincturae Stramonil ăă 1,5 
Sirupi Coffeae 100,0. 

Thee!Mfelweise S-4mal taglich. 

Cafei'n, von KocKRITZ, BRANDES & Co. ist ein entolter Kaffeeauszug. 
Ka:lfee-Konserve, Fliissige, Wird aus Ka:ffeepulver gewonnen, indem man dasselbe 

mittelst heisser, mit 10 Proc. Pottasche versetzter Stărkezuckerlosung, dann nochmals mit 
kaltem W asser auszieht und beide Ausziige mischt. 

Ka:lfee-Essenz, Hollăndische, in Pulverform, besteht aus gebranntem Zucker. 
Ka:ll'ee-Extrakt, Fliissiger, von GUE & CoLE-GRANT. Ein mit kaltem Wasser ge

wonnener Ka:ffeeauszug wird mit einer Kaffeeabkochung gemischt und zum Extrakt cin
gedampft. 

Ka:lfeeglasnr, zum Glănzendmachen des gebrannten Kaffees. Unter dieser Be
zeichnung ist ein Paraffinum liquidum vom spec. Gew. 0,868 angetro:ffen worden. 

Kaft'eepnlver. S. Pulvis Jalapae compositus. 
Migriineextrakt, ScHONFELD's, ist ein weingeistiger Auszug aus rohen Ka:ffee

bohnen. 

Ka:lfee-Ersatz, Ka:lfee·Snrrogate. 

Ka:lfeesurrogat von BEHR wird aus W eizen, Mais und Gerste bereitet. 
Ka:lfeesurrogat von BERING, BERING's Kraftkaffee, Lupinenkaffee, besteht aus 

entbittertem und gerostetem Lupinensamen. 
Ka:lfeesurrogat, .A.pprobirtes, aus Koln, ist gebrannter, zum 'l'heil verkohlter 

Zucker. 
Ka:lfeesurrogat, DormEN's. Getreidekărner werden gedămpft und erhalten vor dem 

Brennen einen Zusatz von 3 Proc. Natriumbikarbonat. 
Ka:lfeesnrrogat von GROTHE ist ein Gemisch aus gerostetem Roggenbrot, gerosteten 

Erbsen und gebranntem Zucker. 
Katl'eesurrogat von LEUSMANN & ZABEL ist ein stiirkemehlarmes Gemisch mit 

Spuren von Coffein. 
Ka:lfeesnrrogat von PrsoNI ist Cichorienwurzelextrakt . 
.A.siatischer Ka:lfee, ein in Galizien gebrăuchliches Surrogat, besteht aus ausge

kochtem Kaffee, Ziegelmehl, Bimstein und gebrannten Erdmandeln. 
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Komprimirter Kafl'ee von RucH, CHARTIER & :BERLIT. Ein durch starken Druck 
in Tafeln gepresstes Kaffeepulver. 

Deutscher Natronkaffee von THILo & v. DoHREN soli aus Cichorien, gerostetem 
Getreide und N atriumbikarbonat bestehen. 

Feigenkaffee, Fugine: Getrocknete und gerostete Feigen. 
Fruchtkaffee von :BucHMANN sind gerostete Lupinensamen. 
Gesundheitskaffee, Homoopathischer, von KREPLIN, ist gebrannter Roggen. 
Gesundheitskaffee, Homoopathischer, von A.. LuTzE erfunden, von Dr. W. ScHWABE 

verbessert, von L. WILLIG in Cothen, soli aus gerostetem Roggen, Mais, Erbsenmehl, Zucker
riiben, Kakao und Salz bestehen. 

Gesundheitskaffee, Homoopathischer, von MosER. :Bestandtheile in Proc. (abge
rundet): 8,6 Wasser, 3,7 Fett, 12 Protern, 73,2 Kohlehydrate, 2,5 Mineralstoffe. 

Gesundheitssparkaffee aus Braunschweig besteht aus gerosteten Getreidekornern. 
Jamaica·Kafl'ee. Kaffeesurrogate, die aus gerosteten Getreidekornern, oder Eicheln, 

Hii.lsenfriichten, Bohnenmehl u. dergl. bestehen. 
Kronen-Kaffee, ist aus rothen Ruben, Roggen, Cichorien und gerostetem :Brod zu

sammengesetzt. 
LEIDENFROST's Surrogat besteht aus Cichorien mit den Destillationsprodukten 

des Kaffees. 
Malto-Kaffee von BEHR ist schwach gerostetes Malz mit gerostetem Getreide. 
Mellotin-Kafl'ee. Gemisch aus Kaffee, Cichorien und Dattelkeruen. 
Malzkaffee, KATHBEINEB's, besteht aus gebranntem Malz mit Kaffee- oder Kakao

schalenextrakt behandelt. 
Niihrkaffee, Dr. :BILFINGER's, ist eine Mischung aus gebrannten Eicheln und ge

brannten Getreidekornern. 
Saladin-Kafl'ee von ScHWING in :Barmen, ein Kaffeesurrogat, wird durch mehr

tagiges Dampfen und nachherie;es Rosten von Maiskornern bereitet. 
Sintenis-Mocca·Sacca·Kafl'ee ist ein gerostetes Gemenge von Gerste und Mate. 

Coffe'inum. 
1. Co1fe'inum (A.ustr. Germ. Helv.). Cafeine (Gali.). Caffeina (Brit. U-St.). Caffein. 

Kafl'ein. Thein. Gnaranin. (Psoralein) C8H10N40 2 + H20. Moi. Gew. = 212. 
Darstellung. Die Gewinnung des Coffei:ns erfolgt gegenwartig fast nur noch aus 

dem Theestaub bez. Theekehricht, welcher hOchstens etwa 1,7 Proc. Coffe'in enthălt, 

iibrigens zum Zwecke der Steuerersparniss in denaturirtem Zustande verarbeitet wird. 
Die Darstellung von Coffe'in ist zur Zeit hOchst unlohnend. Wăhrend das Kilogramm 
Coffein vor etwa 30 Jahren noch 200 Mark kostete, stellt es sich jetzt auf 16 Mark. 

Die Darstellung von Coffe'in im pharm. Laboratorium ist zwar nicht lohnend, aber 
zu Uebungszwecken zu empfehlen. Sie lasst sich zweckmassig mit einer Bestimmung des 
Coffe'ingehaltes im Thee verbinden. 

a) Darstellung kleinerer Mengen. Man zieht 100 g gepulverten chinesischen 
Thee viermal mit heissem, destillirtem Wasser aus. Die filtrirten A.usziige werden ein
gedampft und schliesslich unter Zusutz von 10-15 g gebrannter Magnesia zur Trockne 
gebracht. Der trockne, gepulverte Riickstand wird alsdann mit Chloroform extrahirt. Nach 
dem Verdunsten des letzteren hinterbleibt in der Regel ein etwas griinlich gefărbtes "Roh
coffein", welches durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser unter Zusatz von Thierkohle 
gereinigt wird. 

b) Darstellung grosserer Mengen. Die fabrikmassige Darstellung von Coffein 
erfolgt, wie schon bemerkt, aus dem Theestaube. Man extrahirt denselben mehrmals mit 
heissem Wasser, bringt die A.usziige durch Eindampfen zur Extraktkonsistenz und zieht 
aus diesem Extrakt, nachdem zur A.bscheidung von Gerbsăure etc. Kalkmilch zugesetzt 
worden ist, das Coffe'in durch Behandeln mit Weingeist aus. Nach dem A.bdestilliren des 
Weingeistes hinterbleibt ein RohcoffeYn, welches durch Umkrystallisiren aus Wasser unter 
Zusatz von Thierkohle gereinigt wird. 

In den letzten Mutterlaugen, sirupsdicken, stinkenden Fliissigkeiten, hat KossEL 
eine von ihm Theophyllin genannte neue Base gefunden, welche nach seinen Unter-
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suchungen der Formei C,H8N40 2 + H20 entspricht und = Dimethylxanthin, aber verschieden 
von Theobromin ist. 

Eigenschaften. Coffe'in stellt, aus Wasser krystallisirt, weisse, biegsame, seiden
glanzende Nadeln dar, welche in der Regel zu einer wolligen Masse verfilzt sind. Es lost 
s.ich in etwa 80 Th. Wasser von 15° C., oder in 2 Th. siedendem Wasser. · Diese letztere 
Losung erstarrt beim Erkalten zu einem Krystallbrei. Es lost sich ferner in etwa 50 Th. 
Weingeist von 90 Proc. oder in 150 Th. absolutem Alkohol oder in 9 Th. Chloroform, da
gegen ist es weniger loslich in Aether (1: 550), und noch weniger in Schwefelkohlenstoff, 
Benzol oder Petrolather. Das aus Wasser krystallisirte Coffe'in entspricht der Zusammen
setzung C8H10N40 11 + ~0. Das aus absolutem Alkohol oder Aether krystallisirte ist wasser
frei = C8H10N402• Das wasserhaltige Coffe'in verliert sein Krystallwasser bei 100° C. 
vollig, ein 'rheil desselben entweicht jedoch schon beim Aufbewahren in trockner Luft, 
wobei das Coffe'in einigermaassen ein verwittertes Aussehen annimmt. Beim Erhitzen auf 
180° C. sublimirt Coffe'in als farb- und geruchloser Dampf, bei weiterem Erhitzen schmilzt 
es bei 230,50 C. 

Obwohl das Coffe'in nicht alkalisch reagirt, so ist es doch zu den Basen zu rechnen, 
da man wohlcharakterisirte Salze desselben mit Sauren kennt. .Aus seinen Salzlosungen 
wird das Cofie'in durch Ammoniak oder atzende Alkalien nicht leicht gefallt, da es in 
Alkalien noch leichter loslich ist wie in reinem Wasser. - Die Loslichkeit des Coffe'ins 
in Wasser wird noch erheblich gesteigert durch die Anwesenheit gewisser Substanzen, 
wie Kaliumbromid, Natriumbenzoat, Natriumsalicylat, Natriumcinnamat, 
Antipyrin. 

Die kaltgesattigte wasserige Losung wird durch MAYER'sches Reagens ls. S. 20.5) 
oder durch Jodlosung nicht gefallt, dagegen giebt sie mit Gerbsii.ure einen weissen, im 
Ueberschuss des Reagens lOslichen Niederschlag. 

CH3 .N-CH 
1 11 
CO.C-N.CH3 

1 1 :::=:::--===co 
CHa.N-C=N 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Coffei:n 
ein Derivat des Xanthins und zwar Trimethyl-Xanthin (Theo
bromin und Theophyllin sind zwei isomere Dimethyl-Xanthine), 
wahrend das Xanthin selbst in nahen Beziehungen zur Harn
saure steht. 

Coffein. 
Coffe'in ist friiher durch Methyliren des Theobromins und 

neuerdings vom Dimethylharnstoff und der Malonsaure ausgehend vollstandig synthetiEch 
dargestellt worden. 

Iden tit a tsreaktion: Dampft man 0,1 g Coffein mit 10 ccm Chlorwasser in einem 
Porcellanschalchen auf dem Wasserbade zur Trockne ein, so hinterbleibt ein gelbrothlicher 
Fleck, welcher beim Aufblasen von Ammoniakdampfen purpurroth wird. Beruht auf der 
Bildung von Amalinsaure; Ammoniakgas fărbt Amalinsii.ure allm!ihlich roth bis dunkelviolett 
und die entstandene Verbindung (= Murexo'in) lost sich mit purpurrother Farbe in 
Wasser; ii.hnliche Reaktionen geben auch Theobromin und Harnsaure = Isopurpur- (Mu
rexid-) Reaktion. Xanthin giebt nach der Oxydation keine Farbung mit Ammoniak, wohl 
aber mit Kali- oder Natronlauge. 

Praj'ung. 1) Die kaltgesattigte wasserige Losung werde durch Jodjodkalium
losung nicht getriibt (Triibung wiirde Alkalo'ide anzeigen, welche mit Jodlosung unHisliche 
Verbindungen eingehen) und durch Ammonialdl.iissigkeit nicht gefarbt (fărbende Verunrei
nigungen. - 2) Schwefelsăure·und Salpetersaure sollen mit Coffe'in keine Fărbung 
geben. Rothfarbung mit Salpetersăure wiirde auf Morphin oder Brucin hinweisen. Be
ziiglich der Farbung mit Schwefelsii.ure ist folgendes zu beachten: Reines Coffein lost sich 
in Scbwefelsiiure allerdings ohne Farbung auf. Dunkelfarbung konnte auf Kohlehydra te, 
z. B. Zucker, eine Rothung auf Salicin hinweisen. Bei den gegenwii.rtig im Handel 
befindlichen Coffeinsorten tritt in der Regel eine schwache Gelbfărbung mit Schwefelsaure 
ein. - Gerbsiiurelosung ruft in der wasserigen Coffe'inlosung einen starken Niederschlag 
von Coffe'intannat hervor, welches sich aher in einem Ueberschusse von Gerbsăure wieder 
auflost. Dieses letztere Verhalten zeigen auch einige andere Alkalo'ide. 



910 Coffe'inum. 

Aufbewaht•ung. Diese erfolgt nach Austr. Germ. Helv. vorsichtig, weil man 
sich davon tiberzeugte, dass das Coffe'in keine ganz harmlose Substauz ist. Ausserdem ist 
es des leichten Yerwitterns wegen in gut geschlossenen Gefăssen an eiuem nicht zu warmen 
Orte aufzubewahren. 

Anwendung. Kleine Gaben von Coffe'in wirken anregend auf das Grosshirn, 
grosse Gaben erzeugen starke Aufregung, Ohrensausen, Beklemmungen, Schlaflosigkeit, 
Zittern, kurz es tritt das ausgesprochene Bild einer Vergiftung ein, die aber durch Bett
wărme, Alkoholica gehoben werden kann. 

Man giebt es subkutan und innerlich bei Neuralgieen, Migrăne, bei Herzkranken 
als Ersatzmittel der Digitalis im Stadium der gestorten Kompensation, wo es auch diu
retisch wirkt. Als Antidot bei Vergiftungen mit Morphin und Curare, sowie curareartigen 
Substanzen. Hochstgaben: pTo dosi 0,5, pTo die 1,5 (Germ. Helv.). Nach Austr.: 0,2 
pTo dosi und 0,6 pTo die. 

Die Salze des Coffe'ins charakterisiren sich im allgemeinen durch ihre geringe Be
stăndigkeit. Die meisten derselben werden schon durch Wasser in Coffe'in und die be
treffende Săure zerlegt, sie entstehen also tiberhaupt nur bei Abwesenheit von Wasser, d. h. 
nur mit Coffeln und koncentrirter Săure. Die Salze des Coffelns mit fltichtigen Săuren 
werden auch durch Erwărmen zerlegt. Trocknet man z. B. das Coffe'inhydrochlorid bei 
100° C., so geht die Chlorwasserstoffsăure weg und reines Coffe'in hinterbleibt. Da das 
Coffeln nicht alkalisch reagirt, so kann man die Săure der Coffe'insalze titriren, als ob sie 
in freiem Zustande gegenwărtig wăre. 

t Coffe"inum citricum (Helv. Ergănzb.). Caffe"inae Citras (Brit.). Caffe'ina ci-
trata (U -St.). Coffe'incitrat. Citronensaures Coffe'in. C8H10N40 2 • C6H80 7 . Moi. 
G!lW. = 386. 

Die Existenz dieses wiederholt angezweifelten Salzes ist durch E. ScHMIDT sicher
gestellt worden. 

Darstellung. 10 Th. Coffe'in und 10 Th. Citronensăure werden in 20 Th. Wasser 
unter Erwărmen auf dem Wasserbade gelost und diese Losung dann unter Umrtihren im 
Wasserbade zur Trockne gebracht. 

EJigenschaj'ten. Ein weisses krystallinisches Pulver, welches mit wenig Wasser 
eine klare, sirupdicke Losung giebt, aus welcher sich beim Verdtinnen mit \Vasser Coffe'in 
abscheidet. Dieses lOst sich bei weiterem Zusatz von W asser, namentlich beim Erwărmen 
vollstăndig wieder auf. Die kaltgesăttigte Losung des Coffe'incitrates in absolutem Alkohol 
rothet blaues Lackmuspapier nur schwach (Abwesenheit grosserer Mengen freier Citronen
săure). - In der wăsserigen Liisung (1 = 100) erzeugt Kalkwasser, in geringem Ueber
schuss zugesetzt, in der Kălte keine Triibung, wohl aber, wenn die Mischung zum Sieden 
erhitzt wird. Letztere Triibung verschwindet vollstăndig, wenu die Mischung in einem 
verschlossenen Gefăsse erkaltet (Nachweis der Citronensăure). - Wird 1 Th. Coffe'incitrat 
mit 10 Th. Chlorwasser auf dem Wasserbade eingedampft, so werde der g-elbe Verdampf
ungsrtickstand beim sofortigen Aufblasen von Ammoniakdămpfen purpurroth gefarbt. 

Das Salz enthălt 49,74 Proc. wasserfreie Citronensaure und 50,26 Proc. wasser
freies Coffeln. 

Prufung. 1) Mit Schwefelsăure oder Salpetersaure durchfeuchtet, fărbt sich das 
Coffe"incitrat nicht (verg-1. unter Coffe'inum). 2) Bei Luftzutritt erhitzt, verbrennen 0,5 g 
desselben, ohne einen Riickstand zu hinterlasseu (mineralische Vernnreinigungen). 3) In 
einem Gemisch gleicher Theile Chloroform und Weingeist sei es vollstăndig lăslich. 4) Die 
wăsserige Losung (1 = 100) werde weder durch Baryumnitrat-, noch durch Silbernitrat-, 
noch durch Kaliumoxalatliisung- getrtibt (Schwefelsăure, Chlor, Kalk), auch nicht durch 
Schwefelwasserstoffwasser verăndert (Braunfărbung =Biei). 5) Wird 1 g Coffe'incitrat in 
20 ccm siedendem Wasser g·elOst, die Losung mit Natronlauge alkalisch gemacht und nach 
dem Erkalten dreimal mit je 15 bez. 10 bez. 10 ccm Chloroform ausgeschiittelt, so sollen 
nach dem Verdunsten des letzteren und Trocknen des Riickstandes bei 100° C. annăhernd 
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0,5 g Coffe"in zuriickbleiben. Ergănzb. (Helv. schreibt vor, dass mindestens 0,5 und hiich
stens 0,75 g Coffe"in erhalten werden sollen.) 

Aufbewahrung, Anwendung. Nach Helv. und Ergănzb. vorsichtig aufzu
bewahren. Hochstgaben. Helv.: 0,5 pro dosi, 2,0 pro die. Erganzb.: 0,6 pro dosi, 
2,0 pro die. 

Coife'inum citricum effervescens. Ca.lfe'inae Citras e.lfervescens. Brit.: 
Natrii bicarbanici 510,0, Acidi tartarici 270,0, Acidi citrici 180,0, Sacchari 140,0, Caffe"ini 
ci triei 40,0. Ca.lfe'ina ci trata e.lfervescens. U- St.: Caffe"inae, Acidi citrici ăă 10,0, Natrii 
bicarbanici 330,0, Acidi tartarici 300,0, Sacchari 350,0. Beide Mischungen sind mit einer 
hinreichenden Menge Alkahal in der Wărme zu granuliren. 

t Coife'inum hydrochloricum. Chiorhydrate de Cafeine (Gall.). Co.lfe'in
chiorhydrat. Saizsaures Co.lfe'in. C8H10N40 2 • HCl + 2H20. Moi. Gew. = 266,5. 

Zur Darstellung lost man eine beliebige Menge Caffei:n unter schwachem Er
wărmen in einem massigen Ueberschuss rauchender (!) Salzsăure (s. S. 56) auf und 
iiberlăsst diese Losung iiber Aetzkalk der Krystallisatian. Die ausgeschiedenen Krystalle 
werden durch Pressen zwischen Filtrirpapier getracknet. 

Grasse, durchsichtige, farblase, manakline Krystalle, welche schan beim W aschen 
mit Alkahal ader Wasser in ihre Bestandtheile zerlegt werden. Beim Liegen an der Luft 
werden sie unter Verlust van Wasser und van Chlarwasserstaff undurchsichtig. Beim 
Tracknen bei 100-110° C. geht aller Chlarwasserstaff weg und es hinterbleibt reines Caffe"in. 
Im gut verschlassenen Gefăsse an einem kiihlen Orte aufzubewahren. Das Salz enthălt 

rund 72,8 Prac. wasse1freies Coffe"in. 

t Coffe'inum hydrobromicum. Bromhydrate de Cafeine (Gall.). Co.lfe'in
bromhydrat. Bromwassersto.lfsaures Co.lfe'in. C8H10N40 2 • HBr + 2H20. Moi. Gew. 
= 311. 

Wird durch Auflosen van Caffe"in in einem U eberschuss van schwach erwărmter 

Bramwasserstaffsăure in der namlichen W eise wie das chlorwasserstaffsaure Salz dargestellt. 
Grasse, farblose, durchsichtige, wahrscheinlich monakline Krystalle, welche bei Be

riihrung mit Wasser ader Alkahal in Caffe"in und Bramwasserstaffsăure zerlegt werden. 
Beim Liegen an der Luft entweicht ein Theil des Krystallwassers. Bei 100° C. wird es 
wasserfrei, indem zugleich ein Theil des Bramwasserstaffs weggeht; bei 110° C. hinterbleibt 
reines Coffe"in. Das Salz enthiilt rund 62,3 Prac. wasserfreies Caffe"in. 

t Coffe'inum nitricum. Co.lfe'innitrat. Saipetersaures Co.lfe'in. CsH10N402 . 
HN03 + H20. Moi. Gew. = 275. 

Zur Darstellung bringt man das Caffe"in mit einer zur Auflosung geniigenden 
Menge farblaser Salpetersăure van 1,4 spec. Gew. zusa=en und iiberlăsst alsdann 
die erzielte Losnng, vor Licht geschiitzt, der Krystallisatian iiber Aetzkalk. Das Caffe"in
nitrat scheidet sich langsam in kleinen, dicken, saulenformigen Krystallen ab, welche durch 
Pressen zwischen Fliesspapier van anhaftender Mutterlauge zu befreien sind. 

Durch Wasser ader durch Alkahal wird es in Coffe"in und Salpetersăure zerlegt. 
Wird es bei 100° C. getracknet, sa hinterbleibt reines Caffe'in. Das Salz enthălt rund 
70,5 Proc. wasserfreies Caffei:n. 

t Coffe'inum sulfuricum. Co.lfe'insulfat. Schwefeisaures Co.lfe'in. C8H10N40 2 • 

H2S04• Moi. Gew. = 292. 
Zur Darstellung lost man Caffe'in in etwa der zehnfachen Menge heissem Alkahol, 

welcher mit 2 Th. kanc. Schwefelsiiure versetzt ist, und iiberlii.sst alsdann die Losung an einem 
kalten Orte der Krystallisatian. Nach lăngerem Stehen scheidet sich das Sulfat in Farm 
kleiner, zu Rasetten vereinigter Nadeln ab. Diese werden durch Wasser und durchAlkahal 
in Caffei:n und in Schwefelsăure zerlegt, lassen sich aber aus schwefelsăurehaltigem Alkahal 
unverăndert umkrystallisiren. Das Salz enthiilt rund 66,4 Proc. wasserfreies Caffei:n. 

Il. Cofte'in-Doppelsalze. Das Caffei:n charakterisirt sich durch eine grasse Auflos
lichkeit in gewissen Salzlosungen. Man nimmt an, dass es mit diesen Salzen sag. Dappel-
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salze eingeht. Diese Doppelsalze des Coffeins lassen sich namentlich zur subkutanen An
wendung des Coffeins benutzen. Werden dieselben in Liisung verordnet, so wiirde es 
natiirlich zulassig sein, sie ex tempore durch Auflosen der einzelnen Bestandtheile dar
zustellen. 

t Coffeino-Natrium benzoicum (Germ. Helv.). Co1fei'n-Natrinmbenzoat. 50 Th. 
Coffein und 59 Th. Natriumbenzoat werden in 200 Th. Wasser gelost. Die Losung ist zu 
einem trocknen Pulver einzudampfen und auszutrocknen. - Farbloses, amorphes, bitter 
und aromatisch schmeckendes Pulver, loslich in gleichen Theilen W asser oder in 30 Th. 
Weingeist. In der wasserigen Losung (1 = 20) wird durch Salzsaure eine krystallinische 
Ausscheidung von Benzoesaure hervorgerufen, mit Ferrichlorid entsteht hellbrauner Nieder
schlag von Ferribenzoat. Durch Chloroform wird dem Prăparate alles Coffein entzogen. 

Bestimmung des Coffeingehaltes. A) Wird 1 g des Prăparates in 20 ccm 
Wasser gelost, mit 2 ccm Natronlauge alkalisch gemacht und die Mischung· zweimal mit je 
15 g Chloroform je 5 Minuten lang ausgeschiittelt, so soli die abgetrennte Chloroform
Iosung beim Verdunsten 0,43-0,46 g bei 100 ° C. getrocknetes, wasserfreies Coffein hinter
lassen (Helv.). B) Werden 0,5 g Coffein-Natriumbenzoat wiederholt mit je 5 ccm Chloro
form ausgekocht, so soli das abfiltrirte Chloroform nach dem Verdunsten mindestens 0,22 g 
trockenes Coffein hinterlassen (Germ.). 

Vorsichtig aufzubewahren. Hochstgaben: pro dosi 1,0, pro die 3,0 g 
(Germ. Helv.). 

Anwendung. Der wirksame Bestandtheil des Coffei"n-Natriumbenzoates ist das 
Coffein; das Natriumbenzoat ist nur das die Auflosung vermittelnde Medium und kommt 
therapeutisch wenig in Betracht. Man giebt das Praparat daher in jenen Făllen, in 
denen man friiher Coffein verordnete, also bei Neuralgien, Migrăne, bei Herzkrankheiten 
im Stadium der gestorten Kompensation als Ersatzmittel der Digitalis. Hier wirkt es 
auch diuretisch. Man verordnet es innerlich in Form von Pulvern, Mixturen, aher wegen 
der leichten Loslichkeit des Prăparates auch zu subkutanen Injektionen. 

t Coffe"ino-Natrium salicylicum (Ergănzb. Helv.). Co1fei'n-Natriumsalicylat. 
50 Th. Coffein und 55 Th. Natriumsalicylat werden in 200 Th. Wasser gelOst und zu 
einem trocknen Pulver eingedampft (Helv.). Weisses, geruchloses, amorphes, zugleich 
bitterlich und slisslich schmeckendes Pulver, in 1 Th. Wasser und in 16 Th. Weingeist 
loslich. Die wasserige Losung (1 = 20) giebt auf Znsatz von Salzsăure eine Ausscheidung 
von krystallisirter Salicylsaure. Sie wird noch in starker Verdiinnung durch Ferrichlorid 
rothviolett gefitrbt. 

Bestimmung des Coffeingehaltes. A) Ergănzb.: Werden 0,5 g des Prit
parates mit einigen Tropfen Natriumkarbonatlosung befeuchtet, wieder eingetrocknet und 
dann dreimal mit je 5 ccm Chloroform unter Erwitrmen ausgezogen, so soll die abge
trennte Chloroformlosung nach Verdunsten des Chloroforms mindestens 0,2 g wasserfreies 
Coffein hinterlassen. B) Hei v.: In gleicher Weise wie Coffe'ino-Natrium benzo'icum ge
priift, soli das Prăparat 43-46 Proc. wasserfreies Coffein ergeben. 

Hochstgaben: pro dosi 1,0, pro die 3,0. (Ergănzb. Helv.). 

t Coffe"ino-Natrium cinnamylicum. Co1fei'n-Natriumcinnamat. 50 Th. Coffein 
und 50 Th. Natriumcinnamat werden in 200 Th. Wasser gelost und zum trockenen Pulver 
eingedampft. Weisses, amorphes Pulver, in 2 Th. Wasser oder in 30 Th. Alkohol loslich. 
Es ergebe in der unter Coffe'irw-Natrium benzo'icum angegebenen Weise gepriift 40-45 
Proc. wasserfreies Coffe'in. 

t Coffe"ino-Natrium citricum. Co1fei'n-Natriumcitrat. 50 Th. Coffe'in und 50 Th. 
Natriumcitrat werden in 200 Th. Wasser gelost und zum trocknen Pulver eingedampft. 
Es gebe, in der unter Coffe'ino-Natrium benzo'icum angegebenen Weise gepriift, 40-45 Proc. 
wasserfreies Coffein. 

t Coffeino-Ammonium citricum. Co1fei'n-Ammoniumcitrat. 50 Th. Coffe'in 
und 50 Th. Ammoniumcitrat werden in 200 Th. Wasser gelOst und zum trocknen Pulver 
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ieng-edampft. - Es erg-ebe, in der unter Coffe'ino-Natrium benzo'icum ang-egebenen Weise 
gepriift, 40-45 Proc. wasserfreies Coffe'in. 

t Coffe"ino-Kalium bromatum. Coffe'in-Kaliumbromid. 50 Th. Coffe'in und 
50 Th. Kaliumbromid werden in 200 Th. Wasser g-elOst und zum trocknen Pulver einge
dampft. - Es ergebe, in der unter Coffe'ino-Natrium benzo'icum angegebenen Weise ge
priift, 40-45 Proc. wasserfreies Coffe"in. 

t Coffe"ino- Natrium jodatum. Jodocoffe'in. Coffe'in-Natriumjodid. 7,1 Th. 
Coffe'in und 2,9 Th. Natriumjodid werclen in 20 Th. Wasser gelost uncl zum trocknen 

Pulver eingedampft. Soll in der unter Cotfefno- Natrium benzo'icum angegebenen W eise 
gepriift, 60-65 Proc. wasserfreies Coffe'in ergeben. 

III. t Coffe"inum phenylicum. Coffe'in-Phenol. Coffeo-Phenol C8H10N40 2 • C6H60 
+ H20. Moi. Gew. = 306. 

Wird erhalten durch Auflosen von 22,6 Th. Coffe'in in 10 Th. geschmolzenem Phenol. 
W eisse ocler schwach rothliche, in W asser leicht lOsliche, nicht ătzencle, krystallinische 
l\lasse. Wird zu subkutanen Injektionen angewendet uncl vereinigt in sich die Wirkung 
der Karbolsăure und des Coffe'ins. 

IV. t Coffe"inum resorcinicum. Coffe'in-Resorcin. Coffeo-Resorcin CsH10N402 

C6 H6 0 2: -t H2 O. Moi. Gew. = 322. 
Wird erhalten durch Auflosen von 19,3 T~. Coffe"in in 10 Th. geschmolzenem Resorcin. 
W eisse oder rothliche kTystallinische Masse, in W asser leicht loslich, Anwenclung wie 

Coffe"inum phenylicum. 

V. t Coffe"inum trijodatum. Coffe'intrijodid. Jodwasserstoffsaures Dijod
coffe'in. C8H10N40 2 . J2 • HJ + 11/2 H20. Moi. Gew.-603. 

Diese richtiger als "jodwasserstoffsaures Dijodcoffe"in" zu bezeichnende Ver
bindung entsteht, wenn man eine mit verdiinntemAlkolhol bereiteteCoffe"inlOsung, mitJ odwasser
stoffsaure versetzt, dem Sonnenlichte aussetzt. Es scheiden sich alsdann metallglănzende, 
dunkelgriine Prismen aus. Die Verbindung hat die Zusammensetzung C8 H10 N4 0 2 J 2 • JH 
+ 11/ 2 H2 0. In Alkohol ist .sie leicht lOslich, beim Schiitteln mit Wasser geht Jod in 
Liisung. 

Bei Einfiihrung des Coffe"intrijodids in den Magen wird Jod abgespalten und dieses 
leicht resorbirt, ohne die Depressionserscheinungen zu verursachen, wie sie z. B. die Alkali
jodide clarbieten. GRANVILLE empfiehlt daher das Coffe"intrijodid als Jodpraparat. 

Vorsichtig und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Man halte keine allzu 
grossen Vorrathe. 

VI. t Natrium coffe"ino-sulfuricum. Coffe'insulfosaures Natrium. Symphorol
Na. Symphorol. C8H9N40 2 • S03Na. .3lol. Gew. = 296. 

Zur Darstellung werden 100 Th. Chlorcoffe"in 08 H9 ClN4 0 2 ( oder eine entsprechende 
Menge Bromcoffe"in) mit 75 Th. wasserfreiem Natriumsulfit (N~S03) und 1000 Th. Wasser 
8 Stunden im Autoklaven auf 150° C. erhitzt. Beim Erkalten scheidet sich das coffe"in
sulfosaure Natrium fast vollstandig aus. 

Weisses, krystallinisches Pulver, mit etwa 20 Th. kaltem Wasser eine stark bitter 
schmeckende Losung gebend. Durch Erhitzen der wăsserigen Liisung mit Mineralsauren, 
z. B. Salzsăure, wird die Sulfosăure in Coffe"in und Schwefelsăure gespalten. 

Symphorol-JJ ist das Lithiumsalz, Symphorol-Sr (G) ist das Strontiumsalz der 
Coffe"insulfosăure. 

Zur therapeutischen Verwendung gelangt meist das Natriumsalz und zwar als sicher 

wirkendes Diureticum bei elen verschiedenen Formen der W assersucht, auch bei Fettsucht 
und Fettherz in Tagesgaben bis zu 4-5 g. Das Lithiumsalz soll wegen der harnsăure

lOsenden Wirkung der Lithiumsalze bei Gicht und Harngries verwemlet werden, das 
Strontiumsalz bei verschiedenen Nieren-Erkrankungen. Durch die Einfiihrung der Sulfo
gruppe soli die Giftwirkung des Coffe"ins gemildert werden. 

Hanub. li. pharm. Pmxis. I. 58 
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VII. t Aethoxycoff'e'inum . .A.ethoxycolfein C~ H9 (Oq1 H5) N4 0 2• · Hol. Gew. = 238. 
Nach FlLEHNE und DuJARDIN-BEAUMETz wird die Wirkung des Coffeins durch Einfiihrung 
der Aethoxylgruppe in der Weise beein1lusst, dass es ahnlich wie Coffein Herzschlag und 
Blutdruck steigert, zugleich aher narkotisch wirkt. 

Das Aethoxycoffei'n wird erhalten, indem man Coffei'n durch Eintragen in iiber
schiissiges Brom zuniichst in Coffei'nbromid verwandelt und alsdanu durch Kochen mit 
alkoholischer Kalilauge die Aethoxylgruppe einfiihrt: 

C8H9N~02Br + KOC2H6 KBr + 08H9N402(002H6) 

Coffeinbromid Kalium!ithylat Aethoxycoffein 

Die Konstitutionsformel ist: 

Nach THo:Ms erfolgt der Eintritt der OC2 H6-Gruppe am leichtesten, wenn man in 
eine alkoholische Liisung von Monobromcoffei'n die zur Bindung des Broms erforderliche 
Menge metallischen Natriums in kleinen Stiicken eintriigt und einmal aufkocht. Beim 
Einengen der alkoholischen Losung scheidet sich das Aethoxycoffei'n in kleinen farblosen 
Krystallnadeln ab, welche niithigenfalls durch Umkrystallisiren aus Alkohol oder Wasser 
gereinigt werden kiinnen. 

Farblose Krystallnadeln, in Wasser schwerer liislich als Coffei'n, leicht loslich in 
Alkohol. Schmelzpunkt 138-139° O. Beim Eindampfen mit Chlorwasser entsteht ebenso 
wie aus Coffe'in Amalinsiiure, welche sich in Ammoniak mit Purpurfarbe lost. 

Vom Coffei'n unterscReindet sich das Aethoxycoffei'n durch folgende Reaktion: 
Liist man 0,1 g Aethoxycoffei'n in 10 ccm siedendem Wasser, so wird auf Zusatz 

von Kali- oder Xatronlauge die Verbindung fast vollstiindig gefallt, wăhrend Coffei'n unter 
den namlichen Umstiinden in Losung bleibt. 

Aujbewahrung. Vorsichtig. 

Anwendung. Das durch die Einfiihrung der Aethoxylgruppe in das Coffei'n dar
gestellte Aethoxycoffe'in ist ein N arcoticum. Es wirkt zwar auf Herzschlag und Blutdruck 
iihnlich wie Coffei'n, aber zugleich narkotisch. - Man giebt es in Losung mit N atrium 
salicylicum in Gaben von 0,20 g bei Migriine nud Trigeminusneuralgie. - Subkutane 
Injektionen wirken nach CEOLA aniisthesirend. 

Mit Natrium.benzoi'cum und Natrium salicylicum giebt das Aethoxycoffe'in 
leicht Josliche Doppelverbindungen. Hochstgabe 0,30 g . 

.A.ntimigraine DEMELINNE. Erfinder: ein Apotheker in Maastricht. Sechs etwa 
1,5 g schwere Pulver, bestehend aus Coffein 2 Th., Antipyrin 4 Th., Zucker 4 Th. 

Kephalgine gegen Migrane besteht pro dosi aus: Antipyrini 0,5, Seminis Coffeae 
tostae pulv. 0,5, Coffemo-Natrii salicylici 0,2. 

Neuralgin ist eine Mischung von Acetanllid, Natriumsalicylat und Coffem. 
Analgesinnm cotl'eino-citricum "Sternmarke" wird von den Hochster Farb

werken ein dem Migranin nahestehendes Priiparat (s. S. 320) genannt, welches dem fran
zosischen und schweizerischen Neuralgin gegeniiber in Konkurrenz treten soli. 

Elixir Calfeinae (Nat. Form.). 
Rp. Coffeini 1i,5 g 

Acidi hydrobromici (250fo) 1,1 g 
Aquae destillatae .S,O g 
Elixir aromatici q. s. ad 1 1. 

Pastllli Colfeini (Ergănzb.). 
Rp. Coffe!ni 0,5 

Sacchari 10,0. 
Fiat pastilli Nr. 10. 

Pul vis Acetanilidi compositus (Nat. Form.). 
Rp. Acetanilidi 50,0 

Coffeini 2,0 
Acidi tartarici 3,0 
N atrii bicarbonici 45,0. 

Solutlo Colfeini pro lnjectlone. 
Solutes de Cafeine pour inJections hypo

dermiques (Gall.). 
1. 

Rp. Coffe!ni 2,5 
N atrii benzoici 3,0 
Aquae sterilisatae q. s. (8,0) ad 10 ccm, 

1 ccm = 0,25 g Coffein, 
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II. 
Rp. Coffeini 4,0 

in siedendem Wasser, zieht den Faden heraus 
und lăsst erkalten. 

Natrii salicylici 3,0 
Aquae sterilisatae q. s. (6,0) ad 10,0 ccm. 

l ccm = 0,4 g Coffein. 

Tlnctura Cotl'eini composlta. 
Rp. 1. Foliorum Theae Pecco 10,0 

2. Spiritus diluti 100,0 
Beide LOsungen sind sterilisirt abzugeben. Zu 

diesem Zwecke bringt man zwischen Deckel
stopfen und Glas einen Faden, erhitzt 1/ 4 Stunde 

3. Coffe!ni 1,0. 
Man maeerirt 1 mit 2 zehn Tage und IOst in der 

Kolatur 3 auf. 

Cola. 
Gattung der Sterculiaceae-Sterculieae. 

Cola acuminata R. Br. (syn. Sterculia acuminata Beauv.). Heimisch 
in den Kiistenlăndern Westafrikas von Sierra Leone bis zum Kongo nud Guinea (10° nordl. 
Br. bis 5° siidl. Br.), etwa 600 Meilen weit ins Innere gehend. Dnrch die Kultur ver· 
breitet in Afrika, Asien (Java, Ceylon, Seychellen etc.), Amerika (Westindien, besonders Ja
maika und Siidamerika) und aus denselben hăufig verwildert (Afrika, Westindien und 
Siidamerika). 

Besclweibung. Băume von mittlerer Grosse, vom Habitus einer Rosskastanie. 
Blătter wechselstăndig, einfach bis dreilappig, lanzettlich oder oval, in eine Spitze aus
gezogen, bis 20 cm lang und 10 cm. breit. Blattstiel halb so lang. Die Blătter in der 
Jugend sternhaarig. Bliithen in rispi~en Trugdolden. Bliithe mit gelbem, 5-6 zahligen, 
verwachsen- blattrigen Perigon, entweder diklin oder polygam. Die mannlichen Bliithen 
mit 20 zweifachrigen Staubb!attern, die auf kurzen Fila· 
menten in 2 Reihen einer becherformigen Săule ange
heftet sind, die einen Rest des Gynăceums tragt. Die 
weibliche Bliithe mit 5 zahligem, apocarpen, oberstan
digen Fruchtknoten, die einzelnen Carpelle eine zuriick
gebogene Narbe tragend. In jedem Fach eine doppelte 
Reihe von Ovulis. Am Grunde des Fruchtknotens sterile 
Staubblatter. Die Fruch t besteht aus bis 5, meist aher 
weniger, kurzgestielten, horizontal abstehenden, wenig
samigen Balgkapseln, die bis 13 cm lang werden, bis 7 cm 
breit und bis 5 cm dick sind. Sie enthalten 2-6 Samen 
einreihig an der Bauchnaht. Das Pericarp ist dunkel
braun, stark runzelig, lederig oder holzig. Die Samen 
sind bis 4 cm lang, 3 cm breit und ebenso dick, durch

Fig. 2l6. Kolnnu . nu!ge pn!ten . 
a Rndiculn. 

schnittlich 20 g schwer. Die Gestalt ist etwa ei-kegelformig, aber durch gegenseitigen 
Druck in der Frucht ziemlich unregelmăssig, mindestens etwas abgeplattet. Westindische 
Samen sollen grosser sein, als afrikanische. Die Samenschale ist pergamentartig, roth
braun. Sie umschliesst den Embryo mit normal 2, ausnahmsweise auch bis 5, dicken 
Keimblăttern, kleiner Plumula nud Radicula (Samen mit 2 Keimblăttern heissen Go nj a, 
mit 4 Keimblăttern Fa tak). (Fig. 216.) Der Embryo ist im frischen Zustand weiss 
oder rosenroth, getrocknet rothbraun. Es sollen rothe und weisse Samen in derselben 
Frucht vorkommen. 

Verwendung finden die Samen: Semen Cola (Ergănzb.). Nuces Colae. Nuces 
Colae siccatae. - Kolaniisse. Kolasamen. Guru- oder Gurraniisse. Bissyniisse. 
Kokkornkn. - Noix de Kola (Gal!. Suppl.). Noix de Gonrou ou de Sudan. Se
mence de Kola. - Cola-nuts. Cola-seed. Die Droge besteht gewohnlich nur aus dem 
Embryo ohne Samenschale oder nur aus den getrennten Keimblattern. 

Sie sind trocken 2,5-4 cm lang, bis 3 cm breit, bis 8 g schwer, unregelmăssig ver
bogen und abgefiacht, an der 'l'rennungslinie der Keimblăttern etwas wulstig aufgetrieben. 

58* 
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Das Gewebe besteht aus den etwas radial gestreckten Zellen der Epidermis und 
einem Parenchym mit spii.rlichen kleinen Intercellularrii.umen, dessen an die Epidermis 
grenzende Lagen meist zusammengefallen sind. Die Zellwii.nde sind diinn, angeblich zu
weilen getiipfelt. Einzelne Zellen enthalten einen unregelmăssigen Klumpen von brauner 

Farbe und ausserdem wie die iibrigen Zellen des 
Parenchyms Stii.rke (Fig. 217). Der braune Stoff 
kommt spii.rlicher wie in den genannten Zellen 
auch sonst hii.ufig im Parenchym vor. 

Die SUirkekiirnchen sind rundlich, eifiirmig, 
bohnenfiirmig etc., 3-30 f.l gross, meist mit Spalt 
und zuweilen mit deutlicher Schichtung tFig. 218). 

Ferner fallen im Gewebe dnnne Gefăssbiindel 
anf, die, ziemlich weit entwickelt, ein von Mark
strahlen durchzogenes Xylem erkennen lassen. 

Fiir die Erkennung der Kolanuss in Pulver
mischungen verwerthbar sind nur die Stii.rke
kiirnchen. 

Bestandtheile. Fett 0,585 Proc., Pro
teinstoffe 6,761 Proc., Theobromin 0,023 

Fig. 217. Querschnitt durch das Gewebe der 
Kotyledonen. a Sekretzelle mit braunem 

Klumpen. 
Proc., Coffei'n 2,348 Proc., Zucker 2,875 Proc., 

Stărke 33,754 Proc., G-ummi 3,04 Proc., Cellulose 29,831 Proc., Gerbstoff 1,618 
Proc., A.sche 3,395 Proc., Wasser 11,909 Proc. - Der wichtigste Bestandtheil der Kola
niisse ist das Coffei'n. Nach KNEBEL sollte dasselbe nicht im Samen praexistiren, sondern 
derselbe sollte frisch ein Glukosid Kolanin enthalten, das durch ein im Samen ent

haltenes Ferment (Kolazym), durch heisses Wasser, Sii.uren 
oder das Ferment des Speichels, ja schon durch das Trocknen 
des Samens in Coffei:n, Glukose und Kolaroth C14H13(0H)6 

wenigstens theilweise zerfăllt. Darauf sollte es zuriickzufiihren 
sein, dass der anfangs bittere Geschmack beim Kauen, der 
dem Glukosid zukomme, in einen siissen, von der freiwerden
den Glukose herriihrend, iibergehe. 

Die Existenz dieses Glukosids ist mehrfach angezweifelt 
worden. Nach einer A.nsicht soli das Kolanin ein Gemenge 
der als Spaltprodukte desselben angeg·ebenen Kiirper sein, an

Fig. 218. Stărke der Kolanuss. 
dere Forscher erhielten als Kolanin geringe Mengen eines 

harzartigen Kiirpers. Neuerdings nimmt man an, dass das Coffe'in theils frei, theils an 
den Gerbstoff (Kolatannin) gebunden im Samen vorhanden sei, und die Glukose soll 
durch Zersetzung des glukosidischen Gerbstoffes entstehen. Jedenfalls steht fest, dass ein 
Theil des A.lkaloids sich nicht im freien Zustande befindet. Endlich hat man behauptet, dass 
Bakterien, die sich in den, um sie frisch zu erhalten, wiederholt angefeuchteten Samen 
vorfinden, die Veranlassung zur Bildung des als Kolanin bezeichneten Kiirpers geben. 

Der Gehalt der Samen an Coffe'in und 'l'heobromin ist ein recht wechselnder: 
Der Gesammtgehalt in Procenten wird von P. JEAN folgendermassen angegeben: 

Kolaniisse aus Japan 1,635 
» vom Kongo 1,485 
n n " A.. 1,170 
" " " B. 1,482 

FrischeNiisse(57,35°/0 H20) 0,624 
'l'rockne Niisse vom Sudan 1,330 

» " vom Niger A. 1,230 

Trockne Niisse vom Niger B. 0,902 
'rrockne Niisse von Sierra Leone A.. 2,273 

" " " " " B. 2,410 
Niisse von der Elfenbeinkiiste 1,864 
Havarirte Niisse 2,170 
Verschimmelte Niisse 1,210 

" 2,029 

Es wird vorgeschlagen, Niisse mit einem Minimalgehalt von 1, 7 Proc. zu verlangeu, 
jedenfalls sind solche, die weniger wie 1 Proc. enthalten, zuriickzuweisen. 
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Ausser dem CoffeYn · und Theobromin ist auch das Kolaroth an der Wirknng 
wesentlich betheiligt. 

Werthbestimmuug der Kolanuss. Dieselbe hat den Gehalt an Coffei"n und 
Theobromin zu ermitteln und zwar sowohl die M_enge dieser Stoffe im freien wie im ge
bundenen Zustande, da die letzteren von besonderer vVichtigkeit sind. 

Man verfăhrt nach DmrERICH folgendermassen: 
a) Bestimmung des Gesammtalkaloi"ds: 10 g der feingeraspelten Droge werden 

mit etwas Wasser befeuchtet, mit 10 g ungelOschtem, gekornten Kalk gemischt und im 
Soxhlet mit Chloroform 3/ 4 Stunden extrahirt. Dann spiilt man mit Chloroform nach unrl 
bringt die Losung annăhernd zur Trockne. Den Riickstand nimmt man unter sehr ge
lindem Erwărmen mit 20 ccm N. Salzsăure auf und filtrirt unter sorgfăltigem Nachwaschen 
des Filters und des Schălchens, in dem man die Losung vorgenommen hat, in einen 
Scheidetrichter von 100 ccm Inhalt. Der Inhalt desselben wird mit Ammoniak stark 
alkalisch gemacht, eine Viertelstunde unter ofterem Umschiitteln stehen gelassen und dann 
dreimal mit je 20 cem Chloroform ausgeschiittelt. Die Chloroformli.isung wird verdunstet 
und bis znm konstanten Gewicht getrocknet. Der Riickstand >< 10 = Procentgehalt 
der Niisse. 

b) Bestimmung· des Gehaltes an freiem Alkaloi" d: 10 g der feingeraspelten 
Droge mischt man ohne Befeuchtung mit 10 g grobem Sand nud extrahirt im Soxhlet 
2 Stunden mit Chloroform. Die Losung wird verdunstet und der Riickstand bis zum kon
stanten Gewicht getrocknet. Das ist freies Coffei"n und Fett. Der Riickstand wird mit 
heissem "\Vasser ausgekocht, filtrirt und das Filter sorgfăltig ausgewaschen. Die wăssrige 
Losung wird verdampft, das Roh-Alkaloi"d znr Reinignng mit 20 ccm N. Salzsăure aufgenommen, 
filtrirt, mit Ammoniak alkalisch gemacht und wie bei a weiter verfahren. Der Riickstand 
>< 10 ist der Gehalt an freiem Alkaloi"d. Durch Subtraktion erhălt man dann den Gehalt 
an gebundenem Alkaloi"d. 

c) Einfacher und weniger umstăndlich ist folgende 1\f e t hode z u r B esti m m ung 
des Gesammtalkaloi"ds nach SmnLER, die allerdings ein etwas weniger reines Coffei"n 
liefert, aher fiir die meisten Fălle vollig ausreicht: 10 g Pulver der Droge werden mit 
120 g Chloroform und 10 g Ammoniakfliissigkeit im Scheidetrichter wăhrend einer 
Stunde wiederholt krăftig geschiittelt und dann zum Absetzen bei Seite 'gestellt. Nach 
einigen Stunden (nach volli gem Absetzen) wird die Chloroformlosung in ein tarirtes 
Kolbchen abgegossen, event. indem man sie dabei filtrirt, gewogen und abdestillirt. Der 
trockne Riickstand wird wiedcr mit einigen Tropfen Chloroform gelost, 20 g Wasser zu
gegeben und auf dem Wasserbade, ohne zu schii.tteln, das Chloroform weggekocht. Dann 
wird heiss filtrirt, das Filtrat eingedampft und getrocknet, gewogen und unter Beriick
sichtigung der oben gewonnenen Menge Chloroformlosung berechnet. 

Werthbestimmung der Kola-Priiparate (Fluidextrakte, Tinkturen etc.): 
1) Nach DIETERICH zur Bestimmuug des Gesammtalkaloi"ds: 20 g des Prăparates 

(z. B. .Fluidextraktes) dampft man zur Sirupskonsistenz ein, jedenfalls bis aller Alkohol 
entfernt ist und verreibt den Riickstand mit 10 g oder soviel nngeloschtem Kalk, dass 
eine kriimelige Masse entsteht, die man in der Patrone im Soxhlet mit Chloroform extrahirt. 
Man verfăhrt dann weiter wie oben sub a. Zur Bestimmung des freien Alkaloi"des 
dampft man 20 g ebenso ein, verreibt mit Sand, extrahirt ebenfalls im Soxhlet mit Chloro
form und verfăhrt weiter wie oben sub b. 

2) Nach SrEDLER: Das betr. Prăparat wird, wie soeben gesagt, eingedampft, 
mit ammoniakalischem Chloroform, das man durch Einleiten von Ammoniak in Chloroform 
erhălt, ausgeschii.ttelt und nach c weiter verfahren (s. S. 806). 

Falsche Kolaniisse: Es sind im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Samen 
und Friichten absichtlich oder unabsichtlich an Stelle der Kola in den Handel gekommen. 
Wir geben nur wenige Bemerkungen liber sie, da sie sămmtlich der echten Droge so un
ahnlich sind, dass eine Verwechslung bei aufmerksamer Betrachtung ausgeschlossen er
scheint; sie enthalten sămmtlich kein Coffe"in: 
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1) Samen der Garcinia Kola Heckel, Familie der Guttiferae, Bitter-Kola, 
mannliche Kola, in Sierra Leone, mit dieser vielleicht identisch Garcinia 11oribunda 
:Martens in Lagos, Bitter-Kola. 

2) Samen der Heritiera litoralis Dryander, Familie der Sterculiaceae, Spiegel
baum, Lookingglas-tree. Von der Sambesimiindung durch Hinterindien bis nach 
Australien. 

3) Samen der Pentadesma butyracea Sabine, Familie der Guttiferae, Butter
baum, Tallow tree, Kanya, iu Westafrika (Siena Leone). 

4) Samen von Lucuma mammosa Juss., Familie der Sapotaceae. Heimisch in 
Westindien, durch die Kultur verbreitet. 

5 J Samen von Napoleona imperialis P. Beauv., Familie der Lecythidaceae, 
Heimisch in Benin. 

6) Samen von Dimorphandra Mora, Familie der Leguminosae. Heimisch in Guyana 
und Trinidad. Die Samen kamen 1896 nach Europa. 

7) Friichte der Coula edulis Baill., Familie der Olacaceae. Heimisch in West
afrika; die Aehnlichkeit des Namens erklărt die Verwechslung. 

An Stelle der echten Samen gelangen ihnen beigemengt zuweilen die anderer Arten 
nach Europa: Cola Ballayi Cornu (O o la v. Ga bon) mit 1 Proc. Coffe'in, C. digitata 
Masters, Ombene Nipolo, C. gabonensis Masters, Orinde, C. sphaerosperma 
Heckel. 

Anwendung. In Afrika finden die Kolaniisse ausserordentlich amgedehnte Ver
wendung als anregendes Genussmittel bei den Eingeborenen. Man legt dort den grossten 
Werth darauf, sie frisch (nicht trocken) zu verwenden, und behandelt sie zu diesem Zweck 
mit grosser Sorgfalt, indem man sie hin und wieder anfeuchtet. In einigen Gegenden 
scheint es gebrăuchlich zu sein, sie vor dem Genuss auskeimen zu lassen. Vielleicht ist 
in den frischen Niissen die grosste Menge oder sogar die Gesammtmenge des Coffe'ins und 
Theobromins im gebundenen Zustande vorhanden, und es wird gerade auf diese Form das 
grosste Gewicht gelegt. Nach vielen vergebliehen Versuchen gelingt es jetzt auch, die 
Kolaniisse frisch nach Europa zu bringen und so zu verarbeiten. Der grosste Theil gelangt 
aher getrocknet zu uns. Hier und da pflegt man sie auch vor der V erwendung oder Ver
arbeitung zu rosten, da sie hierdurch einen ansprechenden, an Kaffee erinnernden Ge
schmack bekommen. Indessen ist hiermit ein Verlust an Coffe'in und Theobromin verbunden 
und ausserdem wird ein grosserer Theil beider Alkalo'ide aus der Verbindung durch das 
Rosten in Freiheit gesetzt, als es beim einfachen Trocknen geschieht. So erhielt DIETERICH: 

Getrocknete Niisse: Dieselben geri:istet: 
Gesammt-Rohcoffern 1,932 Proc. 1,675 Proc. 
Gesammt-Reincoffem 1.732 

" 
1,362 

" Freies Coffein 1,110 
" 

0,952 
" Gebundenes Cofl'em 0,622 

" 
0,410 

" 
Die getrockneten Ntisse enthalten rund 64 Proc. freies und 36 Proc. gebundenes, 

die gerosteten Niisse aber 70 Proc. freies und nur 30 Proc. gebundenes Coffei'n. Es scheint 
danach, wenn es sich um eine moglichste Ausnutzung des Coffei'ns handelt, dass man dann 
gut thut, auf den angenehmeren Geschmack durch das Rosten zu verzichten. - Man ver
sucht, auch bei uns die Kolanuss als Genussmittel an Stelle von Kaffee und Thee einzu
fiihren, anscheinend bisher mit geringem Erfolge. Ansserdem verwendet man sie medicinisch 
bei Migrane, Neuralgien, gegen Erbrechen, Seekrankheit, Diarrh6en, ferner als stimulirendes 
Mittel und als Herztonicum meist in Form ihrer Prăparate. 

Ferner hat man mit giinstigem Erfolg Futterversuche damit bei Pferden gemacht, 
indem· man ihnen unter Entziehung eines Theiles des gewohnlichen Futters tăglich 40 Kola
niisse verfiitterte. Die Pferde blieben in normalem Gesundheitszustande und hatten am 
Ende des Versuches an Gewicht zugenommen. 

Aufbewahrung. Die trocknen Kolaniisse werden an einem trocknen Orte in 
Holz- oder Blechgefăssen aufbewahrt. Aus den zerkleinerten und dann bei h6chstens 
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80° C. getrockneten Samen bereitet man ein grobes und ein mittelfeines Pulver fiir Aus
zi'tge und ein sehr feines Pulver fiir Pillen und Pastillen. Letzteres fiihren die Drogisten 
auch in enti:iltem Zustande. 

Semen Colae recens. Frische Kolaniisse. Um die Anfangs April nach 
Europa gelangenden Samen moglichst lange frisch zu erhalten, legt man sie entweder in 
Blechgefasse zwischen feuchte Sagespahne (ScHLOTTERBECK) oder in Torfmull (BERNEGAu), 
oder auch nach Art eingemachter Friichte in Zuckersaft, dem etwas Citronensaure zugesetzt 
ist. Um die frischen Niisse zu Pulver zu verarbeiten, schneidet man sie zuvor indiinne 
Scheiben und troclmet diese 24 Stunden bei hochstens 80° C. Das daraus gewonnene 
Pulver ist alkaloYdreicher, als das aus der trocknen Handelswaare bereitete, und eignet sich 
deshalb besonders zur Darstellung der verschiedenen Kolapraparate. Solch ein aus frischen 
Samen besonders sorgfaltig bereitetes Pulver ist die Neo-Kola von CHRISTY & Co. in 
London. - Frische Kolanussscheiben werden als wichtiges Genussmittel zum Kauen 
empfohlen. 

Die Hamburg-Altonaer Nahrmittel-Gesellschafi (BESTHORN & GERDTZEN) 
bringt frische und trockene Kolaniisse, sowie die verschiedenen Zubereitungen daraus, in 
den Handel. 

Semen Colae tostum. Gerostete Kolaniisse werden aus der trocknen 
Handelswaare in der namlichen W eise gewonnen, wie die gerosteten Kaffeebohnen. Man 
bringt die mit einem Tuche abgeriebenen Samen in eine eiserne Trommel, erhitzt sie iiber 
freiem Feuer bis weisse Dampfe auftreten und beschleunigt das Erkalten durch Schwingen 
in einem Drahtsiebe. Die Ausbeute betrăgt 70 bis 75 Proc. Aufbewahrung in Blechgefassen. 

Verarbeitung: Am rationellsten wird es sein, frische Kolaniisse so zu verarbeiten, 
dass die CoffeYnverbindung nicht getrennt wird. Das beabsichtigt besonders die Methode 
von BERNEGAU mit Natriumphosphat, Glycerin und Alkohol (vergl. Extractum Colae), 
ferner die V orschlage von DrnTERICH fiir die Extraktion Alkohol von verschiedener 
Starke, aber keine Alkalien zu verwenden. Die letzten Methoden gestatten allerdings, alles 
Coffem und Theobromin zu extrahiren, aber nur im freien, nach den jetzt geltenden An
schauungen also weniger wirksamen Zustande. V on anderer Seite wird noch empfohlen, 
zur Extraktion Alkohol mit 1 Proc. Essigsaure zu verwenden. 

Extractum Colae. Kolaextrakt. Extrait alcoolique de noix de kola. 
(Gall. Suppl.). 1000 g mittelfein gepulverte Kolaniisse erschopft man im Perkolator mit 
6000 g Alkohol (60proc.), destillirt den letzteren ab und dampft zu einem weichen Ex
trakt ein. - Diet. lasst 1 Th. Kolanusspulver je 2 Tage mit 3 Th. Weingeist und 11 /2 Th. 
W asser, dann mit 2 Tb. W eingeist und 1 Th. W asser ausziehen und die Ausziige zur 
Trockne eindampfen. Ausbeute 8-8,5 Proc. 

Extractum Colae fluidum. Kola-Fluidextrakt. Erganzb.: Wie Extractum 
Coffeae fluidum (S. 906) zu bereiten. - BERNE GA u: 1 Kilo Kolanusspulver, aus frischen, 
zerriebenen und bei 80° C. getrockneten Niissen, wird mit einer Losung von 25 g Natrium
phosphat in 150 g Glycerin und 200 g verdiinntem W eingeist ( 60 proc.) eine N acht stehen 
gelassen, dann im Perkolator mit 10 Kilo verdiinntem W eingeist erschiipft, und l. a. 
1 Kilo Extrakt hergestellt. Klar, dunkelrothbraun. Spec. Gew. = 1,0102. 

Eignet sich besonders zur schnellen Bereitung von Kolawein, Kolalikor u. dergl. 
Man wendet es zu 2-4 g mehrmals taglich gegen Migrane und chronische Diarrhoe an. 

Extractum Colae solidum. Von 1000 g des vorigen destillirt man den Weingeist 
ab, fiigt 700 g Milchzucker hinzu und bereitet, wie bei Extractum Uvae l.Jrsi solidum 
(S. 363) angegeben, 1000 g Trockenextrakt, welches alsq_ der gleichen Gewichtsmenge Kola
nuss entspricht. Auch kann man, um eine genaue Dosirung zu ermoglichen, zuvor den 
Gehalt des Fluidextraktes an Coffern bestimmen und hiernach den Milchzuckerzusatz so 
bemessen, dass das fertige Extrakt 1 Proc. Gesammt-Alkalo'ide enthint. 

Tinctura Colae. Kolatinktur. Teinture de noix de kola (Gall. Suppl.). 
Aus 100 Th. grob gepulverten Kolaniissen und 500 Th. Weingeist (60proc.) durch zehn
tagige Maceration zu bereiten. - DrETERICH: Kolanusspulver 100 Th., verdiinnter W ein
geist 1000 Th. 

Vinum Colae (Ergănzb.). Vinum de Cola acuminata. Kolawein. Vin de 
noix de kola (Gall. Suppl.). - Ergiinzb.: Kolanusspulver 5 Th., Siidwein 95 Th. -
Gall.: Kolanusspulver 6 Th., Wein vor. Grenache 100 Th. - Ex tempore: Kolafluidextrakt 
5,0, Siidwein 95,0. 

Bntyrnm Colae BERNEGAU. 

Kola-Butter. 
Rp. Extracti Colae sicci SO,O 

Vitella ovorum duorum 
Lactis vaccini condens. steril. 40,0 

M. f. emulsio. Wird wie Butter auf Zwieback ge
strichen. Leicht verdauliches Nl!hr- und An• 
regungsmittel. 

Elixlr Colae (DrETERICH). 

Rp. Vanillini 1,0 
Tincturae Colae 500,0 
Sirupi simplicis 499,0. 
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Essentla Colae. 

Kolaessenz. 

Rp. 1. Semin. Colae gross. m. pulv. 75,o 
2. Confectionis Aurantior. 50,0 
S. Fructus Vamllae 2,0 
4. Cort. Cinnamom. zeyl. 10,0 
5. Vini Portensis 400,0 
6. Spiritus 500,0 
7. Sacchari albi 250,0 
8. Aquae 400,0. 

Man zieht 1-4 mit 5 und 6 aus, und mischt das 
Filtrat mit der heissen Losung von 7 in 8. 

Essentla Colae saccharata. 

Kola-Likor (Diet.). 

Rp. 1. Seminis Colae tosti pulv. 250,0 
2. Coccionellae pulv. subt. 2,0 
3. Arrac 100,0 
4. Spiritus (90 Of.) 3500,0 
5. Sacchari albi 8000,0-4000.0 
6. Aquae 3500,0 
7. Tincturae Vanillae 5,0 
8. O!ei Amygdalar. aetherei gtt. III. 

1-4 acht Tage digeriren, das Filtrat mit der heissen 
Losung von 5 in 6 mischen, zuletzt 7-8 hlnzu
fiigen. 

Extractum Colae cum Malto. 

Kola-Malzextrakt BERNEGAr. 

Rp. 1. Extracti Colac solidi 10,0 
2. Aquae destillatae ferv. 10,0 
8. Extracti Malti 90,0. 

Man lost 1 in 2, mischt mit 3 und dampft auf 
100,0 ein. 

Morsuli Colae. 

Kola-Morsellen. 

Rp. Extracti Colae solidi 60,0 
Sacchari albi 600,0 
Aquae Rosae 150,0 
Specier. pro morsulis 100,0. 

f. 1. a. morsuli (vgl S. 284). 

Pastllll Colae (Diet.). 

Trochisci Colae. Kola-Pastillen. 
Rp. Semin Colae tost. pulv. · 

Sacchari albi pulv. aii 500,0 
M ucilagin. Tragacanthae q. s. 

Man formt 1000 Pastillen. 

Pllulae Colae. 
Kola-Pillen. 

Rp. Semin. Colac pulverati 15,0 
Radicis Liquiritiae 
Succi Liquiritiae aa 2,5 
Mucilaginis Gummi arabiei q. s. 

Man formt 100 Pillen 

Saccharum Colae. 
Granulae Colae. Kolazucker. 

Rp. 1. Seminis Colac pulverati 1000,0 
2. Spiritus (60 Of.) q. s. 
3. Spiritus (700fo} q. s. 
4. Sacchari granulati 1000,0. 

Man e1·scbopft 1 mit 2 im Perkolator, verdampft 
zur Trockne, !Ost den Riickstand in 3, trănkt 

mit der Losung 4 und trocknet bei gelinder 
Wărme, zuletzt unter stetem. U mrilhren auf dem 
W assubade. Den gekornten Zucker erhălt man 
durch vorsichtiges Zerkleincrn unter Ofterem 
Absieben - Sieb II Germ. - in gleichmassigen 
Stiickchen, indem man die feineren Theile 
mittelst Sieb III trennt. 1 Th. Kolazucker ent
spricht 1 Th. Kolasamen. 

Slrupns Colae. 
Kolasirnp. 

Rp. Tincturae Colae 10,0 
Sirupi simplicis 90,0 
Tincturae Vanillae gtt. X. 

Gegen Schlaflosigkeit thee!Offelweise. 

Tabnlettae Colae BERNEGAU, 
Kolatabletten. 

Rp. Extracti Colac solidi 50,0 
Sacchari Vanillini 35,0 
Pulveris Chocolatae 15,0 
Amyli pulverati q. s. 

Man mischt sorgfăltig und presst 100 Tabletten. 

Tabulettae Colae citratae. 
Kolaci tronensaureta biet ten. 
Rp. Extracti Colac solidi 50,0 

Sacchari Vanillini 45,0 
Acidi citrici 5,0 
Olei Citri gtt. V 
Amyli pnlverati q. s. 

Man presst 100 Tabletten. Oder man stosst mit 
Traganthschleim zur Masse und sticht 100 Plllltil
len aus 

Tabnlettae Colae menthatae. 
Kolapfefferm inzta bletten. 

Rp. Extracti Colae solidi 50,0 
Sacchari albi pulver. 49,0 
Olei Menthae piperitae 1,0 
Amy li pulvl\l'&ti q. s. 

Man presst 100 Tabletten. Fiir Touristen, ltad
fahre•·· 

Tabulettae Colae eum Pepsiuo. 
Kolapepsin ta biet ten. 

Rp. Pcpsini 10,0 
Acidi hydrochlorici (250fo) 2,0 
Sacchari Lactis pulv. 38,0 
Extracti Colae solidi 50,0 
Amyli q. s. 

Man mischt sorgfaltig und presst 100 Tabletten, 
die in Glasgefiissen abgegel>en werden. Bei Ver
dauungsstorungen. 

Vltellum Colae BERNEGAU. 
Kol,.·Eigelb-E mulsion. 

Rp. Extracti Colae solidi 30,0 
ViteJia ovorum dnorum 
Glycose 10,0 

so,o. Spiritus e Vino 
M. f. emulsio. Anregungs- und Stiirkungsmittel. 

Dr. BERGMANN's Kauprliparate. a) Hals-Kaupastillen, gegen Rachenkatarrh 
etc., enthalten ausser den Bestandtheilen der Kolanuss 0,002 Thymol, je 0,02 Natr. benzoxc. 
und Borax, 0,015 Saccharin. 

b) Magen-Kautabletten. Enthalten Kolanuss, phosphorsaure Ammoniakmagnesia, 
gebrannte Magnesia und aromatische Zusatze. 

Kola-Ka:ffee der Dresdener Kaffeesurrogat-Fabrik ist ein wohlschmeckender Kaffee
ersatz mit Kola und enthalt in 100 Th. 3,26 Fett, 11,38 Proteinstoffe, 66,21 Kohlehydrate, 
6,4 Wasser, 4,0 Mineralstoffe, 8,75 Cellulose, O,ll2 Coffe1n (ScHwEISSINGER). 
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Kolanin KNEBEL. Vom Apotheker KREWEL & Co. in Koln wird als "Kolanin 
Dr. KNEBEL" ein dickes und ein trockenes Extrakt in den Handel gebracht, welches den 
wirksamen Bestandtheil in miiglichst unveranderter Form enthalten sollen; fiir das letztere, 
als Rohkolanin bezeiehnet, wird ein Gehalt von 80-90 Proc. Reinkolanin angegeben. 
1 Th. desselben entspricht 14 Th. der frischen Droge. 

Tinctura Kolanini. 

Rp. Kolanin. Knebel (Extr. spiss.) 10,0 
Spiritus dilut. (68°/0) 490,0. 

D. S. Mehrmals tăglich einen Theeloffel voll in 
Zuckerwasser zu nehmen. 

Elixir Kolanini. 

Rp. Tinctur. Kolanini 500,0 
'Tinctur. Chinae comp. 
Tinctur. Aurant. cort. aa 2,0 
Tinctur. V anillae 1,0 
Sacchari albi 195,0 
Aqu. dest. 300,0. 

D. S. Mehrmals tăglich einen halben 
voll zu nehmen. 

Vinum Kolanini. 

Rp. Kolanini Knebel (Extr. spiss.) 5,0 
Vini Malacensis 990,0 
Tinctur. aromatic. 3,0 
Tinctur. Zingiberia 1,0 

Essli:iffel 

Tinctur. Cinnam. 1,0. 
D S. Mehrmals tăglich einen Ess!Offel voll zu 

nehmen. 

Pilnlae Kolanini KNEBEh 

Rp. Kolanin. Knebel (Extr. spiss.) 10,0 
Pulv. Cacao deoieat. 
Sacch. lactis aa q. s. 

;IL f. piini. Nr. 100 con•p. cort. cinnam. 
D. S. Mehrmals taglich 2 Pillen za nehmen. 

Pastilll Kolanini K:-<EBEL (0,2). 
Rp. Kolanini Knebel (!Cxtr. siccum) 10,0 

Cort. Cinnam. pulv. subt. 
Rhiz. Zingiberis aa 2,5 
Cacao deoleat pulv. 
Sacchar. alb. pulv. ăa 17,5 

M. f. pastill. Nr. 50. 
Mehrmals tăglich eine Pastille zu nehmen. 

Tabulettae Kolanini peptonatae. 
Rp. Kolanini Knebel (Extr. siccum) 

Pepton. e carne sicc. (Krewel) ăă 20,0 
Pulv. aromatic. 5,0 
Cacao deoleat pulv. 
Sacchar alb. pulv. aa 27,5 

1\I. f. tabulettae Nr. 100. 
D. S. Mehrmals tăglich eine Tablette (in Milch 

oder Wein) zu nehmen. 

Colchicinum. 
Die Darstellung des Colchicins griindet sich auf die Fahigkeit des Chloroforms, 

wasserigen Colchicin- Liisung·en das Alkaloi:d zu entziehen, ferner auf die Beobach
tung, dass die gefărbte wăsserige Li:isung der ro hen Base an Chloroform, welches 
in ungeniigender Menge zugesetzt wird, wesentlich nur die fărbenden Vernnreinigungen 
abgiebt, und 3) auf die Eigenschaft des Colchicins, mit dem Chloroform eine krystallisirende 
Verbindung einzugehen, welche durch Umkrystallisiren gereinigt und durch siedendes 
Wasser wieder in ihre Bestandtheile zerlegt werden kann. 

tt Colchicinum (Ergănzb.). Colchicin. Colchicine (franz.). Colchicina (engl.). 
C22H25N06 • Moi. Gew. = 399. 

Darstellung. Unzerkleinerter Colchicum-Samen wird mit heissem 90 procentigem 
Weingeist bis zur Erschi:ipfung extrahirt. Von den vereinigten alkoholischen Ausziigen 
wird der Alkohol abdestillirt. Den hinterbleibenden Rii.ckstand riihrt man mit hinreichen
den Mengen Wasser an und filtrirt die Fliissigkeit zur Abscheidung von Fett, Wachs und 
Harz durch mit Wasser genăsste Filter. Das Filtrat wird griindlich mit Chloroform aus
geschiittelt. Von den Chloroform-Ausziigen wird das Chl01·oform iru Wasserbade abdestillirt 
nnd der hinterbleibende nicht fiiiehtige Riickstand wiederum in Wasser geli:ist, diese Li:i
sung filtrirt und nochmals griindlich mit Chloroform ausg·eschiittelt. Aus dieser Losung 

kann das Colchicin bez. das Colchicin-Chloroform nun auf zwei Wegen isolirt werden: 
A. Destillirt man das Chloroform aus dem W asserbade ab, so scheiden sich aus dem 

hinterbleibenden sirupi:isen Riickstande nach einigen Tagen schi:ine Rosetten und kugel
formige Aggregate nadelformiger Krystalle ab, welche aus Colchicin-Chloroform bestehen. 

B. Der beim Abdestilliren des Chloroforms hinterbleibende sirupi:ise Riickstand wird noch 
warm mit kleinen Mengen absoluten Alkohols so lange versetzt, als sich die hierdurch 

ausgeschiedenen weisslichen Massen noch liisen. Kiihlt man alsdann die Li:isung lăngere 
Zeit unter 0° ab, so scheidet sich das Chloroform-Colchicin in Krystallen ab. 

Das auf die eine oder die andere Weise gewonnene Chloroform-Colchicin wird dnrch 
Abpressen zwischen Filtrirpapier von der Mutterlauge befreit, alsdann in einem schrăg-
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gestellten Kolben mit Wasser iibergossen und so lange mit Wasserdampf destillirt, bis 
kein Chloroform mehr iibergeht. Die im Kolben hinterbleibende wăsserige Losung des 
Colchicins wird im Vakuum auf fiachen Schalen eingedampft und schliesslich iiber A.etz
kalk im Vakuum getrocknet oder auf Glasplatten gestrichen und in Lamellenform ge
bracht (ZEISEL ]. 

Eigenschaften. Das urspriinglich firnissartige Colchicin kommt in den Handel 
als gelbe Blattchen oder als ein weiss-gelbes .amorphes Pulver, welches sich am Lichte 
dunkler farbt, bei etwa 145° C. schmilzt und sich leicht in Wasser, Weingeist und Chloro
form, nur wenig in A.ether, fast gar nicht in Petrolather lost. - Die wasserige Losung 
des Colchicins ist blassgelb gefarbt; die Farbung wird auf Zusatz von Mineralsauren in
tensiver. Die wăsserige Losung des Colchicins besitzt anhaltend bitteren Gesrhmack, sie 
ist gegen Lackmus neutra! und reagirt gegen Rosolsaure schwach alkalisch. Ferrichlorid 
verăndert die kalte wasserige Losung nicht, beim Erwărmen tritt jedoch eine brauurothe 
Fărbung auf, welche bald in Schwarzbraun ilbergeht. In kaltem Wasser lOst sich das 
Colchicin in jedem Verhaltnisse, weniger leicht ist es in heissem Wasser lOslich. Die Lo
sungen des Colchicins lenken die Ebene des polarisirten Lichtes nach links ab (l 0). 

Das Colchicin ist eine Base, aber seine Salze sind nur wenig bestăndig, indessen 
giebt es ein gut charakterisirtes Golddoppelsalz. 

Durch starkverdiinnte Mineralsăuren wird das Colchicin in der Kălte langsam, 
rascher beim Erwarmen gespalten unter A.ufnahme von W asser in Colchicei'n und Methyl
alkohol 

Die nămliche Spaltung erfolgt, wenn das Colchicin mit stark verdiinnten A.etzalkalien 
erwărmt wird (konc. A.etzalkalien verharzen es). - Da sich in dem Colchicin haben vier 

Methylgruppen nachweisen lassen, so lăsst sich die năhere 
c15Hg(OCHs)s < ~Kc~o. CHs Zusammensetzung desselben durch die beistehende Formei 

- 8 ausdriicken. 
Identitats-Reaktionen: 1) In konc. Schwefelsaure lost sich Colchicin mit citronen

gelber Farbe. Bringt man in diese Losung eine kleine Menge Salpetersăure von 1,4 spec. 
Gew., so entsteht prachtvolle griinblaue Fărbung, welche durch Himmelblau in Roth und 
Gelb iibergeht. Uebersăttigt man diese gelbliche Losung mit Kali- oder Natronlauge, so 
fărbt sie sich roth. 2) In Salpetersăure von 1,4 spec. Gew. lost es sich mit schmutzig 
violetter ]'arbe, die in Griinlich, schliesslich Gelb ilbergeht. Kalihydrat fiihrt die gelbe Losung 
in Roth iiber. 3) Konc. Schwefelsăure, der eine geringe Menge Salpetersaure zugesetzt ist, 
lost Colchicin mit gelbgriiner Farbe, die allmăhlich durch Griin, Blaugriin, Blau, Violett 
und Weinroth in Gelb iibergeht. 4) Eisenchloridlosung verăndert die kalte wăsserige 

Losung nicht, beim Erwarmen aber tritt eine braunrothe Fărbung auf, welche bald in 
Schwarzbraun iibergeht. 

Priifung. 1) Colchicin schmelze nach dem Trocknen iiber Calciumchlorid bei 
145° C. und hinterlasse beim Verbrennen keinen feuerbestăndigen Riickstand. 2) Wird 
0,1 g Colchicin mit 0,3 g chlorfreiem Calciumkarbonat (s. S. 551) gemischt und nach Zu
satz von etwas Wasser eingetrocknet und gegliiht, so darf die mit Salpetersăur!J bewirkte 
Losung des Rilckstandes, nachdem sie mit Wasser bis auf 10 ccm verdiinnt und filtrirt 
worden ist, durch Silbernitrat nicht verandert werden. Eine Triibung wird durch Silber
chlorid bedingt, und dessen Bildung ist voraussichtlich darauf zuriickzufiihren, dass das 
Prăparat noch Colchicin-Chloroform enthălt . 

.Aufbewah'I'Ung. Sehr vorsichtig und vor Licht geschiitzt, da es, wie bereits 
bemerkt wurde, unter dem Einfiusse des Lichtes dunklere Farbung annimmt . 

.Anwendung. Colchicin ist ein heftiges Gift. Schon kleine Dosen erzeugen oft 
Uebelkeit, Erbrechen, Durchfall, grossere Gaben erzeugen heftige Gastroenteritis (Magen
Darmkatarrh) mit heftigen Durchfăllen und vollkommener A.năsthesie. Die Wirkung tritt 
bisweilen erst nach mehreren Stunden ein. Der Tod erfolgt durch Lăhmung der A.th
mung. - Man hat das Colchicin an Stelle der Colchicum-Prăparate bei Gicht und Rheuma-



Colchicnm. 923 

tismus empfohlen, ohne dass es sich jedoch besonders eingebiirgert hat. Man giebt es 

in Dosen von 0,0005-0,001-0,002 g zwei- bis dreimal tăglich in Pillen oder Losung. 
Subkutane Injektionen sind wegen des heftigen ortlichen Reizung nicht zu empfehlen. 

Hochste Gaben: pro dosi 0,005, pro die 0,015 g (Ergănzb.). 

tt Colchicinum salicylicum, Colchicinsalicylat, salicylsaures Colchicin. 
C22 H25 N06 • C, H6 0 3• Moi. Gew. = 537. 

Wird dargestellt dnrch Anfeuchten einer Mischung von 1 Th. Colchicin mit 0,35 Th. 

Salicylsăure und Eindampfen zum trocknen Pulver. Gelbes, amorphes Pulver, in Wasser, 
Alkohol und Aether loslich. Man giebt es wie Colchicin in Gaben von 0,00075 g tăglich 

vier- bis ftinfmal in Form von Oblatenpulvern bei Rheumatismus, Gicht. 
Colchisal, wird eine in Gelatinekapseln zu verabreichende Losung von 0,00025 g 

Colchicin in 0,2 g Salicylsăuremethylester genannt. Die vorstehenden Mengen beziehen 

sich auf den Inhalt einer Kapsel. Bei Gicht, Rheumatismus 3-4 Kapseln tăglich. 
Liqueur de Laville. Ueber die Zusammensetzung dieses Geheimmittels existirt 

eine ganze Litteratur. Nach einer 1893 vom Konigl. Săchsischen Landes-:M:edicinal-Kol
legium veranlassten Analyse wurden folgende Daten gefunden: Spec. Gew. = 0,9955 bei 
15°0. In 100 g sind enthalten: Weingeist 10,88 g, Extrakt 3,94 g, darunter Colchicin 
0,081 g, Chinin 0,085 g, freie Săure als Weinsăure berechnet 0,76 g, ferner :M:ineral
bestandtheile 0,53 g, W asscr 84,65 g. 

Ferner giebt das Korrespondenzblatt der ărztlichen Kreis- und Bczirks-Vereine in 
Sachsen 1893, 103 als gebrăuchliche Nachahmung des Likors folgende Vorschrift an: 
Chinini sulfurici 0,1 g, Extracti Colocynthidis 0,05 g, Vini seminis Colchici 3,0, Tincturae 
Veratri viridis 12,0 g, Spiritus diluti 12,0 g, Vini Portensis q. s. ad 100,0 g. Achtstiind
lieh einen Theeloffel, bis reichlicher Stuhlgang erfolgt. 

Liquor antigoutteux du Dr. LAYILJ,E. Rhizomatis Rhei concisi, Rhizomatis 
Zingiberis concisi ăă 150,0 Fructus Cardamomi contusi, Resinae Guajaci, Seminis Col
chiei contusi ăă 75,0, Spiritus diluti 3000, fiat Tinctura (REINECKE). 

Colchicum. 
Gattung der Liliaceae - Melanthioideae - Colchiceae. 

1. Colchicum auctumnale L. Herbstzeitlose. Wiesensafran. Herbstlilie. 
Nackte Jungfer. - Colchique. - Meadow Saft'ron. Wild Saft'ron. 

Heimisch in Mittel, West- und Siideuropa, sowie in Algier auf Wiesen. Verwen

dung finden: 
1) der Knollen t Bulbus Colchici. Colchici Cormus (Brit.). Colchici Radix 

(U-St.). Tuber Colchici. -- Colchicumzwiebel. Zeitloscnwurzel. Wilde Saft'ran
wurzel. - Bulbe de Colchique (Gall.). - Colchicum Corm. Colchicum Root. 

Beschreibung: Der Knollen ist im Umriss dick-eiformig, bis 5 cm lang, bis 4 cm 
breit, bis 4 cm dick, auf der einen Seite gewOlbt, auf der anderen flach und, wenn im 
Herbst gesammelt, mit einer nicht ganz herabreichenden Lăngsrinne yersehen, im Friihjahr 

gesammelt, frisch ohne Rinne, die erst beim Trocknen etwas hervortritt und am Grunde der

selben mit einem Knospchen. Im Handel findet man meist die Herbstknollen, die im Spăt

sommer wăhrend der Bliithe, oder kurz bevor diese aufbricht, gesammelt werden. Als ganz be

sonders wirksam gilt diese und die im Friihjahr vor Entwicklung der Frucht gesammelte. 

Der Querschnitt lăsst gegen das Centrum dunkle Punkte erkennen, kollaterale Ge

făssbiindel. Sonst besteht das Gewebe aus diinnwandigem stărkereichen Parenchym. Die 

Stărkekornchen sind meist zusammengesetzt mit strahligem centralen Spalt. Frisch riecht 

der Knollen nnangenehm, widerlich-scharf, nach dem Trocknen verschwindet der Geruch. 

Geschmack siisslich, bitterlich, scharf kratzend. Der Sitz des AlkaloYds ist die ăussere 

Epidermis der Zwiebelschuppe, des Knollen und das Phloem der Gefăssbiindel. 

Bestandtheile. Colchicin 0,066-0,085 Proc., Stărke 30 Proc., ferner Zucker, Harz, 

Fett etc. 
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Als Verwechslungen werden die Zwiebeln von 'l'ulpen genannt. 
Einsammlung. Aufbewahrung. Man sammelt die Knollen im August, be

freit sie von der ăusseren, braunen Haut, von Wurzelresten und ălteren Knollen und ver
wendet sie entweder sofort zur Darstellung der versch1edenen Zubereitungen (Gall.), oder 
man schneidet sie der Quere nach in Scheiben, trocknet diese bei hiichstens 65 ° C. (Brit.) 
und bewahrt sie vorsichtig und vor Licht geschiitzt in dicht verschlossenen Gefăssen auf. 
3 Th. frische Knollen geben 1 Th. trockne. 

Anwendung. Aeusserst selten in Pulverform zu 0,1-0,3 g (Brit.), hăufiger in 
Form der verschiedenen Ausziige in den gleichen Făllen wie die Samen (vergl. 3). 

tAcetumC'olchici cum bulbisrecentibus. Acetole de colchique. Vinaigre 
de colchique (Gal!.). Aus 200 Th. frischen, zerschnittenen Colchicumknollen, 20 Th. 
konc. Essigsăure und 980 Th. W einessig (7 -8 proc.) durch achttăgige Maceration zu 
bereiten. 

t Alcoolatura bulbi Colchici. Alcoolature de bulbe de colchique (Gall.). 
Aus gleichen Theilen frischer, wahrend der Bliithe gesammelter Colchicumknollen und 
Alkohol (90proc.) durch zehntăgiges Ausziehen zu bereiten. 

t Extractnm Colchici. Extract of Colchicum (Brit.). Frische, geschălte 
Colchicumknollen quetscht man, presst aus, lăsst den Saft absetzen, giesst !dar ab, erhitzt 
bis zum Sieden, seiht durch und dampft bei hiichstens 71° C. zum weichen Extrakt ein. 

Dosis 0,015-0,06 g. 
;- Extractum Colchici radicis. Extract of Colchicum Root (U-St.). 1000 g 

gepulverter Co1chicumlmollen (N o. 60) befeuchtet man mit 500 ccm einer Mischung aus 
350 ccm Essigsăure (36 proc.) und 1500 ccm W asser, erschiipft im Perkolator mit dem 
Rest des L5sungsmittels, zuletzt mit W asser und dampft bei hochstens 80° C. zur Pillen
konsistenz ein. 

t Extractum Colchici radicis fluidum. Fluid Extract of Colchicum Root 
(U -St. ). Aus 1000 g gepulverter Colchicumknollen (N o. 60) und einer Mischung aus 
600 ccm Weingeist (91proc.) und 300 ccm Wasser im Verdrăngungswege. Man befeuchtet 
mit 350 ccm, sammelt zuerst 850 ccm und stel!t 1. a. 1000 ccm Extrakt her. 

Oxymel Colchici bulbi. Mellite de Vinaigre de colchique. 10 Th. Acetum 
Colchici bulbi und 20 Th. gereinigter Honig werden auf 20 Th. eingedampft. 

;- Tinctura Colchici bulbi. Aus 1 Th. feingeschnittenem Colchicumknollen und 
5 Th. verdiinntem W eingeist. 

t Vinum Colchici radicis. Colchicum Wine (Brit.). Wine of Colchicum 
Root (U-St.). Vinum de Colchico. Vin ou Oenole de bulbe de colchique 
(Gall.). Bri t.: Aus 200 g Colchicumknollen (N o. 20) und 1000 ccm Sherry durch 
Maceration. U- S t.: Aus 400 g gepulverten Colchicumknollen (N o. 30) und einer Mischung 
aus 150 ccm Weingeist (91proc.) und 850 ccm Weisswein im Verdrăngungswege. Man 
befeuchtet mit 100 ccm und sammelt, zuletzt unter Nachgiessen von q. s. Weisswein, 
1000 ccm Fliissigkeit. - Gall.: Aus 100 g frischen, zerschnitteneu Colchicumknoll'.ln 
und 1000 g Roussillonwein (Grenache) durch zehntăgiges Ausziehen zu bereiten. 

2) Die Bl ii then: t Flores Colchici. Zeitlosenblumen. Fleurs de colchique (Gal!.). 
Beschreibung. Die Bliithen erscheinen im Spătsommer und Herbst (ausnahms

weise auch im Friihling), meist nur zu 1-3 an der Pfl.anze. Das Perigon ist trichterig
glockig, mit langer, enger, zum grossten Theil im Boden steckender Rohre, mit 6theiligem 
Saum aus fast g-leichgrossen, eiformig lanzettlichen, zusammenneigenden Abschnitten. Staub
blătter 6 (die 3 inneren oft kiirzer), dem Sch!unde des Perigons eingefi.igt, mit schaukeln
den Beuteln. Fruchtknoten 3făcherig, mit 3langen, aus der Rohre herausragenden Narben. 

Bestandtheile. Colchicin 0,01-0,03 Proc. 
t Alcoolatura florum Colchici. Alcoolature de fleur de colchique (Gal!.). 

Aus frischen Zeitlosenblumen wie Alcoolatura bulbi Colchici. 
t Saccharolatum Colchici. Saccharure de colchique. 10 Th. frischer Saft 

der Colchicumbliithen werden mit je 25 Th. Rohrzucker und Milchzucker gemischt und 
zur Trockne gebracht. 

3) Die Sameu: t Semen Colchici (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). - Zeit· 
losensamen. - Semence de colchique (Gall.). - Colchicum Seeds. 

Beschreibung. Die im Friihjahr erscheinende Kapsel ist oblong oder kuglig, 
aufgeblasen, in der oberen Hălfte scheidewandspaltig· aufspringend, mit zahlreichen Samen. 
Diese sind rundlich oder wenig eiformig, durch gegenseitigen Druck in der Frucht oft 
etwas kantig, mit einer Caruncula versehen, die am frischen Samen weiss, fl.eischig und 
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ziemlich gross ist, beim Trocknen zu einem Spitzchen zusammenschrumpft. Aussen dunkel
braun, fein grubig punktirt, wenig runzelig, von ansgeschwitztem Zncker meist etwas 
klebrig. - Im Querschnitt zeigt der Same innerhalb der braunen Samenschale das weiss
liche Endosperm mit dem kleinen Embryo. In der Samenschale ist eine der tiefer ge
legenen Zellschichten Trăger des Alkaloi:ds, vielleicht :findet sich dasselbe in geringen 
Jllengen aueh im Endosperm und Embryo. Die Zellen des Endosperm haben verdickte, 
grob getiipfelte Wănde, sie enthalten Aleuron und fettes Oei. Sie sind geruchlos, schmecken 
aher sehr bitter und kratzend. 

Bestandtheile. Colchicin 0,2-0,4 Proc., fettes Oel 6-8 Proc., Eiweiss
substanzen 7-20 Proc. 

Einsammlung. Aufbewahrung. Man sammelt im Juni und Juli die vollig 
reifen Samen, trocknet sie an einem schattigen Orte bei gelinder Wărme und bewahrt sie 
in gelben Gliisern oder Blechgefăssen vorsichtig - nach Austr. nicht liber ein Jahr 
- auf. 

Pulverung. Schwierig im Morser zu zerstossen; man zerkleinert sie am besten 
znnăchst auf einer Pulverisirmiihle, kleine Mengen auf der in jeder Apotheke vorrăthigen 
Mutterkornmiihle, und verwandelt sie dann rl.urch Stossen in die vorgeschriebene Pulverform. 

Anwendung. Da die Samen an wirksamen Bestandtheilen reicher sind als die 
Bliithen und Knollen, so werden fast nur noch die aus ersteren hergestellten Praparate 
gebraucht. Man wendet sie besonders bei Gicht und Rheumatismus an, auch bei 'l'ripper 
und Leukorrhoe. Hochste Einzelgabe 0,2 g. Hochste Tagesgabe 1,0 g (Helv.). 

t Acetum Colchici (Erganzb.). Zeitlosenessig. Aus 10 Th. gequetschten Zeit
losensamen, 10 Th. Weingeist (87proc.) und 90 Th. Essig (6proc.) durch achttăgiges Aus
ziehen zu bereiten. 

t Extractum Colchici Seminum. Extr. de semine Colchici. Extrait de 
c o 1 chiq ue (semence). (Ergiinzb.). 2 Th. grob gepulverte Zeitlosensamen werden 6 Tage mit 
15 Th. verdiinntem Weingeist (60 proc.), dann 3 'l'age mit einem Gemisch aus je 5 Th. Wein
geist und W asser ausgezogen, die Pressfliissigkeiten zu einem dicken Extrakt eingedampft. 
In Wasser triibe loslich. Ausbeute 18-20 Proc. Dosis max. 0,1, pro die 0,2 (n. LEWIN). 
- Gall.: Wie Extr. de radice Belladonnae Gall. (S. 469) zu bereiten. 

t Extractum Colchici (seminis) :O.uidum. Zeitlosen-Fluidextrakt. - Ex
trait fluide de colchique.- Fluid Extract of Colchicum Seeds. Helv.: 100 Th. 
Zeitlosensamen (V) werden im Verdrangungswege mit einer Mischung aus gleichen Theilen 
Wasser und Weingeist (94proc.) erschopft'). Man Îângt zuerst 90 Th. auf, dampft die 
iibrigen Ausziige zu einem diinnen Extrakt ein, lost in 40 Th. W asser, filtrirt, verdun
stet auf 10 Th., sodass l. a. im ganzen 100 Th. Fluidextrakt gewonnen werden. Grosste 
Einzelgabe 0,05 g, grosste Tagesgabe 0,1 g. U -St.: Aus 1000 g gepulverten Zeitlosen
samen (No. 30) und einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91proc.) und 300 ccm Wasser 
im Verdrăngungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 850 ccm und stellt 
l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind 6-7000 g Losungsmittel erforderlich. 

t Extractum Colchici acidum. 100 Th. grob gepulverte Zeitlosensamen digerirt 
man mit einer Mischung von 100 Th. Weingeist, 100 Th. Wasser und 30 Th. verdiinnter 
Essigsaure (von 30 Proc.), zieht dann mit destillirtem Wasser aus und dampft die Ausziige 
im Porcellangef'ass (!) zu einem dicken Extrakt ein. 

t 'l'inctura Colchici (Germ. Helv. Gall.). Tinctura Colchici seminis (Austr. 
Brit. U-St.). Zeitlosentinktur. Zeitlosensamentinktur. -Teinture ou Alcoole 
de colchique (semence). - Tincture of Colchicum Seeds. Germ.: Wie Tinctura 
Aconiti (Germ. S. 155). - Helv.: Wie Tinctura Capsici (Helv. S. 606). ·- Austr.: Wie 
'l'inctura Aconiti (Austr. S. 155). - B rit.: Aus 200 g gepulverten Colchicumsamen 
(No. 30) und q. s. Weingeist (45proc.) bereitet man im Verdriingungswege 1000 ccm Tink
tttr. - U- St.: Aus 150 g gepulverten Colchicumsamen und einer Mischung von 600 ccm 
Weingeist (91proc.) und 400 ccm Wasser 1000 ccm Tinktur ebenso. - Gall.: Wie Tine
tura Cocae (Gall. S. 869). 

1) Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es ein Irrthum ist, beim Ver
driingungsverfahren aus der Farbe der abtropfenden Fliissigkeit beurtheilen zu wollen, 
ob eine Droge erschăpft ist oder nicht. Denn einmal kann das Perkolat nahezu farblos 
abfliessen, und doch noch reich an wirksamen Bestandtheilen sein, ein ander Mal trotz 
deutlicher Farbung nichts von jenen enthalten. Man priift daher durch den Geschmack 
oder den Gerurh, bei alkalordreichen Drogen aher mit MAYER's Reagens, Tanninlosung 
oder einem der sonstigen, allgemeinen Alkalord-Reagentien (S. 205-210), 
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Grosste Einzelgabe: Austr.: 1,5. Brit.: 0,3-0,9. Germ.: 2,0. Helv. 1,0. 
Grosste Tagesgabe: " 5,0. " " 5,0. ~ 3,0. 
Vinum Colchici (Germ. Helv.). Vinum Colchici seminis (Austr. U-St.). Zeit-

losenwein. Zeitlosensamenwein. -Vin ou Oenole de colchique (semence) 
{Gall.). - Wine of Colchicum Seed. Germ.: Aus 1 Th. grob gepulverten Zeitlosen
samen und 10 Th. Xereswein durch achttăgiges Ausziehen. - Helv.: 1 Th. Zeitlosen
Fluidextrakt, 9 Th. Marsalawein. - Au str. : Aus 5 Th. zerstossenen Zeitlosensamen und 
50 Th. Malagawein durch sechstăgiges Digeriren. (Hungar. hat das Verhăltniss 1: 5). -
U-St.: 150 g gepulverte Colchicumsamen (No. 30) macerirt man 7 Tage mit 900 ccm 
einer Mischung von 150 ccm Weingeist (91proc.) und 850 ccm Weisswein, filtrirt und 
wăscht den Filterinhalt mit dem Rest der Mischung, dann mit q. s. Weisswein, bis das 
Filtrat 1000 ccm betriigt. - Gall.: Wie Vinum Cocae (Gall. S. 870). 

Hochstgaben wie bei Tinctura Colchici. Tinctura und Vinum Colchici werden zur 
Vermeidung der drastischen Wirkung hăufig mit Opiumtinktur zusammen verordnet. 

Euema autarthritieum FONTAINE 
Rp. Tinctume Colchici 5,0 

Aquae destill>~tne 150,0. 

Guttae antarthritleae GronDANO. 
Rp, Vini Colchici (seminis) 12,0 

Tincturae Opii simplicis 2,0. 
Dreimal tliglich 20 Tropfen. Bei Gicht und Rheuma. 

Guttae antirheumaticae BLASIUS. 
Rp. Tincturae Colchici seminis 

Tincturae Guajaci ăă 10,0. 
Dreimal taglich 20-30 Tropfen Bei chronischem 

Rheumatismus. 

Guttae colchico-gnajaeluae. 
Rp. Tincturae Colchici seminis 

Tincturae Iigni Guajaci iiă 10,0. 
Dreistfindlich 10 Tropfen, steigend. 

Mei Colehici DIETERICH. 
MellitumColchici bulbi. Zeitlosenhonig, 

Rp. 1. Bulbi Colchici gross. pulv. 10,0 
2. Aquae destillatae 60,0 
3. Spiritus (90 Ofo) 25,0 
4. Mellis depurati 100,0. 

Man macerirt 1 mit 2 24 Stunden, presst., kocht 
auf, setzt 3 hinzu, f1ltrirt nach 24 Stunden, fU.gt 
4 hinzu, und dampft auf 100,0 ein 

Mixtura antarthritiea ScuDAMORE. 
Rp. Magnesii carbonici 7,5 

Aquae Menthae piperitae 100,0 
Aceti Colchici 20,0 
Sirupi Aurantii corticis 20,0. 

Dreistfindlich einen Ess!Offel. Gichtmittel. 

llllxtura dluretiea SoBERNHElM. 
Rp. Kalii carbonici 2,5 

Aceti Colchici semin. 30,0 
Spiri tus Juni peri 30,0 
Spiritus Aetheris nitrosi 4,0 
Aquae destillatae 150,0. 

Alle 2-3 Stunden einen Ess!Offel. 

nlxtnra pectoralis antarthritica. 
WEATHERHEAD. 

Rp. Decocti Althaeae radie. (e 10,0) 250,0 
Vini Colchici semiuis 
Vini Ipecacnanhae ăă 5,0. 

1-2stiindlich 1 Essl5ffel. Hustenmittel fiir Gicht
kr:mke. 

Oxymel Colchicl Ph. Germ. 1. 
Zei tlosen- Sanerhonig. 

Rp. Aceti Colchici 50,0 
Mellis depurati 100,0 

mischt man und dampft i m Wasserbade ein auf 100,0. 

Pilnlae antarthritleae BECQUEREL. 
Rp. Seminis Colchici pulv. 1,0 

Extl'8cti Digitalis 0,3 
Chinini sulfnrici 3,0. 

M. f. pilulae 20. 1-3 Pillen 3-4mal tliglich. 

Pilnlae antarthrltieae MAYET. 
Rp. Chinini sulfurici 2,5 

Acidi tartarici 1,0 
Extracti Colchici 1,5 
Foliorum Digitnlis o, 1 
Glycerini gtt. X 
Radicis Gentianae q. s. 

F, pilulae 50. Morgens und Abends 1 Pille. 

Pllulae antarthrltlcae albae WoLFF. 
Rp. Extracti Colchici acidi 

Aloes ;;;;;; 2,0. 
F. pilulae 30. Consperge Magnesia usta. 

Pilnlae antleephalalgieae DEBOUT. 
Rp. Extracti Colchici 2,0 (!) 

Chinini snlfurici 2,0 
Foliorum Digitalis 1,0. 

F. pilul. 40. Abends 1 Pille. 

Sirnpns antirheumatiens RrconD. 
Rp. Tincturae Colchici 

Kalii jodati aii 5,0 
Sirupi Aurantii corticis 250,0. 

3mal tliglich 1 Ess!Offel. 

Sirnpns Colchlei. 
Rp. Tincturae Colchici seminis 15,0 

Sirupi Sacchari 8.),0. 
Einen bis zwei Theel5ffel 3-4mal tliglich. 

Vinum antirheumaticum DELIOUX. 
Rp. Tincturae Colchici 25,0 

Tincturae Aconiti 1• ,o 
Tinctul'8e Digitalis 5,11 
Vini albi 960,0. 

Morgens und Abends 1/2 bis t Ess!Offel. 

Vinum Colchici WILLIAMS. 
Rp. 1. Vini Colchici seminis 25,0 

2. Spiritus q. s. 
Man dampft 1 aui 17,0 ein und fiigt 2 q. s. zu 

20,0 hinzu. 3mal tliglich 10-20 Tropfen. 

Vinnm Colehlci oplatnm EISENMANN. 
Rp. Vini Colchici semin. 18,0 

Tincturae Opii crocatae 2,0. 
3-4stiindlich 20--30-40 Tropfen. Bei Asthma, 

Reizhusten, Rheumatismus. 

ÂLBERT's Remedy, ein Gichtmittel, besteht aus Colchicumtinktur und Opiumtinktur, 
worin 9,8 Proc. Jodkalium gelost sind (AUFRECHT). 

Ath1ophorus, ein amerikanisches Mittel gegen Rheumatismus etc., ent
hălt Colchicumextrakt, Morphium, Guajakharz, Meerzwiebelsaft, Kalisalze, Weingeist. 
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Gichtelixir, HERLIKOFER's, Colchicumtinktur, Verdiinnter Weingeist ăă. 
Gichtmittel, REYNOLD's, Antarthritic-Specific, ist ein weiniger Auszug aus 

Zeitlosenknollen und Klatschrosen. 
Gichtmittel, WA.NT's, Medicinal-Water W.A.NT's, ein weingeistiger Auszug aus 

irischen Colchicumknollen. 
Gichtpillen von LATIGUE bestehen aus Colchicumsamen, Zucker und Gummi 

(24 Stiick = 8 Mk.), Ersatz dafiir nach BoucHARDAT Pillen aus 2 Th. Extract. Colocyn
thidis comp., 2 Th. Extract. Colchici und 1 Th. Extract. Opii. 

Gichttropfen HussoN's, Eau medicinale d'HoussoN, ist Zeitlosenwein. 
Gicht- und Rheumatismustropfen von Dr. HoFFMANN. Zeitlosenwein 45,0, ver

diinnter Weingeist 15,0. 
Liquor Colchici comp. von Dr. MYLIUS in Leipzig ist eine weinige Fliissigkeit 

mit einem Gehalt von 0,089 Proc. Colchicin und 0,082 Proc. Chinaalkalo1den. 
Poudre de Pistoia, gegen Gicht. 365 Pulver zu 2-3 g, welche aus 2 Th. Bulb. 

Colchici, 5 Th. Herb. Betonicae und je 1 Th. Rad. Bryoniae, Rad. Gentianae, Flor. Chamo-
millae bestehen. · 

WILSON's Essence gegen Gicht und Rheuma ist mit 2 Th. Weingeist verdiinnter 
Zeitlosenwein. 

11. Colchicum luteum Baker, C. speciosum Stev., C. variegatum L. 
Aus Vorderasien und Indien. Die Knollen werden besonders in Indien ahnlich ver

wendet wie C. auctumnale. Sie flihren meist den Namen Swrinjan oder Shamballit. 

Collodium. 
1. Collodium (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Collodion (Gall.). Collod. - Die 

Darstellung des Kollodinms 7.erfallt in die Darstellung der Schiessbaumwolle und in die 
Auflosung derselben in einer Mischung von Alkohol und Aether. Die einzige Schwierigkeit 
bei der Bereitung des Kollodiums besteht hiernach in der Herstellung einer nitrirten 
Baumwolle (Schiessbaumwolle), welche in Alkohol-Aether loslich ist. 

Darstellung. Um eine in Aether-Alkohol losliche Schiessbaumwolle zu erzeugen, 
muss man zunachst feststellen, ob die Săuren, welche man verwenden will, die im Nach
stehenden vorgeschriebenen Koncentrationen haben. Ferner darf die Nitrirung der Baum
wolle nicht bei erhOhter Temperatur erfolgen. Endlich muss die Zeit abgepasst werden, 
wenn die Nitrirung der Baumwolle bis zu dem Punkte vorgeschritten ist, dass die gebil
dete Schiessbaumwolle in Alkohol-Aether loslich ist, was man durch Versuche feststellt. 
Ueberlasst man die Baumwolle ii ber diesen Zei tpunk t hin a us der Einwirkung de8 
Săuregemisches, so wird infolge hOherer Nitrirung das urspriinglich in Alkohol-Aether 
lOsliche Produkt wieder dariu unloslich. Unter Beriicksichtigung· dieser Punkte verfahrt 
man zweckmassig wie folgt: Man thut gut, das im Folgenden beschriebene Ein
tragen der Baumwolle in das Nitrirgemisch Abends zu besorgen. Das speci
fische Gewicht der rohen Schwefelsaure, welche verwendet wird, darf nicht unter 1,833 sein, 
die rohe Salpetersaure darf nicht unter 1,38 schwer sein. Benutzt man leichtere Sauren, 
so kann es vorkommen, dass die ganze Baumwolle iu Losung geht. 

In einen Topf aus Steingut wiigt man 400 Th. rohe Salpetersaure ein und giesst zu 
derselben in diinnem (!) Strahle unter Umriihren 1000 Th. konc. rohe Schwefelsăure, welche 
man vorher in einem anderen Gefasse abgewogen hatte. 

Wenn sich die Mischung der Sauren bis auf 20-15° C. abgekiihlt hat, so wird in 
dieselbe entfettete Baumwolle (Watte) allmiihlich eingetragen. Es empfiehlt sich, die Watte 
zunăchst Iose aufzuzupfen (!), in das Gemisch hineinzubringen, und wenn sie sich 
mit der Săure vollgesogen hat, mit Hilfe eines Stabes oder Spatels oder Pistills aus Glas 
oder Porcellan etwas einzndriicken, sonst hat die vorgeschriebene Menge Baumwolle keinen 
Platz in der Sauremischung. Ein starkes glasernes Gefiiss (z. B. ein Zuckerhafen) ist 
geeigneter zur Durchtriinkung, weil sich dieselbe in einem solchen besser beobachten 
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lasst. W eisse ader opake Stellen sind nicht ader nur mangelhaft mit der Sauremischung 
durchtrankt. 

W enn alle Baumwolle in das Săuregemisch eingetragen ist, so bedeckt man das Ge
fiiss mit einem Deckel und stellt es an einen kiihlen und schattigen Ort bei Seite. Nach 
Verlauf von etwa 10 Stunden priift man, wie weit die Nitrirung vorgesehritten i~t. Hatte 
man also die Baumwolle Abends in die Săuremischung eingetragen, so nimmt man diese 
Priifung sofort am anderen Morgen als erste Arbeit vor. Man entnimmt zu diesem 
Zwecke mittels zweier Glasstabe eine Probe der mit Săure getrankten Baumwolle, trăgt 

sie sofort in eine grossere Menge Wasser von 1-2 Liter ein, bewegt sie darin, ergreift 
sie darauf mit den Fingern und wascht sie nun unter wiederholtem W echseln des Wassers 
solange aus, bis das abgepresste W asser nicht mehr sa ner reagirt, wenn man etwas Lack
mustinktur zufiigt. Man presst alsdann die Probe mit den Fingern aus, zerzupft sie fein, 
breitet sie auf Filtrirpapier aus und trocknet sie an einem lauwarmen Orte aus. Sobald 
sie trocken geworden ist, wăg't man sie und stellt fest, ob sie sich in 25 Th. der unten 
angegebenen Alkohol-Aethermischung klar auflost. Diese Priifung wiederholt man, wenn 
nothig, von Stunde zu Stunde. Sobald man festgestellt hat, dass die Nitrirung auf den 
gewiinschten Punkt gelangt ist, sobald also die getrocknete Probe in 25 Th. Alhohol
Aethermischung klar ader doch fast klar loslich ist, so schreitet man zur Verarbeitung des 
ganzen Gemisches. 

Man hebt die Wattemasse, welche einen starren Kuchen bildet, mit zwei Stăben 
aus Glas ader Porcellan heraus und bringt sie portionenweise sofort in ein moglichst 
viei kaltes Wasser enthaltendes Gefăss aus Steingut ader Holz. Man riihrt um, giesst 
das Wasser ab und lasst frisches Wasser dazu treten, riihrt um und giesst wiederum ab etc. 
Nachdem man dies zwei- bis dreimal gethan hat, zerzupft man die Kollodiumwolle mit 
den Hănden, und wascbt sie mit gewohnlichem Wasser bis zum vollstandigen Ver
schwinden der sauren Reaktion des abfliessenden W assers, schliesslich mit destillirtem 
Wasser aus. 

Man presst die Kollodiumwolle stark mit den Handen, zerzupft sie, breitet sie in 
einem Siebboden auf einer Lage Fliesspapier aus und liisst sie an einem lauwarmen Orte 
trocken werden. Obgleich die Kollodiumwolle erst bei weit iiber 100° O. verpufft, so ist 
es dennoch răthlich, eine weit unter dieser Temperatur liegende Trockenwarme einwirken 
zu lassen. Man trocknet zweckmassig bei 25-30° O., am besten in der Sonne. 

Das Auswaschen der Kollodiumwolle erfordert einige Aufmerksamkeit, und diese ist 
besonders auf etwaige hartere Knoten in der Masse der Kollodiumwolle zu richten. Ein 
nicht geniigend ausgewaschenes Produkt wird beim Trocknen stellenweise gelb. Auch 
giebt nur eine total salz- und saurefreie Koll o di um wolle ein klares Kollodi um. 

2 Th. der ausgewaschenen und trockenen Kollodiumwolle giebt man in eine Flasche, 
welche 70--80 Th. Wasser fassen kann, durchfeurhtet sie mit 6 Th. Weingeist und giesst 
dann 42 Th. Aether hinzu. Die Mischung wird unter gelegentlichem Umschiitteln solange 
zur Seite gestellt, bis die Kollodiumwolle sich fast vollstandig gelost hat. Die Losung 
bildet dann eine etwas triibe, sirupdicke Fliissigkeit, in welcher meist noch einige ungeloste 
Baumwollfasern umherschwimmen. Man lasst nun das Kollodium bis zur vollstăndigen 
Klii.rung ruhig stehen und giesst es alsdann von dem vorhandenen Bodensaize vor
sichtig ab. 

U m die Klărung des Kollodiums zu beschleunigen, soli man nach KRANZFELD das 
frisch bereitete Kollodium mit gewaschenem und gegliihtem Quarzsand schiitteln. Letzterer 
reisst die triibenden Antheile mechanisch mit sich nieder, sodass die Klărung binnen wenigen 
Tagen beendet ist. 

Sehr giinstige Resultate erhălt man auch, wenn man die gewaschene und abge
presste Kollodiumwolle zunăchst mit Weingeist entwiissert, wiederum abpresst und ohne 
zu trocknen in Aetherweingeist lost. Da dieses Verfahren eine Trorkenbestimmung der 
Kollodiumwolle voranssetzt, so ist es mehr fiir den Grossbetrieb zn empfehlen. Lost man 



Collodium. 929 

feuchte (wasserhaltige) Kollodiumwolle in Aetherweingeist, so erhălt man zwar ein sehr 
dickes, schleimiges Kollodium, aber dasselbe giebt ein trlibes Hăutchen. 

Die von den einzelnen Pharmakopoen zur Bereitung des Kollodiums gegebenen Vor
schriften weichen etwas ab: 

Austr. Brit. Gal!. Germ. Helv. U-St. 
Kollodiumwolle 10.0 g 5,0 g 4,0 g 4,0 g 3,0 g 
Spiritus 120 ccm 20,0 g 12,0 g 12,0 g 25 ccm 
Aether 360 ccm 75,0 g 84,0 g 84,0 g 75,0 ccm. 

Chemie. Durch Einwirkung von konc. Salpetersăure (in Gemischen von Salpeter
săure und Schwefelsaure spielt die letztere lediglich die Rolle eines wasserentziehenden 
Mittels) auf Cellulose entstehen mehrere Produkte von verschiedener Zusammensetzung und 
abweichenden Eigenschaften, welche man sich gewohnt hat, als Nitro-Cellulosen zu 
bezeichnen. Diese Benennung ist thatsăchlich irrig, die entstehenden Produkte sind nach 
ihren Reaktionen nicht Nitro-Cellulosen, sondern Salpetersăureather der Cellulose. 

J e nach der Stărke der angewendeten Salpetersăure, der Tempera tur, bei welcher 
die Einwirkung stattfindet, und der Dauer der Einwirkung entstchen verschiedene Cellu
losenitrate, welche sich u. a. durch ihre Loslichkeit bez. NichtlOslichkeit in Alkohol-Aether 
unterscheiden. - Die in Alkohol-Aether losliche Kollodiumwolle besteht vorzugsweise aus 
Cellulosedinitrat CuH80a(N03) 2 • 

Eigenschaften. Das Kollodium bildet eine neutrale, sirupdicke, fast klare oder 
schwach opalisirende, farblose oder kaum blassgelbliche Fllissigkeit, die an freiem Feuer 
sich leicht entzlindet, an der Luft unter Zuriicklassung eines Hăutchens schnell verdunstet 
und auf die trockene Haut gestrichen einen fest haftenden, trocknen, harten, firniss- oder 
glasartigen Ueberzug hinterlasst, der die betreffende Hautstelle jedoch etwas zusammen
zieht. Der Verdunstungsrlickstand des Kollodiums ist neutra! und brennt, wenn er ent
ztindet wird, langsam ab, ohne - wie die Kollodiumwolle - zu explodiren. Dieses Ver
halten beruht auf der kompakten Beschaffenheit des Verdunstungsrlickstandes. 

In W asser und Alkohol ist der Verdunstungsriickstand des Kollodiums unlOslich, 
dagegen quillt er in Aether langsam auf. 

Auf(lewahrung. Kollodium wird in mit guten Korken verstopften Glasflaschen 
an einem kiihlen Orte, also im Keller aufbewahrt. Da das Kollodium reichliche Mengen 
Aether enthalt, so werde es beztiglich der Feuersgefahr genau wie dieser behandelt. 

P1"ilfung. Die Giite des Kollodiums ergiebt sich aus seiner Farblosigkeit, Klar
heit und dem indifferenten Verhalten gegen blaues Lackmuspapier. Auf die trockne Haut 
gestrichen, muss es nach dem Abtrocknen einen glănzenden festen Ueberzug hinterlassen. 
Das auf einer trockenen Glasplatte erzeugte Kollodiumhăutchen muss glănzend, und darf 
nicht triibe sein, andernfalls enthălt das Kollodium Wasser und eignet sich nicht zum 
Gebrauche fiir Photographen. 

Anwendung. Das Kollodium wird mittels eines Pinsels auf die Haut aufgetragen. 
Es wird gebraucht zur Schliessung von Wunden, zum Bedecken wunder Hautstellen, leichter 
Brandwunden, gichtiger und hămorrhoidaler Anschwellungen, erysipelatoser Entziindungen, 
Frostbeulen. Um die Ueberziige elastischer zu machen, setzt man dem Kollodium etwa 
'/2 Proc. Ricinusol zu, oder man lost 1/ 4 Proc. Paraffin (durch Schiitteln) darin auf. Vergl. 
Collodium elasticum. Die Kollodiumwolle dient, als lockeres Băuschchen in Filtrirtrichter 
eingeschoben, zum Koliren oder Filtriren salpetersaurer atzender Salz!Osungen, z. B. des 
Wismutnitrates u. a. 

Collodium duplex. Das in den Preislisten der Drogisten als "Collodium du
plex" aufgefiihrte Prăparat ist nichts anderes als eine brauchbare Sorte Kollodium. 
Man lasse sich durch diese Bezeichnung nicht etwa verleiten, dasselbe nochmals zu ver
diinnen. 

11. Collodium elasticum (Austr. Germ. Helv.). Collodium flexile (Brit. U-St.). 
Collodion elastique (Gall.). Collodium tenax. 

Das Kollodium, die einfache Auflosung der Kollodiumwolle in Aetherweingeist, hat 
die Eigenthiimlichkeit, beim Eintrocknen sich zusammenznziehen. Infolgedessen iibt es 
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auf die damit bestrichene Hautflache eine zusammenziehende Wirkung aus und verursacht 
eine Spannung der Haut. Eine weitere Folge dieser Kontraktion ist, dass die Kollodium
haut nach kurzer Zeit Risse bekommt. 

Diese zusammenziehende Kraft des Kollodiums ist in manchen Făllen, wie beim 
Schliessen kleiner Wunden, bei Frostbeulen, Erysipelas, Orchitis, Karbunkeln, dem Arzte 
allerdings erwiinscht; in anderen FiUlen aber, in welchen es nur darauf ankommt, die 
Hautflăche mit einer schiitzenden Decke zu versehen, z. B. bei Verbrennungen, Hautent
ziindungen, flechtenartigen Ausschlăgen etc. durchaus nicht niitzlich. Fiir solche Fălle 

dient das elastische Kollodium. 
Die Vorschriften der einzelnen Pharmakopoen fiir dieses Praparat weichen unter 

einander etwas ab. 
Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St. 

Collodii . 49,0 g 48 ccm 45,0 g 47,0 g 49,0 46,0 
Olei Ricini 1,0 " 1,0 g 3,0 " 0,5" 1,0 1,5 
Tere binthinae 2,5" 
Balsami canadensis 2,0" 2,5 

Unter "Kollodium" ist natiirlich stets das Prăparat der betreffenden Pharmakopoe 
zu verstehen; davon abgesehen ist den Vorschriften kaum etwas hinzuzufiigen. 

III. Colloxylinum. Kolloxylin, Fulmicoton (Gall.). Pyroxylin (Brit. U-St.). 
Kollodiumwolle. Schiessbaumwolle. Solul»le Gun Cotton. 

Man pflegt die in Alkohol-Aether losliche nitrirte Baumwolle als "Kolloxylin" zu 
bezeichnen, zum Unterschiede von der in Aether nicht loslichen, welche meist als "P yro
xylin" bezeichnet wird. lndessen ist man in diesen Bezeichnungen wenig konsequent, 
versteht z. B. als Schiessbaumwolle oder als Pyroxylin sowohl das losliche als das unlOs
liche Prăparat, wăhrend man als Kolloxylin allerdings stets nur die losliche nitrirte Baum
wolle bezeichnet. 

Die Darstellung erfolgt in der Weise, wie sie unter "Kollodium" angegeben ist. 
Nur wird natiirlich die gewaschene Kollodiumwolle eben nur getrocknet und nicht in 
Alkohol-Aether geHist. 

Sie stellt meist schwach gelbliche, wie gewaschene und wieder getrocknete Watte 
aussehende Massen dar, welche angefeuchtet blaues Lackmuspapier nich t rothen. In 
kleineren Mengen und im trockenen Zustande entziindet, brennt die Kollodiumwolle mit 
grosser Srhnelligkeit ab, ohne einen sichtbaren Riickstand zu hinterlassen. Gelangen 
grossere Mengen zur Entziindung, so konnen Explosionen von grosser Gewalt erfolgen. Be
sonders heftig sind die Explosionen, wenn Kollodiumwolle in komprimirtem Zustande zur 
Entziindung gelangt. Kollodiumwolle muss sich in 20 Th. einer Misrhung von 1 Th. Al
kohol und 3 Th. Aether fast klar auflosen. 

Im Sinne des deutschen Gesetzes iiber den Verkehr mit Sprengstoffen yom 9. Juni 
1884 gehOrt Kollodiumwolle zu denjenigen Sprengstoffen, welche nicht vorzugsweise als 
Schiessmittel gebraucht werden. 

Kollodiumwolle in Mengen von mehr als 200 g werde wie ein Sprengmittel aufbe
wahrt. Davon abgesehen werde sie in trockenen Glăsem und im lockeren Zustande auf
bewahrt. Wird Kollodiumwolle feucht in Gefăsse gebracht, so schimmelt sie sehr Ieicht. 
Beim Verpacken von Kollodiumwolle vermeide man, namentlich bei warmer Temperatur, 
ein heftiges Zusammenpressen oder Stossen derselben. 

IV. Pyroxylin. Schiessbaumwolle. Man erhălt dieses Praparat, indem man in eine 
10-15° C. zeigende Mischung aus 4 Th. konc. Schwefelsaure (spec. Gew. = 1,84) und 
1 Th. Salpetersăure (spec. Gew. = 1,5) soviel entfettete Baumwolle eintrăgt, als sich be
quem in der Săure unterbringen lii.sst, und zwar so, dass die Sii.ure noch iiber der Baum
wolle steht. - Man lăsst 24 Stunden lang einwirken und wii.scht und trocknet das · Pro
dukt, wie unter Kollox:ylin angegeben wurde, aus. 

Das Pyroxylin ist von etwa den nii.mlichen Eigenschaften wie das Kolloxylin, aber 
es ist in Wasser, Alkohol und Aether unloslich. Mit Aceton iibergossen quillt es auf, von 
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viel Aceton wird es schliesslich gelost. - Es entziindet sich nicht bloss durch direkte 
Flammen, sondern auch schon durch Druck und Scblag. Seine Explosionsenerg·ie ist er
heblich beftiger als die des Kolloxylins. Es gehOrt gleichfalls zu den Sprengstoffen im 
Sinne des Gesetzes vom 9. Juni 1884 (s. oben). 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht das Pyroxylin im wesentlichen 
aus Trinitro- Cellulose C6H70 2(N03) 3• Verwendung :findet das Pyroxylin ziemlich aus
schliesslich als Sprengmaterial, z. B. zum Laden von Torpedos und Seeminen, ferner zur 
Herstellung des "rauchlosen Pul vers". 

Nitrirte Baumwollen-Kolirtiicher werden in chemischen Fabriken zum Koliren 
von Flussigkeiten benutzt, welche Schwefelsăure, Salzsăure oder Salpetersăure enthalten. 

Collodlnm ad clavos pednm. 
Hiihneraugen-Kollodium (Hamb. Vorschr.). 

Rp. 1. Extracti Cannubis Indiene 1,0 
2. Acidi sahcylici 10,0 
3. Terebinthinae 5,0 
4. Collodii 82,0 
5. Acidi aretici glarialis 2,0. 

Man vertheilt 1-3 in 4 und fiigt 5 hinzu. 

Collodlnm ad verrncas. 
Warzen-Kollodium (Hamb. Vorschr.). 

Rp. Acidi salicylici 
Acidi !actiei ăa 1,0 
Collodii 8,0. 

Collodinm lacto-salicylatnm. 
Milchsaure-Collodium (l\Iiinch. Vorschr.) 

Rp. Aciui salicylici 
Acidi !actiei aa 3,0 
Collodii elastici 14,0. 

Collodlnm lentescens. 
Rp. Collodii 100,0 

Glycerini 1,5. 

Collodlnm plnmblcnm voN AnNIM. 

Rp. Liquoris Plumbi subacetici 1,0 
Collodii 25,0. 

Collodinm styptlcnm. 
Rp. Acidi tannici 5,0 

Collodii elastici 50,0. 
Diese Vorschrift ist zu benutzen, wenn Collodium 

stypticum durch Recept verordnet ist: 

Collodlnm tannatnm. 
Tannin-Collodi um (Miinch. Vorschr.). 

Rp. Acidi tannici 5,0 
Spiritus (90 Voi. Proc.) 15,0 
Collodii 80,0. 

Aceton-Kollodium. Ist eine Auflosung von 4-5 Th. Kollodiumwolle in 94-95 Th. 
Aceton. 

A.lkolen, Ersatz fur Kollodium, ist angeblich eine alkoholische Auflosung von 
Mono- und Dinitro-Cellulose d. i. Kollodiumwolle. 

Camphoi'd von M!R'fiND.HE, Ersatz furKollodium, isteine Auflosung von 1 Th. 
Kolloxylin, 20 Th. Kampher und 20 Th. absolutem Alkohol. 

Celloi'din der chemischen Fabrik auf Aktien vorm. E. ScHERING ist ein 
sehr koncentrirtes Kollodium, welches erhalten wird durch Abdestilliren des Aethers vom 
Kollodium. Die hinterbleibende Masse wird in Tafelform gebracht. - Dieses Cello1din 
ist ein sehr bequemes Material zur Selbstbereitung des Kollodiums. Es lost sich leicht in 
Alkoholăther auf, ist nicht explosiv, sondern brennt entziindet mit langsamer, ruhiger 
Flamme ab. 

Celluloid, Ein zu vielen Zwecken, urspriinglich als Ersatz des Elfenbeins benutztes 
Material. Es wird dargestellt, indem man Nitrocellulose mit Kampher mischt und die 
Mischung durch W alzen in der Wărme homo gen macht. Das deutsche Celluloid besteht 
aus 66,6 Th. Nitrocellulose und 33,4 Th. Kampher. Es ist urspriinglich gelblich-weiss, 
kann aher durch geeignete Farbstoffe leicht und schOn gefarbt werden. Es ist unloslich 
in Wasser, Alkohol, Aether; in Aceton quillt es zunăchst auf, schliesslich geht es in 
Losung. 

Celluloid-Kitte. 1) Um Celluloid-Gegenstănde zu kitten, soll man die Brucll
flăchen mit Eisessig bestreichen, nach einiger Zeit zusammenfiigen und nach d~m Zusam
menbinden trocknen lassen. 2) Man bestreicht die Bruchflăchen mit Chlorhydrin (s. Glycerin) 
und verfahrt wie unter N o. 1 angegeben. 3) Man bereitet einen Kitt aus 2 Th. Schellack, 
3 Th. Kampherspiritus und 4 Th. absolutem Alkohol. 

Celluloid-Lack. Man lost 1 Th. trockne Kollodiumwolle in 3 Th. Aether und 
4 Th. Spiritus (95 Proc.) und fiigt 0,25 Th. Kampher hinzu. Ist an Stelle des Zapon
Lacks zu gebrauchen. 

Collosin, Collasin, amerikanische Specialităt, ist im wesentlichen eine Auf
losung von Kollodiumwolle und Kampher in Aceton (vergl. Filmogen). Als Hautfirniss 
benutzt. 

Filmogen. Ist eine Auflosung von Kollodiumwolle in Aceton, also etwa Aceton
Kollodium. 

Hornisirtes Pulver ist Schiessbaumwolle, welche durch Trănken mit Essigăther 
<>der Nitrobenzol in eine harte Masse ubergefiihrt ist, welche dann in Kornerform ge
bracht wird. 

59* 
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Hyaloderma, Ersatz fiir Kollodium, ist entweder mit Camphord oder Collasin 
identisch. 

Krystallin, elastiscbes, Ist eine Aufliisung von 4 'l'h. Kollodiumwolle in 16 Th. 
Methylalkohol und 60 Th. Amylacetat. Farblose, dicke Fliissigkeit, welche ii.usserlich wie 
das Kollodium angewendet wird. 

Pegamo'id ist ein durch Zusatz eines Einweichungsmittels (Ricinusiil) teigartig ge
wordenes Cellulord, welches auf Papier oder Gewebe aufgestrichen wird. Pegamordpapier, 
d. h. beiderseitig mit Pegamo1d bestrichenes Pa pier, bat hellen Klang und ii.hnelt thierischem 
Pergament. Es lăsst sich mit Tinte beschreiben und bedrucken. Verwendung fiir 'l'apeten 
und Plakate. Mit Pegamord bestrichenes Baumwollgewebe giebt nach lederartiger Pressung 
"K unstleder". 

Phenolcellulo'id ist eine Liisung von Kampher und Kollodiumwolle in Karbolsăure. 
Photoxylin. Man versteht hierunter zwei verschiedene Substanzen. A. Eine mit 

besonderer Sorgfalt bereitete und deshalb in Alkohol-Aether leicht und klar liisliche Kollo
diumwolle, welche auch MANN ' sche Kollodiumwolle genannt wird. Zur Bercitung 
uieser Kollodiumwolle tragt man in ein auf 33° C. gehaltenes Gcmisch von 
42 Th. Salpetersăure von 1,424 und 54 'l'h. konc. Schwefelsăure 8 Th. gekiirntes Kalium
nitrat und alsdann sogleich 4 'l'h. trockne reine Holzwolle ein. Nach 12stiindiger Ein
wirkung wird die nitrirte Holzwolle wie unter Kollodium angegeben weiter verarbeitet. 
n. Eine Aufliisung von 5 'l'h. dieser Kollodiumwolle in 95 'l'h. einer l\fischung aus 
gleichen Theilen Alkohol und Aether. Zum Einbetten mikroskopischer Prăparate . 

Seide, kiinstliche, von CHARDONNE'l'. Dickfiiissiges Kollodium wird durch kapillare 
Oeffnung in Wasser gepresst und der so entstandene Faden aus Nitrocellulose zunii.chst in 
W asser gewaschen, daun mit reducirenden Bădern, schliesslich mit Ammoniumphosphat 
behandelt. Sie ist von der echten Seide dadurch zu unterscheiden, dass sie durch Erhitzen 
mit N atronlauge Salpetersii.ure abspaltet 

1'onit, Potentit, Liverpool Cotton Powder besteht aus Schiessbaumwolle und 
Baryumnitrat zu gleichen Theilen. 

Zaponlack, Brassolin, Nigrolin. Sind Aufliisungen von Celluloid in einem Ge
misch von Aceton und Amylacetat. 

Colocynthis. 
Citrullus Colocynthis (l.) Schrader, Familie der Cucurbitaceae-Cucurbi

teae-Cucmnerinae. Gegenwărtig in Afrika, im Mittelmeergebiet, in Ostindien und Cey
lon verbreitet, aher wohl vielfach aus Kulturen verwildert. Verwendung findet die Frucht: 

Fig. 219. (Nnch BAILLON.) 

loquinthe im Quersehnitt. 

t Fructus Colocynthidis (Austr. 
Germ.). Colocynthis (Helv. U-St.). Bac
cae s. Poma Colocyntbidis. Colo
cynthides. - Koloquinthen. Bitter
iipfel. Bittergurken. Purgirgurken. 
Pnrgirparadiesiipfel. .!ppelquint 
(volksthiiml.). - Coloquinthe (Gall.). -
Colocynth. 

Beschreibung. Die beerenarti
gen Friirhte sind mit einer gelben oder 
griinlichgelben, glatten, feinpunktirten, 
sproden, lederartigen Haut versehen. Sie 
sind kuglig und erreichen 5-10 cm 
Durchmesser. Auf dem Querschnitt 
fallen drei breite Spalten auf, die die 
Frucht entsprechend zerlegen. Von dem 
Schnittpunkt der Spalten gehen zwischen 

denselben breite Gewebebalken zur Peripherie. Die die Spalten begleitenden schmăleren 

Gewebeparthien biegen an der Peripherie um und tragen die Samen (Fig. 219). Die Grenze 
der Carpelle verlăuft nicht in den Spalten sondern in den breiteren Balken. - Die Frucht er
scheint demnach unecht sechsfăcherig. Das weiche, schwammige Gewebe der Frucht be-
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steht aus getiipfeltem, diinnwandigen Parenchym mit sparlichem, braunen Inhalt, durch
zogen von Gefassbiindeln. Die Samen sind spitz-eiformig, etwas :fl.ach gedriickt, gelbgrau 
oder hellbraun, am spitzen Ende jederseits mit zwei zarten, feinen Ritzen. Die Friichte 
sind geruchlos, von intensiv bitterem Geschmack. 

Sie kommen fast ausschliesslich ohne das gelbe, lederige Epicarp in den Handel 
und bilden dann weisse oder weissliche, sehr leichte Kugeln. 

Bestandtheile. Der wirksame Bestandtheil ist ein Bitterstoff Colo cyn thin 
C56H840 23, der, zu etwa 0,6 Proc. in der Frucht enthalten, ein gelbes, in Alkohol und 
Wasser losliches Pulver darstellt. Er soll in langgestreckten Zellen, die Milchsaftschlauchen 
ahnlich sind, enthalten sein. - Daneben wird ein zweiter Korper Colocynthidin 
aufgeflihrt.: 

Sie enthalten ferner: Cellulose 13,5 Proc., Gummi 9,36 Proc., amyloide Sub
stanz 2,07 Proc., Eiweissstoffe 14,31 Proc., Asche 9,76 Proc. Aether-Chloro
formextrakt 3,21 Proc., Alkoholisches Extrakt 16,61 Proc., wassriges Extrakt 
31,07 Proc. - Die Samen enthalten fettes O el 16 Proc., Ei weissstoffe 6 Proc. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Als solche werden hauptsachlich die 
Friichte anderer Cucurbitaceen beobachtet, so die von Cucumis trigonus Roxb. 
und Cucumis Hard wickii Royle, Luffa p urgan s Mart., L. drastica Mart. ("Hill 
col ocyn th"), endlich die von Bala ni tes ae gyptiac a Delile (Z ygophy 11 aceae). 
Ausserdem sind mehrfach andere Friichte vorgekommen, deren sichere Bcstimmung noch aus
steht. Alle sind bei aufmerksamer Betrachtung leicht von der echten Droge zu unterscheiden. 

Anwendung. Die Koloquinthen dienen als starkes Drasticum. 0,05-0,1-0,3 g 
einige Male taglich in Pulver, Pillen und Abkochung. Dosen von 1,0 g konnen schon 
gefahrlich wirken. Die Verwendung des Colocynthins (0,005-0,01 g) bietet keine 
Vortheile. 

Im Haushalte als Mittel zur Vertreibung von Wanzen und anderem Ungeziefer; 
man verwendet eine Koloquinthenabkochung, die der Tii.nche zugesetzt wird, womit man 
die Wande bestreicht. 

Aufbewahrung. Die Friichte werden unzerkleinert in Holz- oder Blechgefăssen 
an einem trocknen Orte vorsich tig aufbewahrt. Zur Darstellung von Prăparaten lă8st 

Germ. die Friichte mit den Samen verwenden; Austr. Helv. Brit. U-St. Gal!. 
schreiben dagegen vor, die Samen zu beseitigen und lediglich das schwammige Frucht
:fl.eisch, die Colocynthidis Pulpa, Colocynth Pulp (Brit.) zu benutzen. 

Pulverung. Aus den bei 40-50° C. getrockneten Friichten bereitet man ein 
grobes Pulver fiir Ausziige und ein feines zur Receptur. Auch hier ist zu beachten, dass 
das Pulvis Colocynthidis der Germ. aus den Friichten mit den Samen dargestellt wird 
und deshalb von erheblich schwacherer Wirkung ist, als das nur aus dem Fruchtfleische 
bereitete der Austr. Brit. Gall. Helv. U-St. (vergl. die Hochstgaben). Es ist daher beim 
Einkauf des fertigen Pulvers stets anzugeben, ob Pulvis Colocynthidis P. G. III oder Pulv. 
Colocynth. sine semine gemeint ist. Die ganzen Koloquinthen geben beim Pulvern 
93-94 Proc. Ausbeute; die Entfernung der Sa.men bedingt aher schon allein einen Ge
wichtsverlust von 60-75 Proc. Auf diese Unterschiede ist bei Anfertigung auslăndischcr, 
ărztlicher Verordnungen mit Pulvis Colocynthidis Rii.cksicht zu nehmen. 

Hochste Einzelgabe: Germ. 0,5 g, Austr. 0,3 g, Helv. 0,25 g. 
" Tagesgabe: " 1,5 g, " 1,0 g, " 1,0 g. 

Koloquinthen und deren Zubereitungen diirfen zu Heilzwecken nur gegen ărztliche 
Verordnung abgegeben werden. Als Ungeziefermittel verabfolgt man sie mit der n5thigen 
Vorsicht und entsprechender Belehrung; ein Giftschein ist in Deutschland nicht er
forderlich. 

t Frnetns Coloeynthidis praeparati (Erganzb.). Colocynthis praeparata. 
Trochisci Alhandal. Gepulverte Koloquinthen. 5 Th. von den Samen befreit<', 
fein zerschnittene Koloquinthen stosst man mit 1 Th. fein gepulvertem arabischem Gumm1 
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und q. s. Wasser zum Teig an, trocknet und verwandelt in ein feines Pulver. Vorsichtig 
und trocken aufzubewahren. Dosis maxima 0,5, pro die 1,0. 

t Extractum Colocynthidis (.A.ustr. Germ. Helv. U-St. Gall.). Germ.: 2 Th. zer
schnittene Koloquinthen mit den Samen zieht man mit 15 Th. nrdiinntem W eingeist (60 proc.) 
6 Tage, dann mit 5 'l'h. verdiinntem W eingeist und 5 Th. W asser 3 Tage aus und ver
dampft zur Trockne. Ausbeute 1 O- 20 Proc. - H e 1 v.: 1 Th. Koloquinthe (II) wird mit 
10 Th. verdiinntem Weingeist (62 proc.) 48 Stunden, dann mit einer Mischung von je 3 Th. 
W asser und Weingeist (94 proc.) 24 Stunden digerirt, die Pressfliissigkeiten zur Trockne 
eiugedampft. - Austr.: Aus grob gepulverten Koloquinthen ohne Samen wie Extr. 
Aconiti radicis .A.ustr. (8. 155), aber zur Trockne einzudampfen. .A.usbeute bis zu 40 Proc. 
- U-St.: 1000 g grob gepulverte Koloquinthcn ohne Samen macerirt man 4 Tage mit 
3500 ccm verdii.nntem Weingeist ( 41 proc.), presst ab und zieht im Perkolator mit q. s. 
verdiinntem W eingeist aus, um 5000 ccm Gesammtfliissigkeit zu erhalten, die nach Ab
ziehen des .A.lkohols') zur Trockne eingedampft wird. - Gall.: 1000 g Koloquintherr 
werden 10 Tage mit 6000 g, dann 3 Tage mit 2000 g Weingeist (60proc.) ausgezogen, 
die Pressfliissigkeit nach Abdestilliren des W eingeists 1) zu einem w ei c hen Extrakt ein
gedampft. Ausbeute aus entsamten Friichten 25-32 Proc., aus nicht entsamten 9-13 
Proc. (Das Extrakt der Hung. besteht zur Hiilfte aus Dextrin). Hochste Einzelgabe 0,05 g; 
htichstc Tagesgabe 0,2 g. · 

V orsichtig und trocken aufzubewahren. 
t Tinctura Colocynthidis. Koloquinthentinktur. Ger.m.: Aus 1 'l'h. grob 

geschnittenen Koloquinthen mit den Samen und 10 Th. Weingeist (87proc.). - Helv.: 
Aus mittelfein gcschnittenen Koloquinthen ohne die Samen und 94 proc. W eingeist ebenso. 

Vorsichtig aufzubewahren. Hochste Einzelgabe 1,0 g, hiichste Tagesgabe 5,0 g. 
Aqna contra cimices. 

Wanzenwasser. 
I. 

Rp. Fructus Colocynthidis 
Summitat. Sabinne 
Fructus Capsici 
Aloes aă 1,0 
Aquae communis 40,o-5o,o. 

1/ 2 Stunde kochen, dann abpressen. 
II. 

Rp. Fructus Colocynthidis 
Fructus Capsid 
Aloes 
Herbae Absinthii 
Seminis Strychni rasp. aa 100,0 
Aquae communis 3000,0. 

Fiat decoctum. Wird der zum Anstreichen der 
Wănde bestimm ten Tiinche zugesetzt. 

Cataplasma purgativum. 
Rp. Aloes pulveratae 

Extracti Colocynthidis 
Extractl Hellebori viridis 
Mellis depurati aa. 5,0 
Spiritus diluti q. s. 

Diinn gestrichen auf den Unterleib zu legen. 
Emplastrum vermifugnm. 

W urmpflas ter. 
Rp. Extracti Colocynthidis 10,0 

Aloes pulveratae 20,0 
Olei Ahsinthii 
Olei Sabinae aă 2,0 
Alcohol. absoluti 20,0 
Cerati Resinae Pini 150,0. 

Wird, dlinn auf Leinwand gestrichen, auf den 
Unterleib gelegt. 

t Extractnm Colocynthidis compositnm. 
Componnd Ex tract of C olocyn th. 

I. Ergănzb. 
Rp. Extracti Colocynthidis 3,0 

Aloes pulveratae 10,0 
Resinae Scammoniae 8,0 
Extracti Rhei 5,0. 

Mischen, mit Weingeist befeuchtet durcharbeiten 
und trocknen. 

II. Helvet. 
Rp. Fructus Cardamomi (V) 5,0 

Extracti Colocynthidis 10,0 
Saponis medicati 15,0 
Resinae Scammoniac· 20 O 
Extracti Aloes 50,0. 

Bereitung wie bei I. 

III. B rit. 
Rp. 1. Fructus Colocynth. sine semin. 150,0 

2. Spiritu" (60°/0) 4000 ccm 
S. Extracti Aloes Barbados 300,0 
4. Resinae Scammoniae 100,0 
5. Saponis animalis rasi 100,0 
6. Seminis Cardamomi pulv. 25,0. 

:1rian ruacerirt 1 mit 2 vicr Tage, presst, v~?rdampft 
den Alcohol, fiigt 3, 4, 5 nnd gegen Ende des 
Eindampfens zu einem festen Extrakt 6 hinzu. 

IV. U-States. 
Rp. 1. Aloes purificatae 500,0 

2. Extracti Colocynthidis 160,0 
3. Fructus Cardamomi pulv. 60,0 
4. Resinae Scammoniae 140,0 
5. Saponis pulverati 140,0 
6. Spiritus (91 °/0) 100 ccm. 

wird im Wasserbade gC'schmolzen, 2, 4, 5, 6 zu
gefiigt, hei Mchstens 120° C. bis zur Gleich
măssigkeit erhitzt, 3 zugemischt und zur 
Trockne gebracht. 

Vorsichtig aufzubewahren J 

Dosis maxima (Ergănzb.) 0,2, pro die 0,4. 
Helv. 0,25 " 1,0 
Brit. 0,1 bis 0,5. 

Guttae purgatorlae HEI>L 
Rp. Tincturae Colocynthidis 5,0 

Tincturae Asae foetidae 10,0. 
Morgens und Abends 14-20 Tropfen bei chronischer 

Verstopfung. 

Linimentum Colocynthidis HEIM. 

Rp. Tincturae Colocynthidis 20,0 
Olei Ricini 40,0. 

Thee!Offelweis zur Einreibung des Unterleibes (den 
Stuhlgang zu fordern). 

1 ) Im Kleinbetrieb ist das .A.bziehen des Weingeistes nicht anzurathen, da sich die 
Destillirgerii.the nur schwierig (am besten mit Sodalosung) reinigen lassen. 
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Olenm Colocynthidis compositnm. 
·Habakukol. 

Rp. Extracti Colocynthidis pulv. 2,0 
Extracti Aloes pulv. 10,0 

Olei Absin thli aetherei 
Olei Tanaceti 
Olei Rutae ăă 2,0 
Olei Terebinthinae 
Petrolci rectifirati aa 10,0 

Olei Absinthii iufusi 100,0. 

Einige Stunden digeriren, erkaltet filtrireu. Zur 

Einreibung des Unterleibs bei Wurmleiden 

(Volksmittel). 

Pilnlae catharticae compositae (U-St.). 
Compound Cathartic Pills. 

Rp. Extracti Colocynthidis compositi 80,0 
Hydrargyri chlorati mitis 60,0 
Extracti Jalapae 30,0 

Gutti 15,0 
Aquae q. s. 

Man macht 1000 Pillen. 

Pilnlae cathartlcae vegetabiles (G-St.). 

Rp. Extracti Colocynthidis comp. 60,0 

Extracti Hyoscyami 30,0 
Extracti Jalapae 30,0 
Extracti Leptandrae 15,0 
Resinae Podophylli 15,0 
Olei Menthae pipcritae 8 ccm 
Aquae q. s. 

Man macht 1000 Pillen. 

Rp. 
Pilnlae cephalicae. 

Colocynthidis praeparatae 
Gutti 
Resinae Scammoniae 
Tu beris J alapae 
Saponis ja1apini aa 1,5 
Aqua q. s. 

Zu 100 Pillen. Morgens und Abends eine Pille. 

Pilnlae cholagogae CoPr"A!<D. 
Rp. Extracti Colocynthidis comp. 2,5 

Radicis Ipecacuanhae 0,05 
Saponis medicati 0,6 
Extracti Hyoscyami 1,5. 

Zu 20 Pillen. Abends 1-2 Stiick. 

Pilula Colocyuthidis composita (Brit.). 
Compound Pili of Colocynth. 

Rp. Colocynthidis pulv. (pulpae) 20,0 
Aloes Barbados 40,0 
Resinae Scammoniae 40,0 
Kalii sulfurici 5,0 
Olei Caryophyllomm 5 ccm 
Aquae destillatae q. s. 

Man st6sst zur Masse. Dosis 0,25-0,5. 

Pilnia Colocynthidis et Hyoscyami (Brit.). 
Pili of Colocynth and Hyoscyamus. 

Rp. Pilulae Colocynthidis compositae (Brit.). 50,0 

Extracti Hyoscyami 25,0. 

Man stosst zur Masse. Dosis 0,25-0,5. 

Pilulae cum Color.ynthide compositae (Gal!.). 

Pi 1 ules de coloq uin the co mp o sees. Pilule s 

ca tho li q nes, de R udi us, panchy magogu e s, 

cochees mineures. 
Rp. Aloes pulveratae 0,5 

Colocynthidis pulv. (sine sem.) 0,5 

Resinae Scammoniae 0,5 
Olei Caryophyllorum 0,01 

Mellis q. s. 

Zu zehn Pillen. 

Sappositoria Colocynthldis. 

Rp. Colocynthidis pulveratae 1,0 
Saponis oleacei 15,0. 

Zu 5 Suppositorien. 

Tinctura Colocynthidis eomposita. 

Ti net ura C olocyn thi dis ani sa ta DAHLBERG. 

Rp. Tincturae Colocynthidis 20,0 
Olei Anisi stellati gtt. II. 

15-20 Tropfen zweimal tăglich. 

Tinctura Coloeyuthidis seminum RADE>~ACHER. 

Rp Seminum Colocynthidis contus. 100,0 
Spiritus diluti 480,0. 

Die Samen sind mit Wasser abzuwaschen, hierauf 

zu trocknen und zu stossen. Durch Htăgige 

Digestion bcreitet man 440,0 Tinktur. 

Rp. 

Tinctura contra aphides. 

B la ttl aus-Tin k tur. 

Acidi salicylici 2,0 
Saponis viridis 5,0 
Tincturae Colocynthidis 10,0 
Tincturae Quassiae 83,0. 

Tinctura contra cimlc•s. 

Wanzen-Tinktur (Vom.). 

Rp. Extmeti Colocynthidis fluidi 100,0 
Extracti Nicotianae fluidi 100,0 

Naphtalini 200,0 
Spiritus denaturati 595,0 
Olei Melissae 5,0. 

Uuguentum purgativum CHRESTIEN. 

Rp. Colocynthidis pulveratae 1,0 
Adipis suilli 9,0. 

Uu;ueutum contra vermes. 

Unguentum Arthanitae. Wurmsalbe. 

Rp. Extracti Colocynthidis 5,0 
Alo€s pulveratae 10,0 
Fellis Tauri inspissati 15,0 
Spiritus 10,0 

mischt man bei gelinder Warme und fUgt hinzu 
Cerae flavae 1010 
Adipis suilli 50,0 
Sebi taurini 25,0 
Olei Petrae 15,0 
Olci Absinthii 5,0 

die gleichfalls unter Erwărmen gemischt werden. 

Vet. 

Vinum antarthriticum. 

Gichtwein (Bul!. de Ph.). 

Rp. Extracti Colocynthidis 1,0 
Chiuini sulfurici 1,5 
Spiritus 10,0 
Yini Malacensis 87,5. 

Bol purgatif ou aloetique (Gal!.). 

Pour les chevaux. Abfiihrpille. 

Rp. F'ructus Colocynthid. pulv. 2,0 
Aloes pulveratae 25,0 
Saponis viridis q. s. 

Zu einer Pille. 

Vet. Pllules purgatives pour les chiens (Gal!.). 

Hundepillen. 

Rp Fructus Colocynthidis pulv. 1,5 

Aloes pulveratae 10,0 
Saponis medicati q. s. 

Zu zehn Pillen. Dosis 1-4 Stiick. 

BARCLAY'S 

Extrakt. 
und HARVEY's Antibilious Pills enthalten als Grundlage Koloquinthen-

Digestivpillen, GRODDEK's, enthalten in 900 Pillen: 52,5 Aloe, 52,5 trockenes 

Ferrosulfat, 5,2 Koloquinthenextrakt, 3,1 Strychnosextrakt. Schwarzglănzende Pillen. 
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FOTHERGILL's Pills, gegen Hautkrankheiten, sind Pillen aus Koloquinthenextrakt und 
Antimonoxyd. 

Laxativum vegetabile saccbaro obductum von BuRROUGHs, WELLCOME & Co. 
sind iiberzuckerte Tabletten, deren jede 0,065 zusammengesetztes Koloquinthenextrakt, 0,032 
Jalapenextrakt, 0,016 Podophyllin, 0,032 Leptandrin, je 0,016 Bilsenkraut- und Liiwenzahn
extrakt, nebst etwas Minzeniil enthălt. 

Pilules purgatives de CHASSAIGNE BEAus:E:.rouR bestehen aus Kalomel, Koloquin
thenextrakt und Seife. 

Colombo. 
Jatrorrhiza palmata (Lam.) Miers [syn. Cocculus palma tus D. c. Chasman

tbera palmata H. Bn.]'), Familie der .Menispermaceae-Tinosporeae. Heimisch in Mo
zambique und Oibo, kultivirt auf Madagaskar, den Mascarenen und Ceylon. Dieser win
dende Straucb trăgt an dem unteren, etwas verdickten Ende seines Stammes Wurzeln, die 
in ihrem oberen Theil auf eine Lănge von etwa 30 cm anscbwellen. Diese angescbwollenen 
Theile der Wurzelliefern die Droge: Radix Colombo 2) (Gal!. Germ.) s. Columbae (Austr. 
Brit.) s. Calumbae (Helv.). Calumba (U-St.). Radix Cocculi palmati. Colombo· odcr 
Calumbawurzel. Ruhrwurzel. Calumbo. - Racine de colombo. - Calumba Root. 

g 

Fig. 220. (:-lncb AltTII UR MEY>:n) 
QuerschnitL dureb Radix Colombo. g GefiL<se. 

c ambium. f Ersatz!a r. p Parenehym ( ~l ork

oLmhl). • ·ieblilb.rc. 

Beschreibung. Die angeschwollenen 
Tbeile der Wurzel werden in Querscheiben zer
schnitten und getrocknet. Sie sind rundlicb
elliptisch oder etwas nierenformig, selten kreis
rund, sie erreiehen 8 cm Durchmesser und 2 cm 
Dicke (selten kommen Lăngsviertel der Wurzel 
in den Handel). Sie sind aussen grob lăngs

runzelig, braun, auf der Flăcbe schmutzig-gelb, 
infolge Austrocknens eingesunken und lassen die 
grobfaserigen Gefăssbiindel hervortreten. Auf 
einem geglătteten Querschnitt erkennt man die 
' / 5 - 'is des Durchmessers betragende Rinde, 
durch die dunkelgefărbte Cambiumscbicht vom 
Holz getrennt. Unmittelbar am Cambium ist der 
Bau der Rinde und des Holzes strablig. In der 
Rinde finden sicb einzelne Steinzellen mit klino
rhombischen Krystallen von oxalsaurem Kalk. 
Im Parenchym deutlich geschichtete Stărkekorn
chen mit excentrischem Kern, sie werden bis 
90 fh gross. Holz und Rinde sind sehr reich an 
Parenchym, im ersteren kleine Gefăssgruppen, in 
letzteren solche von Siebrohren mit Cambiform 
(Fig. 220). 

Gescbmack stark und anhaltend bitter. 
Bestandtheile. Der Geschmack wird bedingt durch 1) Columbin C21H240 7 , 

einen krystallinisrhen, in Wasser schwer lOslichen Bitterstoff, in der Rinde zu 0,98 Proc., 
im Holz zu 1,38 Proc. 2) Berberin C20H,,N04 + 4H20, in gelben Nadeln krystallisirendes 
AlkaloYd, in der Rinde zu 2,95 Proc., im Holz zu 1,45 Proc. entbalten. 3) Columbo
săure C2,H220 6, in vVasser unlOslich. Sie ist das Anhydrid des Columbins, das Berberin 
ist in der Droge an sie gebunden. Ferner enthălt die Droge einen fluorescirenden 
Korper. Asche bis 8 Proc., Extraktgehalt (Alkohol und Wasser ăa) 16,5 Proc. 

1 ) Dieser von der Gall. aufgenommene N ame fehlt im Index Kewensis. 
2) Der Name leitet sich ab von der Negerbezeichnung "Calumb" fiir die Droge, 

er bat mit der Stadt "Colombo" auf Ceylon nichts zu tbun. 
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Verwecltslungen und Verfiilschungen. Die sogen. amerikanische Co
lombowurzel von Frasera carolinensis Walt. (Sweertia carolinensis (Walt.) 
Baill. (Gentianaceae). Die Wurzel enthălt keine Stărke, aber dafiir Gerbstoff, der der 
Calumba fehlt. - Columboholz von Coscinium fenestratum Colebrooke ist am 
charakteristischen Menispermaceenbau zu erkennen. - Radix Bryoniae weiss oder hell
braun (vergl. Bryonia) . 

.Anwendung. Als schleimig-bitteres Mittel, die Verdauung anregend, auch in 
grossen Dosen ohne Nachtheil. Bei Dyspepsie mit Diarrhoe, chronischen Durchfăllen der 
Phthisiker, Cholera infantum etc. Dosis 0,5-2,0 mehrmals tăglich im Dekokt oder als 
Tinktur. Kindern 0,5-5,0: 100,0 als Dekokt. 

Extractum Colombo (Ergănzb. Gall.) s. Calumbae (Austr.). Colomboextrakt. 
Ergănz b.: 2 Th. mittelfein zerschnittene Colombowurzel zieht man 3 Tage mit einer 
Mischung aus 4 Th. W eingeist und 6 Th. W asser, dann 24 Stunden mit einer solchen aus 
2 Th. W eingeist und 3 Th. W asser aus; die Pressfliissigkeiten dampft man zur Trockne 
ein.- Austr.:•Aus gepulverter Colombowurzel wie Extr. Aconiti radicis Austr. (S. 155). 
Dickes Extrakt. - G all.: Wie Extract. Colocynthidis Gall. (S. 934). Weiches Extrakt. -
Ausbeute 9-10 Proc. Wird zu 0,5-1,0 mehrmals tăglich in Pillen oder in Aqua Men
thae angewendet. 

Extractum Calumbae :fluidnm (U- St.) Aus 1000 g gepulverter Colombowurzel 
(No. 20) und einer Mischung von 750 ccm Weingeist (91proc.) und 250 ccm Wasser im 
Verdrăngungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 700 ccm Perkolat und 
stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind etwa 3500 g Losungsmittel erforderlich. 

Tinctura Colombo s. Calumbae. Colombotinktur. Teinture ou Alcoole de 
colombo. Ergănzb.: Aus 1 Th. grob gepulverter Colombowurzel und 5 Th. verdiinn
tem Weingeist.- Helv.: Aus Colombowurzel wie Tinctura Calami Helv. (S .. 537). - Brit.: 
Aus 100 gepulverter Colombowurzel (No. 20) und 1000 ccm Weingeist (60proc.) durch 
Maceration. - U-St.: Aus 100 g gepulverter Colombowurzel (No. 20) und einer 
Mischung von 600 ccm Weingeist (9lproc.) und 400 ccm Wasser im Verdrăngungswege. 
Man befeuchtet mit 100 ccm und sammelt 1000 ccm Tinktur. - Gall.: Wie Tinctura 
Coca Gall. (S. 869) zu bereiten. - Klare, gelbbraune Tinktur, die sich mit 10 Th. Chlor
wasser roth fărbt. 

Vinnm Colombo. Vinum de Chasmanthera palmata (Gall.î. Vin ou Oenole 
de Colom bo. Aus 30 Th. grob gepulverter Colombowurzel und 1000 Th. Roussillon
wein (Grenache) durch zehntăgige Maceration zu bereiten. - Ex tempore: 5,0 C'olom
boextrakt verreibt man mit 50,0 g Zucker und lost in 950,0 spanischem W ein. 

Extraetum Colombo solldum (Diet.) 
Rp. 1. Radicis Colombo concis. 1000,0 

2. Aquae destil!atae 6000,0 
3. Aquae destillatae ebull. 4000,0 
4. Sacchari albi pulv. 400,0 
5. Sacchari Lactis pulv. 400,0. 

Man zieht 1 mit 2 24 StundPn, dann mit 3 aus, 
presst nach 1 Stunde, !Ost 4 und 5, lii.sst absetzen, 
dampft zum dicken Extrakt ein, bringt bei 30 ° C. 
zur Trockne und fiigt hinzu Sacchar. Lactis q. s. 
zu 1000,0. 

Infnsum Calumhae (Brit.). 
Infusion of Calumba. 

Rp. Radicis Colombo concis. 60,0 
Aquae destillatae frigidae 1000,0. 

Nach halbstiindigem Stehen durchseihen. 

Liquor Calumbae concentratus (Brit.). 
Concentrated Solution of Calumba. 

Rp. 1. Radicis Colombo pulv. No. 5. 500 g 
2. Spiritus {90 Ofo) 225 ccm 
3. Aquae destillatae 1000 ccm. 

Man macerirt 1 zweimal 24 Stunden mit je 500 ccm 
Wasser, erhitzt die Ausziige fiinf Minuten auf 
82,2 ° C., fiigt nach dem Erkalten 2 hinzu, filtrirt 
und hlingt mit Wasser auf 1000 ccm. 

Mixtura amara. 
Drogue amere des Indes, 

Rp. Extracti Colombo 
Tincturae amarae 

Tincturae aromaticae ăă 10,0 
Aquae Cinnamomi spirituos. 
Aquae Cinnamomi simpl. ăă 60,0. 

Essloffelweise, bei Durchfall und Magenleiden. 

llllxtnra autidlarrholca WENDT. 
Rp. Extracti Colombo 5,0 

Elaeosacchari Foeniculi 20,0 
Mucilaginis Salep 125,0. 

1-2stiindlich einen Kinder!Offel (bei Durchfall der 
Kinder). 

Mixtura Colombo. 
(Miinch. N osokom.-Vorschrift.) 

Rp. Decocti Colombo (e 10,0) 130,0 
Sirupi simplicis 20,0. 

Pilulae stomachicae lllo~eoviticae. 

Russische Magenpillen. 
Rp. Extracti Colombo 

Extracti Gentianae 
Extracti Quassiae 
Fellis Tauri inspissati ăă 5,0 
Pulveris aromatici 10,0. 

Zu 200 Pillen. Vor jeder Mahlzeit 2-3 Stiick, 

Vinum Colombo compositum. 
Rp. Extracti Colombo 5,0 

Extracti Gentianae 2,5 
Sacchari albi 100,0 
Vini albi 850,0 
Acidi hydrochlorici (25 proc.) 5,0 
Tinct. Chinae comp. 40,0. 

Bei 1\fagenverstimmung, Leibschmerzen, Durchfall. 
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Nerve-Restorer von KLINE besteht aus 7,0 Bromammonium, 7,0 Bromkalium, 4,0 
Kaliumbikarbonat, 13,0 Colombotinktur, 180,0 Wasser. 

Vin de Colombo compose BoucHARDAT ist dem Vinum Colombo comp. ăhnlich 
zusammengesetzt. 

Colophonium. 
Colophonium (Austr. Germ. Helv.). Resina (Brit. U-St.). Pix graeca. Resina 

Colophonium. Resina Pini fusca. - Kolophonium. Geigenharz. Colophon. Fiedel
pech. Spiegelharz. Kalfonig. - Colophone. Areanson (Gal!.). - Resin. Colo
phony. 

Beschreibung. Kolophonium ist der durch Erhitzen von Terpenthin (besonders von 
Pi~us silvestris L. und Pinus australis Michx.) erhaltene HarzrHckstand; durch 
das Erhitzen werden Wasser und atherisches Oei entfernt. Man erhiilt den Riickstand solange 
im Schmelzen, bis er vollig klar geworden ist. Das Kolophonium bildet dann gelbe bis schwarz
braune, durchscheinende Stiicke, die sprode, glasgllinzend und von muschligem Bruch sind. 
Bei 80° C. beginnt es zu erweichen, bei 90-100° C. (manche Sorten erst bei 120-130° C.) 
schmilzt es, bei 150° C. beginnt es sich zu zersetzen. Es ist unlOslich in Wasser, von 
90 proc. Alkohol verlangt es bei 20° C. 8 Th., bei 60° C. einen Theil zur Losung, leicht 
!Oslich in absolutem Alkohol, Chloroform, Essigsăure, Aether, Benzol, theilweise auch !Os
lich in Petrolather, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Die Losung in absolutem Alkohol reagirt 
neutra!, die in wasserhaltigem sauer (vergl. unten). 

Bestandtheile. Das Kolophonium besteht der Hauptsache nach aus dem Anhydrid 
der Abietinsaure C,9H280 2, das beim Losen in wasserhaltigem Alkohol in das Hydrat 
iibergeht. In amerikanischem Kolophonium kommt auch d-Pimarsa ure C20H300 2 vor. 

Bei der trocknen Destillation des Kolophoniums gehen zuerst fliissigere An
theile (Harzessenz, Harzessig, Harzspiritus) weg, die zur Fabrikation von Schmier
mitteln dienen und in denen Abietinsii.ure, m-Methylisopropylbenzol, Kohlenwasserstoff 
CuHw Isobuttersaure, Capronsaure und Methylpropylessigsaure enthalten sind; in den hoher 
(liber 360° C.) siedenden Antheilen (Harzol) finden sich Terpene, Phenole und Sauren; sie 
fluoresciren. 

Konstanten, von Colophonium citrinum: Spec. Gew. 1,071-1,0797, Saurezahl 
168,0-175,4. Von Kolophonium rubrum: Spec. Gew. 1,074-1,083, Saurezahl 168,0-183,4. 
Die Esterzahl wird angegeben auf 7-12, die Jodzahl auf 146,6-180,0. 

Prii{ung. Ftir dic Werthbestimmung ist das spec. Gew. und die Saurezahl am 
wichtigsten. Das spe c. Gew. bestimmt man, indem man sich eine Anzahl Kochsalz
losungen vom spec. Gew. 1,07-1,085 bei 15° C. herstellt und feststellt, in welcher hin
eingeworfene Kolophoniumstiickchen in der Schwebe bleiben. Man hat darauf zu achten, 
dass die Stiickchen keine Luft einschliessen. 

Die Sau re z ah 1 bestimmt man nach DrnTERICH, indem man 1 g Kolophonium mit 
25 ccm 1 / 2 N. alkoholischer Kalilauge iibergiesst, verschlossen stehen lasst, bis alles ge!Ost 
ist und dann mit '/2 N.-Schwefelsăure titrirt. Die J\Ienge der durch das Kolophonium ge
bundenen ccm Kalilauge mit 28 multiplicirt, giebt die Săurezahl. - Wasserzusatz ist 
zu vermeiden. 

Verwendung. Fiir pharmaceutische Zwecke sind nur die hellfarbigen Sorten, 
das Colophonium album und citrinum des Handels, geeignet und finden hier zu 
vielen Salben und Pflastern, gepulvert in der Thierheilkunde, mit Weingeist befeuchtet zu 
Wergverbiinden, als blutstillendes Mittel bei Blutegelbissen und innerlichen Blutungen An
wendung. In der Technik dient es zur Bereitung von Lacken, Firnissen, wasserdichten 
Kitten; beim Lothen und beim Verzinnen kupferner Gerathe als Reduktionsmittel, wozu 
natiirlich auch die dunkleren Handelssorten geniigen. Es haftet ungemein an glatten 
Gegenstanden, und hierauf beruht seine Verwendung als Geigenharz, zum Bestreichen von 
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Treibriemen u. dgl. wo man eine starke Reibung erzielen will. Das Pulver, in die Flamme 
geblasen, verbrennt blitzartig und wird deshalb als "Blitzpulver" fiir Biihnenzwecke benutzt. 

Die Pulverung darf wegen der leichten Entziindlichkeit des verstiiubenden Kolo
phoniulllS nie in einem Raume vorgenommen werden, in welchem offene Flammen brennen; 
das fertige Pul ver bewahrt man in gut verschlossenen, ni c h t z u gros se n Blechgefăssen 
auf, da Selbstentziindung vorkommen kann. 

Ceratum Resinae (U-St.). Resine O era te. Basilicon O in tment. 350 Th. 
Kolophonium. 150 Th. gelbes Wachs, 500 Th. Schwein<Jfett. (In der kalten Jahreszeit 
120 W achs, 530 Fett.) 

Emplastrum Resinae (Brit. U-St.). Resin :rlaster. Adhesive Plaster. 
Brit.: 100 Th. Kolophonium, 800 Th. Bleipflaster, 50 Th. harle Seife; einzeln geschmol
zen, dann gemischt. - U- S t.: 140 Th. Kolophonium, 800 Th. Bleipflaster, 60 Th. gelbes 
Wachs. 

Unguentum Resinae (Brit.). Resin Ointment. Je 200 'rh. Kolophonium, gelbes 
Wachs und Olivenol, 150 Th. Schweinefett schmilzt man und riihrt kalt. 

Adhiisionsschmiere fiir Treibriemen. 1) 100 Talg, 300 Fischthran, 150 Kolo
phonium. 2) 100 Schlammkreide mit q. s. Leinol verrieben, misc>ht man mit 600 ge
schmolzenem Kolophonium. 

Antikesselsteinkuchen. Colophonium (40 Proc.), Stearin (10 Proe.), Folzasche 
und Săgemehl schmilzt man und formt kleine Kuchen, die in den Dampfkessel geworfen 
werden. 

Bettwacbs. Gelbes Wachs, J apanwachs ăă 1750,0, Hammeltalg 1125,0, Kolopho
nium 10,25 kg, Terpentin 2000,0, Kurkumapulver 360,0. In kegelformige Stangen aus
zurollen. 

Bierfassglasur, Verpich ungslack. 1 kg Kolophonium, 250 g Schellack, 100 g 
Larchenterpentin, 50 g gelbes W achs schmilzt man zusammen und lost unter Erwarmen 
in 4 1 absolutem Alkohol. Man bestreicht die Făsser damit in den Fugen zweimal und 
iibergiesst sie dann mit einer weingeistigen Schellacklosung. 

Bruchpftaster. Tyrpant (VoMAcKA). 50 Th. Kolophonium, 15 Th. Hammeltalg, 
20 Th. Wachs, 15 Th. Terpentin; 5 Th. Drachenblut, 10 Th. Blutsteinpulver. 

Einschlusskitt fiir mikroskopische Prllparate. 70 Th. Kolophonium, 25 Th. 
\Vachs, 5 Th. Terpentin schmilzt man. Der Kitt wird mittels eines erhitzten Stabes auf
getragen und nach dem Erharten mit weingeistiger Schellacklosung iiberzogen, falls Oel
immersion zur Anwendung kommt. 

Flascbenkapsel- Lack, durchsichtiger (Buchh.). 250 Th. Kolophonium, 300 Th. 
Aether, MiO Kollodium; man :filtrirt und îarbt mit einer beliebigen Anilinfarbe. 

Fliegenleim. 1) 150 Th. Kolophonium, 50 Th. Leinol, 18 Th. Honig. 2) 60 Kolo
phonium, 38 Leinol, 2 gelbes W achs. 

Fliegenpapier, klebendes. Die zweckmăssigste Form dafiir ist die eines aus 
festem Papier gefertigten Kegels mit Bodenteller aus Pappe (um das Herabtropfen des 
Leimes zu verhindern), den man mit einem guten Fliegenleim bestreicht. Vorschriften zu 
letzterem nach der Drog.-Zeitg.: 

Kolophonium 600 500 650 600 500 
Leinol . . 350 300 
Ricinusol . 350 300 340 
Honig . . 100 200 100 
Glycerin . 160 

Von Kolophonium eignen sich nur die dunkelbraunen Sorten hierzu. 
Geigenharz (n. Diet.J. 10 Th. Dammarharz erhitzt man vorsichtig, bis es nicht 

mehr schaumt, setzt 90 Th. weisses Kolophonium zu, schmilzt, erhitzt noch '/2 Stunde im 
Dampfbade unter Umriihren und giesst in Tafeln aus. 

Kitt zum Amifiillen von Holzfugen (Buchh.). Man schmilzt gleiche Theile Wachs 
und Kolophonium und mischt soviel Raspelspahne des betreffenden Holzes zu, als die 
Masse aufnimmt. Man streicht noch warm in die Fugen 

Kitt zum Befestigen von Messerheften. 60 Th. Kolophonium, 25 Tb. Eisenfeile, 
15 Th. Schwefel. Die Messertheile miissen heiss mit dem geschmolzenen Kitt in Beriih
rung kommen. 

Lothfett (Diet.). 45,0 KolophoniuJD., 45,0 Rindstalg, 10,0 Salmiakpulver. 
Perriickenwachs. Kolophonium 565, Terpentin, W eisses W achs je 170, Talg 85, 

Elemi 17, Peru balsam 5, Starkemehl 56. 
Raupenleim. 100 Kolophonium, 20 Ficbtenbarz, 14 Terpentin, 8 Theer, 50 Schweine

fett, 24 Riibiil, 20 Talg. - Auch gewiihnliche W agenschmiere thut gute Dienste. 
Wasserdicht erhlllt man Leder, Treibriemen u. dergl. durch Bestreichen mit 

einer Mischung von 3 Kolophonium, 2 Benzin, 2 Terpentinol, 1 Firniss. 
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Witternng zmn Fangen scbiidlicber Scbmetterlinge. 930,0 Fliegenleim (s. oben), 
50 Honig, 20 Aepfelăther, 0,5 Cumarin. Auf Holzstocke gestrichen im Freien aufzu
stellen (Diet.). 

Ewplastrum Picls rubrum (Diet.). 
Emplastrum oxyeroceum venale. 

Rp. Colophonii 540,0 
Cerae fJavae 540,0 
Ammoniaci pulv. 90,0 
Oii bani pulv. 90,0 
Ligni santalin. pulv. 12,0 
Spiritus (900fo) 50,0. 

Pnlvls haemostaticns. 
Blu ts tillend es Pul v er. 

Rp. Colophonii pulv. 40,0 
Cateehu pulv. 10,0 
Gummi arabiei pulv. 10,0. 

Pulvis haemostaticus martiatus. 
Rp. Carbonis Ligni pulv. 2,5 

Gummi arabiei pulv. 2,5 
Ferri oxydati fusei 5,0 

Sparadrapum adhaesivum 
Sanetae Annae. 

Rp. Colophonii 100,0 
Terebinthinae 10,0 
Olei Lauri expressi 10,0 
Elemi 20,0. 

Man sehmilzt und streicht auf Baumwollenstoff. 

Stlll resinosi UNNA. 

Harzstifte. 
Rp. Colophonii 90,0 

Cerae flavae 10,0. 
l\lan sehmilzt und giesst in Stangenformen. Zur 

Entfernung von Haaren bei Bartfleehte und 
dergl. Die Stăngelehen werden bis zum Sehmelz
zen (61-62 ° C.) erhitzt und auf der zu ent
haarenden Stelle erkalten gelasscn. 

Colophonii pulv. 10,0. Vernix Colophonli. 

Pulvis haemostaticus Sleboldi. Kolophonlack. Holzlack. Sarglack. 
Rp. Colophonii pulv. Rp. Colophomi americani 400,0 

Gummi arabiei pulv. aii. 30,0 Spiritus denaturati 500,0 
Aluminis usti plv. 15,0. Olei Terebinthinae 100,0. 

Desinfektions- nnd Desodorisationsmittel zum Konserviren von Nutzholz, von 
KINGZELL & ZINGLER in London. Eine Losung von Kolophonium und Kampher in Ter
pentinOl wird, mit Harzol gemischt, 24 Stunden bei 60° C. einem Luftstrom ausgesetzt, 
dann durch Zusatz von Kalk oder Sagemehl erhărtet. (lliHN & HoLFERT.) 

Haarkriinselnde Essenz von MoRAs. Kolophonium 0,6, Weingeist 50,0, Par
fum q. s. 

Hiirtemasse A., von KARL KuPFER, zum Stahlhărten, besteht aus 40 Kolophonium, 
50 Fischthran, 10 Fichtenharz. Dazu gehort ein Hartewasser B - eine Losung von Sal
peter und Salmiak -, ein Hartepulver C aus N atronsalpeter, Salmiak, gelb. Blutlaugen
salz und Klauenpulver, und ein Hartewasser D = B in starkerer Lllsung. 

Heilpflaster, LORRAIN's, ist dem Ceratum Resinae Pini ahnlich zusammengesetzt. 
Isolir-Masse fiir elektrische Leitungen. Eine solche bestand aus 40 Kolophonium, 

10 Talg, 30 dickem Mineralfett (B. FiscHER). 
Paraplaste nennt man auf Baumwollgewebe gestrichene Pflaster aus Kolophonium, 

Dammarharz, Kautschuk und W ollfett. (RIEDEL.) 
Psilotbrum, ein Enthaarungsmittel, enthalt etwa 8 Kolophonium, 40 Elemi, 10 

Benzoe, 10 gelbes W achs, 30 Bleipflaster. 
Retinol, Cod o l. Durch trockene Destillation des Kolophoniums gewonnenes O el, 

das sich mit Alkohol und fetten Oelen mischt und als Losungsmittel fiir Kampher, Phenol, 
Phosphor, Salol u. s. w. Verwendung findet. (THOMs.) 

Stablverbessernngsmittel von An. ScHAFER ist eine Mischung von Kolophonium, 
Holzkohle, Leinol und Glycerin. 

Wanzentinktur von SOLBRIG. 25 Kolophonium, 75 Weingeist. 

Condurango. 
Cortex Condnrango (Austr. Germ. Helv.). - Condnrangorinde. Ecorce de 

Condnrango. - Condnrango Bark ist die Rinde des zu den A.sclepiadaceae- CynaJJ-

cboideae - Gonolobeae gehOrigen Gonolobus Condurango Triana, einer wenig be
kannten, in Ecuador heimischen Liane mit grossen, herzformigen Blattern. 

Beschreibung. Die Rinde bildet bis 15 cm lange, rinnen- oder rohrenformige 
Stiicke, d.ie bis 7 mm dick sind. Sie sind oft etwas verbogen. Aussen mit diinnem, grau
braunen Kork; wo derselbe abgesprnngen ist, kommt eine hellere, graugelbe Farbe zum 
Vorschein. Oft zeigt auch die Aussenseite weissliche Flecken. Die Innenseite ist schmutzig
gelbgrau, lăngsstreifig. Bricht man eine Rinde durch, so ragen aus der ebenen Flăche in 
der ausseren Halfte vereinzelt Fasern hervor. - Auf dem Querschnitt erkennt man mit 
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der Lupe im ăusseren Viertel kleine dunkle Pnnkte in meist einfacher Reihe, die er
wahnten Fasern, ferner in der Mitte eine Zone dunkelgelber Punkte, die innerc Hălfte ist 
fein gestreift. Das Mikroskop zeigt Folgendes: Der Kork besteht aus etwa 15 Lagen 
r.arter Korkzellen, darunter bei diinneren Rinden ein Collenchym mit Einzelkrystallen und 
Zwilling·skrystallen von Kalkoxalat, in der Mittelrinde die erwăhnten Biindel stark ver
dickter, primărer Bastfasern. Weiter nach innen erkennt man die gelben Punkte als 
Gruppen stark verdickter, poroser Steinzellen, die auch in den Bast vordringen (Fig. 221). 
Im Bast schmale Baststrahlen nnd ein- bis zweireihige Markstrahlen. Im Parenchym 
l\Iilchsaftschlănche und Drusen von Kalkoxalat. Auf Lăngsschnitten sind die Siebrohren 
sehr deutlich zn sehen. Geschmack schwach bitter und wenig aromatisch, Geruch an 
Pfeffer erinnernd. 

Bestandtheile. 2 Glukoside, 
die der Rinde mit 95 proc. Alkohol ent
zogen werden konnen: a-Conduran
gin C20H320 6 . Schmelzpunkt 60 bis 
61° C., nnloslich in 'Vasser und Ligroin, 
loslich in Benzol, wird mit FR6HDE's 
Reagens griin. p- Condurangin 
C18H280 7 • Schmelzpunkt 134° C., loslich 
in Wasser, reagirt nicht mit FRiiHDE's 
Reagens. Ferner ein wenig bekannter 
Korper Conduransterin C30H500 2 • 

Aschengehalt: 12 Proc., in der Asche 
etwas Mangan. 

Sorten: 1) Die officinelle Rinde 
ist Condurango von Ecuador. 

2) C. von Neu-Granada soll von 
Macroscepis 1'rianae Decaisne (As
clepiadaceae) stammen. 

3) C. von Huancabamba oder 
C. blanco von Marsdenia Condurango 
Reicbenbach (Asclepiadaceae) bildet 
behaarte Stengel von der Dicke eines 
'l'aubenfederkieles. 

Fig. 221. u r huitt durch dic )littchiud von Cortex 
ndurnugo. 

4) C. von Guayaq nil von un
bekannter Abstammung bildet holzige 
Zweige, deren Rinde der officinellen ăhn
lich gebaut ist. 

5) C. von Mexiko in mehreren Sorten, eine stammt von einer Aristolochia, eine 
andere bildet diinne, gespaltene Stengel, die durch Raphidenzellen in der Rinde charakte
risirt sind. 

6) Als C. kommen auch die Blătter und Stengel der Komposite Micania Guaco· 
Humb. vor (vergl. Guaco). 

Die dritte Sorte fiihrt den Namen Ma ta perro, den man auch der echten Droge beilegt .. 
Wirkung. Die Rinde wurde urspriinglich (1870-1871) als Specificum gegen Magen

krebs empfohlen, ist hiergegen, wie man jetzt annimmt, wirkungslos, vermag aher bei 
Magenleiden manche Symptome zu mildern und besonders Appetit und Verdauung giinstig· 
zu beeinflussen. · 

.Anwendung. Die Rinde wird nur in Form fliissiger Znbereitungen angewendet ; 
man hălt sie deshalb als staubfreie Species oder in kleine Wiirfel geschnitten fiir Ab
kochungen und als grobes Pnlver zur Extraktbereitung· vorrăthig. Condurangodekokte 
diirfen, da das Condurangin sich in heissem Wasser ausscheidet, nur nach volligem Er
kal ten (!) abgepresst oder durchgeseiht werden. 



942 Coniinum. 

Nach CoNRADY wird die Rinde am vollstăndigsten erschopft, wenn man sie frisch 
gemahlen mit Wasser von 50° C. perkolirt; ein derartiger Auszug 10 g: 150 g ist in kiir
zerer Zeit herzustellen als eine Abkochung. 

Extractum Condurango (Erganzb.) 1 Th. grob gepulverte Condurangorinde wird 
6, dann nochmals 3 Tage mit einer Mischung von je 4 Th. Weingeist und 2 Th. Wasser 
ausgezogen, die Pressfliissigkeit :~;ur Trockne eingedampft. A.usbeute 10--12 Proc. 

Extractum Condurango 11uidum (Germ.). Condurango-Fluidextrakt. 100 Th. 
mittelfein gepulverte Condurangorinde werden mit q. s. einer Mischung (I) aus 10 Th. 
Weingeist (87proc.), 4 Th. Wasser, 1 Th. Glycerin befeuchtet, bis die Droge nichts mehr 
aufnimmt, nach 2-3 Stunden in einem Perkolator mit einer Mischung (II) aus 1 Th. 
W eingeist und 3 Th. Wasser iibergossen, 48 Stunden bei Seite gestellt und mit Mischung II 
erschiipft. Man sammelt zuerst 85 Th. Perkolat, dampft den zweiten Auszug zum diinnen 
Extrakt ein und fiigt demselben soviel Liisung II zu, dass man insgesammt 100 Th. Fluid
extrakt erhalt. Man braucht etwa 400 Th. Liisungsmittel. Trockensubstanz des Extraktes 
13-20 Proc. 

H el v. schreibt fiir Mischung I 1 O Th. Glycerin, 12 Th. W eingeist, 26 Th. W asser 
vor, lăsst 80 Th. Perkolat auffangen, die iibrigen Ausziige auf 20 Th. eindampfen nnd 
mischen - sonst wie Germ. Trockenriickstand wenigstens 16 Proc. 

'l'inctura Condurango (Erganzb.). 1 Th. fein zerschnittene Condurangorinde, 5 Th. 
verdiinnter Weingeist (60 proc.) - Ex tempo re: 20 Th. Condurango-Fluid-Extrakt, 80 Th. 
verdiinnter W eingeist. 

Vinum Condurango. Condurangowein. Vin de Condurango. Germ.: 
Aus 1 Th. fein zerschnittener Condurangorinde und 10 Th. Xereswein durch achttagiges 
A.usziehen. - Hei v.: 1 Th. Condurango-Fluidextrakt, 9 Th. Marsalawein. - Wenn miig
lich, lasst man Condurangowein vor dem Filtriren einige W ochen absetzen. Eine schnelle 
Klarung erzielt man durch Schiitteln mit Milch (3 g auf 11) und 24stiindiges Absetzen
lassen. (Auch hier ist, wie bei Vinum Chinae, S. 735, ein Zusatz von Gelatine zu em
pfehlen.) 

Decoctnm Condnrango. 
Form. mag. Berolin. 

Rp. Decocti Cort. Condurango 15,0: 180,0 
Acidi hydrochlorici {25 proc.) 0,5 
Sirupi simplicis 19,5 

Dreimal tăglich 1 Ess!Offel. 

Elixir Condnrango. 
Rp. 1. Extracti Condurango fluidi 100,0 

2. Vini Malacensis 50,0. 
1 im Wasserbade auf50,0 eindampfen, mit 2 mischen, 

nach dem Absetzen flltriren. 

Elixir Condnrango peptonatnm. 
Rp. Elixir Condurango 100,0 

Peptoni sicci 2,0. 

Mixtura Condurnngo. 
Miinch. N osokom.-Vorschr. 

Rp. Corticis Condurango min. conc. 10,0 
Aquae destillatae 260,0. 

~fan macerirt 12 Stunden, dampft auf 150,0 ein, 
seiht nach volligem Erkalten durch. Adde 

Colaturae 130,0 
Sirupi Aurantii Corticis 20,0. 

Vinum Condnrango aromaticum. 
Aromatischer Condurangowein. 

Rp. 1. Corticis Condurango min. conc. 100,0 
2. Vini rubri 1000,0 
3. Tincturae Condurango 90,0 
4. Glycerini 10,0 
5. Tincturae vulnerariae Ph. Gal!. 100,0. 

Dem ans 1 und 2 durch Maceration bereiteten 
Weiu fiigt man 3-5 hinzu und filtrirt naeh dem 
Absetzen. 

Vinnm Condurango ferratum. 
Cond urango-Ei seu wein (BEDALL). 
Rp. Ferri citrici ammoniati 1,0 

Vini Condurango 99,0. 

Vlnnm Condnrango venale. 
Condurangowein fiir den Handverkauf 

nach PROSKAIJER. 

Rp. Corticis Condurango conc. 75,0 
Corticis Aurantii expu1p. conc. 
Corticis Cinnamomi ăă 2,5 
Radicis Gentianae conc. 1,5 
Acidi hydrochlorici {25 proc.) 1,5 
Vini Xerensis 750,0, 

Man macerirt 8 Tage, presst und fiigt hinzu 
Sirupi simplicis 60,0. 

Coniinum. 
1. tt Coniinum (Ergănzb.). Cicutine (Gall.). Coniin. Cicutin. Rechts-Coniin. 

Rechts-a-Propylpiperidin. Conine. Conein. C8H1.7N. Mol. Gew. = 127. 
Das Coniin ist zwar in allen Theilen des Schierlings, Conium maculatum L., vor

zugsweise aber in den Friichten enthalten, welche gewohnlich im unreifen Zustande zur 
Verarbeitung gelangen. 

Darstellung. A. 100 Th. gequetschte, unreife Coniumfriichte werden zunăchst 
mit Wasser zum Quellen gebracht, alsdann mit einer Losung von 4 Th. Natriumkarbonat 



Coniinum. 943 

in einer hinreichenden Menge W asser durchfeuchtet und aus einer Destillirblase durch 
Einleiten von gespanntem Wasserdampf solange destillirt, bis das ablaufende Destillat nicht 
mehr alkalisch reagirt. Das mit den W asserdămpfen iibergehende rohe Coniin scheidet 
sich zum Theil olformig ab, zum Theil bleibt es in dem iiberdestillirten W asser geH.ist. -
Die erhaltenen Destillate werden mit Salzsiiure versetzt und zur diinnen Sirupkonsistenz 
abgedampft. Die erkaltete Lauge wird mit 2 Volumtheilen starken Alkohols (von 96 Vol. 
Proc.) geschiittelt und vom ausgeschiedenen Ammoniumchlorid abfiltrirt. Von der Losung 
des Coniinchlorhydrates wird der Alkohol im W asserbade abdestillirt, eine berechnete Menge 
Natronlauge zugesetzt und das Coniin durch Aether ausgeschiittelt. Die ătherische Losung 
des rohen Coniins scheidet beim starken Abkiihlen oft zolllange Nadeln von Conhydrin aus. 

Das nach dem Abdestilliren des Aethers im Wasserbade hinterbliebene Coniin wird 
mit trocknem Kaliumkarbonat entwăssert und im Wasserstoffstrome destillirt. Es destilliren 
etwa 10 Proc. von 110-168° C., etwa 60 Proc. von 168-169° C., und etwa 20 Proc. von 
169-180° C. Die mittlere, bei 168-169° C. siedende Fraktion ist reines Coniin. 

B. Man zieht die gemahlenen Frtichte im Vakuum-Extraktionsapparat mit essig
saurem Wasser aus und verdampft die Ausziige im Vakuum zur Sirupkonsistenz. Der er
haltene Simp wird mit Magnesiumoxyd iibersăttigt und mit Aether ausgeschlittelt. Als
dann verfiihrt man weiter wie unter A. angegeben. Dieses Verfahren soll ein reineres 
Coniin liefern. 

Eigenschaften. Farblose oder nur schwach-gelblich gefărbte, olige Fliissigkeit 
von eigenthi.imlichem, widerlichem Geruche (in verdiinntem Zustande măuseharnartig rie
chend), im Wasserstoffstrome bei 167°C. (Ergiinzb. in gewohnlicher Atmosphăre bei 165 
bis 170° C.) siedend. Das spec. Gewicht ist bei 15° C. = 0,850 (Ergănzb. = 0,850-0,860). 
Coniin erstarrt bei niedriger Tempera tur zu Krystallen, welche bei -2,5 ° C. wieder schmelzen. 
Es verfiiichtigt sich schon bei gewohnlicher Temperatur nicht unerheblich, aus der Luft 
nimmt es, namentlich unter dem gleichzeitigen Einfiusse des Lichtes, Sauerstoff auf, wobei 
es unter Entbindung kleiner Mengen Ammoniak und unter Braunfărbung dickfilissig wird 
und verharzt. Das aus den Friichten abgeschiedene natiirliche Coniin lenkt die Ebene 
des polarisirten Lichtes nach rechts ab (aD = 18,3°). Es !Ost sich in etwa 100 Th. kaltem 
Wasser, weniger in heissem Wasser, so dass die bei gewohnlicher Temperatur gesăttigte 
wăsserige Losung beim Erwărmen sich triibt. In jedem Verhiiltnisse wird es ge!Ost von 
W eingeist, Aether, Aceton, fetten und ătherischen O elen, weniger leicht von Chloroform und 
von Schwefelkohlenstoff. W asserfreies Coniin reagirt gegen Lackmns nicht alkalisch, wohl 
aber ist dies der Fall, wenn das Coniin Wasser aufgenommen hat oder in Wasser oder in 
Alkohol ge!Ost ist. Das Coniin ist im Stande, etwa 25 Proc. Wasser aufzunehmen, wel
ches es beim Erwărmen, also z. B. beim Destilliren wieder vollkommen abgiebt. 

Reaktiou en. Das Coniin gehOrt zu den Alkaloi:den, welche arm an charakteristi
schen Reaktionen sind. Fiir seine Erkennung sind die nachfolgenden Erscheinungen von 
Wichtigkeit: 

1) In konc. Schwefelsăure lost es sich in der Kălte ohne Fărbung auf. Chlorwasser
stoffgas (!) fărbt das Coniin zunăchst purpurroth, dann tief indigoblau. Beim Verdunsten 
mit konc. Salzsăure hinterbleibt ein krystallinischer, meist blăulich gefărbter Riick
stand von Coniinchlorhydrat (wăhrend Nikotin einen firnissartigen Ri.ickstand giebt. -
2) Die Losung 1:100 wird weder durch Platinchlorid noch durch Goldchlorid gefallt, weil 
die entsprechenden Doppelsalze des Coniins in W asser leicht !Oslich sind. - 3) Dagegen 
werden Niederschlăge erhalten in der durch Schwefelsăure schwach angesănerten Losung 
mit: Kaliumwismutjodid (1: 4000), Kalium-Mercurijodid (1 : 800), Phosphomolybdănsăure 

(1 : 1000), Gerbsăure (1: 100), Jodkalium (1 : 8000). Die Zahlen geben die Koncentration 
an, in welcher die Niederschlăge durch die auftretende Trlibung noch erkenubar sind. 

Coniin. 

Das Coniin ist seiner chemischen Zusammensetzung nacll 
Rechts-a-Propyl-Piperidin. Die Konstitution ist durch die von 
A. L.A.DENBURG ausgeflihrte Synthese bewiesen worden. S. w. 
unten. Das Coniin des Handels enthălt bisweilen einige 
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Procente Methyl-Coniin, was indessen seine therapeutische Verwendbarkeit nicht beein
trăchtigt. 

Priifung. 1) In Wasser, welches mit geniigenden Mengen Salzsăure angesăuert 

ist, IOse sich das Coniin leicht und vollstăndig auf. Unge!Ost bleiben wiirden nicht basi
sche Beimengungen, z. B. Kohlenwasserstoffe, sowie harzige Zersetzungsprodukte. - 2) Beim 
Erwărmeu triibe sich das Coniin nicht, anderenfalls enthalt es Wasser, s. oben. - 3) Bei 
Luftzutritt erhitzt, verbrenne es, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. - 4) Wird die 
Losung des Coniins in absolutem Alkohol (1 = 10) mit einer Losung von Oxalsăure in 
Weingeist neutralisirt, so trete keine krystallinische Abscheidung (von Ammonium
oxala t) auf . 

.Aufbewahrung. Sehr vorsichtig und vor Licht geschiitzt, in kleinen Gefăssen . 

.Anwendung. Coniin gehiirt zu den stărksten Giften. Unverdiinnt auf Schleim
hăute gebracht, wirkt es hier ătzend, auf der Haut erzeugt es Unemp:findlichkeit infolge 
Lăhmung .der sensiblen Nervenendigungen. Bei innercm Gebrauche lăhmt es zunăchst die 
Endigung der motorischen Nerven, spater die Nerven-Centren. - Man giebt es: Aeusser
lich in Salben und Linimenten (0,05-0,1: 10,0 Adeps) als lokales, schmerzstillendes Mittel 
bei Neuralgien, schmerzhaften Tumoren; innerlich bei Cardialgie (MagenkrampfJ, Magen
krebs, Neuralgien, Keuchhusten, doch wird hier meist das bromwasserstoffsaure Salz an
gewendet. Su bku tan 0,0005-0,001 g (!) pro dosi. 

Hochstga ben: pro dosi 0,002, pro die 0,005 g (Ergănzb.). Bei Vergiftung 
durch Coniin sind Brechmittel, Coffei:n und kiinstliche Athmung anzuwenden. 

lllixtura Couliui REIL. 
Rp. Coniini gtt. 1 

N atrii carbonici 5,0 
Aquae Menthae piperitae 200,0 

Dreistiindlich einen EssWffel (bei Magenkrebs). 

Oleum antiblepharospastieum MAUTHNER. 
Rp. Coniini 0,067 (gtt. Il) 

Olei Amygdalarum dulcium 8,0. 
Mehrmals tăglich in die Augenlidspalte einzupin

seln (bei Augenlid~rkrampf der Kinder). 

Unguentum Conilnl MuRAWJEW. 
Rp. Coniini O,S 

Olei Cocois 50,0. 
M. f. nnguentum. 
Zum Einreiben (bei chronischen Hautleiden). 

Synthetisches Coniin. Das Coniin ist von LADENBURG durch Reduktion von 
a-Allyl-Pyridin in alkoholischer Liisung mittels metallischen Natriums dargestellt worden. 
Die so erhaltene Base glich in allen ihren Eigenschaften dem natiirlichen Coniin, indessen 
war sie optisch in ak tiv. Es ist alsdann LADENBURG gelungen, dieses inaktive Coniin 
durch Ueberfiihren in das weinsaure Salz in ein rechts- und linksdrehendes Coniin zu 
spalten, von denen das rechtsdrehende sich als vollig identisch erwies mit dem natiirlich 
vorkommenden Coniin. Das synthetische, inaktive Coniin ist demnach eine Verbindung 
gleicher Molekiile r- und 1-Coniin. 

11. tt Coniinum hydrobromicum (Erganzb.). Bromhydrate de Cicutine (Gall.). 
Coniinhydrobromid. Bromwasserstoffsaures Coniin. C8H17N. HBr. Moi. Gew. = 20S. 

Darstellung. Man lost 10 Th. moglichst farbloses, wenn nothig im Wasserstoff
strome frisch destillirtes Coniin in 100 Th. absolutem Aether auf und Ieitet in die mit 
Eis abgekiihlte Losung einen Strom wasserfreien Bromwasserstoff. Da das bromwasser
stoffsaure Salz des Coniins in Aether unloslich ist, so scheidet es sich in dem Maasse, als 
es entsteht, aus der atherischen Liisung als krystallinisches Pulver ab. Wenn durch 
Bromwasserstoff eine neue Făllung nicht mehr entsteht, so unterbricht man die Einleitung, 
sammelt das Salz auf einem Filter, wascht es mit absolutem Aether nach, lăsst diesen an 
einem warmen Orte verdunsten und krystallisirt das Salz durch freiwillige Verdunstung 
der kaltgesăttigten :filtrirten wăsserigen Losung an einem warmen Orte um. 

Eigenschaften. Farblose, durchscheinende, glanzende, rhombische Krystalle oder 
ein weisses, krystallinisches Pulver, welches sich in Wasser und in Weingeist zu farblosen, 
neutralen Fliissigkeiten lost. Schmelzp. 211 ° C. 

In der wăsserigen Losung des Salzes (1 = 10) n1ft Silbernitrat einen gelblich-weissen, 
Jod-Jodkalium!Osung einen rothbraunen, Gerbsaure einen gelblich-weissen Niederschlag 
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hervor. Natronlauge bewirkt die Abscheidung oliger Tropfen von Coniin. Es verbrenne, 
bei Luftzutritt erhitzt, ohne einen Riickstand zu hinterlassen. 

Aufbewahrung, Anwendung. Sehr vorsichtig, vor Licht geschiitzt aufzube
wahren. Die Anwendung unter den nămlichen Indikationen wie die des Coniins. Hochst
gaben: pro dosi 0,005 g, pro die 0,015 g. [Das Ergănzb. giebt die zehnfache Menge 
dieser Dosen als Hochstgaben an, doch diirfte dies auf Schreib- oder Druckfehlern beruhen.] 

Rp. Coniini hydrochlorici 0,02 g 
Sirupi Sacchari 100,0. 

Gegen Kenchhusten. Dreimal tăglich 1 Theel6ffel. 
Ein TheelOffel voll ist = 0,001 Coniin. 

III. tt Coniinum hydrochloricum. 
hydrat. Chlorwasserstoft'saures Coniin. 
Gew. = 163,5. 

Rp. Coniini hydrobromici 0,1 
Aquae destillatae 50,0. 

Zur subkutanen Iniektion. 1 ccm ist = 0,0012 g 
Coniin. 

Coniinum muriaticum. Coniinchlor
Salzsaures Coniin. C8H17N. HCI. Moi. 

Wird in gleicher Weise durch Săttigen einer ătherischen Coniinlosung mit trockenem 
Chlorwasserstoffgase dargestellt wie das Coniinbromhydrat, siehe dieses. Oder man neutra
lisirt Coniin genau mit wăsseriger Salzsăure und lăsst diese Losung im Vakuum verdunsten 
bez. krystallisiren. 

Farblose Krystalle, in Wasser und Alkohol leicht !Oslich. Schmelzp. 220° C. 

Conium. 
Gattung der Umbelliferae-Apioideae-Smyrnieae. 
Conium maculatum L. Gefteckter Schierling. Blutschierling. Miluse-

schierling. Teufelspeterling. Dollkraut. Ziegendill. - Cigue. - Hemloek. Heimisch 
in Europa und Asieu, eingebiirgert im nordostl. Amerika, Californien, Chile. Besonders;an 
Wegen und auf Schntt. Die ganze Pflanze ist kahl. Bliitbenstand eine doppelt zusammen
gesetzte Dolde, Hiille meist 5 bllittrig, Hiillchen 3-4 blăttrig, 
bei de zuriickgeschlagen. Stengel bis 2 m hoch, ăstig, un ten 
schwach, oben stărker gerillt, blăulich bereift, am Grunde oft 
(nicht immer) roth gefleckt. 

V erwendung finden: 
1. t Herba Conii (Austr. Germ.). Conii Folia (Brit.). 

Herba Conii maeulati. Herba Cieutae.- Schierling (Germ.). 
Schierlingkraut. Fleckschierlingskraut. Giftpetersilie. 
Tollkorbelkraut. - Feuille de cigue offl.cinale. Feuille de 
grande cigue (Gal!.). - Conium Leaves. Hemlock Leaves. 

Beschreibung. Die unteren Blătter von breit-eiformi
gem Umriss werden liber 20 cm lang. Sie sind an einem hohlen 
Stiei von gleicher Lănge befestigt, der am Grunde eine hăutige 
Scheide trăgt. Sie sind oberseits matt dunkelgrtin, unterseits 
schwacb glănzend blaugrtin; dreifach gefiedert, jeder Zipfel geht 
in ein feines farbloses Spitzchen aus. Die Abschnitte erster Ord-
nung sind 4-Spaarig gefiedert, gestielt, die Abschnitte zwei- Fig. 222. 

. E11idermi TOm Rande der ter Ordnung sind 5paarig gefiedert, die dritter Ordnung, wemg O henei te d • Blnttea. 

regelmăssig, aus 4 oder 5 Paaren gebildet. 
Die Zipfel letzter Ordnung sind von einem Mittelnerv durchzogen, von dem zarte 

Nerven 2. oder 3. Ordnung abgehen und krăftig ausgebildete Seitennerven bilden. Das 
Gewebe der Blătter besteht aus den beiden Epidermen mit der Cuticula, von denen die 
der Unterseite schwach gestreift ist. In den Zellen der Epidermen hăufig Sphaerokrystalle. 
Unter der Oberseite eine Reihe von Palissaden. Spaltoffnungen auf beiden Seiten, doch 
auf der Oberseite nur am Rande (Fig. 222), welcher auf der Unterseite keine Spaltoffnungen 
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trăgt (Fig. 223). - Geschmack widerlich salzig und bitterlich. Gerucb besonders beim 
Zerreiben mit Kalkwasser unangenehm nach Măuse-Urin. 

Bestandtheile. Der wichtigste Bestandtheil ist das Alkaloid Coniin C8H17 N. Der 
Gehalt daran ist auch bei der bliihenden Pflanze anscheinend sehr schwankend 0,03-0,18 Proc. 

Fig. 223. 
Epid rmis vom Rnmle d r ruter

! it.c des Blnttc . 

Der Sitz des Alkaloids ist hauptsăchlich in den Epider
men. Ferner das weniger giftige Conhydrin C8H17NO. 
Pseudoconhydrin C8H17NO. Methylconiin C8H16(CH3)N. 
- Der W assergehalt der frischen Droge betrăgt etwa 80 
Proc., der der trocknen 7-12 Proc. Der Aschengehalt 12 
bis 18 Proc., die Asche enthălt 30 Proc. Kaliumkarbonat. -
Die Droge liefert 30 Proc. Extrakt. 

Nachwels, Flir die Droge sind im Gegensatz zu 
anderen, ăhnlichen Umbelliferen charakteristisch: 1) Die 
Kahlheit der ganzen Pfianze. 2) Der blăuliche Reif, be
sonders an den Stengeltheilen. 3) Die stumpfgriine Ober
seite der Blătter. 4) Die Stachelspitzchen der Blătter. 

5) Hlille und Hiillchen am Bliithenstand. 6) Das Verhalten 
der Spaltoffnungen (Fig. 222. 223). 7) Geruch. 

Als Verwechslungen resp. Verfi.ilsclmngen 
kommen vor: Chaerophyllum bulbosum L., Chaero
phyllum temulum L., Chaerophyllum hirsutum L., 
Anthriscus silvestris Hoffmann, Anthriscus vul
garis Persoon, Aethusa Cynapium L., Cicuta 
virosa L. 

Einsammlung. Aufbewahrung. Im Juni und 
Juli sammelt man das ganze, bliihende Kraut, entfernt dickere Stengel und Aeste und ver
wendet es entweder sofort zur Extraktbereitung, oder man trocknet bei gelinder Wărme 
(nicht liber 25° C.), zuletzt liber Aetzkalk und bewahrt in Blech- oder Glasgefăssen an 
einem trocknen Orte vorsichtig, vor Licht geschlitzt uud nicht liber 1 Jahr (Austr.) 
auf. Bei Hingerer Aufbewahrung soll der Coniingehalt scbwinden. 51/ 2-6 Th. friscbes 
Kraut geben 1 Tb. trockenes. Brit. llisst nur das frische, bei Beginn der Frncbtbildnng 
gesammelte Kraut verwenden. 

Anwendung. Innerlicb selten bei Asthma, Keuchbusten, Neuralgien in Pulver 
oder Pillen zu 0,05-0,3. Aeusserlicb als scbmerzstillendes Mittel in Aufglissen und Ab
kochungen zu Injektionen, Gurgelwăssern, Klystieren.- Grosste Einzelgabe Austr. 0,3, 
Germ 0,5. Grosste Tagesgabe Austr. 2,0, Germ. 2,0. In der Thierheilkunde giebt 
man Pferden 30-90 g, Schafen bis 45 g, Hunden 1-4 g. 

Schierlingkraut und seine Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen. Zum 
innerlichen Gebrauch diirfen sie nur gegen ărztliche Verordnung abgegeben werden. 

II. t Fructus Conii (Helv.). Conii Fruc
tns (Brit.). Conium (U-St.). Semen Cicutae. -
Schierlingfrncht. Schierlingsamen. - Fruit 
de cigue offlcinale ou de grande cigne. -
Hemlock. Conium Fruit. 

Beschreibung. Die Frucht ist unge
flihr 3 mm lang, von der Seite zusammenge
drtickt, von den beiden Griffeln gekront. Jedes 
Theilfriichtchen bat 5 starke Llingsrippen , die 

gekerbt sind (in der getrockneten Frucht konnen die Kerbungen sehr undeutlich 
sein). In der Fruchtschale fehlen die grossen, fiir die Umbelliferen sonst charakte
ristischen scbizogenen Sekretbehiilter. Eine · aus im Querscbnitt fast quadratiscben Zellen 
bestehende, auffallende Schicht, ferner die sich nach innen daran anscbliessenden Zelllagen, 
sowie das Parencbym ausserhalb der Geflissblindel in den Rippen entblilt Coniin. Das 
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Endosperm ist im Querschnitt tief eingebuchtet, daher rundlich herzformig, es enthălt 
fettes Oei und Aleuron. Die Aleuronkorner fiihren Drusen, seltner Einzelkrystalle von 
Kalkoxalat, noch seltner Krystalloide, dagegen hau:fig Globoide. Geruch und Geschmack 
wie beim Kraut. 

Bestandtl!eile. Die unreifen Friichte enthalten von allen Theilen der Pflanze am 
meisten Alkaloid, namlich in der trocknen Droge bis 3,36 Proc. Coniin ( als salzsaures C. be
rechnet), mit dem Reifen nimmt der Alkaloidgehalt ab, flir reife Friichte werden angegeben 
1,32 und 1,44 Proc. Coniin (ebenfalls als salzsaures C. herechnet). Ansser den iibrigen 
beim Kraut genannten Alkaloiden enthalten die Friichte noch ein 4. Alkaloid Pseudo
conhydrin C8H, 7NO. - Frisch enthalten die Fri.lchte 68 Proc. Wasser. 

Einsarnmlung. Man sammelt die ansgewachsenen, aher noch unreifen Friichte, 
trocknet sie bei gelinder Wărme, zuletzt iiher Aetzkalk, und hewahrt sie vorsichtig 
nicht liber ein J ahr auf . 

.A.nwendung wie bei Herba Conii. Hochstgaben: pro dosi 0,2 g, pro die 1,0 g 
(Helv.). 

t Alcoolatura Conii, Alcoolature de feuille de cigue (Gall.). Aus frischen 
Schierlingblăttern wie Alcoolature de belladone (S. 470). 

t Conserva Conii. Schierlingkonserve. 100 Th. frische Schierlingblătter 
stiisst man mit 50 Th. Glycerin zu einem zarten Brei, treibt durch ein Sieb und mischt 
mit 360 Th. Zuckerpulver. 

Emplastrum Conii. Empl. Cicutae. Empl. cum Conio maculato. Schier
lingpflaster. Emplâtre de cigue. Ergănzb. 4 Th. gelbes Wachs, 1 Th. 'l'erpentin, 
1 'l'h. Oliveniil schmilzt man und fiigt 2 Th. fein gepulvertes Scbierlingkraut hinzu. -
Helv. Mit Schierling-Fluidextrakt wie Empl. Belladonnae Helv. (S. 471). - Austr. 
125 Th. Schweinefett, 250 Th. gelbes Wachs, 25 Th. venet. Terpentin schmilzt man un el 
vermischt mit 100 Th. gepulvertem Schierlingkraut. - Gall. 940 Th. Galipot, 440 Th. 
weisses Pech, 640 Th. gelbes W achs, 130 Th. Schierlingiil, 2000 Th. frische, gequetschtc 
Schierlingblătter erhitzt man, bis alle Feuchtigkeit verdampft ist, bringt heiss unter die 
Presse, schmilzt wieder, reinigt die Masse durch Absetzenlassen und verarbeitet sie mit 
500 Th. Ammoniakgummi. 

t Extractum Conii. S chier lin gextrak t. Ergănz b. 20 Th. frisches, bliihendes 
Schierlingkraut werden mit 1 Th. Wasser zerstossen, ausgepresst, dasselbe mit 3 Th. Wasser 
wiederholt. Die Pressfliissigkeiten erwărmt man auf 80° 0., seiht durch, darnpft auf 2 Th. 
ein, mischt mit 2 Th. W eingeist, seiht nach 24 Stunden durch. Den Riickstand behandelt 
rnan unter Erwi:lrmen in geschlossenem Gefăsse mit 1 Th. verdiinntem W eingeist, giesst 
klar ab, mischt und filtrirt die Ausziige und dampft zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 
3,5-4 Proc. V orsichtig aufzubewahren. 

Helv. Extractum Con ii duplex s. siccum.1) Trockenes Schierlingextrakt. 
Extrait de cigue sec. 200 Th. Schierlingfrucht (IV) werden mit einer l\fischung von 
20 Th. verdiinnter Salzsăure, 20 Th. Wasser, 40 Th. Weingeist (94proc.) befeuchtet, im 
Perkolator mit q. s. eines Gemisches aus W eingeist und Wasser aii erschiipft. Man fiingt 
zuerst 180 Th. auf, bereitet 1. a. 200 Th. F!uidextrakt und aus diesem mit q. s. Reispulvcr 
100 Th. trockenes Extrakt. 

Austr. Extractum Conii herbae. Schierlingkraut-Extrakt. Aus gepulvertem 
Schierlingkraut wie Extr. Aconiti radicis Austr. (S. 155). Ausbeute etwa 20 Proc. 

U-St. Extract of Conium. Aus 1000 g gepulverten Schierlingfriichten (No. 40) 
und einer Mischung von 20 ccm Essigsăure (36proc.) und 980 ccm verdiinntem Weingeist 
( 41 proc.) im Verdrăngungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, samme!t, unter N achfiillen 
von verdiinntem Weingeist, zuerst 900 ccm Perkolat, dann noch etwa 2100 ccm 2), verdampft 
letztere bei hiichstens 50 ° C. auf 100 ccm, hierauf das Ganze zur Pillenkonsistenz. 

Gall. 1. Extractum Conii maculati. Extrait de cigue avec le suc. Aus 
frischem, bliihendem Schierlingkraut durch Pressen, Erhitzen, Durchseihen und Eindampfcn 
des nochmals geklărten Saftes zu einem weichen Extrakt. - 2. Extractum de seminc 

1 ) Zur Vermeidung von verhăngnissvollen Irrthiimern sei darauf aufmerksam gemacht, 
dass man im Ge!tungsbereich der Ph. Germ. und Austr. unter trockenen, narkotischen 
Extrakten Prăparate versteht, die von denen der Ph. Helv. durchaus verschieden 
sind. Extractum Conii siccum ist in Deutschland und Oesterreich die Bezeichnung fiir ein mit 
Siissholzpulver bezw. mit Milchzucker eingetrocknetes Extrakt, von welchem 2 Th. 1 Th. 
Extractum Conii entsprechen. Die Standgefăsse tragen daher die Aufschrift "sumatur 
duplum". Die Hochstgabe fiir dieses Extract. Conii siccum ware 0,4 pro dosi, 1,2 pro die. 

2) V ergl. Fussnote S. 925 und "Reaktionen" S. 94:3. 
60* 
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Conii. Extrait de cigue (Semence) wird w1e Extr. de radice Belladonnae Gall. 
(S. 469) bereitet. 

t Extractum Conii fluidum. Schierling-Fluidextrakt.. Extrait fluide de 
cigue. Fluid Extract of Conium. Helv. 100 Th. Schierlingfrucht (IV) werden mit 
ciner Mischung von 1 O Th. verdiinnter Salzsăure, 1 O Th. Glycerin, 20 Th. W eingeist befeuchtet, 
im Verdrăngungswege mit q. s. W asser und W eingeist aa erschopft. Man făngt zuerst 90 Th. 
auf; die iibrigen Ausziige dampft man zum diinnen Extrakt ein, liist in 40 Th. Wasser, 
!iltrirt, verdunstet auf 10 Th., so dass man l. a. 100 Th. Fluidextrakt erhălt.- U-St. Aus 
1000 g Schierlingfrucht (No. 40) und einer Mischung von 20 ccm Essigsăure (36proc.) 
und 980 ccm verdiinntem Weingeist ( 41 proc.) im Verdrăngungswege. lHan befeuchtet 
mit 300 ccm und erschiipft. durch N achgiessen von verdiinntem W eingeist. Die ersten 
900 ccm stellt man bei Seite und bereitet l. a. 1000 ccm Fluidextrakt. - Klar, hellbraun; 
giebt mit NaHO erwărmt Coniingeruch; 12 Tr. in 10 ccm Wasser werden durch 1 ccm 
MAYER'scher Liisung sofort bis zur Undurchsichtigkeit getriibt. Vorsichtig aufzubewahren. 

Hochste Einzelgabe. Hochste Tagesgabe. 
Extractum Conii Austr. Ergb. 0,2 0,6 
Extractum Conii duplex 1) Helv. 0,05 0,25 
Extractum Conii fiuidum Helv. 0,1 0,5 

Aeusserlich zu Augenwăssern (2-4 Proc.), Augensalben (10-20 Proc.), Verbandsalben. 
t Pulpa e folio Conii maculati. Pulpe de cigue (Gall.). Frische Schierling

blătter stiisst man im steinernen Morser und treibt durch ein Haarsieb. 
t Succus Conii. Juice of Conium (Brit.) wird wie Succus Belladonnae Brit. 

(S. 470) dargestellt. Gabe 3,5-7,0 ccm. 
t Tinctura Conii. Schierlingtinktur. Teinture ou Alcoole de cigue. 

Tincture of Conium. Brit. Aus 200 g frisch gepulverter Schierlingfrucht (No. 40) 
und Weingeist (70proc.) bereitet man im Verdrăngungswege 1000 ccm Tinktur. Einzelgabe 
1,75-3,5 ccm. - Gall. Aus 100 g grob gepulverten Schierlingblăttern und 500 g 
Weingeist (60proc.) durch 10tăgige Macemtion. - DIETERICH: Aus 100 Th. frischem, 
zerquetschtem Schierlingkraut und 120 Th. Weingeist (90proc.) durch Maceration. Ex 
tempore: 2,0 Schierlingextrakt, 98,0 verd. Weingeist. Aufbewahrung vorsichtig und vor 
Licht geschiitzt. Gabe: 10-20 -30 Tropfen. 

t Tinctura Conii aetherea. Teinture etheree ou Etherole de cigue (Gall.). 
Wie Tinet. Belladonnae aetberea Gall. (S. 472) zu bereiten. 

Ungnentum Conii. Schierlingsalbe. Pommade de cigue. Conium Oint
ment. Ergănzb. 1 Th. Schierlingextrakt, 9 Th. Wachssalbe. Zur Abgabe frisch zu 
bereiten. - H e 1 v. 2 Th. Schierling- Fluidextrakt, 8 Th. benzoinirtes Schweinefett. -
Brit. 88 ccm Succus Conii Brit. dampft man bei hochstens 60° C. auf 11 ecm ein und 
vermischt mit 33 g W ollfett. - DIETERICH: 1 O Th. Schierlingextrakt, in 5 Th. Glycerin 
gelost, vermischt man mit 85 Th. Wachssalbe. 

Cataplasma Conll. 
Rp. Herbae Conii 25,0 

Placentae Lini seminis 75,0. 

Emplastrnm Conii ammoniacatnm. 
Empl. Cicutae cum Ammoniaco. 

Rp. 1. Ammoniaci -da hum. dep. 20,0 
2, Aceti Scillae 20,0 
3. Spiri tus 20,0 
4. Emplastri Conii 75,0. 

Man erhitzt 1-3 im Wasserbade bis zum Gewicht 
von 25,0 und mischt dann mit 4. Trocken auf
zubewahren. 
Emplastrum cum extracto Conii macnlati. 
Emplâtre d'extrait •le cigue (Gal!.). 

Rp. Extracti de semine Conii 90,0 
Elemi depurati 10,0 
Emplastri Lithargyri comp. (Gall.) 20,0. 

Emplastrnm de tribns (Bunow). 
Formul. Regiomontan. 

Rp. Emplastri Conii 
Emplastri Hydrargyri 
Emplastri adhnesivi ăă. 

Emplastrnm de ligo sine Mercnrlo. 
Rp. Emplastri Conii 20,0 

Empl. Lithargyri comp. 65,0 
Cerae flavae 5,0 
Radicis Hellebori vir. pulv. 

-----,-,-=---,-
1) Siehe Note 1 auf voriger Seite. 

Olibani pulv. 
lllyrrhae " 
Sandaracae ăă 2,25 
Camphorae 0,3 
Styracis liquidi 1,0. 
t Extractnm Conil solidum. 

Sch ierling-Dauerextrakt (Diet.J, 
Wie Extr. Uvae Ursi solidum (S. 363) zu bereiten. 

Glyceritnm Conil. 
Glyceritum cum extracto Conii. Glycere 

d'extrait de cigue (Gal!.). 
Rp. Extracti Conii 10,0 

Glyceriti Amyli 90,0. 
lnjectlo vaginalis W ALDENBURG. 

Rp. Infusi Herbae Conii 10: 250,0 
Tincturae Opii simplicis 5,0. 

Be1 schmerzhaften U terusleiden. 

Lanolimentnm Conii. 
Schierling-Lanolinsalbe (Diet.). 

Wie Lanoliment. Belladonnae (S. 471). 

Linintentum Conil GuiLLIERl\IOND. 

Balsamum Conii, Baume cicut~, Baume 
de Conicine GUILLIERMOND. 

Rp. Tincturae Conii aether. GERARD 10,0 
Adipis "uilli 20,0. 

Man erhitzt, bis der Aether verdunstct ist. Bei 
Krebsgeschwiilsten. 
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Liquor Conil ad lnjectiones GUILLIER>IOND. 

Liqueur d'injection de Conicine GUIL
LIERMOND. 

Rp. Tincturae Conii fructus 100,0 
Aquae Calcariae 900,0. 

lllixtura antllcteriea ~L"ARIN. 
Rp. Extracti Conii 1,0 

Extracti 'faraxaci 20,0 
Liquoris Kalii acetici 45,0 
Aquae Foeniculi 200,0 
Sirupi Sennae cum Manna 50,0. 

Viermal taglich 2 EssWffel. 

Oleum Conii maculati (Gall.). 

Huile de cigue. 

Wie Oleum Belladonnae (S. 472) zu bereiten. 

Pilulae cleutatae miţiores GuiLLIERMONn. 

Pilulae Coniil. Pilules cicuteesi de 
GUILLIERMOND. 

Rp. Fructus Conii recent. pulv. 2,0 
Gummi arabiei 
Sacchari ăa 4,0. 

Man formt 200 Pillen und iiberzieht dieselben mit 
Zucker. Tăglich 2 Stiick steigend bis 20 Stiick. 

Pilulae cicutatae fortiores GurLLIERMONn. 

Pilulae Conii II. Pilules cicutees II de 
GUILLIERMOND. 

Rp. F'ructus Conii recent pulv. 5,0 
Gummi arabiei 
Sacchari aii 3,0. 

Man formt 100 Pillen und iiberzieht mit Zucker. 

Pilulae Conli composltae, 

Rp. Extracti Conii 2,5 
Radicis Ipecacuanhae 0,5 
Radicis Liquiritiae 1,0 
Radicis Althaeae q. s. 

Man formt 50 Pillen. 

Pilulae Couil VELPEAU. 
Rp. Fructus Conii 2,0 

Extracti Lactucae (Thridace) 6,0 
Succi Liquiritiae q. s. 

Man formt 50 Pillen. Bei Krehsleiden taglich 2, 
steigend bis 8 Pillen. 

Sapo Conii BERAL. 
Rp. Extracti Conii 5,0 

Saponis oleacei pulver. 10,0. 
Auf Leder oder Leinwand zu streichen. 

Sirupns Conli. 
Rp. Extracti Conii 0,2 

Sirupi simplicis 1~0,0. 

Sirupus Couil fructus. 
Sirop de Conicine GUILLIERMOND. 

Rp. Tincturae Conii fructus 10,0 
Sirupi simplicis 290,0. 

Speeles sopientes Clluicl. 
Rp. Herhae Conii 

Herbae Hyoscyami ăă 25,0 
Placentae Lini seminis 100,0. 

Zum Umschlag. 

Tlnctura Conii aclda, 
Rp. Herbae Conii min. conc. 100,0 

Spiritus diluti 1000,0 
Acidi sulfurici dilnti 5,0. 

Tluctura Conll aetherea. 
Ether cicute GERARD. 

Rp. 1. Fructns Conii pulv. 100,0 
2. Kalii hydrici 4,0 
3. Spiritus 25,0 
4. Aetheris q. s. 

Man befeuchtet 1 mit der Losung von 2 in 3, 
lăsst den Weingeist verdunsten und sammelt durch 
Ausziehen mit 4 im Verdr!lngungswege = 100,0. 

Unguentnm resolvens LANGLEBERT. 
Rp. Kalii jodati 1,0 

Extracti Conii 3,0 
Adipis suilli 20,0. 

Conserva. 
Conserva. Konserve ist eine heute ziemlich in Vergessenheit gerathene Arznei

form von der Konsistenz eines derben Ereies oder einer Latwerge, in welcher Zucker das 
Vehikel ist. Man nahm als Arzneistoff hierzu gewohnlich frisches saftiges Vegetabil, ver
wandelte dieses in einen zarten Erei und mischte es mit soviel Zuckerpulver, dass ein 
derber Erei entstand. Man glaubte, dass eine solche Zubereitung sich lange Zeit, mindestens 
ein Jahr, konserviren lasse. Dass dies in sehr vielen Fallen nicht der Fall war, beobachtete 
man bald, und man liess diese Arzneiform fallen. Seitdem man im Eesitz des Glycerins 
ist, lassen sich in der That jahrelang haltbare Konserven darstellen. Eine allgemeine 
Formei ist: 100 Th. des frischen Vegetabils durch Zerstossen mit einem hOlzernen Pistill 
im steinernen Moser in einen zarten Erei zu verwandeln, diesen mit 50 Th. reinem Glycerin 
zu mischen, durch ein Sieb zu schlagen und dann mit 360 Th. gepulvertem ausgetrocknetem 
Zucker in die derbe Ereiform iiberzufiihren. Wăre die Masse zu weich, so geni.i.gt dann 
ein Zusatz von 1-5 Th. Traganth zur Erlangung der gewiinschten Konsistenz. Die Kon
serve betrage 500 Theile. 

Man bewahrt die Konserven in geschlossenen Porcellanbiichsen. 
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Conservatio. 
Unter "Konserven" im engeren Sinne versteht man Nahrungsmittel, welche durch 

eine besondere Zubereitung in einen solchen Zustand versetzt worden sind, dass sie sich 
fiir eine lăngere Zeit aufbewahren lassen, ohne in Verderben tiberzugehen.- Unter "Kon
servirungsmitteln" im engeren Sinne versteht man demnach die Hilfsmittel, welche 
dazu dienen, Nahrungsmittel in einen ftir lăngere Aufbewahrung geeigneten Zustand zu 
versetzen. Unter Konservirungsmitteln im weiteren Sinne versteht man allerdings diejenigen 
Hilfsmittel, welche dazu dienen, auch andere Objekte aus dem Pflanzen- und Thierreiche 
(nicht blos Nahrungsmittel) aufbewahrungsfăhig zu machen, z. B. Pflanzen und Thiere zu 
Lehrzwecken, menschliche Leichname u. s. w. 

In den Nahrungsmitteln sind insbesondere drei Nahrungselemente vorhanden: 
Eiweiss und die ihm nahestehenden Substanzen, Kohlehydrate und Fette. Diese 
Nahrungselemente konnen unter gtinstigen Bedingungen verschiedenen Umwandlungen 
unterliegen. 

Die Eiweissstoffe gerathen ziemlich rasch in Făulniss. Es ist festgestellt, dass 
die Făulniss der Eiweissstoffe bedingt wird durch die Lebensthătigkeit von Mikroorganismen 
(Făulnissbakterien). Faulniss kaun verhindert oder aufgehoben oder zum Stillstand ge
bracht werden, wenn man den Zutritt der Mikroorganismen verhindert, oder vorhandene 
Făulnisserreger todtet oder in einen Ruhezustand versetzt, in welchem ihr Stoffwechsel = O 
ist. Begtinstigt wird die Thătigkeit der Făulnisserreger durch eine geeignete Temperatur 
und durch einen gewissen Wassergehalt der făulnissfăhigen Substanz. Zu niedrige und 
zu hohe Temperatur beeinflussen die Thătigkeit der Fănlnisserreger in einem ftir diese 
ungtinstigen Sinne. Ebenso wird Făulniss verhindert, wenn die făulnissfăhige Substanz 
nicht so viel Wasser enthălt, dass die Făulnisserreger ihren Wasserbedarf leicht decken 
konnen. 

Die Kohlehydrate unterliegen, insoweit sie găhrungsfăhige Zuckerarten oder 
solche Zuckerarten, welche leicht in găhrungsfăhige tibergehen konnen, darstellen, ausser
ordentlich leicht der Găhrung, indem die liberali weit verbreiteten Keime von Găhrungs
erregern (Hefe, Milchsăurebakterien etc.) in deren Losungen hineingerathen und in ihnen 
den Găhrung genannten Vorgang hervorrufen. Da auch die Găhrung ein dnrch J\Hkro
organismen hervorgerufener Process ist, so kann ihm durch die nămlichen Mittel wie der 
Făulniss begegnet werden, nămlich durch Abhaltung und Abtodtung der Găhrungserreger, 
oder indem man diese in cine Art Ruhezustand versetzt. Auch wird der Găhrungsvor
gang verhindert durch zu hohe oder zu niedrige Tempera tur, endlich dadurch, dass die 
zu vergăhrende Substanz nicht hinreichend wasserhaltig ist. 

Die Fette unte_rliegen weder der Făulniss noch der Găhrung, dagegen werden sie 
ranzig, d. h. sie nehmen einen eigenthtimlichen unangenehmen Geruch und Geschmack an. 
Nachweislich ist der Vorgang des Ranzigwerdens verkniipft mit dem Auftreten von freien 
Fettsăuren, in manchen Făllen auch mit der Bildung von Estern. Indessen vollig auf
geklărt ist der Vorgang des Ranzigwerdens zur Zeit noch nicht. Man weiss noch nicht 
mit voller Bestimmtheit, ob Licht oder Luft, oder Bakterienthătigkeit, und zwar jeder dieser 
Faktoren fiir sich allein oder ob vielleicht alle diese Faktoren zusammen eine Rolle beim 
Ranzigwerden der Fette spielen. Die praktischen Erfahrungen haben indessen ergeben, 
dass das Ranzigwerden der l<'ette begiinstigt wird: 1) Durch einen Feuchtigkeitsgehalt. 
'2) Durch eine gewisse mittlere Temperatur. 3) Durch Zutritt von Luft. 4) Durch Zutritt 
von Licht. Und mancherlei Beobachtungen weisen darauf hin, dass unter Umstănden doch 
auch Mikroorganismen thătig sind, wie denn tiberhaupt unter dem Ranzigwerden heute 
noch verschiedene Vorgănge zusammengefasst werden, welche verschiedene Ursachen und 
nur das gemeinsam ha ben mogen, dass die Fette in ihrem Verlaufe unangenehme Eigen
schaften annehmen. 

Nach dem Vorausgeschickten werden sich die verschiedenen Konservirungsverfahren 
in ihrem inneren Mechanismus leicht verstehen lassen. 
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1. Erhohung der Temperatur. Geniigend hohe Temperaturen tlldten jedes Lebe
wesen , also auch die Mikroorganismen. Da aher nicht alle N ahrungsmittel der erforder
lichen Temperatur von lOU-110° C. unterworfen werden k!innen, ohne ihren Geschmack 
zu andern, so ist fiir jedes N ahrungsmittel das fiir es zweckmassigste Verfahren auszuwahlen. 

Das Pasteurisiren. Wird besonders zur Konservirung von Milch, Bier und Wein 
angewendet. Es besteht darin, dass man diese Fliissigkeiten in geschlossenen Gefassen 15 bis 
30 Minuten auf 60-70° C. erhitzt und dann rasch abkiihlt. Hierdurch werden die Hefen 
und sehr viele Bakterien abget!idtet. Nicht get!idtet werden dagegen die Dauerformen 
(Sporen) der Bakterien. Das Pasteurisiren bat sich bei W ein und Bier bewahrt, eine ab
solute Sicherheit gegen die Infektion durch Milch bietet es dagegen nicht. 

APPERT's Verfahren. Schon seit 1804 angewendet. Die nahezu fertig gekochten 
Nahrungsmittel werden in Blechdosen gefiillt und diese bis auf eine kleine Oeffnung zu
gel!ithet. Die Oeffnung wird nun mit dem betreffenden Safte gefiillt, zugel!ithet, und nun 
werden die Biichsen etwa 1 Stunde in W asser oder Salzl!isungen, von denen sie ganz 
bedeckt sein miissen, erhitzt. Besonders angewendet zur Konservierung von Fleischspeisen 
(Corned Beef, Zunge), aher auch von eingedickter Milch, Gemiisen und Friichten. 

Sterilisation. Bierunter ist im Grunde genommen das ÂPPERT'sche Verfahren 
zu verstehen; meist wird aher als Warmequelle "str!imender Wasserdampf" angewendet. 
·Durch geniigend lange Sterilisation im str!imenden W asserdampfe werden alle Mikro
organismen get!idtet, dagegen k!innen die Dauerformen (Sporen) entwickelungsfahig bleiben. 

Diskontinuirliche Sterilisation. Diese wird namentlich fiir Fliissigkeiten an
gewendet, bei welchen die langere Einwirkung str!imenden W asserdampfes nicht m!iglich 
ist. Sie besteht darin, dass an mehreren aufeinander folgenden Tagen die betreffende Fliissig
keit auf 70-80° C. erhitzt wird. Bei diesf'r Temperatur gehen wohl die Mikroorganismen 
zu Grunde, nicht aher deren Dauerformen (SporenJ; die zu vegetativen Zellen ausgekeimten 
Sporen werden durch die năchste Sterilisation get!idtet. Wird dieses Verfahren geniigend 
lange fortgesetzt, so wird schliesslich v!illige Keimfreiheit erzielt. Dieses Verfahren dient 
nur selten zur Konservirung von Nahrungsmitteln, dagegen ist es fiir wissenschaftlich-bak
teriologische Zwecke im Gebrauch. 

Hierzu wiirde auch zu rechnen sein das Konserviren der Oelsardinen durch Ein
legen in heisses Oel und das Konserviren von gebratenem Gefl.iigel (Wild) durch Einlegen 
in heisses Fett. 

2. Entziehung von Wasser. Befreit man eine faulnissfăhige Substanz von ihrem 
W assergehalt ganz oder doch bis zu einem gewissen Grade, so kann sie der Faulniss lange 
widerstehen. Hierauf beruht die Herstellung und die Verwendung des Fleischpulvers, des 
trockenen Eiweisses und Peptons, des Leimes. Getrocknete Gemiise, getrocknetes Obst 
gerathen, wenn die T1"ocknung hinreichend ist, weder in Faulniss noch in Gahrung. Auch 
das Trocknen der Arzneikrauter ist als Konservirungs-Methode aufzufassen. Es ist nicht 
immer nothwendig, den zu konservirenden Substanzen ali e s W asser zu entziehen, es 
geniigt, das W asser soweit zu entfernen, dass die betreffende Substanz aufh!irt ein geeigneter 
Nahrboden fiir die Faulniss- und Gahrungserreger zu sein. Aus diesem Grunde ist z. B. 
kondensirte Milch mit und ohne Zuckerzusatz haltbar, wenn sie bis zu einer gewissen 
Konsistenz eingedickt ist. - Aus dem gleichen Grunde bleiben geniigend koncentrirte 
Sirupe von Gahrung verschont, wăhrend diinne Sirupe ziemlich leicht in Gahrung ge
rathen. - Haufig geniigt schon eine nur oberfl.achliche Austrocknung wasserreicher Sub
stanzen, um sie fiir langere Zeit zu kon~erviren; hierher geh!irt z. B. die oberfl.achliche 
Austrocknung des Fleisches und der W urst durch Raucherung, a.bgleich diese ausserdem 
auch noch unter N o. 5 fallen. Bisweilen geht dem Trocknungsprocess auch noch eine 
Behandlung mit Salz voraus. Stockfisch ist z. B. getrockneter Kabliau (Gadus Morrhua). 
Wird der Kabliau zunachst gesalzen und alsdann erst getrocknet, so heisst das Produkt 
"Labberdan". 

Die Konservirung durch Austrocknung ist um so erfolgreicher, je rascher das Aus
trocknen vor sich geht. Deshalb werden gr!issere Objekte, z. B. Fleisch, in kleinere Stiicke 
geschnitten und dann ausgetrocknet. Auf Entziehung von W asser ist ebenf:;tlls zuriick
r.ufiihren die Konservirung nurch Zusatz grosser Mengen Kochsalz oder Zucker, ferner das 
Einlegen in Alkohol und Glycerin. Diese Stoffe nehmen das W asser der Gewebe auf und 
crzeugen damit L!isungen, aus welchen die Mikroorganismen Wasser nicht aufnehmen 
k!innen. Vielmehr entziehen diese Stoffe den Mikroorganismen das W asser und machen 
damit ihre Entwickelung unm!iglich. 

3. Abschluss der Luft. Da die meisten hier in Frage kommenden Mikroorganismcn 
Sauerstoff fiir ihre Lebensthătigkeit bediirfen, so kann in viAlen Fallen Konservirung auch 
durch Abschluss der Luft erreicht werden. Man konservirt z. B. Fleisch und ii.hnliche 
Substanzen durch Einlegen in Fett, durch Ueberziehen mit Harz, Paraffin. Man legt 
Sardinen in Oel ein. Eier werden in Kalkwasser eingelegt, damit der ausfallende kohlen
saure Kalk die Poren der Eierschale verstopfe und den Zutritt von Luft verhindere. -
Ein solcher Ueberzug bietet natiirlich, solange er v!illig intakt ist, auch einen Schutz gegen 
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das Eindringen von Mikroorganismen. Der zarte Reif auf unseren Obstfriichten (Kirschen, 
Pflaumen) besteht sus einer zarten W achsscbicbt, deren Aufgabe es ist, das Eindringen von 
Mikroorganismen zu verhindern. 

Man bat auch versucht, Konservirung dadurch zu ermoglichen, dass man die Objekte 
in eine Gasart brachte, welche das W achsthum der Mikroorganismen verhindert. V ersuche 
liegen vor iiber die Anwendung der Kohlensăure, doch sind dieselben in die Praxis noch 
nicht iibertragen worden. 

4. Niedrige Temperatur. Die Entwickelung der Mikroorganismen ist an ein 
gewisses Temperatur-Optimum gebunden, welches fiir die verschiedenen Individuen ver
schieden ist. Bringt man die zu konservirenden Substanzen in Temperaturen, welche 
erheblich (!) unter diesem Optimum liegen, so konnen Făulniss und Găhrung lange Zeit 
hinausgeschoben werden. 

Făulniss und Găhrung werden unterdriickt oder doch verzogert. Hierauf beruht die 
Benutzung der Keller und der Eiskeller bez. Eisscbrănke. Indessen ist zu beachten, dass 
einerseits durch niedrige Temperatur (Kălte) die Mikroorganismen zwar in ihrer Ent
wickelung gehemmt, aher nicht getodtet werden, und dass Kălte insbesondere gegeniiber 
den Dauerformen (Sporen) ziemlich ohne Einfluss ist. Anderseits vertragen zahlreiche 
N ahrungsmittel eine intensive Kălte nicht. So ist es z. B. fiir die Kartoffeln bekannt, dass 
sie durch das Einfrieren einen siissen Geschmack annehmen, weil die Stărkekorner zer
sprengt und theilweise in Zucker iibergefiihrt werden. Fleisch im gefrorenen Zustande ist 
zwar vor Făulniss geschiitzt, aher es fault - einmal aufgethaut - um so rascher. Auch 
iibt in vielen Făllen intensive Kălte einen schădigenden Einfluss auf die betreffenden 
Nahrungsmittel aus. Zum Zwecke der Konservirung wendet man daher nur măssige Kălte 
an. Die Temperatur unserer Keller betrăgt etwa 8-10° C. und erweist sieh als hin
reichend, um unsere Nahrungsmittel eine gewisse, kurze Zeit zu konserviren. Fiir Fleisch 
bat sich eine Temperatur von etwa + 2° C. (in den Kăltehăusern der Schlachthlife) als 
zweckmassig erwiesen. Aehnliche Temperaturen werden eingehalten in den Eiswagen der 
Eisenbahnen und in den Eisschiffen. 

5. Chemikalien. Eine Anzahl von Chemikalien ist im Stande, Mikroorganismen 
zu tădten oder doch in ihrer Entwickelung zu hemmen. Zum Theil sind diese Chemikalien 
Gifte, d. h. sie iiben eine bedrohlicbe oder doch gesundheitsschădliche Wirkung auch auf 
den menschlichen Organismus aus. Solche Chemikalien, wie z. B. Quecksilberchlorid, sind 
natiirlich fiir die Konservirung von N ahrungsmitteln ausgeschlossen. Einige Chemikalien 
sind nun im Stande, l\Iikroorganismen abzutodten oder in ihrer Entwickelung zu hemmen 
in Mengen, welcbe auf den menschlichen Organismus noch nicht in wahrnehmbarer W eise 
schădigend einwirken. Solche Chemikalien werden als "Konservirungsmittel" "ai 8ţox&v 
bezeichnet. Zu diesen gehoren: · · 

Kochsalz. Dasselbe wird in grossen Mengen zum Konserviren von Fleiscb und 
Fleiscbwaaren (Pokeln), aucb zum Konserviren von Pflanzentheilen benutzt. In hinreicbender 
Menge angewendet verhindert es die Făulniss, wăhrend es andere bakterielle Processe nicht 
stort. Die Bereitung der Salzgurken und des Sauerkrautes z. B. beruht darauf, dass durcb 
geniigenden Zusatz von Kochsalz wohl die Făulnisserreger getodtet werden, wăhrend die 
Thătigkeit der Erreger der Milchsăuregăhrung wohl verzogert aber nicht ganz unterdriickt 
wird. - Der Zusatz von Salpeter beim Pokeln des Fleiscbes bat nur den Zweck, d{ln 
Fleischfarbstoff aufzuhellen, also dem Fleische eine seMne rothe Farbe zu geben; fiir die 
Konservirung ist dieser Zusatz weniger von Belang. 

Fluorwassersteff und Fluoride. Die Fluorwasserstoffsăure bez. das Fluornatrium 
wird in der Găhrungstechnik angewendet, um falsche Găhrungen zu verhindern, also z. B. 
um den Eintritt von Făulniss und Milchsiiuregăhrung bei der alkoholischen Găhrung zu 
vermeiden. 

Holzessig wird wegen seines Gehaltes an Phenolen namentlich zum Konserviren 
des Fleisches (Schnellrăucherung) benutzt. Bei der Holzrăucherung spielen die auftretenden 
Phenole gleichfalls die Rolle des Konservirungsmittels. 

Essig. Etwa 5 Proc. Essigsăuregehalt ist im Stande, sowohl Făulniss wie Găhrung 
eine gewisse Zeit zuriickzuhalten, namentlich wenn der Essig vor dem Gebrauche durch 
Aufkochen sterilisirt worden ist. 

Neuerdings werden besonders angewendet: Borsăure, Borax, Formaldehyd, 
um die Făulniss zu verhindern, also namentlich fiir Fleisch und Fleischprăparate, ferner 
Benzoesăure, Salicylsăure zur Verhinderung von Găhrung. - Die schweflige Săure 
ist im Stande Găhrungserreger zu todten, ausserdem bat sie die Eigensohaft, den Fleisch
farbstoff aufzuhellen und fiir einige Zeit zu konserviren. 

Die zuletzt angefiihrten Chemikalien sind in den letzten Jahren zu eiuer grossen 
Anzahl von Konservirungsmitteln verwendet werden, von welchen in Nachstehendem die 
wichtigeren aufgefiihrt werden sollen. 

Amerikanisehe Schinken-Prllserve. Haupt-Depot: F. NIETSCH, Berlin, Friedrich
strasse 245. Saure Fliissigkeit vom Geruch des Theerwassers und von gelblicher Farbe. Spec. 
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Gew. bei 16° C. = 1,049. In 1 Liter = 70,0 g Kali- Alaun und 21,4 g Kaliumnitrat. 
(POLENSKE.) 

Antisepticum von L. H. RosE, Hamburg-Uhlenhorst. Ist fein gepulverte Borsaure. 
( PoLENSKE.) 

Australian Salt von 0HRTMANN. Inhaber: GLASER & EHRLICH, Berlin. 5,fl Prac. 
Natriumchlarid, 54,0 Prac. Borax mit 40,8 Prac. Krystallwasser. Das Salz war 1890 mit 
1 / 2 Prac. eines fliichtigen, dickfliissigen Kahlenwasserstaffs durchtrankt, der sich durch 
Petraleumather leicht entfernen liess. (PoLENSKE.) 

Berlinit, koncentrirtes, von DELVENDAHL & KuNTZEL, Berlin. Stark alkalisehes 
Pulver aus: 7,46 Frac. Natriumchlorid, 9,8 Proc. Borsaure (B03H3 ), 45,75 Proc. Barax mit 
36,8 Prac. Krystallwasser. (PoLENSKE.) 

Berlinit, Pokel, von DELVENDAHL & KuNrzEL, Berlin. Feuchte Salzmasse von 
saurer Reaktion, aus 45,92 Proc. Natriumchlarid, 32,2 Proc. Kaliumnitrat, 19,16 Proc. Bar
saure, 2,28 Prac. Wasser. (PoLENSKE.) 

Best Australian - New Zealand - Meat Preserve van L. ZIFFER, Berlin. 
33,12 Prac. Natriumchlarid, 48,62 Proc. Natriumsulfat, 16,0 Prac. Natriumbisulfit, 1,7 Prac. 
Kalk, Magnesia, Feuchtigkeit. (PoLENSKE.) 

Carnat van L. ZIFFER, Berlin. 18,9 Frac. Natriumsulfat, 30,88 Prac. Natriumsulfit, 
40,12 Prac. Natriumchlarid, 1,6 Prac. Natriumkarbanat, 5,1 Prac. Rahrzucker, 0,7 Prac. 
Calciumkarbanat + Magnesiumkarbanat, 2,00 Prac. Feuchtigkeit. (PoLENSKE.) 

Caro lin· Pulver van H. BEHRND & Ca., Berlin. 24,55 Prac. schweflige Saure, 
18,87 Prac. Schwefelsăure, 38,88 Prac. N atriumaxyd, 19,6 Prac. Borsaure. (PoLENSKE.) 

China Erhaltungspulver. Minerva, Fabrik fiir Erhaltungsprliparate van 
Loms ScnuLr, Berlin. 25,0 Frac. N atriumchlarid, 17,7 Proc. Borsăure, 38,84 Proc. N atrium
sulfat (N a2S04), 9,2 Proc. N atriumsulfit, 9,4 Prac. W asser. 

Dreifaches Konservesalz der Hagener Konservesalz-Fabrik. Feuchtes, alkalisches 
Salzgemenge aus 0,8 Prac. N atriumchlarid, 55,5 Prac. Barsăure, 29,0 Prac. Barax mit 
14,70 Proc. Krystallwasser. (PoLENSKE.) 

Dreifaches Konservesalz von THEODOR HEYDRICH & Co., Wittenberg. 55,5 Proc. 
Barsăureanhydrid mit 44,1 Prac. Krystallwasser. (POLENSKE.) 

Dreifaches Konservirungsalz von KARL STERN, Wien. 80,0 Proc. Baraxpulver, 
17,0 Prac. Borsăure, 3 Proc. Kochsalz. (PoLENSKE.) 

Einfaches Konservesalz der Hagener Konservesalz-Fabrik. Feuchtes, alkalisch 
reagirendes Salzgemisch aus: 21,95 Proc. Barax mit 13,30 Frac. Krystallwasser, 33,1 Prac. 
Kaliumnitrat, 32,04 Prac. Natriumchlarid. (PoLENSKE.) 

Einfaches Konservesalz von THEODOR HEYDRICH & Ca., Wittenberg. 15,5 Prac. 
Kaliumnitrat, 73,4 Proc. Natriumchlarid, 9,45 Prac. Borsaure, 1,23 Proc. Wasser. (PoLENSKE.) 

Erhaltungspulver van L. ZIFFi'oR, Berlin. 28,3 Prac. Natriumchlarid, 70,1 Proc. 
Borsăure, 1,34 Proc. Feuchtigkeit. (POLENSKE.) 

FUEEZE-EM., amerikanisches Kanservirungsmittel fiir Fleisch und 
Fleischwaaren. Ist wasserfreies Natriumsulfit mit einem Gehalt van 15,6 Prac. Natrium
sulfat. Das Pulver ist schwach rasa gefiirbt (mit Trapaealin 00). (PoLENSKE.) 

Geruchlose Meat-Preserve-Fliissigkeit van E. DRESEL, Berlin. Spec. Gewicht = 
1,228 bei 15° C. 1 Liter = 22,0 g Natriumchlarid, 0,15 Vanillin, 73,5 Natriumsulfat, 171,0 
Natriumsulfit, 34,5 schweflige Săure, 3,0 Ferrichlarid. (Die Salze wasserfrei.) (PoLENSKE.) 

Konservesalz von M. BROCKl\IANN, Leipzig-Eutritzsch. 34,32 Prac. Natriumchlarid, 
14,04 Prac. Kaliumnitrat, 15,00 Prac. Kaliumsulfat, 24,86 Prac. krystall. Barax, 12,0 Prac. 
Borsăure. (PoLENSKE.) 

Konservirungstliissigkeit fiir Wurstgut. Schwach opalisirende, geruchlase, sauer 
reagirende Fliissigkeit. Spec. Gew. = 1,0605 bei 20° C. In 1 Liler = 33,4 g Kaliumnitrat, 
27,5 g Borsăure (B03H3), 50,0 g Glycerin. (PaLENSKE.) 

Konservirungs-Pokelsalz von E. DRESEL, Berlin. 80,0 Natriumchlorid, 8,0 Barax
pulver, 12,0 Kaliumnitrat. (PaLENSKE.) 

Konservirungssalz van Dr. G. LANGBEIN & Ca., Leipzig-Sellerhausen. 80,0 krystall. 
N atriumsulfit und 20,0 kryst. N atriumsulfat. (PaLENSKE.) 

Lakolin von E. DRESEL, Berlin. Klare, gelbe, sauer reagirende Fliissigkeit. Spec. 
Gew. = 1,244 bei 15° C. 1 Liter = 6,8 g Kaliumsulfat, 17,6 Natriumsulfat, 212,0 Natrium
bisulfit, 96,0 Natriumsulfit (alle Salze wasserfrei), 25,0 Glycerin, 6,0 Borsaure, 3,6 Ferri
chlorid. (PaLENSKE.) 

Magdeburger Konservesalz von Dr. G. MoEm:Es, Magdeburg. 0,46 Proc. Calcium
oxyd, 20,42 Proc. Natriumchlorid, 33,45 Proc. Borsăureanhydrid, 15,0 Proc. Borax mit 
30 Prac. Krystallwasser. (PaLENSKE.) 

Mayol. Budapester Kanservirungsmittel fiir Fleisch. Ist ein Gemisch 
van Methyl- und Aethylalkohal mit Barsăure, Glycerin und Ammaniumfluorid. (THAN.) 
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Meat-Preserve-Krystall von E. DRESEL, Berlin. Besteht aus 90 Proc. krystall. 
Natriumsulfit N~S03 + 7~0 und 10 Proc. Natriumsulfat. (Urspriinglich wohl reines 
Natriumsulfit B.F.) (PoLENSKE.) 

Meat-Preserve-Pulver von E. DRESEL, Berlin. Ist stark zersetztes Natriumbisulfit. 
Monopol von L. ZIFFER, Berlin. 43,32 K~>.liumnitrat, 15,0 Kaliumkarbonat, 17,25 

Kaliumchlorid, 1,2 Natriumchlorid, 20,0 Rohrzucker, 3,00 Feuchtigkeit. (PoLENSKE.) 
N euestes Fleischprliserve • Pulver von H. ScHRAMM & Co., Berlin. Besteht aua 

43,0 Natriumsulfat und 57,0 Natriumbisulfit. (PoLENSKE.) 
OHRTMANN's Real Australian Meat-Preserve. Fliissigkeh, in 1 Liter = 11,1 g 

Calciumoxyd und 61,76 g schweflige Săure enthaltend. (Spec. Gt>w. = 1,0467 bei 19° C.) 
OPPERi!IANN's Erhaltungspulver zu Konservirungszweeken besteht vorwiegend aus 

Borsăure. 
Pblodarltt. Neuestes Fleischprăserve-Pulver der Magdeburger Kon

servesalzfabrik von AnoLPH DuBECKE. Besteht aus 75 Proc. Natriumsulfat und 25 Proc. 
N atriumbisulfit. (PoLENSKE.) 

Prliservesalz zum Bestreuen der amerikanischen Schinken. Ist gepulverter Borax. 
(POLENSKE.) 

Pritservirungssalz von Gebr. GAUSE. Feuchtes, sauer reagirendes Salzgemenge 
aus: 29,7 Proc. Borsăure (B03H3), 37,8 Proc. Kaliumnitrat, 26,7 Proc. N atriumchlorid, 
5,5 Proc. Wasser. (PoLENSKE.) 

Priiservirungssalz von R. LIESENTHAL in Koln, "rothend". Feuchte, sauer 
reagirende Salzmasse aus: 28,34 Proc. Borsăure (B03H3), 9,58 Proc. Natriumchlorid, .'>7,35 
.l:'roc. Kaliumnitrat, 4,5 Proc. Wasser. (POLENSKE.) 

Prliservirungssalz von R. LIESENTHAL in Koln, "nicht rothend ". Gerucbloses, 
alkalisch reagirendes Salzgemenge aus: 48,4 Proc. Borax mit 39,0 Proc. Krystallwasser, 
::!,44 Proc. Natriumchlorid, 9,1 Proc. Natriumbikarbonat. (PoLENSKE.) 

Preservaline, Schutz gegen Springmaden, von L. ZIFFER, Berlin. Fliissig
keit, spec. Gew. = 1,275 bei 15° C. 1 Liter = 206,7 g Natriumchlorid, 18.'>,0 Natriumsulfit 
und -bisulfit, 14,2 Natriumsulfat. Spur Eisenchlorid, Spur Benzo!isăure. (PoLENSKE.) 

Probat von .A.. ADAMCZYK, Berlin. 47,5 Natriumsulfit, 10,9 Natriumsulfat {beide 
wasserfrei), 35,5 Natriumchlorid, 4,5 Rohrzucker, 0,25 Eisenoxyd + Kalk, 1,0 Feuchtigkeit. 
(PoLENSKE.) 

The Real American Meat-Preserve. Farblose, stark nach schwefliger Săure 
rierhende Fliissigkeit. Spec. Gew. = 1,0842 bei 20° C. In 1 Liter = 26,42 g Caleiumoxyd, 
~9,60 g schweflige Săure (802), 1,8 g Eisenoxyd + Thonerde, 1,3 g Kieselsăure + .A.lkalien. 
(POLENSKE.) 

The Real Australian Meat-Preserve. Farblose, stark nach schwefliger Săure 
riechende Fliissigkeit. Spec. Gew. = 1,038 bei 20° C. In 1 Liter = 11,08 g Calciumoxyd, 
46,33 g schweflige Săure (802), 0,39 g Eisenoxyd + Thonerde, 0,52 Kieselsăure + .A.lkalien. 
(POLENSKE.) 

Real Australian Meat-Preserve von FRANZ HELLWIG, Berlin. Saure, nach schwefliger 
Săure riechende Fliissigkeit. Spec. Gew. = 1,0344 bei 19° C. In 1 Liter = 9,5 g Calcium
oxyd und 39,0 g schweflige Săure (802). 

Real Australinn Meat-Preserve von DELVENDAHL & KuNTZEL, Berlin. Fliissigkeit, 
Spec. Gew. = 1,0799 bei 19° C. In 1 Liter = 20,7 g Calciumoxyd und 100,0 g schweflige 
Săure (802). 

nr. C. RUGER's Bar menit von .A.. W ASMUTH & Co., Barmen. 49,95 Proc. N atrium
chlorid, 27,00 Borsăureanhydrid mit 22,5 Proc. Krystallwasser (PoLENSKE) vergl. hierzu 
s. 501.. 

Stabil (verbessertes Monopol) von .A.. ADAMCZYK, Berlin. 79,6 Kaliumnitrat, 
10,1 Natriumchlorid, 9,0 Rohrzucker, 0,5 Feuchtigkeit. (POLENSKE.) 

STARE's Konservator fur frisches Fleisch jeder Art. 42,1 Natriumchlorid, 
32,3 Borax, kryst., 4,0 Rohrzucker, 0,6 Salicylsăure, 6,0 schweflige Săure, 7,9 Schwefel
săure, 6,4 Natriumoxyd. (Die letzten drei Săuren sind also als Natronsalze zugegen.) 
(POLENSKE.) 

STARE's Sanitiit zor Pokelung. 61,0 kryst. Borsăure, 7,5 Natriumsalicylat, 14,5 
Kaliumnitrat, 7,1 Natriumchlorid, 4,2 Rohrzucker, 6,0 Feuchtigkeit. (PoLENSKE.) 

STARE's Wurstsalz von M. STARE, Charlottenburg. 60,2 Proc. Borsăure, 7,6 Proc. 
Natriumsalicylat, 12,8 Proc. Kaliumnitrat, 7,7 Proc. Natriumchlorid, 6,8 Proc. Rohrzucker, 
5,0 Proc. Feuchtigkeit. (POLENSKE.) 

Sozolith. Koncentrirtes Prăservesalz von FR. M. ScHULTZ, Berlin. Stark 
nach schweflig<'r Săure riechende Salzmasse. 37,27 Proc. Natriumsulfat {Na~S04), 21,0 Proc. 
Natriumoxyd, 39,68 Proc. schweflige Săure (802), 2,05 Proc. Wasser. (PoLENSKE.) 

Stuttgarter Konservirungsfliissigkeit fiir Fleisch. 1. Sauer reagirende, stark 
nach schwefliger Săure riechende Fliissigkeit. Spec. Gew. = 1,075 bei 16° C. In 1 Liter = 
0,103 g arsenige Săure (.A.s20 3), 5,5 g Natriumchlorid, 41,94 g Calciumphosphat Ca3~P04)2 , 
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0,44 g Eisenoxyd + Thonerde, 37,44 g schweflige Săure (802), 6,05 g freie Phosphorsăure 
(H3P0 4). (POLENSKE 1889.) II. Seit dem .Tahre 1890 ist diese Fliissigkeit frei von Arsen. 
Sie enthielt im Liter rund 36,5 g Calciumbisulfit. (B. FrscHER.) 

WICKERSHEIMER's Fliissigkeit zur Konservirung von Nahrungsmitteln. Sauer 
reagirende. dickliche Fliissigkeit, spec. Gew. = 1,0995 bei 20° C. In 1 Liter = 52,3 g 
Borsăure, 18,25 g Natriumchlorid, 22,8 g Salicylsăure, 7,2 g Natriumoxyd (Na20) an Salicyl
săure gebunden, 250,0 g Glycerin, Aqua q. s. ad 1 Liter. (PoLENSKE.) 

Zanzibar-Karbon, amerikanisches Konservirungsmittel fiir Fleisch und 
Fleisch waaren. Ist eine :Mischung von 75 Proc. Natriumchlorid u. 25 Proc. Bismarckbraun. 

Zur Konservirung pflanzlicher und thierischer Objekte ftir wissenschaft

Jiche Zwecke wird ausser Spiritus zur Zeit namentlich eine 4 proc. Formaldehydlosung 

verwendet. 
FormaldehydlOsung, 4 procentige. Ist in Braunschweig znr Konservirung von 

Gehirn und Riickenmark amtlich vorgeschrieben. 
lnjektionsfliissigkeit zum Einbalsamiren der Leichen von Dr. LEUFFEN. Rp. 

Acidi arsenicosi 20,0, Hydrargyri bichlorati 30,0, Aquae carbolisatae (5 Proc.) 3250,0, 
Spiritus 200,0. Kann mit etwas Fuchsin tingirt werden. Fiir einen Erwachsenen bedarf 
man 5--6 Liter. - Auf den Boden des Sarges bringt man in etwa 10 cm hoher Schicht 
eine :Mischung aus 100,0 g Schwefelblumen, 50,0 g Borsăure, 20,0 g :Myrrhe nebst einer 
entsprechenden :Menge Krăuterpulver (Eucalyptus, Salbei, Kamille). Mit dicser 1\iischung 
werden auch die Korperhohlen ausgefiillt. 

Konservirungsftiissigkeit fiir naturhistorische und anatomisclle Objekte Yon 
GAWALOWSKI. 0,5 g Quecksilberchlorid, 0,01 g Thymol, 100,0 g Glycerin. Oder 0,01 Thy
mol, 100,0 Petroleum. 

])liiLLER'sclle Liisung. Zur Konservirung von Gehirn und Riickenmark in Braun
schweig vorgeschrieben: 2,5 Kaliumdichromat, 1,0 Natriumsulfat krystall., 100,0 Wasser. 

Poudre pour la conservation des cadavres (Gal!.). Pulvis ad condienda 
cadavera. Rp. Acidi carbolici crystall., Spiritus 90 Proc., Olei Thymi aa 200,0 g. :Mit 
dieser Losung wird eine Mischung aus 2 kg grob gepulvertem krystall. Zinkvitriol und 
10 kg Săgespănen befeuchtet. 

Consolida. 
Radix Consolidae. Radix Consolidae majoris. Radix Symphyti. - Schwarz

wurzel. Beinwurz. Beinwellwurzel. W ellwurzel. - Racine de (grande) consoude 

( Gall.). Comfrey root ist die Wurzel des Symphytum officinale L., Familie der 

· Borraginaceae - Borraginoideae - Anchuseae, heimisch im gemassigten Europa bis 

zum westlichen Sibirien. 
Beschreibung. Die Wurzel ist mehrkopfig, bis 2,5cm dick, frisch fleischig, getrocknet 

hart, Hingsrunzelig, aussen schwarz, und zeigt im ebenen Bruch innerhalb der breiten Rinde 

einen weissen, strahligen Holzkorper. Die Zellen des Parenchyms enthalten reichlich S <) h lei m, 

der im Zellinhalt entsteht. In der Droge :findet sich ausser der ~7urzel auch das Rhizom, 

das im Centrum Mark fiihrt, welches hau:fig geschwunclen ist. Die ăussere Bedeckung der 

Wurzel ist kein Kork, sondern dunkel gefărbtes Gewebe der primăren Rinde. 

Bestandtlteile. Schleim, Gerbstoff, angeblich Asparagin. 

Einsammlung. Die Wurzel wird im Herbst gesammelt, der Lange nach ge

spalten un el scharf getrocknet. 7 Th. frische W urzel geben 2 Th. trockene. 

Anwendung. Einstmals gegen alle moglichen Krankheiten gebraucht, ist die 

Schwarzwurzel heute nur noch ein Hansmittel, das bei Leiden der Athmungswerkzeuge als 

Anfguss, oder gepulvert mit Honig znr Latwerge gemacht, genommen wircl. 

Hier uncl da werden auch die Blătter gegen Katarrh angewendet nnd die Bltithen 

zum Fărben. - Aehnlich verwendet man Symphytum tuberosum L. 
Conserva Consolidae. 

Rp. Radicis Consolidae pulv. 20,0 
Glycerini 10,0 
Sacchari pulver. 70,0 
Aquae fervidae q. s. 

Ptisana Consolldae (Gal!.). 

Tisane de consoude grande. 

Rp. Radicis Consolidae couc. 20,0 
Aquae destillatae ebull. 1000,0. 

Nach 2 Stunden seiht man durch. 
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Slrupns de radlee Consolldae (Gall.). 
Sirop de consoude. 

Rp. 1. Radicis Consolidae concis. 50,0 Species adstrlngentes .lstruc. 
2. Aquae destillatae 300.0 Rp. Radicis Consolidae 
3. Sirupi Sacchari 1500,0. Rhizomatis Tormentillae 

Man macerirt 1 mit 2 zw6lf Stunden, seiht ohne Rhizomatis Bistortae aâ. 
zu drllcken ab und kocht mit 3 bis zum sper. 
Gew. 1,26. 

FREITAG's lllittel ffir Brustkranke. Eine mit geschnittener Schwarzwurzel bereitete 
gallertartige Latwerge. 

Hustenmittel von MAYEN in Friedeberg ist ein Trank aus Sehwarzwurzel, Malz 
und Meerrettig. 

Convallaria. 
· Gattung der Liliaceae- Asparagoideae- Convallarieae- Convallarinae. 

Einzige Art: Convallaria majalis L., heimisch in Europa, in Sibirien und Japan, 
in Nordamerika in den Alleghanies. Verwendung finden: 

. 1) Die Bliithen Flores Convallariae (Ergănzb.). Flores Liliornm convallium. 
Flores sternutatorii. - Maiblumen. lllaililienblumen. Niesblumen. lllarien
glockchen. - Fleur de mnguet (Gall.). 

Besclweibung. Der Bliithenstand ist eine einseitswendige Traube, mit 5-11 
nickenden Bliithen in der Achsel kleiner Deckblăttchen. Perigon weiss, glockig, mit 6 
dreieckigen, et.was nach auswiirts gebogenen Zipfeln. Antheren 6, in das Perigon einge
schlossen nahe der Basis desselben. Griffel dreikantig, kurz und dick. 

EinsammZung. Man sammelt die Bliithen im Mai, trennt sie vom Schafte, trocknet 
und bewabrt sie, in ein mittelfeines Pulver verwandelt, in gelben Stopselglăsern auf. 
7-8 Tb. frische geben 1 Th. trockene. 

Anwendung. Friiber als Bestandtbeil von Niespulvern, ferner im Aufguss 
10: 200 (mit Gummischleim, um Diarrhoe zu vermeiden). 

2) Das Kraut Herba Convallariae (Ergănzb. Helv.). lllaiblumenkraut. Mai· 
blume. - lllnguet (plnnte entiere) (Gall.). 

Man sammelt die ganze, bliihende Pflanze obne den Wurzelstock und verwendet sie 
entweder frisch zur Bereitung der Tinktur, oder man behandelt sie wie die Bliithen. 

3) Das Rhizom Rhizoma Convallariae. Convallaria (U. St.). 
Man sammelt das Rbizom mit den Wurzeln, reinigt und trocknet es. 
Bestandtheile. 2 Glukoside: Convallamarin (zu 0,2 Proc.) und Convallarin 

(vergl. unten), ferner ein Alkaloid: Majalin, ausserdem ătberisches Oei. 
Anwendung. Die Pflanze ist ein seit alter Zeit bekanntes Herzmittel, war aber 

vollig in Vergessenheit gerathen und ist neuerdings erst wieder in Aufnahme gekommen. 
(Vergl. unten die Glukoside.) 

t Extractum Convallariae majalis (aquosum). Gal!. 1. Extrait de muguet 
(aqueux). 300 g frisch gesammelte und getrocknete Maiblumen mit den Stengeln, 100 g 
getrocknete Maiblumenblătter, 100 g getrocknetes Maiblumenrhizom werden geschnitten, 
mit 3000 g kochendem, destillirtem Wasser iibergossen, nach 12 Stunden ausgepresst und 
nochmals ebenso behandelt. Die Ausziige dampft man zum weichen Extrakt ein, !Ost in 
kaltem Wasser, filtrirt und dampft zu einem festt>n Extrakt ein. 2. Extrait de muguet 
tavec le suc). 3000 g frische Maiblumen mit den Stengeln, 1000 g frische Maiblumen
blatter, 1000 g frische Maiblumenrhizome stosst man im Steinmiirser, presat aus, erhitzt 
den Saft, seiht durch und dampft zum weichen Extrakt ein; dieses lost man in destillirtem 
W asser, filtrirt und dampft zu einem festen Extrakt ein. 

Extractum Convallariae von SEE wird ebenfalls aus der ganzen Pflanze bereitet. 
tExtractuDl Convallariae :O.uidum (Helv. U-St.). Maiblumen-Fluidextrakt.

Extrait fluide de muguet. - Fluid Extract of Convallaria. Helv. 100 Th. 
Maiblumen (V) werden mit einer Mischung von 10 Th. Glycerin, 15 Th. Wasser, 25 Th. 
W eingeist befeuchtet und im Verdrangungswege mit q. s. W eingeist und W asser iiă erschiipft. 
Man fangt die ersten 80 Th. Perkolat fiir sich auf, dampft die iibrigen zum diinnen Extrakt 
ein, lost in 40 Th. Wasser, filtrirt, dampft auf 20 Th. ein, so dass man l. a. 100 Th. Fluid-
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extrakt erhălt. Vorsichtig aufzubewahren. Grosste Einzelgabe 0,1 g, grosste Tagesgabe 
0,2 g. Muss wenigstens 25 Proc. Trockenriickstand geben. - U -St. Âus 1000 g Mai
blumenrhizom (No. 60) und verdiinntem Weingeist (41proc.) im Verdrăngungswege. Man 
befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuerst 800 ccm Perkolat und stellt 1. a. 1000 ccm Fluid
extrakt her. 

Tinctura Convallariae. Maiblumentinktur (Ergănzb.) wird aus gleichen Theilen 
frischem, zerquetschtem Maiblumenkraut und Weingeist (87 proc.) durch 8tăgige Maceration 
bereitet. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Pulvis errhlnus HUFELAND. 
HuFELAND's Niesepulver. 

Rp. J<'lorum Convallariae 
Florum Lavandulae 

Polvls steruutatorlus vhidls. 
Gt·iiner Schneeberger Schnupftabak. 

Poudre de Saint-Ange. 
Rp. Florum Convallariae 

Herbae Majoranae âa 25,0 Herbae Majoranae as 30,0 
Saponis medicati Rhizomatis Iridis Florent. 10,0 
Sacchari albi ăa 12,5 Rhizomatis Veratri 1,5 
Olei Bergamottae Olei Bergamottae gtt. X. 
Olei Caryophyllor. aa gtt. XXV. In kleinen, !Unglichen Holzschachteln abzugeben. 

t Convallamarin C23H440 12• W eisses, krystallinisches, bitterlich-siiss schmeckendes 
Pulver. In A.lkohol und W asser leicht loslich, in Âether fast unliislich. Vorher befeuchtet, 
wird es mit Schwefelsăure violett. Liefert mit verdiinnten Săuren Glukose und Con
vallamaretin. 

Anwendung bei Herzschwăche und Kompensationsstorungen subcutan (Dosis 
0,005-0,01 g). Innerlich 0,05 pro dosi und pro die bis 0,5. 

t Convallarin C34H620 11• Farblose Krystalle, in A.lkohol leicht loslich, in Aether 
unliislich, in Wasser kaum liislich. Schwefelsăure lost es mit brauner Farbe. Liefert mit 
verdiinnten Săuren beim Kochen Zucker und Convallaretin. 

Anwendung wie beim vorigen, wirkt aber abfiihrend, ist der den kratzenden 
Geschmack der Droge bedingende Bestandtheil. Einzeldosis 0,05-0,1 g. Tagesdosis 
bis 0,25 g. 

Copal. 
Gummi vei Resina Copal. Succinum indicum. Kopal. Kopalgummi. Kopal-

harz. 
Mit dem Namen Kopal bezeichnet man eine Anzahl Harze, die sich durch ihre 

Hltrte und den relativ hohen Schmelzpunkt auszeichnen. Daneben findet sich fiir sie (be
sonders im englischen Handel) der Name Anime, welchen man anderwltrts gegenwltrtig 
mehr fiir weichere, aromatisch riechende, vielleicht von Burseraceen stammende Harze 
benutzt. Der Name Anime gehiirt schon dem Alterthum an, der Name Kopal wurde 
erst aus Amerika bekannt und dann allmithlich auf in der alten Welt vorkommende, friiher 
als Anime bezeichnete oder diesen lthnliche Harze iibertragen. 

Die Kopale sind amorph, ihre Hitrte schwankt zwischen der des Kalkspathes und des. 
Gipses, ihr Schmelzpunkt zwischen 180 und 37000., ihr spec. Gew. von 1,068 bis 1,121. 
Die Abstammung ist bei manchen unsicher oder gar nicht bekannt, was seinen Grund 
einestheils darin hat, dass wir ja iiber die Abstammung solcher fremden Drogen ohne 
Struktur wenig erfahren, anderseits dariu, dass manche Kopale als halbfossil zu betrachten 
sind; sie werden in Flussbetten, wo sie zusammengeschwemmt sind, aus der Erde gegraben 
oder in Gegenden auf oder in der Erde gefunden, wo die Bitume, von denen sie stammen, 
sicher verschwunden sind. 

Man theilt sie ein nach der Heimath: 

1. A.frikanische Kopale. 

a. Ostafrikaniscbe. 

1) Der Sansibar-Kopal, Bombay- oder Salem-Kopal, die geschlttzteste Sorte. 

Als Stammpfl.anze gilt Trachylobium verrucosum (Gaertn.) Oliv. (Caesalpiniaceae 
- A.mherstieae). Man grltbt ihn in Ostafrika zwischen dem 5° und 15° ~>iidl. Breite aus 
der Erde und bringt ihn direkt nach Europa oder erst nach Indien, woher er dann zuweilen 
den Namen indischer oder Bombay-Kopal ftthrt. Er bildet platten- oder tropfsteinartige 
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Stiicke von schwachgelber Farbe, warziger Oberflăche, glasglănzendem und muschligem 
Bruch, die bis 20 cm gross sind. Er ist geschmacklos und ohne Aroma. Hat die Hărte 
des Steinsalzes. Frisch aus der Erde gegraben, zeigt er eine Verwitterungskruste, die 
durch Abschaben unrl. Waschen mit Lauge entfernt wird. Im ungepulverten Zustand ist 
er bei 300° C. noch nicht geschmolzen, feingepulvert beginnt er bei 140° C. zu schmelzen. 
Er ist schwer aher vollstăndig lOslich in 96 proc. Alkohol, ebenso in Phenol, unvolistăndig 
in Aceton, Benzol, Eisessig, Chloroform, Petrolăther, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Aether, 
Amylalkohol; TerpentinOl liist nur Spuren auf. 

Bestandtheile. 80 Proc. Trachylolsăure C01H800 3(0H) (COOH)2 , 4 Proc. Isotrachy
lolsăure, 6 Proc. Resene, Bitterstoff, ătherisches Oei, 0,12 Proc. Asche. 

2) Cbakazzi-Kopal, gleichfalis von Sansibar in den Handel kommend und vielleicht 
von derselben Pfianze stammend, wird ebenfalls aus der Erde gegraben, mit schwăcherer 
Verwitterungskruste wie 1. 

3) Baum-Kopal, ebenfalls von Sansibar, recentes Harz des Trachylobium verru-
cosum. 

4) :Madagascar-Kopal, wenig bekannt, soli mit 1 identisch sein. 
5) :Mosambique-Kopal, fiache Stiieke, bis 5 cm gross, meist weissgelb, hăufig 

etwas rothlich, oft von Gasblasen und fremden Kiirpern durchsetzt, Bruch fiaehmuschlig. 
Spec. Gew. 1,069. Als muthmassliche Stammpfianze wird auch Trachylobium verru
cosum angegeben. 

Es scheint danach, als ob alle diese Kopale von derselben Pfianze abstammen und 
sich nur im Alter unterscheiden. 

6) Inhambane-Kopal, angeblich von Copaiba conjugata (?) und Copaiba Mo-
pane Kirk, halbfossil. 

b. W estafrikanische. 
Sămmtlich, mit Ausnahme der Kiesel-Kopale von Sierra-Leone, weicher als 

die ostafrikanischen. 
1) Kiesel·Kopal von Sierra-Leone. Glas-Kopal. Kommt in abgerollten Stiicken 

von 2-3 cm Durchmesser vor, die selten mit einer papierdiinnen Kruste bedeckt sind. 
Farblos bis gelblich, durchsichtig bis durchscheinend, geruch- und geschmacklos. Spec. 
Gew. 1,09. Steht im Werth dem Sansibar-Kopal nahe. 

2) Junger Kopal von Sierra-Leone, soli von lebenden Stămmen der Guibourtia 
copallifera Benn. gesammelt werden. Besteht aus kugel- oder tropfenfiirmigen Stiicken 
von 1-3 cm Durchmesser. Spec. Gew. 1,6. Triibe und gelblich. Wenig werthvoll, sol! 
nm· im englischen Handel vorkommen. 

3) Kopal von Gabon. Runde, oft abgeplattete Stiicke von 1-8 cm Durchmesser. 
Oberfiăche zuweilen mit einer sehr diinnen, kreidigen Kruste, die von Sprunglinien durch
setzt ist. Weissgelb bis blutroth, meist triibe. Spec. Gew. 1,073. Haftet wie 2 beim 
Kauen schwach an den Zăhnen. 

4) Kopal von Loango. Kommt in Bruchstiicken vor, die darauf schliessen lassen, 
dass die urspriinglichen Stiicke, mehrere Decimeter gross sind. W eiss bis roth, Stiicke 
von letzterer Farbe hărter. Spec. Gew. 1,064. 

5) Kopal von Angola. Hăufig auch in Brucb.stiicken bis 2 kg schwere Klumpen, 
mit weisslicher bis brăunlicher oder rother Kruste, und mit Warzchen, die aber vie! grosser 
als die der Sansibar-Copale sind. Von der Kruste befreit, ist er gelblich, braunlich, riith
lich. Spec. Gew. 1,062-1,081. 

6) Kopal von Benguala, mit sehr diinner Haut, farblos bis hellgelb, von muscheligem 
Bruch. 

Die folgenden Sorten der westafrikanischen Kopale gehiiren zu den weicheren, wenig 
werthvollen. 

7) Kopal von Accra, der Sorte 6 ahnlich, oft milchig triibe, dem Copaivabalsam 
.ăhnlich riechend. 
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8) Kopal von Benin, der Sorte 5 ăhnlich, kuglig, birnfOrmig, flach, bedeckt mit 
einer dunkelbraunen, diinnen Rinde, triibe, braunroth, blasig. 

9) Kugel- Kopal, auch westindischer Kopal. Durchsichtige, fast farblose, meist 
kugelformige Stiicke, oft im Innern noch weich, oder in der Warme zusammenfliesseud, 
oft mit rothen Stiicken untermengt. 

II. Amerikanische Kopale. 
Sămmtlich recent, man sammelt sie von den Stămmen und Wurzeln der Stamm-

pfianzen, als welcbe Hymenaea Courbaril L. , Hymenaea stilbocarpa Hayne, 
Trachylobium Martianum Hayne, Cynometra genannt werden. Das Harz der erst
genannten Art besteht aus knollenformigen, bis 11) cm grossen Stiicken, mit einer weissen 
kreidigen Kruste bedeckt, aussen unregelmăssig, hockerig, gelb bis dunkelgriin. Bruch 
fettglănzend. Spec. Gew. 1,082. Haftet beim Kauen an deu Ziihnen. 

Von zwei neuerdings (1893) vorkommenden Sorten war A. farblos bis gelb. Spec. 
Gew. 1,068, begiunt bei 55° C. zu schmelzen, ist bei 90° C. geschmolzen. Lăsst sich im Auto
claven mit Kalilauge vollig verseifen. B. ist weissgelb bis bernsteingelb. Spec. Gew. 1,07, 
beginnt bei 58°C. zu schmelzen, ist bei 95°C. geschmolzeu. Lăsst sich ebenfalls verseifen. 

III. Kopal von Neuseeland und Neucaledonien, der Kaurie-Kopal, das Harz der 
Agathis australis Salisb. (Dammara australis Lamb.) (Coniferae - Pinoideae 
- Abietineae- Araucariinae), heimisch in Australien und Neuseelanu. Man sammelt das 
im Boden der Wălder angesammelte Harz, das Stiicke bis zu 50 kg bildet. Mit diinner, 
grauer Rinde, im Innern oft triibe, farblos, grau und hellbraun, Bruch muschelig und fett
glănzend, von balsamischem Geruch und aromatischem Geschmack. Klebt beim Kauen an 
den Zăhnen. Spec. Gew. 1,109-1,115. Leicht schmelzbar, in absolutem ·weingeist vollig 
loslich. 

Bestandtheile. Dammarsăure C40H3007 , und ein Han (Dammaran), C40H3000• 

IV. Manila-Kopal (Piney resin) von Vateria indica L. (Dipterocarpaceae), 
wird durch Einschnitte in die Rinde gewonnen. Bildet triibe Massen, die bis 1,5 cm 
messen. Spec. Gew. 1,121. Brucb splitterig, Bruchflăche glănzend. Geruch schwach 
balsamisch, Geschmack etwas bitter. Das Pulver haftet beim Kauen an den Zăhnen. In 
zwei Sorten vorkommend: a) der harte, dem vorigen ăhnlich, aber dunkler und etwas 
hărter, b) der weichere, gelblich, zwischen den Fingern leicht zu zerreibeu. 

Anwendung. Man verwendet den 
Kopal in der Technik zur HerstelJung von 
Lacken und Firnissen und bevorzugt da
bei die harten Sorten (Sansibar-Copal), 
tlie ein nachheriges Abschleifen und Poli
ren cler lackirten Flăchen gestattcn. Eben
falls die harten Sorten werden auch wie 
Bernstein zu Drechslerarbeiten benutzt. 

Copal coctum. Gekochter Ko
pal. Dient zur Bereitung von Lacken 
und Firnissen. Entweder erhitzt man Ko
pal auf 360° C., bis er 1/6 - 1 / 4 an seinem 
Gewicht veri oren bat, oder man verfahrt 
folgendermassen: Grob gepulverten Kopal 
setzt man einige W ochen hindurch der Ein · 
wirkung warmer Luft aus, schmilzt ihn als
dann in einem kupfernen , mit Siebboden 
( s) versehenen Trichter (a) (Fig. 225 ), indem 
man denselben mit gliihenden Kohlen um
giebt, lăsst das geschmolzene Harz in einen 
untergestellten Mi:irser abfliessen ( c) und pul
vert es nach dem Erkalten. N ach lăngerer 
Aufbewahrung ist dieser Kopal in Ter
pentinol, W eingeist, Aether leicht li:islich; 
im anderen Falle muss das Verfahren wie-

Fig. 225 . 
Vorrichlung zur Ileroilung von Kopnllack 

im Lllug chnill . 
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derholt werden. Auch kann man den schmelzenden Kopal unmittelbar in ein Gefăss mit 
heissem Leinolfirniss fiiessen lassen; verdiinnt man alsdann mit der niithigen Menge Terpen
tinol, so erhălt man den 

Vernix Copal, Kopalfirniss, Kopallack, Brauner Kopallack. 1) 100 Th. 
gekochten Kopal schmilzt man mit 20 Th. Copaivabalsam oder 20 Th. venetianischem Ter
pentin und liist in etwa 150 Th. Terpentinol. 2) 100 Th. gepulverter, gekochter Kopal 
werden mit 10 Th. venetianischem Terpentin geschmolzlm, mit 10 Th. sehr heissem Leiniil
firniss gemischt, vom Feuer entfernt und mit eiwa 150 Th. heissem Terpentiniil. versetzt. -
Mit 1 / 10- 1 / 5 Leinolfirniss vermischt zum Lackiren von "\Veissblech. 

Weisser oder farbloser Kopallack, 1) Westindischen Kopal, der als Pulver Jahr 
und Tag gelegen hat, schmilzt man in einem Kolben im Sandbade, um etwaige Feuchtig
keit zu entfernen, mischt 1/ 5 - 1/! iiber ll0° C. erhitzten Copaivabalsam, dann nach und 
nach etwa 1 1/ 3 Raumtheil heisses Terpentiniil zu. 2) 1 Th. Kopal lăsst man wenigstens 
6 W ochen gepulvert an einem trockenen Orte ausgebreitet liegen, mischt mit 1 Th. grobem 
Glaspulver, erhitzt im Sandbad mit 6 Th. Terpentiniil bis zum Sieden und setzt 1 Th. 
heissen Leinolfirniss hinzu. Der Lack ist gelblich und klar und eignet sich besonders zur 
Oelmalerei. 3) Nach DIETERICH ("Wagenlack"): 400,0 Manilakopal schmilzt man, giesst 
in fiache Schalen, pulvert, liist in 400,0 Terpentiniil und fiigt 300,0 Leiniilfirniss zu. 

Aetherischer Kopallack. 25 Th. Kampher liist man in 300 Th. wasserfreiem 
Aether, fiigt 100 Th. gepulverten, gekochten Kopal, oder Kopal, der gepulvert Jahr und 
Tag gelegen hat, nach einigen Tagen 100 Th. wasserfreien Weingeist und 10 Th. Ter
pentinol hinzu und klărt durch Absetzenlassen. 

Elastischer Kopallack. 3 Th. Kopal kocht man 2-3 Stunden mit 11/ 2 Th. Leinol
firniss und fiigt dann 9 Th. Terpentiniil hinzu. 

Weingeistiger Kopallack. 1) 100 Th.gepulverter, gekochter Kopal, 50 Th. Sandarak, 
25 Th. Mastix, 100 Th. grobes Glaspulver werden gemischt und nach Zusatz von 20 Th. 
venetianischem Terpentin mit 100 Th. Aceton und 100 Th. wasserfreiem Weingeist 
digerirt. Mit letzterem wird spăter nach Bedarf verdiinnt. 2) 11)0 Th. gepulverter, ge
kochter Kopal, 25 Th. Kampher, 800 Th. wasserfreier W eiugeist; man digerirt, bis Liisung 
erfolgt ist. 

Kopallack fiir Buchbinder. (Buchh.) 375,0 Manila-Kopal, 90,0 wasserfreier Wein
geist, 90,0 Lavendeliil, 450,0 Terpentinol. 

Kopallack, goldfarbig. 1) Fiir physikalische Gerăthe (Buchh.). 250 g Lavendeliil 
erwărmt man im Sandbade in einem Glaskolben, trăgt nach und nach 125 g gepulverten, 
hellen, afrikanischen Kopal ein, fiigt nach erfolgter Liisung 750 g Terpentiniil zu und filtrirt 
nach dem Erkalten. 

Goldlack, Goldflrniss. 100,0 gepulverter Brasil-Kopal, 25,0 Kampher, 0,5 .A.nilin
gelb, 1,75 Corallin, 15,0 Terpentiniil, 300,0 Aether lăsst man 14 Tage stehen, fiigt 100,0 
wasserfreien W eingeist hinzu und lăsst klar absetzen. 

Kopallack fiir Photographen. 20 g Manilakopal lost man im Wasserbade in 70 g 
Epichlorhydrin, fiigt 100 g absoluten A1kohol hinzu und filtrirt. Man kann den Lack 
warm oder kalt, rein oder verdiinnt (1 Epichlorhydrin + 5 Alkohol) anwenden. Er trocknet 
schnell, ist glănzend und widerstandsfăhig. 

Kitt fiir Glas auf Glas oder Metan. Feines Mastixpulver wird mit Kopallack 
zur honigdicken Masse gemischt. Fiir weisse Gegenstănde setzt man noch Zinkoxyd zu. 

Kitt fiir Bernsteinsachen. Man benutzt hierzu eine ătherische, sirupdicke Liisung 
des Brasil-Kopals. 

Fussboden-Lack. (Buchh.) 170,0 Manila-Kopal, 160,0 Terpentinol, 170,0 Weingeist. 
Zahnkitt, zum Ausfiillen hohler Zăhne. 20 Kopalliist man in 15 Weingeist 

und fiigt Asbestpulver q. s. zur bildsamen Masse hinzu. 
Adhaesol, ein antiseptischer l<'irniss, ist ein Gemisch aus 350 Kopal, 30 Benzoe, 

30 Tolubalsam, 20 Thymianol, 3 a-Naphtol, 1000 Aether. (THoMs.) 
Ambro'in, ein Stoff zur Herstellung von Entwickelungsgefassen, Akkumulatorgefăssen 

u. dergl., besteht aus Kopal und Faserstoffen. (RrnDEL.) 

Coriandrum. 
Gattung der Umbelliferae - Apioideae - Coriandreae. 
Coriandrum sativum L., heimisch im mediterran- orientalischen Gebiet, durch 

die Kultur weit verbreitet und die Friichte m derselben nach Form nud Grosse star]{ 
variirend. Verwendung findet die Frucht: 
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Fructus Coriandri (Austr. ETganzb. Brit.). Coriandrnm (U-St.). Semen Cori
andri. - Koriander. Koriandersamen. Schwindelkorner. 1) Stinkdillsamen. -
l'ruit ou Semence de Coriandre (Gall.). - Coriander. Coriander Fruit. Coriander 
Seed. 

Beschreibung. Die Frucht ist kuglig ( oder zuweilen elliptisch), 5-7 mm im 
Durchmesser, von den Griffelresten gekront, gelbbraun gefărbt; die beiden Theilfriichtchen 
fast immer zusammenhangend, da die holzige Meso
carpschicht beider Theilfriichtchen an den Răndern 

verwachsen ist. Die Hauptrippen ti'eten wenig hervor, 
sie sind geschlăngelt, zwischen ihnen die fadenformi
gen Nebenrippen. Auf der Fugenseite jeder Theil
frucht zwei Oelstriemen. Das Mesocarp besteht aus 
unregelmăssig gelagerten , fast vollig verdickten, ge
streckten, verholzten Zellen; sie sind fiir die Er
kennung der Droge im Pulver besonders charakte
ristisch. Das Endosperm ist konkav. (Fig. 226.) 

Bestandtheile. Aetherisches Oei (0,15 
Proc. ostindischer K., 0,4-0,6 Proc. franzos., hollănd. 

und italienischer K.; 0,8-1,0 Proc. thiiring., măhrischer 
und russischer K.). Das Oei ist farblos oder schwach 
gelblich, spec. Gew. 0,870-0,885. Drehung (100 mm

Fig. 226. Querschnit' durch dle Frucht 
von Corlandrum saUvum J.. 1 mal .. ergt'. 

Rohr) + 8 bis + 13°. Es ist loslich in 3 Th. 70 proc. Alkohols bei 20° C. Es enthitlt einen 
Alkohol Coriandrol C10H180, der die rechtsdrehende Modifikation des Linalools ist, ferner 
d-Pinen. Ferner cnthalten die Fn1chte 13 Proc. fettes Oei. Aschengehalt 6,8 Proc., davou 
1,05 Proc. in Salzsaure unloslich . 

...4.ufbewahrung. In Blechbtichsen, das Pulver in gelben Stopselglasern. 100 Th. 
Koriander geben 90-92 Th. Pulver . 

...4.nwendung. Als magenstărkendes und blii.hungtreibendes Mittel, haufi.ger als 
gewiirziger Zusatz zu Abfiihrmitteln, als Kiichen- und Biergewiirz; mit Zucker iiberzogen 
als Confectio Coriandri im Gebrauch. - Die Riickstande von der Oeldestillation dienen 
als beliebtes Viehfutter, sie enthalten 11-17 Proc. Protein nnd bis 20 Proc. Fett. 

Aqua Corlaudrl. 

Rp. Oiei Coriandri gtt. III 
Aqnae destillatae tepidae 100,0. 

Corry-Powder. 
Rp. Fructus Coriandri 30,0 

Frnctus Curdamomi 4,0 
Rhizomatis Curcnmae 20,0 
Rhizomatis Zingiberis S,O 
Fructus Capsici 3,0 
Fructus Cu mini 7,5 
Seminis Foenugraeci 11,5 
Cortids Cinnamomi 15,0 
Frnctus Pimeutae 2,0 
Fructus Piperis nigri 1,0 
Frnctus Piperis Jongi 1,0 
Caryophyllorum 1,0 
Macidis 1,0. 

Pulvls dlgestivos FULLER. 

Rp. Fructus Coriandri 15,0 
Fructus Anisi 5,5 
Fructus Foeniculi 5,0 
Seminis Myristicae 2,0 
Corticis Cinnamomi 
Caryopbyllorum ftă 1,25 
Piperis longi 6,0 
Sacchari albi 30,0 

Divide in part. aeq. XX. 
Nach der l\lahlzeit 1/0 bis 1 Pulver. 

Species pro pulpa Pruuorum. 
Pfl a umenmusgewiirz (DIETERICH). 
Rp. Fructus Cardamomi 10,0 

Rhizomatis Zingiheris 10,0 
Corticis Cinnamomi 20,0 
Caryophyllorum 20,0 
Fructus Coriandri 40,0 

werden als grobe Pulver gemischt. 

Splrltus Corlantlrl. 
Rp. Olci Coriandri gtt. XV 

Spiritus diluti 100,0. 

Alpestre, zur Selbstbereitung von Chartreuse, ist ein Gemisch von 8-9,0 
Koriander, 1,0 Angelikafriichten und Spuren von Zimmt, Wermuth und Pfefferminze fiir 
gel ben, von 6,0 Koriander und 6,0 einer Mischung von Angelikafriichten, Ysop, Wermuth, 
Pfefferminze und Zimmt fiir griinen Chartreuse. 

1) Unter diesem Namen gehen auch die Kubeben, vergl. S. 972, Note 1. 
Handb. d. pharm. Praxis. 1 61 
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Klisekrlinter, ostfriesische. Je 135,0 Koriander und Mutterkiimmel, je 315,0 
Anis und Kiimmel, 5,0 Safran, 95,0 Nelken. 

Lebensthee von KwtET in Berlin, enthălt Koriander, Anis, Fenchel, Stiefmiitterchen
kraut, Hollunderbiiithen, Sennesblătter und W einstein. 

Theobromlnat, zur Geschmackverbesserung von Kakao, ist eine 15proc. L!isung von 
Koriander!ii in W eingeist. 

Oleum Coriandri. (Brit. U-St.). Korianderiil. Essence de Corlandre. Oii of 
Coriander. 

Gewinnung. Bei der Destillation der vorher zerkleinerten Corianderfriichte erhiilt 
man 0,5 Proc. ătherisches Oei. 

Eigenschaften. Diinn1liissiges, hellgeibes Oei von eigenthiimlichem, gewiirzhaftem 
Coriandergeruch und mildem Geschmack. Spec. Gew. 0,870-0,885 (Brit. U-St.). Drehungs
winkel im 100 mm Rohr + 8 bis + 13°. Das Oei liist sich klar in 3 Theilen Spiritus 
dilutus. 

BestandtheiZe. Corianderol besteht ne ben geringen Mengen ( 5 Proc.) Pinen, 
C10H16, in der Hauptsache aus Linalool, C10H180, und zwar aus der in ătherischen Oelen 
seltenen, rechtsdrehenden Modifikation dieses Alkohols. Der den specifischen Koriander
geruch hervorbringende Bestandtheil, von dem nur Spuren in dem Oele zugegen .sein 
kiinnen, ist noch unbekannt. 

Priifung. Korianderol ist rein, wenn es den unter "Eigenschaften" angegebenen 
Anforderungen an specifisches Gewicht, Drehungsverm!lgen nnd L!lslichkeit entspricht. 

Coronilla. 
Gattung der Papilionaceae - Hedysareae - Coronillinae. 
Ve1·wendung finden: 
1. Coronilla varia L. Heimisch in Mittel- und in Siideuropa bis nach Vorder· 

asien. Man benutzte die bliihenden Stengel: 
t Snmmltates Coronillae. Kronwicke. - Schafiinse als Diureticum. Gegen

wărtig kommen noch in Gebrauch: 
t Extractum Coronillae variae aqnosum. Wird wie Extractum Centaurii aquo

sum (S. 684) bereitet. 
t Tinctnra Coronillae variae. Aus 1 Th. grob gepulverter Kronwicke und 5 Th. 

verdiinntem Weingeist (80proc.) durch lOtăgige Maceration zu bereiten. Tagesgabe 2-4 
-10 g. (POULET.) 

Rp. Extracti Coronillae var. aq. 5,0 
Herbae Coronillae var. pulv. q. s. 

M. f. pilul No. 50. 4mal utglich 1 Pille. Bei krank
hafter Herzthătigkeit. 

Rp. Tincturae Coronillae var. 10,0 
Sirupi Coffeae 8,0 

3-6mal utglich 15 Tropfen in Zuckerwasser. Tages
gabe 2-4-10 g. 

11. Coronilla Emerus L. Heimisch vom siidl. Skandinavien durch Westeuropa 
bis ins Mittelmeergebiet, zuweilen ais Zierstrauch kultivirt. Liefert in den Bllittern, die 
einst als Purgans benutzten Folla Coluteae scorpioidis, die auch als Surrogat der Folia 
Sennae vorkommen. Die Bliitter sind unpaarig gefiedert, die Blăttchen verkehrt-eiformig, 
ganzrandig, an der Spitze stumpf oder ausgerandet, auf der Riickseite angedriickt behaart. 

III. Coronilla scorpioides Koch. Heimisch vom Mittelmeergebiet bis nach 
Persien, mit dreizâhligen Blăttern. Die Samen gelangen unter die Gerste, von da in das 
Bier, das davon einen sehr bitteren Geschmack annimmt. 

t Coronillinnm, Coronillin (C7H120 6)x. Von mehreren Arten, namlich Coronilla 
varia L., C. scorpioides Koch, C. juncea L., C. montana Scop., C. pentaphylla Desf., 
nicht aber C. Emerus L., ist seit lăngerer Zeit bekannt, dass die Samen giftig wirken. 
Sie enthalten ein Glukosid: Coronillin, das der Trăger der Wirksamkeit ist. Es ist ein 
gelbes, lockeres Pulver, leicht l!islich in W asser, Alkohol, Aceton und Amylalkohol, wenig 
in Chloroform und Aether. Es spaltet sich: 2(C7H120 5) + 3H20 = C8H180 7 + C6H120e 
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Mit Salpt-tersiiure und einer Spur Kupferchlorid giebt es eine kirscbrothe bis rothbraune 
Fărbung. 

Es ist ein ausgesprochenes Herzmittel: verstărkt den Pulsscblag, bewirkt Zunahme 
der Diurese, Abnahme der Oedeme und Dyspnoe. - Einzeldosis 0,1 g, grilsste Tagesdosis 
0,6 g. Einzelgaben von 0,3 g erzeugen schon Kriebeln in den Extremitaten. 

Rp. Coronillini 2,0 
Tincturae Coronill. var. 20,0 
Glycerini 5,0 
Sirupi Coffeae 5,0. 

S-6mal tl!glich 10 Tropfen. 

Rp. Coronillini 215 
Radicis Althaeae 0,5 
Mucilag. Cydoniae q. s. 

M. pilulae XXV. Consperge pulvere Rosae. 6 mal 
tllglich 1 Pille. 

Cot o. 
t Cortex Coto (Ergii.nzb.). Cortex Cotonis. Cotorinde. Kotorinde. :Ecorce de 

Coto. Coto bark. 
Seit 1874 bekannte Rinde von einem in Bolivia beimischen Baulll aus der Familie 

der Lauraceen, der wahrscheinlich zur Gattung Cryptocarya oder einer naheverwand
ten Gattung gehort. 

Beschreibung. Die Rinde bildet fl.ache Stiicke, die bis 10 cm breit, bis 7 mm 
dick sind, von mattbrauner Farbe. Der Kork ist meist entfernt, die etwa vorhandenen 
geringen Reste sind von weisslicher Farbe. Die ebenfalls braune Innenseite ist grob ge
streift. Der Bruch ist kurz und derb splittrig. Der Querschnitt ist braun und lasst in 
grossen Mengen hellere Punkte erkennen, die mit der Lupe fein radialgestreift erscbeinen. 
Geruch schwach-aromatisch, Geschmack gewiirzhaft-scharf. 

Der Kork ist aus diinnwandigen Zellen und solchen, deren Innenwand und Seiten
wii.nde verdickt sind, geschichtet. Im darauf folgenden Parenchym Steinzellen, die oft 
ebenfalls vorzugsweise an der Innenwand und den Seitenwanden verdickt sind. Weiter 
nach innen ein fast geschlossener Ring aus Steinzellen, die isodiametrisch oder tangential 
gestreckt sind. Im Bast ansehnliche Gruppen sehr stark verdickter, deutlich geschichteter 
Zellen. Die einzelnen Zellen sind faserartig, etwas knorrig, bis 1100 t-t lang und bis 
150 ţt breit. Der zwischen diesen Gruppen gelegene Weichbast ist durch Gruppen zu
sammengefallener Siebrohren deutlich geschichtet. Die Markstrahlen sind 2-3 Zellreihen 
breit, zwischen den Steinzellgruppen sklerosirt. In den nicbt verdickten Zellen der Mark
strahlen und dem Parenchym feine nadelformige Oxalatkrystallchen. Ueberall im Paren
chym reichlirh Oelzellen. 

BestandtheiZe. Zu etwa 1,5 Proc. Cotoin C14H120 4 (vergl. unten), Dicotoin 
C2~lig006 , Phenylcumalin C11Hs02, ii.therisches Oei, Gerbstoff. 

Ânwendung. Als Mittel gegen Diarrhoe ( 0,5 g 3-4 mal tii.glich). Die Rinde 
ruft leicht Reizungen der Magenschleimhaut hervor und infolgedessen Uebelkeit, Auf
stossen und Erbrechen. Man zieht daher die Verwendung des Cotoins vor. 

t Cortex Paracoto, Paracotorinde. Sehr bald nach dem Bekanntwerden der Coto
rinde (1876) erschien eine zweite Cotorinde im Hand el, ebenfalls aus Bolivia, die makro
skopisch und mikroskopisch von der ersten nicht zu unterscheiden ist. 

BestandtheiZe. Paracotoin C12H80 4 (vergl. unten), Leucotin C17H1605 , Oxy
leucotin, Hydrocotoin C15H1404 , Protocotoin C16H1406 , Methyl-Hydrocotoin 
C16H1604, Methyl-Protocotoin C17H1606 , Piperonylsii.ure C8H604, Gerbstoff, athe
risches Oei. Letzteres ist farblos, von angenehmem Geruch, spec. Gew. 0,9275. Drehung 
- 2,12°; es enthii.lt Cadinen C1fi~4, und Methyleugenol, vielleicht noch ein Hydrat 
des Cadinens C15H260 und Kohlenwasserstoffe C11 H18 und C12H18• 

Anwendung. Wie bei der vorigen. 
FaZsche Ootorinden. In neuester Zeit sind zwei solcher vorgekommen: 
1) Eine Rinde, die makroskopisch den echten Rinden gleicht, mikroskopisch sich von 

ihnen dadurch unterscheidet, dass sie ausser den grossen Fasergruppen im Bast noch Stab-
61* 



964 Corylus. 

zellen enthălt, und dass die Zellen des sklerotischen Ringes radial gestreckt sind. Sie 
riecht und schmeckt zimmtartig und enthălt zu 0,145 Proc. ein Alkaloid, das mit 
Schwefelsăure und Eisenchlorid schmutzig-griin, dann am Rande roth, endlich srhmutzig
violett wird. Sie enthiilt ferner zu 1,2 Proc. atherisches Oel vom spec. Gewicht 1,108 
und Drehung - 20 40'. Die Rinde stimmt mit der seit langem bekannten Rinde von Cryp
tocarya pretiosa Mart. (Mespilodaphne pretiosa Nees) iiberein. 

2) Eine Rinde, die in dicken rothbraunen Stiicken vorkommt. Sie ist ausgezeichnet 
durch sehr grosse, knorrige, einzeln stehende faserformige Zellen im Bast. Dieselbe Rinde 
ist zuweilen als Gerbrinde (Curtidor) nach Europa gekommen. Sie enthălt 24 Proc. 
Gerbstoff. Vielleicht stammt sie von einer Sapotacee • 

.Aufbewahrung. In dicht verschlossenen Gefăssen vorsichtig und vor Licht 
geschiitzt. Die Pulverung ist mit den nothigen Vorsichtsmassregeln auszufiihren, da der 
Stanb der Rinde die Schleimhănte der Lnftwege angreift. 

t Extractum Coto fluidum. Wird aus mittelfein gepulverter Cotorinde wie Extract. 
Cocae fluid. (S. 869) bereitet. Antidiarrhoicum. Gabe: 5-10 Tropfen mehrmals taglich. 

t Tinctura Coto. Cototinktur. Ergănzb. 1 Th. grob gepulverte Cotorinde, 
5 Th. verdiinnter W eingeist. - DrnrERICH: 20 Th. Cotofluidextrakt, 80 Th. verdiinnter 
'V eingeist. Vorsicbtig und vor Licbt geschiitzt aufzubewahren. Gabe: 2 stiindlicb 1 O Tropfen. 
Nation. Form.: Grob gepulverte Cotorinde 125,0, Alkohol von 94 Vol. Proc. q. s. zu 
1 Liter Tinktur. 

t Cotoinum. Cotoin. CH30. C6~(0H)2 • CO. C6H5 • (Ergănzb.) 
Darstellung. Echte Cotorinde wird mit A.ether extrahirt, der A.ether abdestillirt 

und der Riickstand mit Ligroin vermischt. Man giesst vom ausgefallten Harze ab und 
lăsst die Losung an der Luft verdunsten. Das so erhaltene Cotoin krystallisirt man aus 
Wasser um. 

Eigenscha{ten. Aus W asser in blassgelben, gekriimmten Prismen, aus A.lkohol und 
Chloroform in Tafeln krystallisirend. Schmelzpunkt 130-131° C. Optisch inaktiv. Wenig 
liislich in kaltem \Vasser, leicht in A.lkohol, A.ether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol, 
A.ceton, unliislich in Ligroin. Reducirt in der Kălte Silberliisung, in der Wărme FEHLING'sche 
Liisung. - In Eisessig geliist, dann mit koncentrirter Salpetersăure versetzt, giebt Cotoin 
eine blutrothe Fărbung und der Staub erregt Niesen und Hustenreiz . 

.Anwendung. Gegen Diarrhoe. 0,005-0,01-0,05 g ein- bis dreimal tăglich. -
GriissteEinzelgabe 0,3, griisste Tagesgabe 1,0. Man verwendet an seiner Stelle meist das folgende. 

____...O_______ ____...C: CH. CH 
t Paracotoinum. Paracotoin. C~ C6H3 1 · 11 (Ergănzb.) 

------o.......- ------o. co. cH 
Darstellung: Paracotorinde wird mit Aether ausgezogen und der Aether ver

dunstet. Die auskrystallisirte Masse wird abgepresst und in heissem Alkohol gelost, beim 
Erkalten krystallisirt zuerst Paracotoin aus. 

Eigenschaften: Blassgelbe, glănzende Blăttchen. Schmelzpunkt 155° C. Etwas 
liislich in kochendem Wasser, leicht liislich in A.ether, Chloroform, A.ceton und kochendem 
Alkohol, schwer in Benzol und Essigsăure. Paracotoin in Eisessig gelost, wird durch kon
centrirte Salpetersăure anfangs gelb, dann griin. (Die Reaktion kommt eigentlich dem 
Oxyleucotin zu, mit dem das kăufliche Paracotoin immer verunreinigt ist.) 

.Anwendung: Bei Darmkatarrh, sowie bei Diarrhoe zu 0,1-0,5 g bis dreimal tăglich. 
Mixtura Coto. 

Rp. Tincturae Coto 
Tincturae Cardamomi aii 2,5 
Sirupi Sacchari 10,0 
Aquae destillatae 180,0 
:\fucilaginis Gummi a1ab. 15,0. 

Mixtura Cotoi'ui. 

Rp. Cotoini 0,05-0,08 
Spiritus diluti 10,0 
Aq. destinat. 120,0 
Sirupi Sacchari 30,0. 

Bei Durchfall mehrmals tăglich ess!Offelweise. otunc1lich bis zweistUndlich 1 EsslOffel voll 

Corylus. 
Gattung der Betulaceae. 
Liefert von mehreren Arten essbare Friichte, die auch hier und da medicinisch ver

wendet werden; so: Corylus Avellana L., die Haselnus~, in Europa, C. tubulosa 
Willd., die Lambertsnuss, in Siidosteuropa, C. Colurna L., die Baumhasel, Dick
nuss, tiirkische Nuss, im Orient und Himalaya, C. rostrata Ait. in Nordamerika. 
Verwendnng :findet das O el der Friichte der erstgenannten Art: Huile du noisetier (GalL). 
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Bestandtheile der Friichte von Corylus Avellana nach KoENIG: Wasser 
7,1i Proc., Stickstoffsubstanz 17,41 Proc., fettes Oei 62,60 Proc., Stickstofffreie 
Extraktstoffe 7,22 Proc., Holzfaser 3,17 Proc., Asche 2,49 Proc. Das Oel hat das 
specifische Gewicht 0,917, es erstarrt bei -20° C. Jodzahl 88. Die Haare der Cupula 
der C. rostrata sollen gegen Eingeweidewiirmer angewendet werden. 

Crocus. 
Gattung der lridaceae - Crocoideae. 
Crocus sativus L. var. a-auctumnalis. Im wilden Zustande nicht bekannt. 

Crocus sativus ist heimisch wahrscheinlich in Kleinasien und Griechenland, aber mit der 
die Droge liefernden Pflanze, die steril ist, nicht identisch. Verwendung finden die N ar
ben der Bliithe: Crocus (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Crocus orientalis. Stig
mata Croci. - Safran. Gewiirzsafran. Safran (Gal!.). - Saffron. 

Bescltreibung. Der Bliithenstiel 
ist bis 2 cm, das Perigon 10-15 cm lang, 
blassviolett mit dunkleren Streifen, am 
Schi unde bartig, die Abschnitte oblong, 
stumpf. Die 3 Antheren etwa halb so lang 
als der Saum des Perigons. Der Griffel et
was lănger als die Rohre des Perigons, die 
3-3,5 cm langen Narben zwischen den 
Zipfeln des Perigons herabgebogen. Sie sind 
am unteren Ende heller gefarbt, diinn, nach 
oben dnnkelroth, keilfiirmig verbreitert, auf
geschlitzt. Am oberen Rande kleingelappt, 
papillos, hăutig, biegsam, zăhe (Fig. 227). In 
der Droge sind die Narben durch das Trock
nen zusammengefallen und durcheinander 
gewirrt, nach Aufweichen in Wasser, ev. 
unter Zusatz von 1/ 4 Ammoniak tritt die 
Form deutlich hervor. - Der Geruch ist 
stark gewiirzhaft, fast narkotisch, der Ge
schmack bitterlich gewiirzhaft, etwas scharf. 

Auf dem Querschnitt zeigt der Safran 

Fig. 227. (Nnch Pt.A>~cnoN.) einen sehr einfachen Bau. Die Zellen der Fig .228. (Nnch PLANcnoN.) 

orben •on Crocus sations. Epidermis sind an einer Stelle papillos vor- Narbcn von Crocue vemuo. 

gewolbt und von der Cuticula bedeckt, welche 
sich in W asser leicht ablost, da die darunter liegende Membran verschleimt ist. Zwischen 
den Epidermen diinnwandiges Parenchym und zarte Gefăssbiindel mit Spiralgefăssen. In 
den Epidermen und im Parenrhym gelbe Chromatophoren und gelb geîărbter Zellsaft (Poly
chroit). Bei der Untersuchung des Safrans stosst man hăufig auf die runden, dickwandig·en 
Pollenkorner. 

Bestandtlteile nach KoENIG: 

Spanischer 
Gatinais 

:t:~ "' ~~~ ... in der Trockensubstanz 

i "' ... :ll " Otfl N "' ~ " .8>il.8 ... ' ' 
1 .~ 1 ] ~§ ·~- g :l ~" <> ~].ga .. .go "' .:.~~ .. < .go ~ 

~ ;:: ·~~00 '" N ~~n 
o :;::ţ:rg,5 "'"' " r;; ::Q -" ~ oo.,g CI) o b()l7l 

~~ ~ t;~ 

Procent 

115,90 112,57 10,7513,75111,99142,31 14,6814,05114,95 10,8914,46 
114,45 13,58 0,91 8,03 12,51 41,~9 4,38 4,25 15,87 1,06 9,34 
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Ueber den Aschengehalt gehen die Angaben der Litteratur weit auseinander, er 
wird in anscheinend unverdăchtigem Safran bis zu 10 Proc. angegeben. HILGER fiihrt 
als hOchsten zulăssigen Aschengehalt 8 Proc. an, wovon 0,5 Proc. in Salzsăure unli>slich 
sind. Die Asche enthălt Aluminium. 

Die Pharmakopoen normiren den zulăssigen Aschen- und Wassergehalt folgender
massen: 

Asche . . . . Proc. 
W asser . . . Proc. 

Germ. 

7,5 
14,0 

Helv. 

7,5 
14,0 

Austr. 

8 

Brit. 

7 
12,5 

U-St. 

7,5 
14,0 

Der wichtigste Bestandtheil ist der glukosidische Farbstoff Polychroit oder Cro
cin C.uH70028, der Crocetin C34H4809 und Dextrose liefert. Das Polychroit ist loslich in 
Wasser und verdiinntem Weingeist, wenig loslich in starkem Weingeist und Aether. Salz
săure lost es mit gelber Farbe, Schwefelsăure mit blauer Farbe. Ausser im Safran 
:findet es sich in den chinesischen Gelbschoten von Gardenia spec., in der 
Fabiana imbricata und in der Tritonia aurea (vergl. unten). Nach neuesten Unter
suchungen von HILGER und SCHULER ist der Farbstoff identisch mit Carotin. Bei der 
Destillation des Saflrans mit Schwefelsăure wird ătherisches Oel in Menge abgespalten. 

Femer enthălt der Safran das in farblosen, prismatischen Krystallen krystallisirende 
Picrocrocin oder Safranbitter C38H660 17 • 

Sorten. Es sind gegenwărtig im Handel nur zwei von Bedeutung: 

1) Franzosischer oder Gatinais-Safran, hauptsăchlich kultivirt im Arrondisse
ment Pithiviers-en-Gâtinois, nordostlich von Orlea~s. Man unterscheidet 2 Sorten: Safran 
d'Orange, durch kiinstliche Wărme getrocknet, von besonders lebhafter Farbe, und Safran 
comtat, an der Sonne getrocknet, weniger geschătzt. Der franzosische Safran ist der beste. 

2) Spanischer Safran in der Provinz Murcia bei Albacete, Andalusien bei 
Huelva, Valencia bei Alicante, femer auf den Inseln Palma und Mallorca kultivirt. 
Der spanische Safran gilt als weit weniger gut, wie der franzosische, er ist sehr hău:fig ver
iâlscht, kommt aher, wenn in Frankreich wenig producirt wird, als franzosischer oft genug 
zu uns. Da das Einsammeln und Trocknen sehr miihsam ist, so geht die Kultur im all
gemeinen zuriick, in manchen Liindern, wie Oesterreich und der Schweiz, die friiher er
hebliche Mengen producirten, ist sie so gut wie verschwunden. 

Prfifung. Dieselbe erstreckt sich zuniichst auf die Feststellung , dass wirklich 
Safran vorliegt (vergl. oben), ferner auf die Bestimmung des Asche- und Wassergehaltes 
und auf die Fiihigkeit, grossere Mengen Wasser gelb zu fărben. Germ. schreibt vor, 
dass 1 Th. 100000 Th. Wasser gelb fărben sollen, ebenso Helv. und U.-St. A ustr. 
1:30000. CAESAR und LORETZ empfehlen neuerdings 0,3 g Crocus mit 300,0 g Wasser mehrere 
Stunden zu maceriren. Von dieser Losung soll 1/10 ccm (=0,0001 g Crocus) geniigen, 
100 ccm Wasser deutlich zu fiirben, also 1:1000000 .. Die Bestimmung des Asche- und 
Wassergehaltes ist wichtig, da viele der im Folgenden aufgefiihrten Veriălschungen gerade 
diese sehr bedeutend erhOhen. 

Bei der Untersuchung des Pulvers ist der mikrochemische Nachweis des Polychroits 
von grosser Wichtigkeit: man breitet eine kleine Menge des zu untersuchenden Pulvers 
sorgfăltig auf dem Objekttriiger aus, so dass die einzelnen Partikelchen moglichst sich nicht 
beriihren, und lăsst dann, wăhrend man bei schwacher (30><) Vergrosserung beobachtet, aus 
einer Pipette einige Tropfen koncentrirter Schwefelsiiure zufliessen. Alle Partikelchen, die 
aus Safran bestehen, werden voriibergehend schOn blau und violett, wăhrend die Ver
iălschungen gelb, roth, braun, schwarz etc. werden. Hat man auf diese W eise festgestellt, 
ob iiberhaupt eine Veriălschung mit einem fremden Pflanzentheil vorliegt, so ist es Sache 
der weiteren, oft ziemlich schwierigen, mikroskopischen Untersuchung, deren Natur zu 
ermitteln. Zum Zweck dieser Untersuchung kann man das Pulver in Chloralhydratlosung 
(3 Chloralh.: 2 Wasser) aufhellen. 
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Vergl. femer Vinassa, Arch. d. Ph. 1892, S. 353 und Tschirch-Oesterle, Ana
tomischer Atlas, S. 93. 

Verfiilschungen. Der Safran ist ausserordent.lich haufigen Verfalschungen aus
gesetzt; die im Folgenden aufgefiihrten sind etwa innerhalb der letzten 15 Jahre vor
gekommen. 

A. Ohne Zusatz oder Substitution fremder Substanzen: 
1) Der Safran ist mit solchem gemengt, dem der Farbstoff ganz oder theilweise 

entzogen ist. Solcher Safran ist hell, spriide, mit geringer oder ohne Farbekraft (vergl. 
oben). Oft ist solcher Safran mit "Rouge soluble" (Sulfonatriumroccellin) aufgefă.rbt. 
Er fă.rbt dann W asser rothlich oder orange. 

B. Verfalschung mit Theilen der Safranpflanze: 
2) mit den hellgefă.rbten Griffeln, die unter dem Namen "Feminelle" einenHandels

artikel bilden. Da beim Herauszupfen der Narben aus der Bliithe haufig der Griffel ganz 
oder theilweise daran haften bleibt, so lassen Germ., Helv., Austr., Brit. dieselben 
in geringer Menge zu. Die zur Herstellung ganz reinen Safrans ausgelesenen Griffel werden 
aber oft in grosserem Umfange beigemengt. 

3) Das in Streifen geschnittene, g·erollte und gefarbte Perigon sowie die Staubblatter 
erkennt man beim Aufweichen, die letzteren an den zahlreichen Pollenkornern, die ersteren 
haben Spaltoffnungen. 

C. Verfalschung mit Beschwerungsmitteln, um das Gewicht zu ver
mehren: 

4) Der Safran wird Hl.ngere Zeit in einem feuchten Keller aufbewahrt, um Wasser 
anzuziehen. 

5) Der Safran wird mit Zuckersirup, Honig, Glycerin oder fetten Oelen beschwert 
(giebt, auf Papier gedriickt, Flecken). 

6) Ausserdem setzt man ihm weitere Beschwerungsmittel zu: Baryumsulfat, Calcium
lmrbonat, Gips, Starkemehl; solche Beschwerungsmittel sind bis zu 60 Proc. beobachtet 
worden. 'Sie sind als krustiger Ueberzug der Narben meist schon bei schwacher Ver
grosserung zu erkennen. Beim Behandeln mit W asser liefern solche Beschwerungsmittel ein 
Sediment im Wasser, das dann weiter mikroskopisch (Starke) oder chemisch untersucht 
wird. Ueber mineralische Beschwerungsmittel giebt ferner die Aschenbestimmung Auf
schluss. Die V erfalschung mit Baryumsulfat wird auch so ausgefiihrt, dass man den Safran 
mit einem loslichen Baryumsalz und dann darauf folgend mit einem Sulfat behandelt. 

D. Verfalschung mit Theilen fremder Pflanzen: 
7) Mit den Bliithen von Carthamus tinctorius L. (vergl. S. 659). 
8) Mit den Bliithen von Calendula officinalis L. (vergl. S. 577). Fiir den Nach· 

weis dieser beiden Kompositenbliithen im Pulver ist besonders auf die Pollenkorner zu 
achten, die stachlig oder warzig sind. 

9) Mit den Narben anderer Krokusarten. Diese sind meist kiirzer und ohne Farbe
vermogen. Diejenigen von Crocus vernus (Fig. 228) sind vorn breiter und tiefer gekerbt, 
die von Crocus speciosus sind gabelspaltig getheilt. 

10) Zerschnittene Bliithen von Papaver Rhoeas L., Punica Granatum L., 
Staubfaden einer Nelke, Bliithen von Arnica montana L., Scolymus hispanicus L. 

11) Zerschnittene und gefii.rbte Zwiebelschalen. 
12) Pulver von Capsicumfriichten (bis zu 70 Proc. im Pulver beobachtet). 
13) Zerschnittene und gefărbte, grasartige Pflanzen (Carex capillaris?). 
14) Mit einem Eosin-Azofarbstoff gefarbte Keimpflanzen einer Leguminose (Vicia?). 
15) Wiirzelchen von Allium Porrum. 
16) Gepulvertes Sa n de lh o lz (an den Bruchstiicken grosser Gefasse leicht zu erkennen). 
17) Kurkuma. Der atherische Auszug hinterlasst beim Verdunsten einen gelben 

Fleck, der mit Borax und Salzsaure braun wird. 
E. Verfalschung mit thierischen Stoffen: 
18) Als solche sind Fasern gepokelten und getrockneten Fleisches beobachtet. 
F. Verfalschung mit Kunstprodukten: 
19) Gelatinefaden, mit einem rothen Farbstoff getrankt. 
G. Verfalschung mit organischen Farbstoffen: 
20) Dinitrokresol-Kalium oder -Ammonium (Safransurrogat, chemischer Safran), 

Martiusgelb und Tropaeolin (Safran Algeri), Fuchsin. 
21) Als Safransurrogat kommt auch vor ein Gemenge von 4 Th. Weizenmehl, 

2 Th. Safran, 2 Th. Kurkuma, 1 Th. Sandelholz und etwas Gewiirz. 
Einkauf. Pulverung. Den Anforderungen der Arzneibiicher enţspricht nur die 

als Crocus electus bezeichnete, durch kiinstliche Wărme getrocknete Sorte. Das Pulvern 
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des Safrans geht leicht von statten, wenn man ihn einige Stunden iiber Aetzkalk, oder 
bei einer Wărme von Mchstens 25° O. (Gall.) nachtrocknet; er giebt hierbei etwa 10 Proc. 
Feuchtigkeit ah. Safranpulver sollte, da der hohe Preis desselben zu Verfălschungen 
Anlass giebt, nur aus ganz zuverlăssiger Quelle kăuflich bezogen werden . 

.Aufbewahru;ng. Safran und Safranpulver bewahrt man in gut verschlossenen, 
galben Hafenglăsern an einem kiihlen Orte auf. 

Anwendung. Innerlich giebt man ihn als Pulver zu 0,1-0,3 -1,0 g, als Tinktur 
zu 15-60 Tropfen, als Sirup theelo:ll'elweise bei Keuchhusten und Krămpfen.- Im Haus
halt vielfach zum Fărben von Speisen, zarten Geweben ("Gardinen-creme"), seltener als 
Gewiirz. Er gilt als Stomachicum, Antihystericum und Emmenagogum. Da Safran inner
lich in Gaben von 5-15 g Abortus bewirken soll, so giebt man ihn in solchen Mengen 
mit der nothigen Vorsicht ab. 

Extractum Croci (Gall.) ist wie Extract. Colocynthidis Gall. (8. 934) zu bereiten. 
Ausbeute etwa 50 Proc. 

Sirupus Croci. Sir. de Croco. Safransirup. Sirop de Safran. Ergănzb.: 
2 Th. Safran zieht man 2 Tage mit 45 Th. Weisswein aus und bereitet aus 40 Th. Filtrat 
und 60 Th. Zucker 100 Th. Sirup. - Gall.: 25 Th. Safran macerirt man 24 Stunden 
mit 440 Th. Roussillonwein (Grenache), sammelt 440 Th. Filtrat und l1.ist darin 560 Th. 
Zucker.- Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Tlnetnra Croei. Safrantinktur. Teinture de Safran. Tincture of Saffron. 
Ergănzb. Helv.: 1 Th. Safran, 10 Th. verdiinnter Weingeist. - Brit.: 50 g Safran, 
1000 ccm Weingeist (60 Vol.-Proc.).- U -St.: 100 g Safran, verdiinnter Weingeist {41 Proc.) 
q. s.; durch Verdrii.ngung sammelt man 1000 ccm. - Gall.: 1 Th. Safran, 10 Th. Wein
geist (80 proc.). - Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 5 Tropfen (nach Helv. 
1ft0 Tropfen) farben 1 Liter Wasser noch deutlich gelb. 

J.qua Vitae aurea. 5. Aquae destillatae ebullientis 500,0 
Elixir de quinquina et de safran. 6. Aquae Aurantii florom 200,0 

Liqueur dort!e. 7. Sacchari albi 1000,0. 
Rp. Tincturae Chinae 1, 2, S zwei Tage maceriren; Aufguss von 4 mit 5 

Tincturlle Croci zur L!lsung von 7 in 6 zufUgen, das Ganze 
Tincturae Cinnamomi mischen und filtriren. 
Tincturae Aurantii cort. iiă 100,0 Ex tempore: 
Spiritus (90 proc.) Rp. Spiritus Gari 45,0 
Vini Hispanici ăă 2000,0 Sirupi Aurantii fior. 50,0 
Aquae Aurantii fior. Tincturae Croci 2,5 
Aquae Rosae ăă 200,0 Tincturae Vanillae gtt. V. 
Sirupi Sacchari 2000,0. 

Cataplasma antophthalmleum PLENCK. 

Rp. Croci pulverati 0,7 
Vitellum ovi unius 
Micae panis albiss. recent. 85,0. 

Aeusserlich, bei Augenentziindung. 

Electuarinm Croei composltnm. 
Electuaire de safran compost! (Gall.). 

Confection d'Hyacinthe. 
llp. 1. Croci pt•lverati 10,0 

2. Mellis albi 24010 
S. Sirupi Tunicae hortensis 1) 480,0 
4. Myrrhae subt. pulver. 1010 
5. Ligni Santali citrini pulv. 10,0 
6. Ligni Santali rubri pulv. 10,0 
7. Herbae Dictamni cretici pulv. 10,0 
8. Cinnamomi Ceylanici pulv. SO,O 
Il. Lapidum Cancrorum pulv. 80,0 

10. Terrae sigillatae pu!v. 80.0. 
Han stellt 1 mit der erwărmten .Mischung von 

2 und S wăhrend 12 Stunden bei Seite und 
mischt dann 4-10 hinzu. 

Ellxlrium Gari. 
Elixi r de Garus (Gall.). 

Rp. 1. Spiritus Gari (S. 225) 1000,0 
ll. Fructus Vanillae 1,0 
8. Croci 0,5 
4. Herbae Adianti pedati 20,0 

Emplastrum oxy~roceum. 
Safranpflaster. Oxycroc eumpflaster. 

Harziges Safranpflaster. 
Erglinzungsbuch: 

Rp. 1. Cerae flavae 6,0 
2. Colophonii 6,0 
s. Resinae Piui 6,0 
4. Ammoniaci 2,0 
5. Galbani 2.0 
6. Terebinthinae 2,0 
7. Mastiches pulv. subt. 2,0 
8. Myrrhae pulv. subt. 2,0 
9. Olibani pulv. subt. 2,0 

10. Croci pulv. subt. 1,0. 
1-3 im Dampfbade schmelzen, ebenso 4--6, beide 

mischen, und 7-10 hinzusetzen. 

Helvetica: 
Rp. 1. Cerae flavae 35,0 

2. Colophonii 25,0 
3. Elemi 10,0 
4. Galbani (V) 5,0 
5. Ammoniaci (V) 5,0 
6. Myrrhae (V) 5,0 
7. Terebin thinae 12,0 
8. Croci (VI) 1,0 
9. Extracti Ratanhiae 2,0. 

1-S im Dampfbade schmelzen, L!lsung von 4.-6 
in 7, zuletzt 8-9 mit Splr. dilut. angerUhrt zufUgen. 

1) Sirop d'oeillet, aus den Bliithen von Dianthus Caryophyllus wie Sirup. Rhoeados 
zu bereiten (vergl. Dianthus). 
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Pilulae eroei eompositae GALT.ois. 
Rp. Croci 4,0 Austriaca: 

Rp. Cerae flavae 50,0 Asae foetidae 4,0 
Colophonii 100,0 Extracti Opii 0,4 

Extracti Valerianae 2,0. Ammoniaci\ via humida 
Galbani f depurati aii 25,0 
Terebinthinae laricinae 25,0 
Olibani subt. pulver. 
Mastiches • 

Man formt 50 Pillen. 8-4mal tliglich 2 Stllck 
bei Menstrualbeschwerden. 

Croci • 
Bereitung wie bei vorigem. 

âă so,o 
15,0. 

Ptisana de Croco satho. 
Ti sa ne de safran (Gall.). 

Rp. Croci 0,2 
Aquae destillatae ebull. 100,0. 

Nach 1/1 Stunde seiht man durch. 

Kilsefarbe. Zur Erzielung 
hOchst fein gepulverter Safran. 

einer bestii.ndigen Gelbfarbung eignet sich besonders 

Kindertinktur, schmerzstillende, von PASQUALE CATERINUSI, enthălt die Bestand
theile aus J ala pe, Safran, Muskatnuss, Zimmt, Pfefferminze, Kiimmel. 

KRIETS' altbewilhrtes Lebensextrakt ist eine mit Safranauszug versetzte Rhabarber
tinktur. 

Sirop de dentition de Delabarre, zum Erleichtern des Zahnens, besteht aus 7,5 
Safrantinktur, 1,0 Brechwurzeltinktur und je 50,0 Siissholz- und Rhabarbersirup. 

Zahnsirup von llirul:s ist mit Safran versetzter Zuckersirup. 

Croton. 
Gattung der Euphorbiaceae - Platylobeae - Crotonoideae. 
1. Croton Eluteria, vergl. s. 669. 

Il. Croton Tiglium L., b.eimisch im tropischen Asien und vielfach kultivirt. Ver
wendung :finden die Samen: 

t Semen Crotonis. Semen s. Grana Tiglii s. Moluccana. Krotonsamen. Kroton
korner. Granatill. Purgirkorner.- Graine de Tilly. Graine des :Moluques (Gall.). 

_ Beschreibung. Sie sind etwa eiformig, 10-12 mm lang, 4-8 mm breit, auf 
dem Riicken mit stumpfem Lăngskiel, auf der Bauchseite mit deutlich sichtbarer Raphe, 
an dem einen Ende mit kleiner Caruncula. Die Farbe ist meist schmutzig graubraun mit 
dunkleren Flecken. Die diinne Samenschale umschliesst ein fleischiges Endosperm und den 
Embryo mit blattartigen Cotyledonen. In beiden neben fettem Oel und Plasma Aleuron
komer, die ein Krystalloid und Globoid enthalten. Geschmack anfangs milde und olig, 
bald kratzend und anhaltend brennend. Das Gewicht der Schalen macht etwa 30 Proc. 
der Samen aus. 

Bestandtheile. 50-60 Proc. fettes Oei: Ol. Crotonis, vergl. unten. Benzin 
lost aus den Samen 33,3 Proc., Schwefelkohlenstoff 33,7 Proc., Chloroform 23,0 Proc. 

Aufbewahrung und Anwendung. Krotonsamen werden vorsichtig auf
bewahrt und im Handverkauf nicht abgegeben. Nur selten dienen sie noch in der Thier
heilkunde als Abfiihrmittel; man giebt einem Pferde 4 bis hochstens 8 Samen (!) mit Kleie. 
Bei Menschen konnen schon 4 Samen todtlich wirken. 

Auch andere Theile der Pflanze: das Holz (Lignum Pavanae, Lignum moluo
canum), die Wurzel und Blii.tter wirken purgirend. 

t Oleum Crotonis (Austr. Brit. Germ.). Oleum Tiglii (Helv. U-St.). Huile de 
Croton Tiglium (Gall.). Kroton-Oel. Croton oiL Granatillol. 

Das in den Krotonsamen enthaltene Oel kann durch Pressung oder durch Extraktion 
der Samen mit Aether, Schwefelkohlenstoff und dergl. gewonnen werden. Ausserdem ist 
es nicht ganz gleichgiiltig, ob die enthiilsten oder nicht enthiilsten Samen zur Gewinnung 
benutzt werden. Es schreiben vor: Brit., Helv. und U-St.: Durch Pressung der Samen. 
Austr. und Germ.: Durch Pressung der enthiilsten Samen. Gall.: Durch Pressung der 
enthiilsten Samen oder Extraktion derselben mittelst Aether. 

Darstellung. 1) Man liest alte, dunkelbraun gewordene, verdorbene Samen aus
pulvert die zuriickbleibenden unverdorbenen, und presst aus ihnen das fette Oei in der 
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unter Oleum Amygdalarum (S. 280) angegebenen Weise. 2) Man schălt die sub 1) erhaltenen 
unverdorbenen Samen, puivert die Samenkerne und presst aus ihnen das Oei. 3) Man 
puivert die geschăiten Samen und extrahirt sie im Soxhlet'schen Extraktionsapparat mit 
Aether. Nach dem Verdunsten (oder Abdestilliren) des Aethers bleibt das Krotoniil zuriick. 

Das gewonnene Oei wird nach mehrtăgigem Absetzen durch ein getrocknetes Filter 
an einem warmen Orte filtrirt. Die Ausbeute betrăgt bis zu 30 Proc. vom Gewichte 
der Samenkerne. 

Vorsicllt! Alle Riickstănde (Samenschaien, Presskuchen und Filter) 
sind sofort d urch Verbrennen zu vernichten. Man hiite sich auch vor den 1liichtigen 
Bestandtheilen der Krotonsamen und vermeide jede direkte Beriihnmg mit der blossen Hand. 

Im Handel unterscheidet man Ostindisches und Englisches Krotonol. Ersteres 
ist gelblich, letzteres braungelb, aber von starkerer Wirkung. Wenn es moglich ist, so 
bereite man das Oei seibst, anderenfalis bemiihe man sich, gute Handelsmarken zu erlangen. 
Eine solche ist die in kleinen Flaschchen vorkommende, mit der Signatur: "Croton Oil, 
sold by A. Short, Ratclitf, Highway, London". 

Eigenscha{ten. Krotoniil ist ein fettes, gelbbraunes, dickftiissiges Oei, welches 
zwischen den trocknenden und den nichtrocknenden Oelen, den ersteren aher năher steht. 
Es besitzt einen schwachen, aher eigenthiimlichen und unangenehmen Geruch, und riithet 
infolge seines Gehaltes an freien Sauren angefeuchtetes blaues Lackmuspapier. Der Ge
schmack ist anfangs mild, hinterher sehr scharf und anhaltend kratzend und schmerzhaft 
brennend. (Vorsicht!) In 90proc. Weingeist ist es nur zum Theil liisiich. Der die 
Hauptmenge ausmachende, in 90 proc. W eingeist liisliche Antheil ist allein der Trager der 
drastischen Wirkung, der in 90proc. Weingeist unliisliche Antheil ist unwirksam. 

In dem doppelten Volumen absoluten Weingeistes ist Krotoniil hău:fig schon bei 
gewiihnlicher ';I'emperatur, jedenfalls aber beim Erwărmen viillig loslich. Das spec. Gew. 
ist bei 15° C. nach Brit. Germ. U-St. = 0,940 bis 0,960, nach Austr. = 0,940 bis 0,950, 
also hiiher als dasjenige anderer fetter Oele, von denen sich in dieser Beziehung nur 
Ricinusiil und Leinol dem Krotonol năhern. Krotoniil erstarrt bei etwa - 16 ° C. J o d
zahl = 90 bis 100. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist das Krotoniil ein Gemenge der 
Glyceride der Sţearinsaure, Palmitinsăure, Myristinsăure, Laurinsiiure, Oenanthylsăure), 

Capronsăure, Valeriansăure, Buttersăure, Krotonolsaure (Krotonole1nsăure ), Tiglinsăure. 

Ausserdem enthalt es wechselnde Mengen freie Săuren, unter ihnen (etwa 4 Proc.) freie 
Krotonolsaure (Krotonol) nach Siegel C10H1803 • 

Die Krotonolsăure oder das "Krotonol", weichem bisher die biasenziehenden Eigen
schaften des Krotonols zugeschrieben wurden, ist nach DuNSTAN und Frl. BooLE ein Ge
misch von meist unwirksamen Fettsauren mit einem Harz (Krotonharz). 

Krotonharz C13H1804, fast unliislich in Wasser und Benzin, leicht liislich in Alkohol, 
Aether und Chloroform. Schmelzpnnkt 90° C. Es ist kein Glycerid, sondern voraussichtlich 
ein Lakton oder komplicirtes Anhydrid. 

Prilfung. 1) Von Wichtigkeit ist die Feststellung des specifischen Gewichtes, 
weil das des Krotoniiies hiiher ist ais dasjenige aller anderen fetten Oele mit Ausnahme 
des Ricinnsiiles. 2) Ferner ist wichtig die Liislichkeit in dem doppelten Voiumen 
a bsol utem Weingeist, obgleich das Krotonoi die Aufloslichkeit etwa beigemengter fremder 
Oeie, weiche an sich in absolutem Weingeiste nicht in gleichem Maasse loslich sind, be· 
giinstigt und namentlich Ricinusiil ein gieiches Verhalten gegen absoiuten Weingeist zeigt. 
3) Von Wichtigkeit ist endlich der Ausfall der Eia1dinprobe, bei welcher reines Krotoniil 
tagelang ftiissig und hellfarbig bleibt, wăhrend ein mit nichttrocknenden Oelen versetztes 
Krotoniil innerhalb eines Tages theilweise fest wird oder kiirnige Antheile abscheidet: 

2 Raumtheile Krotoniil, nach Zusatz von 1 Raumtheile rauchender Salpetersăure 

und 1 Raumtheil Wasser krăftig geschiittelt, diirfen nach 1-2 Tagen weder ganz, noch 
theilweise erstarren. 
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Aufbewahrung. Weil das Krotonol aus der Luft leicht Sauerstoff a.ufnimmt, 
wobei es sich verăndert und verdickt, auch mehr freie Krotonolsaure abspaltet, so bewahre 
man es vorsichtig neben anderen starkwirkenden Substanzen in kleinen, moglichst ganz 
gefUllten und gut geschlossenen Gefăssen vor Tageslicht geschiitzt auf. 

Anwendung. Auf die Haut gebracht, erzeugt Krotonol Brennen, dann Rothung, 
schliesslich einen pustulosen A.usschlag. Man benutzt es daher ăusserlich zu ableitenden 
Einreibungen. Innerlich wirkt es in Gaben von 1 /4 bis 1 Tropfen drastisch abfUhrend. 
Man giebt es daher als Laxans, wenn alle Mittel im Stiche lassen. Die Wirkung tritt 
ungemein schnell ein. Krotonol darf nur gegen ărztliche Verordnung abgegeben werden. 

Hlichstgaben: pro dosi 0,05 g, pro die 0,1 g (A.ustr. Germ. Helv.). 
Rp. Olei Crotonis gtt. 1 Rp. Olei Crotonis gtt. II 

Sacchari Lactis 3,0. Olei Ricini 60,0. 
Divide in part. S. 2stdi. 1 Polv. 2sttindl. 1 Ess!Offel. 

Die Beseitigung von Muttermalen geschieht nach Dr. SIGLER durch dreimalige An
wendung von Krotonlll nach Art des Lebensweckers (s. unter Euphorbium). 

Baellli Olei Crotouis LIMOUSIN. 
Krotonstifte. Crayons ill'huile de 

Croton. 
Rp. Olei Cacao 

Cerae flavae iiă 5,0 
Olei Crotonis 10,0. 

Man formt Stifte von 8-9 mm Dicke. 

Charta eplspastlea. 
Papier epispastique (Dietcrieh). 

a. stărkeres. 
Rp. Cerne flavae 50,0 

Terebinthinae 25,0 
Olei Crotonis 25,0. 
b. schwăeheres. 

Rp. Cerae albae 50,0 
Terebintbinae 35,0 
Olei Crotonis 15,0. 

Die geschmolzene und erkaltende Masse wird mit 
einem Pinsel auf geleimtes, unsatinirtes Schreib
papier gestrichen. 

Clysma antidysenterlcum KoNOPLEFF. 
Rp. Olei Crotonis 0,05 (0,1-0,2). 

O!ei Olivarum 30,0 
Gommi arabiei 15,0 
Aquae destiiiatae 120,0 
Extraeti Hyoscyami 0,1 (0,2-0,3), 

D. S. Zom Klystier. 

Collodium crotonatum. 
Krotonlll- Kol Iod i um. 

Rp. Olei Crotonis 2,6 
Collodii elastiei 7,5. 

Zor Reizung der Baut und Erzeogong von Posteln. 

Collodium Tiglll (Nat. form.). 
Rp. Olei Crotonis 1,0 

Collodii (U-St) 9,0. 

Elaeosaeeharum Crotonis. 
Rp. Elaeosacehari Cinnamomi 10,0 

Olei Crotonis gtt. · Il, 

EmlJroeatio Tiglii jodata. 
New-Yorker Formei. 

Rp. Olei Crotonis 1 voi. 
Aetheris 2 n 
Tincturae Jodi comp. 5 • 

Emulsio antldysenteriea KoNOPLE~'F. 
Rp. O lei Crotonis 0,1 ( -0,15) 

Olei Amygdalarom 20,0 
Gommi arabiei 10,0 
Aqoae Menthae piperit. 160,0 
Aqoae Laoroeerasi 5,0 ( -10,0) 
Sirupi Amygdalarom 40,0. 

Stilndi. 1 Esslllffel, Kindern 1 Thee!Offel 

Liuimentom contra cahitiem HocHSTETTER. 
Rp. Olei Amygdalarom 16,0 

Olei Crotonis 0,5. 

Llnimentom Crotonis. 
Liniment of Croton Oii (Bl'it.). 
Rp. Olei Crotonis 20 ccm 

Olei Cajepoti 70 ecm 
Spiritus (90 °/0) 70 ccm, 

Linlmentom Tiglll (Nat. form.). 
Olei Crotonis 12 ccm 
Olei Cajeputi 44 ecm 

Rp. Spiritus (94 Voi. Proc.) 44 cem. 

Linimentum Tlglii eompositum (Nat. form.), 
Rp. Olei Terebinthinae 

Olei Sassafras 
Olei Crotonis iiă 20 eem 
Olei Olivarum 40 ccm. 

Mixtura antispastlea. 
RILLIET et BARTHEZ. 

Rp. Olei Crotonis 0,1 
Sacchan albi 10,0 
Gummi arabiei 
Tlnctorae Cardamomi ăă 2,0 
Aqoae destillatae 60,0. 

Mehrmals tllglich 1 Theelllffel, bei Gebirnhaotcnt
ziindung. 

Oleum Crotonls argillatum. 
Rp. Olei Crotonis 1,0 

Argillne purae 9,0. 
Dient in der pharm. Receptor zum genaoen Ab

wligen kleiner Mengen Krotonlll. Nor kurze 
Zeit haltbar. 

Oleum Rlelni arteftelale. 
Ph. paop. 

Rp. O!ei Crotonis gtt. 1 
O!ei Papaveris 30,0. 

Pilulae anthydropleae SELWIN. 
Rp. Olei Crotonis 

Bolbi Scillae pulv. iiă 0,25 
Ammoniaci 0,5 
Rhizomatis Zingiberis 1,0 
Extraeti Colocynthidis comp. 2,5. 

Zo 20 Pillen. 3mal wllchentlich 1-S Pillen, 

Pllulae bydragogae SCHLESIER. 
Rp. O!ei Crotonis 0,1 (gtt III) 

Extracti Colocynthidis 
Gutti ăă 0,5 
Radieis Althaeae q. s. 

Zo 8 Pillen. l\lorgcns 1 Pille 
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Vet. Oleum acre GENEAU. 
Sapo Crotonis. Rp. Olei Crotonis 4,0 

Aus Krotonol wie Sapo medicatus zu bereiten. Olei Cantharidum (Gall.) 20,0 
Dosis 0,1-015-0,2. 

Tinctnra Crotonis. 

Rp. Seminis Crotonis pulv. 10,0 
Spiritus 100,0. 

lfan digerirt einen Tag und filtrirt. 

Olei Terebinthinae 20,0 
Olei Rapae 60,0 
Olei Alkannae q. s. 

Vet. Pilula laxativa fortior. 
Rp. Aloes pulverat. 20,0 

Olei Crotonis gtt. VIII 
Saponis viridis 5,0. 

Zu einer Pille fUr Pferde. A uf einmal zu geben, 
wenn Aloe allein.nicht w1rkt. 

Malefizol des Pfarrers KNEIPP: 1 Th. Krotoni.il, 6 Th. Mandeli.il. 
III. Croton Pavana Hamilton, heimisch in Indien, liefert Samen, die etwas 

kleiner und dunkler sind als die vorigen, aber noch heftiger wirken; ebenso werden die 
Samen von Croton oblongifolius Roxb. (Kowli seeds) benutzt. 

IV. Croton lacciferus L. in Ostindien, Ceylon und Cochinchina liefert Schellack 
(vergl. dort). 

V. Croton salutaris Casar., Croton Paulinianus Miill. Arg., beide in 
Erasilien, Croton Draco Schlechtendal in Mexiko, Croton hibiscifolius Kth. in 
Neu-Granada und andere Arten liefern Drachenblut. 

VI. Croton phebalioides R. Br. in Neu-Siidwales, Croton flavens L. in 
Westindien, liefern der Cascarilla ăhnliehe Rinden. Die jungen Triebe der letztgenannten 
Art var. balsamiferns werden wie Insektenpulver benutzt, sollen aber wirkungslos sein. 

VII. Croton Malambo Karst. im nordlichen Siidamerika liefert die jetzt obsoletc 
llalamborinde. Eine daruit identische oder ganz nahe verwandte Rinde ist als falsche 
Chinarinde vorgekommen. 

VIII. Croton corymbosus Engelm. in Texas. Die bliihenuen Zweigspitzen 
werden als Thee benutzt. 

Cubebae. 
Cubebae (Germ.). Fructus Cubebae (Austr. Erit. Helv.). Cubeba (U·St.). Baccae 

Cnbebae. Piper caudatum. Kubeben. Kubebenpfe1fer. Stielpfe1fer. Schwanz
pte1fer. Schwindelkorner.') - Cubebe. Poivre a queue (Gall.). - Cubebs. Die 
Friichte des Piper Cubeba L. fii. Familie der Piperaceae, heimisch auf Java, viel
leicht auch auf Sumatra und Eorneo; kultivirt auf den Antillen, in l\Ialakka und vielleicht 
in Sierra-Leone. 

Beschreibung. Man sammelt die Kubeben vor der Reife, sie sind dann kuglig, 
von etwa 5 mm Durchmesser, sehr wenig zugespitzt, am Grunde in einen bis 1 cm 
messenden Fortsatz ausgezogen, aussen durch das Trocknen runzelig, grau, graubraun oder 
schwarzlich. Die Schale ist etwa 0,5 mm dick, sie umschliesst den nicht vollig entwickelten, 
geschrumpften, nur an der Easis angewachsenen Samen. Ist der Same gut entwickelt, 
so erkennt man im Lăngsschnitt das măchtige Perisperm und im oberen Theil das kleine 
Endosperm mit dem wenig differenzirten Embryo. (Fig. 230.) 

Der Querschnitt durch die Fruchtschale lăsst in den der Epidermis zunăchst ge
egenen Zelllagen zahlreiche Steinzellen erkennen, die eine zusammenhăngende Schicht 
bilden. Im Parenchym sind zahlreiche Zellen zu etwas veigrosserten Oelzellen geworden, 
deren Inhalt infolge des Gehaltes an Cubebin mit koncentrirter Schwefelsăure schiin roth 
wird. Die vorletzte Zellschicht der Fruchtschale ist ebenfalls in meist etwas radial ge-

1) Unter diesem Namen auch die Fructus Coriandri, die woissen Senfsamen 
und die giftigen Kokkelskorner 
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streckte, stark verdickte, grosse Steinzellen umgewandelt (Fig. 229). Die dann folgende Samen
schale besteht aus zwei stark zusammengefallenen Zellschichten. Im Perisperm ebenfalls reich
lich Sekretzellen, deren Inhalt mit Schwefelsiiure roth wird, im Parenchym Stiirke in 
grossen, aus sehr zahlreichen 
Theilkornchen zusammengesetz
ten Kornern. Geruch aroma
tisch, Geschmack scharfaroma
tisch, bitterlich. 

Bestandtheile. 1 O bis 
18 Proc. iitherisches Oei 
(vergl. unten), etwa 2,5 Proc. 
Cub e b in C10H100 3, feine weisse 
Nadeln, die bei 125° C. schmel
zen, in kaltem W asser fast 
un!Oslich , in heissem wenig 
!Oslich, in 76 Th. absol. Alko
hol loslich, in 26,6 Th. Aether 
loslich, ferner Ioslich in Essig
siiure, Chloroform, fiiichtigen 
und fetten Oelen. Wird mit 
konc. Schwefelsiiure und Phos
phorsiiureanhydrid roth. Fer
ner etwa 1,7 Proc. Kubeben
saure C13H140 7 bildet eine 
amorphe, bei 56 ° C. schmelzende 
Masse, von schwach saurer 
Reaktion, unloslich in Wasser, 
loslich in Weingeist, Aether, 
Chloroform, Ammoniak und 
Kalilauge. Wird ebenfalls mit 
koncentrirter Schwefelsăure 

roth. Asche 5,45-8,12 Proc., 
davon in Salzsiiure nnlOslich 

Flg. 229. 
Qu"""'hnitt durch dic Fruehtsehal der ubebe. lt!O runl 'l'ergl'. 

0,09-0,39 Proc. Die Asche ist griinlich, sie enthii.lt Mangan. Die Kubeben geben 20 
Proc. Extrakt. 

PT'Ufung etc. Die den Kubeben reichlich beigemengten Bruchstiicke der Frucht
spindel sind vor der Verwendung zu entfernen. - Da hăufig 

Friichte von abweichender Beschaffenheit im Handel ·vorkommcn, 
so sollen nur solche verwendet werden, die der obigen Beschrei
bung genau entsprechen und die mit koncentrirter Schwefelsaure 
schOn roth werden, wobei aher darauf aufmerksam gemacht werden 
muss, dass auch Friichte von vollig normalem Bau vorkommen, 
die die Rothf'ărbung mit Schwefelsaure nicht geben. Man bezeich
net sie in Java als "Rinoe Katoentjar", im Gegensatz zu den mit 
Schwefelsăure roth werdenden, die "Rin o e badak" heissen. Man muss 
also auch bei vollig normal gebauten Friichten die Schwefelsanre
probe machen. Zu diesem Zweck zerreibt man einige Friichte im 
Morser und iibergiesst mit koncentrirter Schwefelsaure. Ganz be
sonders ist diese Priifuug auch fiir das Pulver anznrathen. Gerade 
im letzteren Fall giebt natiirlich die Reaktion nur dariiber Auf

Fig. 230. 
Cubebe !m L!lngsschnltt. 

15 mal vergr. 

schluss, dass das Pulver echte Kubeben enthiilt, nicht darUber, ob es mit andern Friich
ten vermengt ist. W enn solche Vermengungen aus PiperaceenfrUchten bestehen, so diirften 
sie durch das Mikroskop kaum nachzuweisen sein, wenu es dagegen Friichte aus anderen 
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Familien sind, so ist der Nachweis durch in solchen vorkommende abweichende Zellformen 
erml!glicht. In Pulver aus echten Kubeben diirfen keine anderen verholzten Zellen vor
kommen, als die Steinzellen der ii.usseren und inneren Steinzellenschicht, die Gefii.sse und 
denselben vorgelagerte spărliche Fasern. 

J7eJ•fiilschungen und J?erwechslungen. Die folgende Uebersicht giebt die 
echte Droge und die in den letzten Jahren unter den Kubeben oder an ihrer Stelle vor
gekommenen fremden Friichte. 

A. Piperaceenfriichte. 
1. Piperaeeenfriichte mit stielartigem Fortsatz. 

A. Aeussere und innere Steinzellenschicht vorhanden, ausserdem zer
streute Sklerose im Parenchym des Pericarps. 

Piper ribesioides W ALLICH. 
B. Aeussere und innere Steinzellenschicht vorhanden, weitere Skle

rose fehlt. 
a. Steinzellen der inneren Schicht radial gestreckt. 

Piper Cubeba L. fii. 
x Rinoe Katoentjar, mit Schwefelsaure roth. 

xx Rinoe badak, mit Schwefelsaure nicht roth. 
b. Steinzellen der inneren Schicht isodiametrisch. 

Piper crassipes KoRTHALS. 
c. Steinzellen der inneren Schicht hufeisenformig verdickt. 

Piper a court pedicelle. 
C. Nur eine ii.ussere Steinzellenschicht vorhanden. 

a. Steinzellen nicht radial gestreckt. Frucht mit Fort~atz bis 3 cm lang. 
Piper mollissimum BLUME lKeboe-Kubeben, Karbauw-Beeren). 

b. Steinzellen radial gestreckt. Friichte viel kleiner. 
Piper venusum O. C. Mit Schwefelsaure roth. 

D. Im Pericarp iiberhaupt keine Steinzellen. 
a. Afrikanische Arten. 

1) Frucht 5-6 mm, Fortsatz ebenso lang. 
x Mit Schwefelsaure roth. 

Piper Clusii D. C. 
xx Mit Schwefelsaure nicht roth. 

Piper guineense Sem. 
2) Frucht bis 4 mm lang, Fortsatz bis 6 mm lang. 

Piper borbonense D. C. (Cubebe du pays.) 
b. Indische Arten. Mit Schwefelsaure sammtlich nicht roth. 

1) Fortsatz viel kiirzer als die Frucht. 
Piper caninum BL. var. 

2) Fortsatz so lang wie die Frucht oder langer. 
x Stiei fiach. 

o Piper Lowong BLUME. Sekretzellen mit Schwefelsaure blaugriin 
werdend. • 

oo Ceylon-Pfeffer. Sekretzellen mit Schwefelsăure hochgelb. 
xx Fortsatz nicht flach, hllchstens runzelig. 

Piper caninum BLUME, Piper phyllostictum D. C. 

ll. Piperaceenfriichte ohne stielartigen Fortsatz. 
A. Aeussere und innere Steinzellenschicht vorhanden. 

1) Piper nigrum L. Mit Schwefelsăure roth. Zellen der ăusseren Schicht radial 
gestreckt. 

2) Cubebe de Java sauvage. Zellen der ausseren Schicht nicht radial gestreckt. 
B. Nur eine aussere Steinzellenschicht vorhanden. 

Dangdang boeroeng. 
C. Aeussere und innere Steinzellenschicht fehlt. 

Kubeben von Bangil. Mit Schwefelsaure zuerst roth, dann braun. 

Friichte aus anderen Familien. 
1) Xanthoxylum Budrunga WALL. (Rutaceae.) Falsche Kubeben von Ma

dura. Kuglige, zweiklappig aufspringende Frucht mit einem schwarzen Samen, der am 
langen Funiculus hii.ngen bleibt. 
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2) Bridelia tomentosa BLUME. (Euphorbiaceae.) Frucht etwa 6 mm gross, von 
der Seite zusammengedriickt und eingeschniirt, zweifacherig, zweisamig. 

3) Tetranthera citrata NEES. (Lauraceae.) Kuglig, bis 6 mm gross, oben zu
gespitzt, dunkelbraun, einfacherig, einsamig, Embryo mit dicken Cotyledonen. Im Pericarp 
Palissaden mit wellig gekriimmten Wanden. 

4) Daphnidium Oubeba NEES. (Lauraceae.) Wie vorige, aher Palissaden mit 
nicht gekriimmten Wanden, Krystalle enthaltend. 

5) Pericampylus incanus MmRs. (Menispermaceae.) Scheibenformig flach, am 
Rande wulstig aufgetrieben und gerippt. 

6) Rhamnus spec. Frucht 3-4fâcherig mit ebensoviel Steinkernen. 
7) Xylopia f"rutescens GAERTNER (Anonaceae), in Brasilien und Guyana. lfâcherig, 

mit 2 glii.nzend schwarzen oder braunen Samen mit weissem Arillus. Endosperm ruminat. 
8) Helicteres hirsuta BL. (Sterculiaceae) und Grewia tomentosa (Tiliaceae). 

Beide nicht nii.her bekannt. Vergl. Genaueres: Arch. d. Ph. 1896 p. 204, 1898 p. 172. 

Aufbewaht·ung. In Blech- oder Glasgefassen, das Pulver in dicht verschlossenen 
Hafengliisern an einem trockenen Orte und, wegen seiner N eigung zum V erharzen, in nicht 
zu grosser Menge. 

Pulverung. Kubeben lassen sich ihres hohen Oel- und Ha:rzgehaltes wegen schwe:r 
pulvern, ~a sie die Maschen de:r Siebe verstopfen. Man trocknet sie entweder kiirzere Zeit 
bei hochstens 25 ° C. (Gall.), und verwandelt sie in ein mittelfeines Pulver; ode:r man lasst 
sie einige Wochen im Kalt-Trockenschrank (S. 546) liegen und verlegt die Arbeit des 
Pulve:rns in die kalte Jah:reszeit, in welchem Falle sie verhaltnissmassig gut von statten 
geht. Aus 100 Th. lufttrockenen Kubeben erhalt man etwa 94 Th. mittelfeines Pulver. 

Anwendung. Bei Gonorrhoe als Pulver zu 1,0 bis 10,0 steigend, 3mal taglich 
in Oblaten, Latwerge, Pillen, Bissen ode:r Tabletten, hăufig zueammen mit Copaiv~

balsam. Vom iitherischen Oel befreit als Cubebae praeparatae s. tostae. Unze:r
kleinert bei Kopfschmerz (daher "Schwindelkorner"). In Deutschland sind Kubeben dem 
freien Ve:rkehr entzogen. 

Extractum Cubebarum s. Cubebae (Austr. Gall. Germ. Helv.). Extr. Cubebae 
aethereum. Oleoresina Cubebae (U-St.). - Kubebenextrakt. Extrait (oleo
resineux) de cubebe. - Oleoresin of Cubeb. Germ.: 2 Th. Kubeben (Sieb IV) 
zieht man je 3 Tage mit 6, daun 4 Th. einer Mischung aus Aether und W eingeist aă aus 
und dampft zum diinnen Extrakt ein. - Helv. U -St.: Kubeben (V) werden im Perko
lator mit Aether erschăpft, die Ausziige, von denen man den Aether abdestillirt, zum 
diinnen Extrakt verdunstet. - Austr.: Aus gepulverten Kubeben und einem Gemisch von 
Aether und Weingeist ăa durch Verdrii.ngung und Eindampfen wie voriges. - Gall.: 1 Th. 
Kubebenpulver wird im Verdrăngungswege zuerst mit 2 Th. Aether (Spec. Gew. 0,724), 
dann mit 2 Th. Weingeist (95 proc.) erschăpft, die Ausziige nach Abdestilliren des Losungs
mittels eingedampft und miteinander gemischt. - Ausbeute 17-20 Proc. Dunkelbraun, 
in Wasser unloslich. Vor der Abgabe umzuschiitteln (Germ. Helv. Austr.) oder (U-St.) 
ohne Bodensatz zu verabfolgen. Ist das Extrakt in wii.sserigen Mixturen verordnet, so 
muss es zuvor emulgirt werden; auf 1 Th. Extrakt nimmt man 2 Th. arabisches Gummi 
und 3 Th. W asser. 

Anwendung. 0,5-2,0 mehrmals tăglich in Latwergen, Pillen oder Gallertkapseln, 
in letzterer Form haufig mit Copaivabalsam gemischt. 

Die Kubebenextrakte des Handels verdanken ibre bisweilen lebhaft griine Farbe 
meistens einem geringen Kupfergehalte; man weist denselben nach dem Einăschern in be
kannter W eise nach. 

Extractum Cubebae fluidum (U-St.). Aus 1000 g Kubebenpulver (No. 60) und 
Weingeist (91 proc.) im Verdrii.ngungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 200 ccm, 
fangt die ersten 900 ccm besonders auf und stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. 

Extractum Cubebarum spirituosum stellt man durch Ausziehen von 1 Th. Ku
bebenpulver mit 6, dann nochmals mit 2 Th. verdiinntem Weingeist und Eindampfen zum 
weichen Extrakt dar. Ausbeute 18-20 Proc. Durch Eindampfen auf das Gewicht der 
verwendeten Kuheben erhălt man das Extract. Cubebarum alcoholicum Puche. 

Tinctura Cubebae. Brit. U-St.: Aus 200 g Kubebenpulver (No. 30) und q. s. 
Weingeist (90 proc.) sammelt man im Verdrii.ngungswege 1000 ccm Tinktur. - Gall.: 
1 Th. Kubebenpulver, 5 Th. Weingeist (80 proc.). 10 Tage maceriren. 



Cucumis. 

Boli antlgonorrhoiei. 
Rp. 1. Balsam! Copaivae 

2. Cerae flavae iiă 10,0 
3. Cubebarum pulv. 50,0. 

Bei gelinder Wiirme mischt man nnd formt 100 
Boli. 

Injectlo eubeblna WILL. 
Rp. Infusi Cubebarum (30,00) 500,0 

Extracti Belladonnae 0,5. 
Gegen Leukorrhoe und Gonorrhoe. 

Pilulae eubebinae HAUSSMANN. 
Rp. Extracti Cubebarum 4,0 

Gummi arabiei 2,0 
Magnesii carbonici 6,0 
Aquae destill. q. s. 

Man formt 100 Pillen. Smal tiiglich 10 Stiick. 

Pnlveres enbebini LANGLEBERT. 
Rp. Cubebarnm pulv. 75,0 

Natrii bicarbonici 5,0. 
Divide in part. 40. 

Pnlvis Cubebarun1 eompositns BEYRAN. 
Rp. Cnbebarum pulv. 20,0 

Radicis Belladonnae 
Camphorae tritae aii 1,0. 

Divide in part. 10. 

Tabnlettae Cnbebae. 
Rp. Cubebarum pulver. 10,0 

Magnesiae ustae 1,0 
Zu 10 Tabletten. Mit Magnesia usta zn bestreuen. 

Tragemata eubebina. 
Trochisci cubebini. Copahine Mege. 

Dragees de copahu et cube bine LABELONYE. 

Rp. Extracti Cubebarum 
Balsami Copaivae aii 100,0 
Vitella ovorum No. S. 
Radicis Liquiritiae pulv. q. s. 

Man formt liingliche Pillen von 0,75 g, trocknet 
und iiberzieht mit Zucker. 

Troehlsei Cnbebae (U-St.) 
Troches of Cubeb. 

Rp. Oleoresinae Cubebae 
Olei Sassafras 
Extracti Liquiritiae pulv. 
Gummi arabiei pulv. 
Sirupi tolutani 

Man formt 100 Pastillen. 

4,0 
1 ccm 

25,0 
12,0 
q. s. 

Beize fiir rohe Tabakblătter. Je 60,0 Kubeben, Storax, Zimmt, Salpeter, 35,f) 
Kaskarilla, 50,0 Honig, 125,0 Branntwein, 5 1 Rosenwasser. Ausreichend fiir 40-50 kg. 

Cubebae compositae. Tablolds von BuRROUGHs, WELLCOME & Co. enthalten 
jede 0,016 Kubebenextrakt, 0,032 Chlorammonium, 0,016 Glycyrrhizin. 

Oleum Cubebae (Brit. U-St.). Kubebenol. Essence de Cubebe: Oii of Cubebs. 
Das aus den zerkleinerten Kubeben in einer Ausbeute von 10-18 Proc. gewonnene 

ătherische Oel ist ein etwas dicldliissiges, farbloses oder hellgriines bis blaugriines Liquidum. 
Es besitzt den charakteristischen Geruch der Kubeben und einen warmen, kampherartigen, 
zuletzt kratzenden Geschmack. Spec. Gew. 0,915-0,930 (Brit.) (ca. 0,920 U-St.). Drehungs
winkel im 100 mm-Rohr -25 bis -40°. Die Loslichkeit in 90 proc. Alkohol ist ver
schieden, manche O ele Hisen sich in gleichen Theilen, bei anderen sind 10 Theile dieses 
Losungsmittels erforderlich. Deshalb ist die Anforderung der U-St., nach der das Oel sich 
in gleichen Theilen losen soli, als zu weitgehend zu bezeichnen. 

Das Oel besteht fast nur aus Kohlenwasserstoffen. Es enthlUt wenig eines von 
158-168° siedenden Terpens (Pinen oder Camphen?), ferner Dipenten, C10H16, Cadinen, 
C15H24, und ein zweites noch nicht năher untersuchtes Sesquiterpen. In alten Oelen ist 
Kubebenkampher, ein Sesquiterpenhydrat der Formei C15H26 O, gefunden worden. 

Cucumis. 
Gattung der Cucurbitacae - Cucurbiteae - Cucumerinae. 
1. Cucumis sativus l. Gurke. - Concombre. - Cucumber. Wahrscheinlich 

in Ostindien heimisch, seit alter Zeit durch die Kultur verbreitet. 

Bestandtheile der Frucht nach KoENIG: Wasser 95,20 Proc., Stickstoffsubstanz 
1,18 Proc., Fett 0,09 Proc., Zucker 0,96 Proc., sonstige stickstofffreie Bestandtheile 1,35 Proc., 
Holzfaser O, 78 Proc., Asche 0,44 Proc., Phosphorsăure 0,094 Proc., Schwefel, organisch ge
bunden 0,005 Proc • 

.Anwendung. Die Samen fanden und finden wohl noeh Verwendung zu Emulsionen. 
Gall. hat Fruit et semence de Concombre. 

11. Cucumis Melo L. Melone. - Melon. - Melon. Ebenfalls wahrscheinlich 
in Ostindien heimisch und seit lauger Zeit in Kultur. 
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Bestandtheile der Frucht, nach KoENIG: Wasser 90,38 Proc., Stickstoffsubstanz 
1,00 Proc., Fett 0,32 Proc., Zucker 2,13 Proc., sonstige stickstofffreie Stoffe 4,40 Proc., 
Holzfaser 1,09 Proc., Asche 0,68 Proc., Phosphorsaure 0,113 Proc., Schwefel, organisch ge
bunden 0,009 Proc. 

Die Wurzel wirkt in Dosen von 25 g brechenerregend, das wirksame Princip 
heisst: Melonen-Emetin, es ist wenig bekannt. 

III. Cucumis myriocarpus Naud., heimisch in Siidafrika. Die Frucht wirkt 
purgirend und brechenerregend, das wirksame Princip ist ein glukosidischer Bitterstoff, 
Myriocarpin. 

IV. Cucumis utilissimus Roxb., heimisch in Vorderindien, enthalt im Pericarp 
ein eiweissHisendes Ferment, das in alkalischer Losung am besten wirkt. 

V. Cucumis Citrullus Ser., heimisch in Siidafrika. Die Wurzel soli blasen
ziehend wirken. 

Gurken-Cold-Cream (nach AsKINSON). 434,0 frischen Gurkensaft erwărmt man auf 
etwa 65° C., filtrirt und mischt zu einer Salbe aus je 28,0 W alrat und W achs, 450,0 
Mandelol, 60,0 Gurkenessenz. 

Gurkenmllch. 
Lait de concombre. 

Rp. 1. Cetacei 
2. Cerae albae 
3. Saponis medicati 
4. Olei Olivarum 
5. Glycerini 
6. Amygdalar. dulc. 
7. Aquae 

âă 10,0 
50,0 

100,0 
160,0 

8. Succi Cucumeris recent. 500,0 
9. Spiritus 250,0. 

Man schmilzt 1-4, riihrt sorgfăltig die durchge
seihte Emulsion aus 6-7 und zuletzt 5,8 und 
9 hinzu. - Eiuen Ersatz fiir diese Zubereitung 
bildet eine parfiimirte Mischung aus je 25,0 
Seifenspiritus und Benzoetinktur, 60,0 Glycerin 
uud 850,0 Rosenwasser, worin man je 20,0 Borax 
und Natriumacetat gelost bat. 

Cucurbita. 
Gattung der Cncurbitaeeae - Cneurbiteae - Cucurbitinae. 
1. Cucurbita Pepo L. Heimisch wahrscheinlich in Amerika, durch die Kultur 

weit verbreitet. 
BestandtheiZe des Fruchtfleisches nach KoENIG: Wasser 90,32 Proc., Stickstoff

substanz 1,10 Proc., Fett 0,13 Proc., Zucker 1,34 Proc., sonstige stickstofffreie Stoffe 
5,16 Proc., Holzfaser 1,22 Proc., Asche 0,73 Proc., Phosphorsaure 0,097 Proc., Schwefel, 
organisch gebunden 0,02 Proc. Im Fruchtfleisch ist Carotin enthalten. 

ArzneiZiche Verwendung finden die Samen, Semen Cucurbitae. Semen Pe
ponis. Pepo (U-St.). - Kiirbissamen. Kiirbiskerne oder -Kilrner. - Graine ou 
pepin de courge. Semence de Calebasse d'Enrope, de Gourde ou Coujourde (Gall.). 
Pepin de citrouille. - Pumpkin Seed (U-St.). Gourd-Seed. 

Beschreibung. Die Samen sind platt, oval, gegen das eine (Funiculus-) Ende deut
lich ausgezogen, mit einem aufgetriebenen Rande versehen, bis 2 cm lang, 1 cm breit, 
0,3 cm dick. Ohne Nahrgewebe mit grossem Embryo mit platten Cotyledonen. Geschmack 
milde, Olig. 

Bestandtheile. Aus den geschalten Samen gewinnt man durch Pressen 20 Proc. 
fettes Oel, das zu den trocknenden Oelen gehOrt, aber frisch bereitet als Speiseol ver
wendet werden kann, durch Extraktion mit Aether gewinnt man noch 15 Proc. Oel mehr. 

Es besteht aus Palmitin, Myristin und Ole'in. Ausserdem enthalten die Samen 
Leucin und Tyrosin. Asche 4,4 Proc. 

Anwend·ung. Die Kiirbiskerne gelten seit langer Zeit als Bandwurmmittel und 
da keinerlei Bestandtheil, dem man eine anthelmintische Wirkung zuschreiben konnte, 
in denselben ermittelt ist, so nimmt man an, dass die unzweifelhafte Wirkung durch das 
Oel bedingt, eine mehr mechanische sei. Es sollen fiir einen Erwachsenen 100-200 ent
schiilte Kerne nothig sein, 5-10 Stunden nach dem Einnehmen 1-2 Theeloffel Ricinusol. 

Handb. d. phnrm. Praxis. I. 62 
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Es scheint, als ob die Samen bald ihre Wirksamkeit einbiissen. Diejenigen von Cucur
bita maxima Duch. sollen dieselbe Wirksamkeit haben. Die nach dem Abpressen des 
Oeles bleibenden "Oelkuchen" enthalten 55,60 Proc. Rohprotei:n, 11,40 Proc. Rohfett 
und 8,00 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe; man empfiehlt sie als "Kraftfutter". 

Emulslo taenifuga DEBOUT. 
Rp. Semin. Cucurbit. decortic. 40,0 

Sacchari albi 30,0 
Extracti l<'ilicis 5,0 
Aquae destillatae 150,0. 

:i\lan bereitet eine Emnlsion, die nicht durchgeseiht 
wird. Auf 4mal innerhalb eines Tages zu nehmen, 
hinterher 2 Loffel RicinusBI. 

Emulsio taenifuga DEsNos. 
Rp. Semin. Cucurbit. decort. 50,0 

Aquae destiilatae 200,0 
Sirupi Aurantii cort. 50,0. 

Bereitung und Anwendung wie bei vorigem. 

Pasta Cucurbttae seminum. 

Conserva taenifuga. KUrbiskernpasta. 

Rp. 1. Seminum Cucurbitae 40,0 
2. Sacchari 30,0 
3. Aquae Rosae 5,0. 

Die Kerne werden geschalt nnd mit 2-3 gleich
mli.ssig angestossen, :i\Iorgens auf einmal, 10 
:i\linuten spilter lEssloffel Ricinusol. Bandwnrm
mittel. 

A.ntitaenia. Bandwurmmittel der Pharmacia internationale Sareme 
Vacchieri ist eine Paste aus 50,0 Kiirbissamen, 10,0 Zucker, 10,0 Glycerin und etwas 
Orangenbliithenwasser. 

Bandwurmmittel nach DuPONT. 20,0-45,0 geschalte Kiirbiskerne stosst man mit 
25,0 Zucker zum Teig an und riihrt 60,0 Milch darunter. - Morgens niichtern, nach zwei 
Stunden etwas Ricinusol. 

11. Cucurbita foetidissima H. B. K. In Amerika. Die sehr bitter schmer.kendc 
Wurzel enthiilt ein Alkaloid. 

Cumarinum. 
Cumarinum. Knmarin. Cumarsăureanhydrid. Tonkobohnenkampher. Cnma

rylige Sănre. Ortho-Oxyzimmtsănreanhydrid C9IIs02• Moi. Gew. = 146. 
Diese in zahlreichen duftenden Krăutern etc. vorkommende Substanz ist in grosster 

Menge in den Tonkobohnen enthalten und wird entweder aus diesen gewonnen oder 
synthetisch dargestellt. 

Darstellung. 1} Aus Tonkobohnen. Man kocht zerkleinerte Tonkobohnen zwei 
bis dreimal hintereinander am Riick:fl.usskiihler langere Zeit mit 80 proc. Alkohol aus. Die 
Ausziige werden vereinigt und filtrirt. Alsdann destillirt man von ihnen den Weingeist 
ab, vermischt den hinterbleibenden Riickstand mit dem 3-4 fachen Volumen heissen 
W assers, erbitzt nocbmals bis fast zum Sieden und filtrirt im Dampftrichter durch ein 
mit \Vasser angefeuchtetes Filter, welches das ausgeschiedene Fett zuriickhălt. Beim Er
kalten scheidet sich das Kumarin in Krystallen aus. 2} Synthetisch erbalt man das Kumarin 
durch Erhitzen von Natrium-Salicylaldebyd mit Essigsaureanhydrid und 4 Th. wasserfreiem 
Natriumacetat bis zum schwacben Sieden. Die nach dem Erkalten krystallinisch erstarrende 
Masse wird mit Wasser versetzt, worauf sich ein Oel ausscheidet, welches neben Kumarin 
noch Acetyl- Orthocumarsăure enthălt. Man destillirt das O el, wobei sich die Acetyl
Orthocumarsaure in Kumarin umwandelt, und krystallisirt dieses aus siedendem Wasser um 
oder reinigt es durch Destillation im Wasserdampfstrome. 

Eigenschaften. Farblose glanzende Blattchen oder rhombiscbe Săulen von an
genehmem, eigenartigen Geruche und bitterem, gewiirzhaft brennenden Gescbmacke, schwer 
loslich in kaltem (1: 400), leichter dagegen (1: 50) in siedendem Wasser, sehr leicht loslich 

O-CO in Alkobol und in Aether, auch in :fl.iichtigen und in fetten Oelen. 
c6H, . .....- 1 Kumarin schmilzt bei 67° C., sublimirt ziemlich leicht (schon in der 

'UH=CH Warme des Wasserbades) und siedet unzersetzt bei 291° C. Von konc. 
Cumarsliureauhydrid Schwefelsaure wird es schon in der Kălte langsam und ohne Farbung 

(Cumarin). 
aufgeliist; aucb beim Erwărmen tritt kaum Fărbung auf. Uebergiesst man 

es mit Natronlauge, so lost es sich in der Kălte nur sehr langsam auf; beim Erwărmen 
mit dieser schmilzt es zunachst und liist sich alsdann unter schwach griinlicher Far-
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bung auf. Aus der Losung wird durch Salzsăure das Kumarin wieder in farblosen Na
deln gefăllt. 

Priifung. 1) Es sei farblos und schmelze bei 67 ° C. Die meisten Verunreinigungen 
beeinflussen dE;n Schmelzpunkt, indem sie ihn herabdrlicken oder erhOhen. Im Zweifelsfalle 
krystallisirt man eine kleine Menge um und sieht nun, ob der Schmelzpunkt sich geăndert 
hat. 2) Es verbrenne, ohne einen Rlickstand zu hinterlassen. 3) Man kocht 0,1 g mit 
1 ccm Salzsăure eine Minute lang, und fiigt zur klaren Losung 2 ccm Karbolsăure!Osung 
(1 : 20), sowie etwas filtrirte Chlorkalklosung. Es sol! keine rothe Fărbung auftreten. 
Eine solche wiirde dmch Acetanilid verursacht werden und alsdann durch Uebersăttigen 
mit Ammoniak in Indigoblau iibergehen (Indophenol-Reaktion s. S. 4). Das Acetanilid 
ist das beliebteste Verfălschungsmittel flir Kumarin und ăhnliche Produkte. - Handelt es 
sich um eine Bestimmung etwa vorhandenen Acetanilids, so erfolgt diese am zweck
măssigsten dnrch die Bestimmung des Stickstoffes nach K.JELDAHL (s. Nitrogenium), voraus
gesetzt, dass nicht noch andere stickstoffhaltige Substanzen zugegen sind. 

Anwendung. Das Kumarin ist ein schwaches Desinficiens, wird aher arzneilich 
weder ăusserlich noch innerlich angewendet. In Gaben von 2,0 g kann es lntoxikationen 
hervorrufen. Man benutzt es iu der Parfumerie, zum Desodoriren von Jodoform und als 
Bestandtheil von 1\'laibowlen-Essenzen an Stelle des Wahlmeisters. Es besitzt etwa die 
70fache parfilmirende Kraft wie die Tonkobohnen. 

Trennung des Kumarins von Vanillin. Liegen alkoholische Losungen vor, 
so verdampft man aus 25-100 ccm derselben unter Zufiigung von etwas W asser den Al
kohol bei 80° C. Alsdann fiigt man ?.U der erkalteten Fliissigkeit vorsichtig Bleiacetat, bis 
kein Niederschlag mehr entsteht, filtrirt ab und wăscht den Niederschlag aus. Das Filtrat 
wird mit Aether sorgfăltig ausgeschiittelt, welcher sowohl das Kumarin als auch das Va
nillin aufnimmt. Alsdann schiittelt man die ătherische Fliissigkeit mit verdiinntem Am
moniak. Das Vanillin geht als Ammoniakverbindung in die wăsserige Schicht, das Ku
marin bleibt in der ătherischen Losung. N ach Verdunstung des Aethers hinterbleibt das 
Kumarin und kann durch Behandeln mit Ligroin gereinigt werden. Die ammoniakalische 
wăsserige Schicht wird mit verdiinnter Schwefelsăure angesăuert und mit Aether sorg
fâltig ausgeschiittelt Das nacb dem V erdunsten des Aetbers hinterbleibende V anillin kann 
gleichfalls durch Ligroin gereinigt werden. 

:Eiaeosaccbarum Cumariui. Essentia Asperulae artefleialls. 
Rp. Cumarini 1,0 111ai weinessenz. Waldmeisteressc nz. 

Sacchari pulverati 999,0. Rp. Corticis Citri recentis 

Auf 1 Flascbe Moselwein setzt man flir Wald
meisterbowlc = 2 g dieser Mischung zu (DIETE
RICH). 

Corticis Aurantii dulcis recentis ăă 10,0 
Spiritus diluti 200,0 
Cnrnarini 0,1. 

Auf 1 Flasche Moselwein = 1/ 2 Thee!Offel voll. 

Cuminum. 
Gattung der Umbelliferae - Apioideae - Ammineae - Carinae. 

Einzige Art: Cuminum Cyminum L., heimisch im ostlichen :1\Iittelmeergebiet bis 
'l'urkestan und Aegypten, ofter der FrUchte wegen in Siideuropa gebaut. 

Verwendung findet die Frucht: Fructus Cumini (Ergănzb . ). Semen Cumini s. 
Cymini. Semen Carvi romani s. aegyptiaci. - Mutter
kiimmel. Aegyptischer, romischer, welscher, langer 
Kiimmel. Hafer-, Kreuz-, Kronkiimmel. Pfetferkiim
mel. - l'ruit de cumin (Gall.). - Cumin Seed. 

Besch1'eibuny. Die beiden Theilfriichtchen hăngen 
in der Droge meist noch zusammen. Die Frucht ist lăng
lich, 5-6 mm lang, oben vom Kelchrest, dem Stempel
polster und Griffel gekront. Farbe braun, mit heller ge
fărbten Rippen, und zwar in jedem Theilfriichtchen 5 faden
formige Haupt- und 4 breitere Nebenrippen. Die Rippen 

Fig. 231. Querschnitt durch Fructus 
Cumini. 15 mal vergr. 

62* 
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(besonders die Ncbenrippen) tragen reichlich Borsten. In jeder Nebenrippe ein und auf der 
Fugenflache zwei Oelstrieinen (Fig. 231). Die Fntchtschale lost sich leicht vom 8amen. Die 
Borsten entstehen aus einer Anzahl emporgewachsener Epidermiszellen, sie sind oft verzweigt 
und erreichen 0,5 mm Lănge. In der an der Fugenflăche befindliclÎen Parţhie der 8amen
haut wandeln sich einige Zellen hăufig zu porosen Steinzellen um. Geruch und Geschmack 
aromatisch, nicht sehr angenehm. 

Bestandtheile. 8 P1·oc. fettes Oei, 2,5-4,0 Proc. ătherisches Oei. Letzteres 
ist anfangs farblos, spater gelblich. 8pec. Gew. 0,893-0,93. Drehung (100 mm-Rohr) 
+ 4° bis + 8°. Es enthiilt Cuminaldehyd (Cuminol) C10H120, Cymol C1off14 und 
ein Terpen C10H16• 

Verunreinigungen. Fructus Cumini sind mit reichlichen Mengen Fructus 
Conii verunreinigt vorgekommen. Auch hier ist Conium begleitet von den Frlichten der 
8etaria glauca Beauv. (vergl. 8. 314). 

Aufbewahrung und Pulverung wie bei Fructus Carvi (8. 660). 

Anwendung. Mutterkiimmel wirkt wie Kiimmel, doch krăftiger. Man verwendet 
ihn bei Verdauungsschwăche, Kolik und in der Thierheilkunde; in manchen Gegenden als 
Gewiirz fiir Brot, Kuchen und Kase. 

A.qua Cumlal. 
Rp. Olei Cnmini gtt. III 

Aquae destillatae tepidae 100,0 

Emplastrum Cumial. 
Rp. Cerati Resinae Pini 60,0 

Olei Myristicae 
Cerae flavae ai 12,5 
Fructus Cumini subt. pulv. 12,0 
Olei Cumini 3,0. 

F. 1. a. emplastrum. Bei Kolik aui die Magen
gegend zu legen. 

Vet. Puhls Semlaum qoatuor. 
Viersamen-Pul ver. 

Rp. Fruct. Anisi gr. putv. 
Fruct. Carvi 
Fruct. Cumini ~ ~ 
Fruct. Foeniculi • iiii. 

Mittel gegen Magenkrampf von Fn. DoEK ist ein Aqua Cumini concentrata. 

Semen Cumini nigri ist der 8ame der Nigella sativa L. 
Oleum Cumini. Cnminol. Romisch KiimmelOI. Essence de Cumin (Gall.). 

Oii of Cumin. 
Bei der Destillation der zerkleinerten Cuminfriichte erhălt man 2,5-4 Proc. atheri

sches Oei. Es ist anfangs farblos, wird aber bald gelb und hat den unangenehmen, aber 
charakteristischen Geruch des Cumins und einen gewiirzhaften etwas bitterlichen Ge
schmack. 8pec. Gew. 0,890- 0,930. Drehungswinkel (100 mm-Rohr)' + 4° bis + 8°. 
Es lost sich in 3-10 Th. 80 proc. Alkohols. Es besteht aus Cuminaldehyd, Cymol und 
einem noch nicht niiher bestimmten Terpen. Der wichtigste Bestandtheil ist das Cumin
aldehyd oder das Cuminol C10H120, eine optisch inaktive Fliissigkeit vom spec. Gew. 
0,972 bei 13° C. und dem 8iedepunkt 232°0. Das Cymol, C10H141 ist identisch mit dem 
in anderen atherischen Oelen gefundenen, oder dem aus Kampher darstellbaren Paracymol 
C6H4[l]CH3 • [4]C3H7• Cuminol wird ahnlich wie Kiimmelol verwendet. Do sis 2-6 
Tropfen in weingeistiger Losung mehrmals taglich. 

Cuprum. 
Cuprum (Venus). Kupfer. Cuivre (franz.). Copper (engl.). Cu. A.tomgew. 

= 63. Metallisches Kupfer gebraucht der Pharmaceut zur Untersuchung fetter Oele, 
mittels der "Elai:dinprobe"; zu diesem Zwecke wendet er entweder Drehspăne oder Schnitzel 
von diinnem Kupferblech an. Ferner Kupferblech in 8treifen zur Prtifung saurer Fliissig
keiten auf das Vorhandensein von Arsen oder Quecksilber. Fiir diesen letzteren Zweck 
schafft man ein 8tiick diinnes Kupferblech (0,6 mm stark) vom Kupferschmied an und beizt 
dessen Oberflăche durch Behandeln mit warmer verdiinnter 8chwefelsaure blank. 
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1. Cuprum pulveratum seu praecipitatum. Prăcipitirtes Kupfer. Ist fein
vertheiltes metallisches Kupfer, welches zur Bereitung von Kupferamalgam fiir Zahnărzte 
und Metallarbeiter, auch in der Homoopathie Verwendung findet. 

Zur Darstellung Hist man 100 Th. krystall. reines Kupfersulfat in 500 Th. Wasser, 
mischt die filtrirte Losung mit 300 Th. reiner Salzsăure (von 25 Proc. HCI) und stellt in 
dieselbe Stăbe oder Streifen von Zink ein. Das als dunkler Schlamm abgeschiedene Kupfer 
wird gesammelt (auch vom Zink abgekratzt), mit salzsăurehaltigem Wasser digerirt, dann 
mit Wasser bis zur volligen Entfernung aller Săure gewaschen, schliesslich zwei bis drei
mal mit Alkohol nachgewaschen und rasch getrocknet. 

Ein brăunliches, spec. schweres Pulver, welches beim Reiben im Porcellanmorser 
rothe dehnbare Metallflitter erkennen lăsst, im iibrigen alle Eigenschaften des metallischen 
Kupfers besitzt. 

Eigenschaj'ten. Das Kupfer ist das einzige Metan, welches hellrothe Farbe be
sitzt. (Friiher schrieb man auch dem metallischen Titan eine rothe Farbe zu, indessen 
haben sich die in den HohOfen hăufig gefundenen kupferrothen Wiirfel, welche friiher fiir 
reines metallisches Titan gehalten wurden, als Cyanstickstoff-Titan Ti5N4C herausgestellt; 
das metallische Titan ist ein graues Pulver.) Die dunkelrothe, stumpfe Farbe, welche 
nicht polirtes Kupfermetall an seiner Oberflăche gewohnlich besitzt, rtihrt von K upfer
oxydul her, welches an der Oberflăche des Kupfers meist vorhanden ist. 

Das metallische Kupfer besitzt hellrothe Farbe, lebhaften Glanz und hohe Politur
făhigkeit. Es ist hart, zăhe und sehr dehnbar, lăsst sich z. B. zu Blech walzen, zu Draht 
ausziehen und in diinne Blăttchen ausschlagen, welche grtinlich- blaues Licht hindurch
lassen. Der Bruch ist hackig, nach dem Schmieden sehnig. Wenn das Kupfer krystalli
sirt, z. B. nach dem Schmelzen oder bei der elektrolytischen Abscheidung (in MEIDINGER
oder DANIELL-E!ementen), so tritt es in Krystallen des regulăren Systems auf. Das spec. 
Gewicht des gegossenen Kupfers ist etwa 8,83 (wird iibrigens verschieden gefunden wegen 
der im Kupferguss stets vorhandenen Hohlrăume), dasjenige des geschmiedeten Kupfers 
8,94. Das Kupfer schmilzt schwerer als Silber und leichter als Gold. Der Schmelzpunkt 
wird verschieden angegeben (1200-1300° C., auch 1050°n), fiir reines Kupfer nimmt man meist 
1050°0. als Schmelzpunkt an. Im geschmolzenen Zustande ist es von griinlichblauer Farbe und 
absorbirt verschiedene Gase, die es beim Erstarren unter Zischen (Spratzen) wieder ab
giebt. - Das reine Kupfer hat ein ausgezeichnetes Leitungsvermogen fiir Elektricităt. 

Setzt man das Leitungsvermogen des Silbers = 100, so ist dasjenige des Kupfers = 93. 
Indessen driicken schon sehr geringe Verunreinigungen mit anderen Metallen das elek
trische Leitungsvermogen des Kupfers ganz erheblich herab. Durch eine Spur Arsen z. B. 
sinkt es auf 58, durch 0,5 Proc. Eisen auf 35, durch je 0,5 Proc. Blei und Antimon auf 64 
u. s. w. Deshalb ist es von grosser Wichtigkeit, dass das ftir elektrische Leitungen be
nutzte Kupfer moglichst rein ist (s. w. unten). 

An trockener Luft ist das Kupfer bestandig; an feuchter Luft iiberzieht es sich 
oberflăchlich mit einer Schicht von basischem Kupferkarbonat (Patina), welche falsch
lich "Griinspan" genannt wird. Beim schwachen Erhitzen an der Luft nimmt das Kupfer 
einen braunrothen Ueberzng von Kupferoxydul an, welcher bei Temperaturen von 160 bis 
3400 C. eine Reihe schoner Anlauffarben durchlauft. Beim starken Gliihen an der Luft 
wird das Kupfer zu schwarzem Kupferoxyd (Knpferhammerschlag, Kupferasche, 
Gliihspan) oxydirt, welches abblattert. Da der Kupferoxydultiberzug der Luft und der 
Feuchtigkeit besser widersteht als das Metal! selbst, so erzeugt man ihn ktinstlich (kiinst
liche Patina) auf Gegenstănden aus Kupfer. - Gegen Schwefelwasserstoff ist Kupfer sehr 
empfindlich, es iiberzieht sich unter seiner Einwirkung mit einer Schicht von dunklem 
Schwefelkupfer. Bisweilen nimmt das Kupfer in einer Schwefelwasserstoff-Atmosphăre auch 
prachtvoll blaue Fărbung an. Man schreibt diese der Bildung' von KNAPP's blauem 
Schwefel zu, fiir welchen das Schwefelkupfer als Trăger gilt. 

In allen nicht oxydirenden Săuren (also ziemlich allen Sănren mit Ausnahme der 
Salpetersăure) ist das Kupfer in der Kălte und solange die Săuren frei von Luft 
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sind und keine Gelegenheit haben Sauerstoff oder Luft aufzunehmen, unlOslich. Es ist 
also unli:islich in Salzsaure, verdiinnter Schwefelsaure, Phosphorsaure, Essigsaure, Milch
saure, W einsaure, Citronensaure, solange diese frei von Luft oder Sauerstoff sind. Ent
halten diese Sauren aber Luft oder Sauerstoff (und das ist gewohnlich der Fali, wenn sie 
nicht vorher ausgekocht waren) oder haben sie Gelegenheit, Luft oder Sauerstoff wăhrend 
ihrer Beriihrung mit Kupfer aufzunehmen, so wird das Kupfer von dem vorhandenen Sauer
stoff oxydirt und das gebildete Kupferoxyd bildet mit der vorhandenen Saure das be
treffende Salz. - Es erklart sich hieraus der Umstand, dass in blanken kupfernen Ge
fiissen Nahrungsmittel und saure Fliissigkeiten (Pflanzensafte) wohl gekocht werden konnen, 
nicht aber dariu erkalten diirfen. Bei der Operation des Kochens nămlich wird die 
Luft ausgetrieben, so dass die luftfreien Sauren nicht losend auf das Kupfer wirken 
konnen, wăhrend des Erkaltens dagegen wird wieder Luft aufgenommen und dann Kupfer 
von den Sauren gelOst. 

Unter denselben Umstănden werden auch viele Fliissigkeiten kupferhaltig, wenn sie 
Salze (z. B. Kochsalz) enthalten, die mit Kupferoxyd lOsliche Verbindungen eingehen. 
Fette und O ele, in kupfernen Gefăssen aufbewahrt, werden gleichfalls kupferhaltig infolge 
der Einwirkung bez. Bildung von Fettsăuren. Auf dieses Verhalten hat man stets Riick
sicht zu nehmen, wenn man kupferne Gefasse in Gebrauch zieht. 

Sehr leicht dagegen wird das Kupfer unter Bildung von Stickstoffoxyd gelost von 
Salpetersăure, und zwar schon in der Kălte, ferner von konc. Schwefelsăure in der Hitze, 
wobei Schwefeldioxyd entweicht. Auch Ammoniak wirkt bei Gegenwart von Sauerstoff 
losend auf Kupfer ein. Aus seinen Losungen wird das Kupfer durch Eisen, Zink, Blei, 
Zinn, Kadmium, Wismut, Nickel, Phosphor gefallt. Dagegen werden Silber und Queck
silber aus ihren Losungen durch Kupfer abgeschieden. 

Prufung des metallischen Kup{e1·s auf .Arsen. 5-6 g des zu priifenden 
Kupfers werden im moglichst zerkleinerten Zustande in einem Kolbchen, welches mit 
einem 60-80 cm langen absteigenden Rohre oder einer anderen Kiihlvorrichtung versehen 
ist, mit einem Gemische aus der achtfachen Menge officineller Ferrichloridlosung und der 
vierfachen Menge offiCineller Salzsăure (25 Proc. HCl) der Destillation unterworfen und das 
Destillat in einem gut gekiihlten. Kolben aufgefangen. Die Destillation ist bis auf ein 
moglichst kleines Volumen des Riickstandes fortzusetzen, da das vorhandene Arsen 
hauptsăchlich erst gegen das Ende derselben iibergeht. - Durch die Einwirkung des 
Ferrichlorids wird das Kupfer in Losung iibergefiihrt und das in demselben vorhandene 
Arsen als Arsentrichlorid verfliichtigt, welches alsdann im Destillate durch Schwefelwasser
stoff nachgewiesen werden kann (E. ScHMIDT). 

Chemie und .Analyse. Man erkennt das metallische Kupfer leicht an seiner 
rothen Farbe. Auch in Legirungen mit anderen Metallen bietet der Nachweis des Kupfers 
keine Schwierigkeiten, da die bei Behandlung mit den iiblichen Reagentien entstehenden 
Kupfersalze durch ihre blaue oder griine Fărbung auffallen. 

Das Kupfer bildet zwei Salzreihen: die vom Cuprooxyd Cu20 sich ableitenden Cupro
salze oder Kupferoxydulsalze, und die vom Cuprioxyd CuO derivirenden Cuprisalze. 

Die Cuprosalze sind im allgemeinen die weniger wichtigen. Das Cuprooxyd selbst 
ist roth gefărbt, das Cuprohydroxyd kanariengelb. Die Cuprosalze sind meist farblos, die 
neutralen Cuprosalze auch unlOslich. Die Cnprosalze haben die Neigung in Cuprisalze 
ii berzugehen. 

Die Cuprisalze sind diejenigen, welche man als Kupfersalze schlechthin bezeichnet. 
Sie sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Im wasserhaltigen Zustande sind sie blau 
oder griin gefatbt, im wasserfreien Zustande sind die Salze farbloser Săuren gleichfalls 
farblos. 

Fiir die analytische Erkennung des Kupfers kommen namentlich die Cuprisalze in 
Betracht, weil alle Verbindungen des Kupfers behufs der analytischen Erkennung doch in 
Cuprisalze iibergefiihrt werden. Cuprisalz!Osungen zeigen gegen Reagentien folgendes 
Verhalten: 
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1) Schwefelwasserstoff f:illt aus sauren, neutralen oder alkalischen Liisungen 
braunschwarzes Cuprisulfid, CuS, mit einem Stich ins Griinliche oder Blauliche. Dasselbe 
ist unliislich in verdiinnter Salzsaure oder verdiinnter Schwefelsaure, dagegen wird es von 
Salpetersaure geliist. Es ist ferner unliislich in Kali- oder Natronlauge, Kaliumsulfid, Na
triumsulfid, dagegen werden kleine Mengen von Ammoniumsulfid geliist. In Kaliumcyanid
liisung ist frisch gefalltes Cuprisulfid leicht zu einer fa,·blosen Fliissigkeit liislich, aus 
welcher Schwefelwasserstoff kein Cuprisulfid mehr abscheidet. - 2) Kali- oder Natron· 
hydrat fallen einen hellblauen Niederschlag von Cuprihydroxyd Cu(OH)2 ; wird die Fliissig
keit gekocht, so geht das hellblaue Cuprihydroxyd unter Abspaltung von W asser in 
schwarzes Cuprioxyd iiber. Die Fallung des Cuprihydroxyds durch N atron- oder Kalilauge 
wird verhindert durch Ammoniaksalze, ferner durch die Anwesenlteit geniigender Mengen 
von W einsăure, Citronensăure, Glycerin, Mannit und anderer organischer V erbindungen. 
Bei ihrer Anwesenheit geht das Cuprihydroxyd mit prachtvoll blauer Farbe in Liisung. -
3) Natriumkarbonat fallt basisches Cuprikarbonat CuC03 +Cu(OH)2 als griinlichblauen 
Niederschlag, der beim Kochen unter theilweisem Uebergang in Cuprioxyd braunschwarz 
wird. - 4) Ammoniak bewirkt, in kleinen Mengen zugesetzt, zunachst die Ausscheidung 
hellblauer basischer Salze, auf Zusatz von mehr Ammonîak entsteht lasurblaue Liisung. -
5) Kaliumferrocyanid erzeugt in nicht zu stark verdiinnten Liisungen einen braun
rothen Niederscblag von Cupriferrocyanid Fe0y6Cu2, in starker Verdiinnung entsteht rothe 
Fii.rbung. Das Cupriferrocyanid ist in verdiinnten Sauren unliislich, von Kali- oder Natron
lauge aher wird es zersetzt, von Ammoniakfliissigkeit geliist. - 6) Rhodankalium fallt 
aus der nicht zu stark verdiinnten Liisung schwarzes Cuprirhodanid Cu(SCN)2 , enthalt die 
Losung aher gleichzeitig schweflige Saure, ~ wird weisses Cuprorhodanid Cu. SCN ge
făllt. - 7) Metallisches Eisen (ein blanker eiserner Spatel) iiberzieht sich, mit einer kon
centrirteren (und mit Salzsaure etwas angesauerten) Liisung eines Cuprisalzes in Beriihrung 
gebracht, augenblicklich mit einer Schicht von metallischcm Kupfer. Ist die Cuprisalz
liisung stark verdiinnt, so tritt der Ueberzug langsam auf. - 8) Bringt man die saure 
Kupfersalzliisung auf Platinblech und legt in diese ein Kornchen metallisches Zink so ein, 
dass dieses mit dem Platin in Beriihrung ist, so scheidet sich auf letzterem gleichfalls 
metallisches Kupfer aus. - 9) Wird ein Gemisch von Kupferverbindungen + Soda im 
Reduktionsfeuer des Lothrohrs auf Kohle geschmolzen, so enthalt die Schmelze rothe 
Metallflitter, welche duktil sind. - 10) Bringt man etwas metallisches Kupfer oder eine 
kupferhaltige Legirung oder ein Kupfersalz auf einem diinnen Platindrahte in die nicht 
leuchtende Flamme, so farbt sich dieselbe smaragdgriin. Zusatz von Salzsaure befiirdert 
das Auftreten dieser Erscheinung. - 11) Die Boraxperle oder Phosphorsalzperle wird 
durch Kupfer und seine Verbindungen in der Oxydationsflamme griin gefarbt, beim Er
kalten geht diese Farbung in Blau iiber. - Setzt man die Perlen der Reduktionsflamme 
aus und gliiht man sie unter Zusatz von etwas Zinn oder nach dem Betupfen mit Stanno
chlorid, so werden sie undurchsichtig braunroth, weil sich nunmehr Cuprooxyd (Kupfer
oxydul) abgeschieden bat. 

Man bestimmt das Kupfer: 

1) Als Kupferoxyd CuO: Man erhitzt die neutrale oder schwach saure, aher 
ziemlicb stark verdiinnte (!) Kupfersalzliisung in einer Schale aus Platin oder Porcellan 
bis zum beginnenden Sieden, fiigt reine, etwas verdiinnte Natronlauge hinzu, solange noch 
ein Niederschlag entsteht, erhalt noch einige Minuten bei einer dem Sieden nahekommen
den Temperatur, lasst lmrze Zeit absetzen, filtrirt die Fliissigkeit ab, iibergiesst den Nieder
schlag mit W asser und erhitzt zum Kochen. N achdem man dies zwei- bis dreimal ge
than bat, bringt man den Gesammt-Niederschlag auf das Filter, wascht ihn mit heissem 
Wasser vollig (!) aus, trocknet zunachst bei 100° O. und gliiht dann im Tiegel aus Platin 
oder Porcellan iiber einem einfachen Bunsenbrenner. CuO x 0,79747 =Cu. - Das so er
haltene Kupferoxyd kann man zur Kontrolle durch Erhitzen im W asserstoffstrome in me
tallisches Kupfer iiberfiihren. Die Methode ist genau, doch diirfen organische Substanzen, 
welche die Fallung von Kupfer durch atzende Basen verhindern (s. o ben), nicht zugegen sein. 

2) Als Cuprosulfid C~S: Man leitet in die Kupfersalzliisung, welche kleine 
Mengen freier Salzsaure oder Schwefelsaure aher keine Salpetersaure enthalt, Schwefel
wasserstoff bis zur volligen Săttigung ein. Damit man einen dichten Niederschlag erhalt, 
ist es zweckmăssig, die Fliissigkeit wahrend des Einleitens von Schwefelwasserstoff zum 
Sieden zu erhitzen, doch darf alsdann freie Salpetersaure nicht zugegen sein. Man filtrirt 
darauf rasch durch ein Filter, bringt den Niederschlag auf das Filter, wascht ihn auf 
diesem mit Schwefelwasserstoffwasser aus und trocknet thunlichst rasch. (Es empfiehlt 
sich, den spater zu benutzenden RosE'schen Tiegel wăhrend des Trocknens unter den 
Trichter zu stellen.) - Nach dem Trocknen trennt man den Niederschlag vom Filter, ver
brennt dasselbe in einem RosE'schen Tiegel vollstandig (!), mischt zu der Filterasche 
nach dem Erkalten etwas reinen Schwefel, bringt ferner den Hauptniederschlag dazu, und 
gliiht das erhaltene Gemisch von Schwefel und Cuprisulfid im Wasserstoffstrome (siehe 



984 Cuprum. 

Hydrogenium) bei dunkler Rothglut bis zum konstanten Gewichte. Man erhălt schliesslich 
Cuprosulfid Cu9S. Die Berechnung ist die gleiche wie beimCuprioxyd: Cu2Sx0,79747=Cu. 

3) Als Kupferrhodaniir Cu(SCN). Man versetzt die von Salpetersăure oder 
freiem Chior moglichst freie Losung der Kupferverbindung, welche keine oder nur sehr 
wenig freie Săure enthalten soli, mit schwefliger Săure oder unterphosphoriger Săure in 
ausreichender Menge und fiigt eine Losung von Rhodankalium in moglichst geringem 
Ueberschuss hinzu. Das Kupfer schlăgt sich unter diesen Umstănden (s. sub 4) als 
weisses Cuprorhodanid nieder. Man lăsst es bei gewohnlicher Temperatur absetzen, filtrirt, 
wăscht mit W asser aus und trocknet den Niederschlag. Dann trennt man ihn vom Filter, 
verbrennt dieses im RosE'schen Tiegel, bringt zur Filterasche das Cuprorhodanid, sowie 
etwas gepulverten Schwefel, mischt und gliiht im W asserstoffstrome bis zum konstanten 
Gewicht. Man erhălt auch in diesem Falle Cuprosulfid Cu2 S. Die Berechnung s. sub. 2. 

Doch kann man das Cuprorhodanid auch auf gewogenem Filter sammeln und nach 
dem Trocknen bei 100° C. wiigen. In diesem Falle ist CuSCN X 0,52066 = Cu. 

4) Maassanalytisch. Nach VoLHARD. Man bringt die Kupfersalzlosung, welche 
nicht zu viel freie Săure enthalten soll, in einen 250ccm-Kolben, erhitzt zum Sieden (!) und 
setzt so viei einer gesăttigtcn Losung von schwefliger Săure hinzu, dass die Fliissigkeit 
deutlich darnach riecht. Man fiigt nun unter Umschwenken einen Ueberschuss von 
1/ 10 Normal-Rhodanammoniumlosung hinzu. Diese bewirkt beim Eintropfen in die Kupfer
losung zuerst eine griine Fărbung, hervorgerufen durch Bildung von Cuprirhodanid, 
welche beim Umschwenken unter Abscheidung von weissem Cuprorhodanid verschwindet. 
Dieses Verhalten giebt ein Mittel, die vollstăndige Ueberfiihrung des Kupfers in letztere 
Verbindung leicht zu erkennen. Man liisst ..-on der Rhodanammoniumlosung so viel zu
fliessen, bis an der Einfallstelle eine Farbenverănderung nicht mehr auftritt, fiigt alsdann 
noch einige ccm 1/ 10 Rhodanammoniumlosung hinzu, lăsst erkalten, fiillt bis zur Marke auf 
und mischt. N achdem sich der Niederschlag vollstiindig abgesetzt hat, filtrirt man die 
Fliissigkeit ah und bestimmt nunmehr den noch in Losung befindlichen Ueberschuss von 
Rhodanammonium. Zu diesem Zwecke bringt man 50 ccm des Filtrates in einen Kolben, 
fiigt einen gemessenen Ueberschuss 1/ 10-Normal-Silbernitratlosung hinzu, mischt durch Um
schwenken, macht mit Salpetersăure stark sauer, setzt etwas Eisenalaunlosung hinzu und 
titrirt den nnnmehr vorhandenen Ueberschuss mit 1/ 10 -Normal-Rhodanammoniumlosung 
zuriick. Vergl. auch S. 58. 

Da die Reaktion nach der Gleichung: 2CuS04 +5Hs0+2NH4CNS+S02 = 
2(NH4)HS04 +S04H9 +3H.g0+2CuCNS verlăuft, so ergiebt sich daraus, dass 1 ccm 
1/10-Normal-Rhodanammoniumlosung, weloher 0,0076 g NH4CNS enthălt = 0,0063 g me
tallisches Kupfer oder 0,0249 g krystallisirtes Kupfersulfat (CuS04 + 5Ilg0) anzeigt. Bei
spici. 10,0 g reines, duroh Alkohol gefalltes, lufttrooknes Kupfersulfat wurden in Wasser 
zu 500 oom gelost. - 25 corn dieser L6sung (= 0,5 g CuS04 + 51lg0) wurden im 250 ccm
Kolben mit 25 ccm Wasser und einigen Tropfen Schwefelsăure zum Sieden (!) erhitzt, 
dann mit 60 corn 1/ 10-Normal-Rhodanammoniumlosung versetzt und nach dem Mischen und 
Erkalten (!) auf 250 ccm aufgefiillt. - 50 ccm des Filtrats (= 5 ccm der urspriinglichen 
Losung = 0,1 g CuSO, + 5Hg0) wurden mit 25 ccm Wasser verdiinnt, dann wurden 
20 ocm 1/ 10-Normal-Silbernitratlosung zulaufen gelassen. Hierauf wurden 10 ocm Salpeter
săure von 25 Proc. HN03, sowie etwa 1 ccm Eisenalaunlosung zugegeben und mit 1/ 10-Nor
mal-Rhodanammoniumlosung bis zum Eintreten der Rothfărbung titrirt. Verbrauoht = 
12 ccm 1/ 10-Normal-Rhodanammoniumlosung. 

Mithin waren fiir 50 corn des Filtrates verbrauoht worden: 
Rhodanlosung Silbernitratlosung 

a) Urspriinglich zugesetzt 6
5° = 12 ccm 20 corn 

12 " 
--.;;-=-; 

Sa. 24 " 
b) Zur Schlusstitrirung 

Es sind also in Reohnung zu stellen 4 ccm 1 / 10 -Normal-Rhodanammoniumlosung. 
4 X 0,0249 g = 0,0996 g. Diese Menge kryst. Kupfersulfat ist in 5 ccm der urspriing
lichen Losung vorhanden. Mithin sind in 500 ccm dieser Losung = 0,96 g krystallisirtes 
Kupfersulfat gefunden worden. Demnach wurden bei dem Versuche 99,6 Proc. des vor
handenen Kupfersulfats wiedergefunden. 

Die obenerwii.hnte Fărbung von Cuprirhodanid ist bei Gegenwart von Ferrisalzen 
nicht zu erkennen; auch nach vollstăndiger Ausfăllung des Kupfers entsteht auf weiteren 
Zusatz von Rhodanammonium eine dunkle Farbung, welohe beim Umsohwenken ver
schwindet. In solohen Făllen iiberzeugt man sioh von der vollstiindigen A usfăllung des 
Kupfers am leichtesten, wenn man naoh Absetzen des Cuprorhodanids eine Probe der iiber
stehenden Fliissigkeit in ein Reagensglas bringt und Rhodanammoniumlosung dazu bringt. 
Entsteht keine Făllung mehr, so vereinigt man die Probe mit der Hauptfl.iissigkeit. Ent
steht nooh eine Fallung, so ist noch mehr Ammoniumrhodanid zuzusetzen u. s. w. 
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5) Elektrolytisch. Die eleganteste und genaueste Bestimmung des Kupfers ist 
die. auf elektrolytischem yv eg.e. W enn avch di~ elekt;olyt~schen Bestimmungen im allge
memen das Vorhandensem mcht gerade wohlfmler Hilfsm1ttel voraussetzen, so lăsst sich 
doch gerade die Bestimmung des Kupfers mit ziemlich einfachen Mitteln ausfiihren wes
halb sie hier beschrieben werden soli. Zur Elektrolyse gelangt eine Liisung, welche 'ausser 
Kupfer miiglichst kein anderes aus salpetersaurer Liisung făllbares Metall enthalten soli 
(also z. B. kein Antimon und kein Arsen) , dagegen ist die Anwesenheit von Biei nicht 
stiirend. In Liisung sollen nieht mehr als 0,2 g metallisches Kupfer sein, das Gesammt
Volumen der Liisung betrage zum Schluss etwa 120 ccm. 

Man braucht 1-2 DANIELL-Elemente A, eine Platinschale B, eine Platinelektrode C, 
Leitungsdrăhte, einen kleinen Glasheber und, wenn es zur V erfiigung ist, eiu elektrolytisches 
Stativ D. 

Fig. 232. A A Zwei DANIELL-Elemente. B Eine Platinschale, mit der zu elektrolysirenden Losung theilweise 
angefi\llt, als Kathode. O Eine in die F!Ussigkeit eintauchende Platin- Anode. D Ein elektrolytisches Sta tiv 

mit Glasstange. 

Zur Ausfiihrung bringt man die Kupferlosung , in der das Kupfer als Sulfat ent
halten ist und die in der Rege! noch einen Ueberschuss von freier Schwefelsăure enthalten 
wird, in die vollig sau bere Platinschale, fiigt so viei Ammoniak hinzu , dass basisches 
Kupfersalz sich ausscheidet oder die bekannte azurblaue Fărbung eintritt. Dann săuert 
man mit Salpetersăure schwach an, fiillt mit Wasser auf etwa 100-120 ccm auf, fiigt noch 
ll-5 ccm Salpetersăure von 1,2 spec. Gew. hinzu und schaltet die Schale als Kathode in 
einen Stromkreis von 1-2 DANIELL-Elementen ein, als Anode eine durchliicherte Scheiben
Elektrode aus Platin und bedeckt das Ganze mit einem durchlochten oder halbirten Uhr
glase. Nach etwa 1-2 Stunden ist der grosste Theil des Kupfers ausgefallen. Man spritzt 
nun das Uhrglas ab und i\berlăsst den Apparat etwa 12 Stunden (iiber Nacht) sich selbst. 
Nach dieser Zeit priift man eine mittels Pipette entnommene Probe der Fliissigkeit, ob sie 
sich durch U ebersăttigung mit Ammoniak blau fârbt. W enn dies nicht mehr der Fall ist, 
so hăngt man in die Schale einen mit Wasser gefiillten Heber (mit der linken Hand) ein 
und giesst aus einer grossen Spritzflasche (mit der rechten Hand) so viel Wasser in die 
Schale ein, dass das V olumen der Fliissigkeit stets das gleiche bleibt und die Ano de stets 
mit Fliissigkeit bedeckt bleibt. Wăhrend des Auswaschens darf der Strom nicht (!1 
unterbrochen werden. W cnn etwa 1 Liter W asser zugegossen ist, nimmt man den 
Heber aus der Schale heraus, entfernt diese vom Stativ, spiilt sie noch 1-2 mal mit 
W asser, dann 2-3 mal mit Alkohol, schliesslich 1-2 mal mit Aether nach, trocknet im 
Luftbade und wăgt. Man erhălt so das Kupfer als glănzend rothen, krystallinischen 
Niederschlag, der durch Salpetersăure leicht aus der Platinschale herausgeliist werden kann. 

Kupferbestimmung in einer Legirung. Man iibergiesst in einem ERLENMEYER
schen Kolben mit aufgesetztem Trichter etwa 1 g der moglichst zerkleinerten Legirung 
mit 5--10 ccm Salpetersăure von mindestens 1,2 bis 1,3 spec. Gewicht. Wenn in der Kălte 
keine Einwirkung mehr erfolgt, so erwărmt man, bis auch unter diesen Umstănden braune 
Dămpfe nicht mehr entweichen. Man spiilt dann die salpetersaure Fliissigkeit mit W asser 
in eine Porcellanschale und dunstet auf dem W asserbade zur Trockne ein. I st Zinn vor-
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handen, so erhitzt man den Trockenriickstand 2 Stunden lang iru Lufthade auf 150° C. 
N ach dem Erkalten erwarmt man den Riickstand mit Salpetersaure, nimmt mit W asser auf 
und filtrirt. Im Riickstande ist Zinndioxyd, event. mit kleinen Mengen Kupfer und Biei. 
Ueher die Trennung des Zinndioxyds von diesen siehe unter Zinn. Aus der salpetersauren 
Lilsung fallt man durch Zusatz von wenig Salzsaure das Silher als Silherchlorid. Das 
Filtrat wird mit Schwefelsaure versetzt und auf dem W asserhade, zuletzt auf dem Sand
hade his zur Verjagung der Salzsaure und Salpetersaure erhitzt. Den Riickstand nimmt 
man mit verdiinnter Schwefelsaure auf, filtrirt das Bleisulfa t ah und wascht mit ver
diinnter Schwefelsaure villlig aus. Die Schwefelsaure verdrangt man durch Auswaschen 
mit 80 proc. Alkohol, lasst aher diesen nicht zu dem Kupferfiltrat laufen. 

Das kupferhaltige Filtrat verdiinnt man mit W asser und leitet in dasselbe unter 
Erwarmen Schwefelwasserstoff im Ueberschuss ein. Man filtrirt und wascht den Nieder
schlag mit Schwefelwasserstoff. Das Filtrat wird bis zur Trockne verdampft und zur Be
stimmung von Eisen, Mangan, Aluminium, Zink verwendet. Den Niederschlag behandelt 
man in der Warme mit Schw'efelnatriumlilsung, welche Arsen, Antimon und Zinn in Lilsung 
hringt. Das von diesen befreite Kupfersul:fid wird nach dem Auswaschen mit Schwefel
wasserstoflwasser in Salpetersaure gelilst. Man versetzt diese Lilsung mit iiberschiissiger 
Schwefelsaure, verjagt die Salpetersaure durch Eindunsten auf dem W asserbade, zuletzt 
auf dem Sandhade, nimmt mit Wasser auf und bestimmt das Kupfer nach 1, 2 oder 3. 

Toxikologisches. Metallisches Kupfer ist vom Magen und Darm aus wirkungslos. 
Beweis: Verschluckte Kupfermiinzen gehen in der Rege! ohne Vergiftung verursacht zu 
haben auf den natiirlichen Wegen ah. 

Die lilslichen Kupfersalze geben mit Eiweiss unlilsliches Kupferalbuminat, sie wirken 
daher atzend, und wenn sie resorbirt werden, kilnnen sie Vergiftungserscheinungen hervor
rufen. Lilsliche Kupfersalze in grilsseren Mengen in den Magen gebracht, bewirken Er
brechen, das Kupfersalz wird in der Rege! villlig wieder herausgeschafft, so dass gesund
heitsschadliche Stilrungen nicht entstehen. Saure Speisen wirken bei Gegenwart von Luft 
lilsend auf metallisches Kupfer ein (s. S. 982), ein Kupfergehalt solcher in kupfernen Ge
rathen zubereiteter Speisen kann unter Umstanden Vergiftungserscheinungen hervorrufen, 
doch hat man die Giftigkeit der Kupferverbindungen bis vor kurzem stark iibertrieben. 

Chlorophyllhaltige Pflanzentheile werden behufs Inverkehrbringens als Konserven 
(Gurken, Erbsen u. a. Gemiisekonserven) mit Kupfersalzen behandelt (reverdissage). Es 
bildet sich alsdann phyllocyaninsaures Kupfer, welches gegen Salzlosungen und Sauren bei 
weitem widerstandsfahiger ist als Chlorophyll. Dieses Kupfern ist in Deutschland durch 
das Gesetz vom 5. Juli 1887 eigentlich verboten, wird aher his zur endgiltigen Regelung 
dieser Frage vorlaufig stillschweigend geduldet. TscHIRCH schlagt vor, als zulassiges 
Maximum 0,05 g metallisches Kupfer pro 1 kg Konserven zu gestatten. Durch die Ver
wendung von Kupfersalzen als Bekampfungsmittel pflanzlicher Parasiten (Brandpilz des 
Getreides, Mildewpilz der Reben, Erreger der Kartoffelkrankheit) kilnnen kleine Mengen 
von Kupfersalzen in N ahrungsmittel iibergehen, doch ist deren Menge zu gering, als dass 
sie schadigend wirken kilnnten. Bedenklicher ist der Zusatz von Kupfersulfat zum Mehl, 
um dessen Backfahigkeit zu erhilhen. Indessen ist in allen solchen Fallen immer darauf 
Riicksicht zu nehmen, dass Spuren von Kupfer in sehr vielen N ahrungsmitteln als nor
maler Bestandtheil vorkommen. (In 1 kg Kakaoschalen sind z. B. bis 0,225 g metallisches 
Kupfer enthalten.) 

Die einzelnen Kupferverbindungen sind von verschiedener Giftigkeit. Relativ un
giftig sind die Verbindungen des Kupfers mit Eiweiss, erheblicher giftig sind das Kupfer
sulfat und das Kupferacetat, am giftigsten Kupferoleat und Kupferstearinat. 

Eine chronische Kupfervergiftung, welche mit der Bleivergiftung zu ver
gleichen wăre, giebt es - nach der heutigen Anschauung - beim Menschen nicht. 

Der Nachweis des Kupfers in Nahrungsmitteln etc. ist nicht schwierig zu fiihren: 
Man verascht die getrockneten Objekte, dampft die Asche mit Kilnigswasser wiederholt 
ein, erhitzt den Riickstand 2 Stunden auf 150° C., zieht ihn mit Salzsaure aus, fallt aus der 
Lilsung durch Schwefelwasserstoff das Kupfer als Schwefelkupfer und schlagt das Kupfer 
elektrolytisch nieder (s. S. 985). 

11. Kupferzink·Legirungen. Die Kupferzink-Legirungen mit einem Gehalt von 
24-36 Proc. Zink heissen Messing. Sie.sind wohlfeiler als Kupfer, von gelber Farbe, 
widerstandsfăhiger gegen oxydirende Einfliisse, hărter und leichter schmelzbar. Geschmolzen 
sind sie sehr diinnfliissig, eignen sich daher vorziiglich zu Gusswaaren. In der Kălte sind 
sie hămmerbar und streckbar, lassen sich auch stanzen, driicken, pressen. Das zur Ver
arbeitung mit Feile und Drehbank bestimmte Messing erhălt einen Zusatz von 1-2 Proc. 
Blei, weil es sich dann leichter verarbeitet; z. B. werden die Feilen nicht verschmiert. 
Dieser Zusatz ist aber ungiinstig fiir die Verarbeitung zu Blech oder Draht. - Je grosser 
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der Zinkgehalt ist, desto leichter schmelzbar ist das Messing. Bei Lampen z. B. bestehen 
die einzelnen Theile, je nachdem sie mit der Flamme direkt in Beriihrung kommen oder 
nicht, aus hoher oder niedriger schmelzendem Messing. 

Messing, gewobnlicltes. (Gelbguss.) Kupfer 70,0, Zink 30,0. Um es auf der 
Drehbank und mit der Feile leichter bearbeitbar zu machen, erhiilt es noch einen Zusatz 
von 1-2,0 Blei. 

Rotbes Messing. 
85 Th. Kupfer und 15 Th. 

Weisses Messing. 
Kupfer und 45 Th. Zink. 

Rothguss, Tomback, Similar. Besteht gewllhnlich aus 
Zink. 
Bathmetall, Platine. Hellgelbe Legirungen aus etwa 55 Th. 

Prinzmetall. 75 Proc. Kupfer und 25 Proc. Zink. 
Alnminium-Messing. 60,0 Kupfer, 30,0 Zink, 2,0 Aluminium Liisst sich walzen, 

schmieden, stanzen, pressen. 
Mnntzmetall. Yellow-Metal. Findet zu Schiffsbeschliigen V erwendung und be· 

steht aus 50-63 Proc. Kupfer und 50-37 Proc. Zink. 
Prometbeus oder 'l'itan-Metall. Kupfer 60,0, Zink 38, Aluminium 2,0. 
Delta-Metan. Kupfer 54-56,0, Zink 40-42,0, Blei 0,7-1,8, Eisen 0,9-1,2, 

Mangan 0,8-1,4. Hart, ziihe, leicht zu bearbeiten, politurfiihig. 

III. Kupferzinn-Legirungen. Die aus Kupfer und Zinn bestehenden Legirungen 
werden "Broncen" genannt. Sie sind noch leichter fliissig wie Kupfer und li'Iessing• 
dichter und aus diesem Grunde politurfahiger, ferner klingender. Betrăgt der Zinngehalt 
nicht mehr als 15 Proc., so sind sie gelb und zăhe, mit zunehmendem Zinngehalte (25 Proc.) 
werden sie heller gelb, schliesslich fast weiss, hărter und sprOder. Durch langsame Ab
kiihlung werden sie weich und dehnbar. Man unterscheidet hauptsăchlich drei Arten: 
1) Kanonenmetall, 2) Statuenbronce und 3) Glockenmetall. 

Kanonenbronce. Besteht aus 88-92 Proc. Kupfer und 12-8 Proc. Zinn. Hart, 
fest, elastisch, widerstandsfahig. Der sog. UcHATIUs-Stahl besteht aus 92 Proc. Cu und 
8 Proc. Sn und enthiilt seine besonderen V orziige erst durch die mechanische Bearbeitung. 
Hierher gehOren noch: 

Maschinen-Bronce, fiir Lager, Zahnriider u. dergl. Die Zusammensetzung 
wechselt je nach den geforderten Eigenschaften von 82,0-94,0 Proc. Kupfer und 18,0 
bis 6,0 Zinn. 

Zapfenlager-Bronce. 95,0 Kupfer und 5,0 Zinn. 
Statuenbronce. Die Zusammensetzung der antiken Statuenbronce ist eine sehr 

wechselnde. Die modernen Broncen erhalten, um sie leicht fliissiger zu machen, Zusiitze 
von Zink und Biei. Zweckmiissige Zusammensetzungen sind z. B. 1) Reines Kupfer 93,0, 
Bankazinn 7,0. 2) Kupfer 82,0, Zink 18,0, Zinn 3,0, Blei 1,5. 

Glockenmetall. 80-75 Proc. Kupfer und 20-25 Proc. Zinn. Die beste Legirung 
soll die aus 22 Proc. Kupfer und 78 Proc. Zinn sein. 

IV. Verschiedene Legirungen, den mannigfaltigsten Zwecken dienend. 
Broncepnlver. Bestehen je nach der Fiirbung aus Legirungen von 82-98 Proc. 

Kupfer und ~-18 Proc. Zink. 
Miinzenbronce. Die deutschen und schweizerischen sogen. Kupfermiinzen bestehen 

aus 95 Kupfer, 4 Zinn und 1 Zink. 
Nensilber. Argentan, Packfong, Weisskupfer. Besteht aus etwa50-66 Proc. 

Kupfer, 31-19 Proc. Zink und 19,1-11,0 Proc. Nickel. Galvanisch versilbertes Neusilber 
heisst: Alfenide, Christofle, Alpacca. 

Atlas-Bronce. Kupfer 56,5, Zink 39,6, Blei 0,6, Mangan 1,4, Eisen 1,3, Alu
minium 0,5. 

Kronand-Metall. Kupfer 55,8, Nickel 21,9, Zink 21,3, Eisen 1,1. 
Bronce, japanische. Soll angeblich bestehen aus: Gold 1,0, Quecksilber 3-9,0 

Zinn 33-65,0, Kupfer 1272,0. 
Sterrometall, Aichmetall. Kupfer 60,0, Zink 40,0, Eisen 0,5-3,0. 
Dnrana-Metall der Diirener Metallwerke fiir Torpedos etc. Antimon + 

Zinn 2,22, Eisen 1,71, Aluminium 1,70, Kupfer 64,78, Zink 29,50. Spec. Gew. bei 16° C. 
= 8,077. 

Goldscbaum. Unechtes Blattgold. Enthiilt je nach der Farbung 91-83 Proc. 
Kupfer und 9-17 Proc. Zink. 

'l.'almigold. Ist vergoldetes Tomback. 
Mira-Metan. 74,8 Th. Kupfer, 0,6 Zink, 16,3 Biei, 0,9 Zinn, 0,35 Eisen, 0,25 Nickel. 

6,8 Antimon. 
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Kupferamalgam, ein Metallkitt fiir Zăhne. 100,0 Kupfervitriol, 78,0 Queck
silber und 23,0 gcpulvertes Eisen werden in einem porcellanenen Morser auf circa 70° C. 
erwărmt, an einem luftigen Orte unter Besprengen mit heissem W asser zerrieben und ge
mischt. Nach 6-12 Stunden erstarrt das Amalgam zu einer harten Masse. Man kann 
auch 30,0 frisches, durch Zink gefalltes Kupfer mit 70,0 Quecksilber in der Wărme des 
Wasserbades in ein Amalgam verwandeln. 30,0 Kupfermetall werden aus 120,0 Kupfer
vitriol elektrolytisch abgeschieden. 

V. Lothe. Zur Darstellung der im Nachstehenden angegebenen Kupfer oO.er 
Messing enthaltenden Legirungen schmilzt man zuerst das schwerer schmelzende Metall, 
fiigt die leichter schmelzenden hinzu, riihrt mit einem eisernen Stabe um und giesst in 
diinnem Strahle in Wasser aus, welches in lebhafte Bewegung versetzt wird. Um mog
lichst kleine Granalien zu erhalten, giesst man die Legirung auch durch einen feuch
ten Besen. 

Hartloth fiir Kupfer, sog. hartes Schlagloth. 1) 2 Th. Kupfer und 1 Th. Zink 
oder 2) 5 Th. Kupfer und 1 Th. Blei. 

Gelbes Schlagloth zum Lllthen von Kupfer, Messing, Eisen, Bronce. 1) Sehr 
strengfliissig: 7,0 Th. Messing, 1 Th. Zink. 2) Strengfliissig: 4 Th. Messing, 1 Th. 
Zink. 3) Leichtfliissig: 2 Th. Messing, 1 Th. Zink. 4) Sehr leichtfliissig: 5 Th. 
Messing, 4 Th. Zink. 

Halbweisses Schlagloth. 1) 16,0 Th. Kupfer, 18,0 Th. Zink und 1 Th. Zinn oder 
2) 12 Th. Messing, 6 Th. Zink und 1 Th. Zinn. 

Weisses Schlagloth. 1) 20 Th. Messing, 1 Th. Zink und 3 Th. Zinn. 2) 3 Th. 
Kupfer, 2 Th. Zink, 1 Th. Zinn. 

Schnellloth (Weichloth) fiir Kupfer und Messing. 1) Zinn und Blei je 1 Th. 
2) Blei 2 Th., Zinn 1 Th. 

VI. Schwărzen von Kupfer und Messing. Man iiberzieht Gegenstande aus 
Kupfer oder Messing hiiufig mit einem grauen oder schwarzen Ueberzuge, weil fiir gewisse 
Zwecke (z. B. bei Theilen von wissenschaftlichim Instrumenten) die dunkle Fărbung an 
sich zweckmăssig erscheint, und weil der dunkle Ueberzug widerstandsfăhiger gegen ăussere 
Einiiiisse ist als das blanke Metall. 

Schwarzbeize fiir Messing. 1) Zur kalten Anwendung: Man lllst 300 Th. 
Cuprikarbonat in 250 Th. Ammoniakfliissigkeit und fiigt 500 Th. W asser zu. In diese Lll
sung werden die gut abgeschmirgelten fettfreien Gegenstii.nde an Drahten aus Kupfer oder 
Messing kurzc Zeit eingetaucht, dann abgetrocknet. Zur warmen Anwendung: Man 
setzt zu konc. Salpetersăure Kupfer bis zur Săttigung hinzu. Zu 500 g dieser Losung 
bringt man 3,0 Silbernitrat. Die gereinigten Gegenstănde werden handwarm gemacht, 
dann eingetaucht und sofort herausgenommen. Man erhitzt sie, bis der zuerst griine 
Schaum schwarz geworden ist. Nach dem Erkalten abbiirsten und mit Oel abreiben. 
2) Man taucht das Metall in eine Lllsung, welche hergestellt ist dureh V ersetzen einer 
gesattigten Kupfersulfatliisung mit gesăttigter Ammoniumkarbonatlllsung bis zum V er
schwinden des Niederschlags, erhitzt hierauf, wiederholt das Eintauchen und Erhitzen so 
oft, bis der U eberzug dunkel geworden ist, biirstet ihn alsdann und iiberzieht mit Negativ
oder Mattlack. 3) Man lllst 1 Th. Cuprinitrat in 2 Th. Ammoniakfliissigkeit von 0,96 spec. 
Gew. und hăngt die zu iiberziehenden, fettfreien Gegenstănde an Drăhten von Kupfer oder 
Messing ein. 

Schwarzgraue Beize fiir Messing, Bronce, Rothguss, Kupfer. Silber. 
1000 Th. rohe Salzsăure, 60 Th. arsenige Săure fein gepulvert, 30 Th. Antimonchlorid, 
150 Th. Hammerschlag fein gestossen. Man fiigt alle Bestandtheile zur Salzsăure (Vorsicht 
wegen Arsenwasserstoff!) und erhii.lt die Mischung 1 Stunde auf 70-90° C. Man taucht 
die fettfreien Gegenstănde zweimal je 10-15 Sekunden ein, spiilt mit Wasser und trocknet 
mit weicher Leinwand oder Săgespănen ah. 

Stablgraue Beize fiir :Messing, Bronce, Rothguss, Kupfer, Silbcr. 1) Man 
lllst 83 Th. Eisenvitriol und 83 Th. gepulvcrte arsenige Săure in 1000 Th. roher Salzsăure. 
Gebrauch wie bei der vorigen. 2) In einer Mischung aus 1 Liter roher Salzsăure und 
0,125 Liter Salpetersăure lllst man 42,5 arsenige Săure und 42,5 Eisenspăne (Vorsicht!). 
Die gereinigten Gegenstănde werden 5 Minuten eingehăngt. 

:Mattschwarze Beize von A. BoLLERT. Fur Kupfer, Messing, Kupferzinn
legirung-en, Neusilber, Phosphorbronce. Man lllst 500 g Cuprinitrat in 150 g 
Alkohol von 90 Proc. Man taucht die betr. kalten Metallgegenstănde in die kalte LOsung 
und erhitzt sie alsdann, bis der Ueberzug schwarz ist. 

Briiniren von Knpfer. Das polirte und erwarmte Kupfer wird bestrichen mit 
einer Lllsung aus 5 Th. krystall. Kupferacetat, 7 Th. Ammoniumchlorid, 3 Th. verdiinnter 
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Essigsaure (von 30 Proc.), 85 Th. Wasser. Der briinirte Gegenstand wird schliesslich mit 
einer Losung von 1 Th. W achs in 4 Th. Terpentin51 abgerieben. 

VII. Verkupferung. Die galvanische Verkupferung hat zwar die friiher geiibten 
V erfahren der direkten Verkupferung fast vollstăndig verdrăngt, indessen konnen doch 
Fălle vorkommen, in denen Verkupferung ohne galvanischen Strom erwiinscht ist. 

Zinkgegenstande werden mit folgender frisch bereiteten breiigen Mischung ein
gerieben; 10,0 Kupfervitriol in 50,0 destillirtem Wasser gelost werden zunăchst mit einer 
Losung aus 13,0 Kaliumcyanid in 52,0 destillirtem Wasser und dann mit 105,0 weissem 
Thone oder soviel davon vermischt, dass eine sirupdicke Fliissigkeit daraus hervorgeht. 

Zur Verkupferung von Eisen dient folgende Fliissigkeit: 10,0 Kupfervitriol, 
6,6 Zinnsalz und 11,5 Zinkvitriol werden in 3,5 Liter reines Wasser, welches zuvor mit 
15,0 konC'entrirter Schwefelsăure versetzt ist, gegeben. In diese Fliissigkeit werden die 
eisernen Gegenstănde (z. B. 1500,0-2000,0 eiserne Nagel) eine halbe Stunde unter Um
riihren erhalten, herausgenommen, mit W asser abgewaschen und mit trocknen Siigespănen 
abgetrocknet. 

Blanke oder glatte eiserne Gegenstănde werden zuerst mit einer Losung von 
1 Th. Kupfernitrat in 50 Th. verdiinnter Salzsăure geputzt und dann wiederholt mit einer 
Losung von 10 Th. Kupfernitrat, 10 Th. Cuprichlorid in verdiinnter Salzsăure mittelst 
eines wollenen Lappens oder einer Biirste berieben (WEISSKOPFJ. 

Zur Broncirung von Zinkguss wird dieser zuerst mit einer Losung von 1 Th. 
Eisenvitriol und 1 Th. Kupfervitriol in 20 Th. W asser abgerieben und nach dem Abtrocknen 
mit einer Losung von 4 Th. Griinspan in 11 Th. Essig bestrichen. Nach dem Abtrocknen 
wird mit Kolkothar polirt. 

Zum Bronciren der Medaillen macht man eine filtrirte Abkochung von 10 Th. 
Griinspan und 5 Th. Salmiak in 250 Th. Essig. Diese Fliissigkeit wird mit einem gleichen 
Volum W asser verdiinnt, und nachdem die Medaillen hineingelegt sind, erhitzt und gekocht, 
bis die Medaillen mit einer geniigenden Kupferschicht bedeckt sind. 

Galvanisches Messingbad fiir alle Metalle anwendbar. Man lllst 200,0 g Kalium
Zinkcyanid und 200,0 g Kalium-Kupfercyanid, sowie 40,0 g Natriumkarbonat, 7,5 g Kalium
cyanid und 7,5 g Ammoniumchlorid in 5 Liter Wasser. Die Losung wird auf 20-25" C. 
erwiirmt. Die Spannung des Stromes betrage 3-4 Volt. Als Anode dient eine Messing
platte. Stromdichte 0,5 Ampere pro Quadratdecimeter. 

Galvanisches Kupferbad. 1) Fiir alle Metalle: Cupriacetat 100,0, Natrium
karbonat 100,0, Natriumbisulfit 100,0, Kaliumcyanid 100,0, Wasser 5 Liter. Kalt anzu
wenden. Spaunung 3-4 V olt, Stromdichte 0,4 Am pere pro Quadratdecimeter. Als Anode 
dient eine Kupferplatte. 2) Fiir Eisen und Stahl: Cupriacetat 100,0, Natriumbisulfit 
100,0, Natriumkarbonat 125,0, Kaliumcyanid 125,0, Wasser 5 Liter. Spannung 3-5 V olt, 
Stromdichte 0,4 Ampere pro Quadratdecimeter. Fiir Zinkgegenstande ist dieses Bad an
wendbar, wenn die Menge des Cyankaliums auf 150,0 bis 200,0 vermehrt wird. 

Broncirlack fur Gips:flguren, Ein solcher besteht aus einer Losung einer aus
getrockneten Kupferseife in Terpentinol. Die Kupferseife erhalt man durch Făllung von 
100 Th. trockner Talgseife, gelost in 500 Th. heissem Wasser, mit 35 Th. Kupfervitriol, 
gelost in 150 Th. Wasser. 

Volta·Kreuz von M. FEITH in Berlin. Besteht aus je einem in Kreuzform ausge
schlagenen Kupfer- und Zinkplattchen mit dazwischen gelegtem rothen Tuchlappchen. 
Beim Gebrauch ist das Kreuz nach Anfeuchtung des Tuchlappchens an einer seidenen 
Schnur um den Hals zu tragen. Preis 1,20 M. Werth kaum 10 Pf. (Karlsruher Orts
gesundheitsrath). 

WINTER'sche Gichtketten sind aus 60, zu gleichen Theilen aus Kupfer-, Zink- und 
Messingdraht bestehenden Schaken im W echsel zusammengesetzt. Es giebt zwei Arten 
dieser Ketten; bei der einen hăngen an dem herzformig gebogenen Draht, welcher die 
beiden Enden der Kette verbindet, zwei sogenannte Elephantenlause, bei der anderen Art 
hiingt an dieser Stelle eine leere Kapsel in Form und Grossc einer kleinen Damenuhr, die 
eine Seitc besteht aus Kupferblech, die andere aus Zinkblech. Dass hier weder Elektricităt 
noch Magnetismus zur Wirkung kommen, ist ersichtlich. 
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Cuprum aceticum. 
1. t Cuprum aceticum (Ergii.nzb. Helv.). Cuprum aceticum ueutrale. Neu

trales Cupriacetat. Kupferacefat. Essigsaures Kupfer. Aerugo crystallisata. 
Krystallisirter Griinspan. Destillirter Griinspan. Acetate de cuivre. Cupri Ace
tas. Cu(CH3C02) 2 + H20. Moi. Gew. = 199. 

Darstellung. 10 Th. Griinspan werden mit 50 Th. Wasser und 10 Th. Essigsii.ure 
von 30 Proc. fein angerieben, die Mischung wird zum Sieden erhitzt und mit soviel 30pro
centiger Essigsii.ure versetzt, bis Auflosung des Griinspans erfolgt ist. Man filtrilt alsdann 
und stellt zur Krystallisation bei Seite. Die ausgeschiedenen Krystalle werden nach dem 
Abtropfen auf porosen Unterlagen bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Eigenschaften. Dunkel-blii.ulich-griine, prismatische Krystalle von ekelhaft me
tallischem Geschmacke, loslich in 14 Th. kaltem oder 5 Th. siedendem Wasser, auch in 
etwa 16 Th. Weingeist. Zur volligen Auflosung in den genannten Medien ist gewohnlich 
der Zusatz einer kleinen Menge Essi~săure erforderlich. An der Luft verwittern die Kry
stalle oberflii.chlich und erscheinen alsdann mit einer hellblaugriinen, pulverigmatten Schicht 
bedeckt. Bei 100° C. wird das Kupferacetat wasserfrei. Durch einen Ueberschuss von 
Ammoniakfliissigkeit oder Ammoniumkarbonatliisung wird es zu einer azurblauen Fliissig
keit gelost .. 

Pri.ifung. 1) Die Losung des Salzes (1 = 20) werde durch einen starken (!) 
Ueberschuss von Ammoniumkarbonat nicht getriibt (Eisen, Thonerde, Kalk). Um einen 
vorhandenen Niederschlag (von Eisen und Thonerde) sichtbar zu machen, empfiehlt es sich, 
die Fliissigkeit zu filtriren. 2) Wird die wii.s~erige Losung (1 : 20) mit einem starken 
Ueberschuss von Natronlauge einige Zeit gekocht, so darf das Filtrat durch Schwefel
wasserstoff nicht verii.ndert werden (Zink, Biei). 3) Wird 1 g des Salzes stark gegliiht, so 
darf der Gliihriickstand feuchtes rothes Lackmuspapier nicht blauen (Erden, Magnesia, 
Alkalien). 

Aufbewahrung. Vorsichtig, in gut verschlossenen Glasgefăssen. Ein ober
flii.chliches Verwittern der Krystalle ist auch bei sorgfaltiger Aufbewahrung kaum zn 
vermeiden. 

Anwendung. Nur ii.usserlich als mildes Aetzmittel in Einstreupulvern, Salben, 
Augensalben (0,1 auf 5,0), in Losung zu Injektionen (0,5-1,0 zu 100,0). Technisch wird 
es in der Fărberei, beim Zeugdruck, auch zur Darstellung des Schweinfurter Griins 
verwendet. 

Tinte fiir Zink, Zinn und Eisen. Ist eine Mischung aus 10,0 krystall. Cupri
acetat, 10,0 Ammoniumchlorid, 5,0 gebranntem Kienruss und der geniigenden Menge Wasser. 

11. t Cuprum subaceticum. Aerugo (Erganzb.). Viride Aeris. Griinspan. 
Basischer Griinspan. Spangriin. Sousacetate de cuivre (Gall.). Verdet gris. Kommt 
in zwei, durch Farbe und Zusammensetzung verschiedenen Sorten in den Handel: 

Der blaue oder franzosische Griinspan wird hergestellt durch Einwirkung von 
in Essigsăure-Găhrung begriffenen W eintrestern auf Kupferbleche und besteht im wesent
lichen aus einfach-basischem Kupferacetat Cu(CH3C02) 2 + Cu(OH)2 + 5 H20. Er ist in der 
Rege! etwas durch W eintrester verunreinigt. 

Der griine oder schwedische (deutsche oder englische) Griinspan wird 
durch Einwirkung von mit Essig getrănkten Zeugstiicken auf Kupferplatten (mit denen 
-cratere abwechselnd geschichtet werden) oder durch Besprengen von Kupferplatten mit 
'heissem Essig gewonnen. Er besteht im wesentlichen aus Halbbasisch-Kupferacetat 
'(Cu(CH3C02)2h+Cu(OH)2+5~0 neben wenig Zweifach-basisch-Kupferacetat Cu(CH3C02)2 + 2Cu(OH)2 + H20. · 

Beide Sorten konnen zu therapeutischen Zwecken promiscue gebraucht werden, doch 
wird zu pharmaceutischen Zwecken die griine Sorte im allgemeinen vorgezogen. Jeden
falls wfirde es erwiinscht sein, sich fiir eine bestimmte Sorte zu entscheiden. 

Eigenschaften. Feste, specifisch schwere, schwerzerreibliche, griine oder blaulich
.griine Massen von Brot- oder Kugelform. - Riihrt man fein vertheilten blauen Griinspan 
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mit warmem Wasser an, so schwillt er zunachst infolge Aufnahme von 'Vasser an, dann 
zerfallt er allmăhlich in ein blaues krystallimsches, in Wasser unlosliches Pulver lZweifach
basisch-Kupferacetat, s. oben), wahrend Halb-basisch-Kupferacetat (s. oben) mit blaugriiner 
Farbe in Losung geht. In gleicher W eise bleibt beim Ausziehen des griinen Griinspans 
mit Wasser das blaue Zweifach-basische-Kupferacetat im Riickstande, wăhrend Halb-basi
sches-Kupferacetat mit blaugrUner Farbe in Llisung geht. - Von verdUnnter Schwefel
saure, von heisser verdiinnter Essigsaure wird Griinspan unter nur geringem Aufbrausen 
und unter Hinterlassung nur geringer Mengen von Unreinigkeiten gelost. 

Praj'ung. 1) Der Griinspan ist hinreichend rein, wenn 1 Theil von 4 Th. ver
diinnter Schwefelsaure (spec. Gew. = 1,112) bis zu 94 Proc. und von 10 Th. Ammoniak
fliissigkeit (spec. Gew. = 0,960) bei gelinder Warme in gleichem Procentsatz gellist wird. 
Das Unlosliche besteht in Treberresten, Fasern, Kupfermetall, Thon, Kalk. 2) Eine etwaige 
Verwechslung oder Vermischung mit arsenhaltigen Kupferfarben stellt man fest, indem 
man die Losung in Salzsaure mit Zink zusammenbringt und das entwickelte Wasserstoff
gas auf Silbernitratllisung (1 + 1) einwirken la~st. Ein citronengelber Fleck zeigt Arsen 
an (s. S. 407) . 

.Aufbewahrung. Man halt den Griinspan in Stiicken und fein gepulvert vor
răthig und bewahrt ihn vorsichtig auf. 

Anwendung. Innerlich wird Griinspan kaum noch angewendet. Aeusserlich 
als ătzendes Streupulver bei unreinen, wuchernden Geschwiiren, in Salben (1,0 auf 10,0), 
in Ceraten, Pflastern. In Augenwassern, Gurgelwassern und Einspritzungen 
ist Aerugo durch Cuprum aceticum zu ersetzen! In der Thierheilkunde dient er 
als Beizmittel bei Klauenseuche und gegen wildes Fleisch. 

Im Handverkauf wird er bisweilen zu Kratzemitteln verlangt; in diesem Falle 
ware die Abgabe zu verweigern. Technisch wird er namentlich zu galvanischen Badern 
und zu Metallbeizen verwendet und kann alsdann gegen Giftschein unbedenklich verab
folgt werden. 

Spiritus Aeruginis. Wird Kupferacetat der trockenen Destillation unterworfen, 
so destillirt bei 240-260° C. Essigsăure, bei 270° C. geht Cuproacetat Cu2(CH3C02)2 inForm 
wolliger Flocken iiber. Daher ist dieses auch als Kupferspiritus bekannte Praparat 
im wesentlichcn kupferhaltige Essigsăure. 

!.qua l"iridis HARTMA!<N. 
Rp. Tincturae Gallarum 

Tincturae Absinthii aa 10,0 
Aquae aromaticac 100,0 
Mellis depurati 20,0 
Aluminis pulverati 
Aeruginis pulveratae aa 5,0. 

Umgeschiittelt zum Verbande unreiner Wunden 
oder syphilitischer Geschwthe. 

Baume de Metz. 
METz's Balsam. Baume de fenillet. 

Blătterbalsam. Griiner Heilbalsam. 
Rp. Aeruginis pulver. 12,0 

Aloes pulver. 8,0 
Zinci snlfurici pulver. 6,0 
Olei Lauri 30,0 
Terebinthinae 60,0 
Olei Lini 
Olei Olivarum iia 180,0 
O lei Juni peri 15,0 
Olei Caryophyllorum 4,0. 

Ceratum Aeruginis Germ. 1 u. Ham b. V. 
Ceratum viride. Emplastrum Aeruginis. 

Kennedy-Pflaster. Griinwachs. 
Rp. Cerae flavae 120,0 

Resinae Pini 60,0 
Terebinthinae 40,0 
Aerugil'is subt. pulv. 10,0. 

Man giesst das Pflaster in 1/2 cm dicke Tlifelchen 
aus. Als Hiihneraugenpflaster. 

Ergănzungsbuch: 

Rp. Cerae flavae 10,0 
Resinae Pini 5,0 
'ferebinthinae 4,0 
Aeruginis subt. pulv. 1,0. 

Emplastra ad elavos pedum. 
1. Hiihneraugenpflaster der, Frau 

GRIMJIIERT. 
Rp. Emplastri Galbani crocati 50,0 

Cerne fla vae 
Terebinthinae aii 10,0 
Aeruginis subt. pulv. 20,0. 

II. RICHTER's Hiihneraugenpflaster. 
Rp. Picis nigrae ~5,0 

Emplastri Lithargyri simplicis 12,5 
Galbani pulverati 40,0 
Ammonii chlorati 
Aeruginis aa 5,o. 

III. RusT's Hiihneraugenpflaster. 
Rp. Cerae flavae 15,0 

Olei Olivarum 4,0 
Ammoniaci 15,0 
Terebinthinae 4,0 
Aeruginis subt. pulv. 6,0. 

Emplastrum ad luplam. 
G liedsch wammpflas ter. 

Rp. Ccrati Aeruginis 90,0 
Gallarum subt. pulv. 10,0. 

Pflaster bei lupia juncturae. 
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Emplastrum Manos Dei. 
Emplastrum divinum viride. 

Rp. Emplastri Plumbi compositi 90,0 
Cerati Aeruginis 10,0. 

Als erweichendes Pflaster und auf Leichdornen. 

Mixtura cuprica RADEMACHER. 
RADEMACHER's Kupfermixtur. 

Rp. Tindurae Cupri acetici 5,0 
1\Incilaginis Gummi arabiei 90.0 
Aquae Cinnamomi 175,0 
Aquae destillatae 115,0. 

t Oxymel Aernglnis. 
GrUnspan-Sauerhonig 1\Iel escharoti
cum. Aegyptische Salbe. Gipsjakob. 

Ergănzb., Hamb.-V. 
Rp. Aeruginis "ubt. pnlv. 10,0 

Acidi acetici dil. (30 proc.) 5,0 
Mellis depurati 100,0 

Werden im Wasserbade auf 100,0 eingcdampft. 
Vor dem Gebrauch umzuschiltteln; vor
sich ti g a ufz n bewahren. 

Pilnlae Cnpri acetiei·phosphoricl LnlGEors. 
Jede Pille enthălt: 

Cupri acetici 0,01 
N atrii phosphorici 0,05. 

Gegen Bleichsucht. 
Spirltns caerulens. 

Blauer Spiritus (Hamb. V.). 
Rp. Liquoris Ammonii caustici (10 proc.) 50,0 

Spiritus Lavandulae 
Spiritus Rosmarini 
Aeruginis pulv. 

1\Ian lăsst einige Tage stehen 
Einreiben auf Contusionen. 

ăă 70,0 
1,0. 

und filtrirt. Zum 

t Tinctnra Cnpri acetici RADEMACHER. 
RADEMACHER' S Ku pferaceta t- Tin k tur. 

(Ergănzb, Hamb.-V.) 
Rp. 1. Cupri sulfurici cryst. 12,0 

2. Plum bi ace tiei 15,0 
3. Aquae destillatae 68,0 
4. Spiritus (90 proc.). 52,0. 

Man zerreibt 1 u. 2 zu mittelfeinem Pulver, reibt 
mit 3 an und erhitzt in einem Kupfergefăsse zum 
Sieden. Nach dem Erkalten (!) wird 4 zugesetzt 
und die l\Iischung im verschlossenen Gefăsse 
untcr bisweiligem Umschiltteln 1 1\Ionat stehen 
geJassen, dann filtrirt. Yorsichtig aufzubewahren. 

Tlnctnra Cnpri acetlcl ScHACHT. 
[Loco Tincturae Cupri acetici RADEMACHER.] 
Rp. Acidi acetici diluti (30 proc.) 

Cnpri acetici cryst. ăa 10,0 
Aquae destillatae 150,0 
Spiritns (90 proc.) 100,0. 

Unguentnm Aernginis (Hamb. V.). 
Unguentum Apostolornm (duodecim), 

Ungnen tnm dodeka pharmacum. 
Apostelsa!be. Aegyptisehe Salbe. Griln

spansalbe. 
Rp. Aeruginis pnlveratae 

Oii bani pulvera ti ăă 1,0 
Cerae flavae 2,0 
Terebinthinae 8,0 
Olei Olivarum 16,0. 

Znm Verbande unreiner, fauliger Wunden bei 
1\Iensehen nnd Thieren. 

V•t. Linlmentnm aphthicnm. 
Liniment gegen Euterschwămme. 

Rp. Cupri acetici 5,0 
Acidi salicylici 2,5 
Olei Olivae 50,0. 

Znm Bestreichen der Aphthen am Enter. 

Vet. Linimentum cnpricnm. 
Kla uensenchen-S chmiere. 

Rp. Aeruginis pulv. 50,0 
Acidi hydrochlorici crudi 20,0 
Olei Raparum crudi 
Olei Lini aii 300,0. 

Vor dem Gebrauch gut nmznschiltteln. 

Vet. Onguent aegyptiac (Gall.). 
Rp. 1. Aeruginis pulverati 500,0 

2. Aceti (7-8 proc.) 500,0 
3 . .Mellis 1000,0. 

Man erhitzt in einem K u p fe rkessel 1 und 2 kurze 
Zeit, filgt 3 hinzu, nnd erhitzt unter UmrUhren 
weiter, bis die Mischung eine rothe Farbe und 
Honigkonsistenz angenommen hat. 

Cuprum chloratum. 
1. t Cuprum monochloratum. Cuprum chloratum album. Cuprochlorid. 

KupferchlorUr. Cu2Cl2• Moi. Gew. = 197. 
Darstellung. 42,0 Th. krystall. Cuprichlorid und 32,0 Th. metallisches Kupfer 

(Drahtnetz oder Spăne) werden mit 100,0 Th. heissem Wasser iibergossen. Man giebt 
235 Th. (rohe) Salzsăure vom spec. Gew. 1,175 hinzu, verschliesst den Kolben mit einem 
Trichter und erhitzt nun auf einem Gasofen, wenn nothig noch unter Zusatz von etwas 
rauchender Salzsăure, bis farblose Losung erfolgt ist. Diese 1-2 Stunden dauernde Opera
tion lăsst sich wesentlich beschleunigen, wenn man der Fliissigkeit etwas gefălltes Kupfer
pulver zufiigt. - Wenn die Fliissigkeit farblos geworden ist, so wird sie von dem Kupfer, 
welches im Ueberschuss vorhanden sein muss (!), in einen hohen, mit viel kal
tem destillirten Wasser gefiillten Cylinder durch ein Băuschchen Glaswolle rasch durch
gegossen. (Es ist zweckmassig, destilliltes Wasser anzuwenden, welcheb ausgekocht und 
wieder erkaltet ist.) - Nach dem Absetzen des zunăchst kăsig gefăllten Cuprochlorids 
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wird dekanthirt, das Cuprochlorid schnell abgesaugt, mit Alkohol und Aether gewaschen 
und im Vacuum liber Schwefelsiiure getrocknet. 

Eigenschaj'ten. Weisse, in Wasser unlOsliche, schwere Massen, die sich an der 
Luft unter Griinfiirbung leicht oxydiren und durch Chlorwasser oder Konigswasser leicht 
als Cuprichlorid in Losung gehen. Beim Erhitzen im Rohrchen schmelzen sie ohne 
Zersetzung. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, vor dem oxydirenden Einfluss der Luft geschiitzt, 
also in kleinen, gut geschlossenen Gefiissen. Zersetzte Priiparate sind nicht weiss, sondern 
schmutziggriin bis braun. 

Anwendung. Als Reagens in der Gasanalyse in ammoniakalischer oder salzsaurer 
Losung zur Absorption des Kohlenoxyds. 

Salzsaure Kupferchloriirlosung nach WINKLER. (Zur Absorption von Kohlen
oxyd.) Man tragt eine Mischung von 86,0 g Kupferoxyd mit 17,0 g Kupferpulver (durch 
Reduktion von Kupferoxyd im Wasserstoffstrome dargestellt) langsam und unter Umschiitteln 
in 1086,0 g Salzsaure von 1,124 spec. Gew. ein, bringt in die Flasche eine vom Boden bis 
zum Halse reichende Spira1e von Kupferdraht und verschliesst das Getass mit einem 
weichen Kautschukstopfen. Die anfangs dunkle Losung wird beim Stehen vollkommen 
farblos, tarbt sich aher in Beriihrung mit Luft unter Bildung von etwas Cuprochlorid 
wieder dunkelbraun. Zulassiger Absorptionswerth fiir 1 ccm = 4 ccm Kohlenoxyd. 

Ammoninkalische KupferchloriirlOsung nach WINKLER (zur Absorption von 
Kohlenoxyd). Man lost 250,0 g Ammoniumchlorid in 750 ccm Wasser, bringt die Liisung 
in eine mit Gummistopfen dicht zu verschliessende Flasche und fiigt ihr 200,0 g Kupfer
chloriir zu. Dieses lost sich beim Umschwenken unter Hinterlassung von etwas Kupfer
oxychlorid auf. Man erhalt eine braunliche Fliissigkeit, welche sich unverandert halt, 
wenn man in die gut zu verstopfende Flasche eine vom Boden bis zum Halse der Flasche 
reichende Kupferspirale stellt. Vor dem Gebrauche setzt man dieser Liisung 1/ 3 Volumen 
Ammoniakfliissigkeit von 0,905 spec. Gew. zu. - Absorptionswerth fiir 1 ccm = 16 ccm 
Kohlenoxyd. 

Ammoniakalische Kupferehlorlirlosung nach HEMPEL (zur A.bsorption von 
Kohlenoxyd) fiir eine Menge von 200 ccm. Man liist 10,3 g Kupferoxyd in 100 bis 
200 ccm konc. roher Salzsaure und lasst die Liisung alsdann in einem mit Kupferdrahtnetz
Spiralen moglichst erfiillten Kolben von passender Griisse zum Zwecke der Reduktion so 
lange wohlverschlossen stehen, bis sie vollkommen farblos ist. Man giesst alsdann 
diese Liisung durch einen Bausch von Glaswolle in ein· 1,5-2,0 Liter ausgekochtes und 
wieder erkaltetes destillirtes W asser enthaltendes Becherglas. N ach dem Absetzen des 
Kupferchloriirs giesst man die iiberstehende verdiinnte Salzsaure miiglichst ab, spiilt das 
Kupferchloriir mit 100-150 ccm destillirtem Wasser in eine Kochflasche von 250 ccm 
Inhalt und leitet in die noch schwach saure Fliissigkeit so lange Ammoniak, bis die Losung 
sich schwach blau farbt. Um die Luft mi:iglichst abzuschliessen, verschliesst man den 
Kolben mit einem zweifach durchbohrten Stopfen, welcher ein Gaszuleitungs- und ein Gas
ableitungsrohr enthalt, welches letztere in etwas Quecksilber taucht. Auch kann man dcn 
ganzen Apparat einschliesslich des Entwickelungsapparates fiir das Ammoniak vorher mit 
W asserstoff fiillen. 

Die so erhaltene Liisung des Kupferchloriirs wird durch Zusatz von Wasser auf 
200 ccm verdiinnt. - Zulăssiger A.bsorptionswerth fiir 1 ccm = 6 ccm Kohlenoxyd. 

11. t Cuprum bichloratum crystallisatum. Cuprichlorid. Kupferchlorid. 
Chlorwassersto:lfsaures Kupferoxyd. CuCl2 + 2H20. Moi. Gew. = 170. 

Zur Darstellung werden 100 Th. Kupferoxyd in 360 Th. Salzsăure von 25 Proc., 
welche mit 150 Th. destillirtem Wasser verdiinnt ist, in der Wărme gelost und die Lo
sung auf 300-250 Th. oder soweit eingedampft, bis ein Tropfen, auf eine kalte Porcellan
schale gebracht, erstarrt. Man lăsst die Gesammtmenge erstarren, presst zwischen Filtrir
papier, trocknet bei gewohnlicher Temperatur und bewahrt in trocknen, gut verscblossenen 
Gefăssen auf. 

Griine rhombische Krystalle, hygroskopisch, leicht loslich in Wasser und auch in 
Alkohol. Die wăsserige Li:isung ist schOn griin, bei starker Verdiinnung blau. Es wird 
etwas iiber 100° C. wasserfrei und geht in das braune, wasserfreie Salz CuCI~ iiber. Durch 
Einwirkung von metallischem Kupfer wird das Cupricblorid zu Cuprochlorid reducirt 
(s. S. 992). 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 63 
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Alterans und Tonicum, angewendet bei Skropheln, Rhachitis, Hautaffektionen, Dys
krasien. Gaben 0,005-0,01-0,015 g drei bis viermal tăglich. Grosste Einzelgabe 0,03 g. 

t Cuprum bichloratum siccum. Entwilssertes Cuprichlorid oder Kupferchlorid. 
CuC~. Moi. Gew. = 134. 

Es wird durch Erhitzen des obigen krystallisirten Salzes auf 110° C. erhalten. Gelb
braune, zerf!iessliche Masse, im iibrigen von den Eigenschaften des vorigen. 

Aether Cupri. 
Rp. Cupri bichlorati cryst. 4,0 

Aetheris 100,0. 

Dosis 5-8 Tropfen. 

Aqua antimiasmatica KoECHLIN. 
Aqua Beisseri. Liquor antimiasmaticus 

BEISSER. 

Liquor antimiasmaticus KOECHLIN. 
Liquor Cupri chlorati ammoniatus. 

Rp. Cupri bichlorati crystall. 5,4 
Ammonii chlorati 50,0 
Aquae destillatae q. s. 

(185) dass das Gesammtgewicht = 240,0 betrăgt 
Klare, smaragdgriine F!Ussigkeit von 1,070 bis 
1,072 spec. Gewicht. In 120,0 ist 1,0 Kupfer 
enthalten. 1 nnerlich gegen skrophulose und 
syphilitische Haut-, Knochen- und DrUsenaffek-

Rp. Liquoris antimiasmatici KoECHLIN 1,25 tionen, gegen Cardialgie, Epilepsie, Chorea etc. 
Aquae destillatae 100,0. zu 5-10-15 Tropfen in VerdUnnung mehrmals 

Anfangs des Morgens, nach mehreren Tagen auch taglich. A eu s ser 1 i c h, ohne Erfolg, zum V er-
des Abends einen Essloffel voll. bande syphilitischer Geschwure. 

Tinctura Cupri bichlorati HELVETIUS. 
Rp. Cupri bichlorati cryst. 40,0 

Spiritus (90 proc.) 100,0. 
5-7-10 Tropfen bei Epilepsie, Rhachitis, WUrmern. 

Cuprum oxydatum. 
1. t Cuprum oxydulatum. Cuprooxyd. Kupferoxydul. Kupferhemioxyd. Cu20. 

Moi. Gew. = 142. 
Zur Darstellung stellt man eine Auf!Osung von 1 Th. Traubenzucker (oder 1,5 Th. 

Honig in 30 Th. W asser dar, filtrirt diese und versetzt sie mit 2-3 Th. Seignettesalz so
wie mit Natronlauge in reichlichem Ueberschuss (etwa 20 Th.) und mischt eine Losung von 
1 Th. krystall. Kupfersulfat in 30 Th. Wasser zu. Man muss nun eine klare, lasurblaue 
Fliissigkeit ha ben. (Ist dies nicht der Fali, so fehlt es entweder an Traubenzucker oder 
an Natronlauge oder an Seignettesalz.) Diese Fliissigkeit erhitzt man auf dem Wasser
bade oder auf freier Flamme, worauf sich das Kupferoxydul mikrokrystallinisch abscheidet. 
Man sammelt es, wăscht es zunachst mit heissem ''Vasser, bis das Ablaufende nicht mehr 
alkalisch reagirt, dann mit Alkohol und mit Aether und trocknet rasch. 

Rothes, krystallinisches Pulver vom spec. Gew. 5,34-5,37. Es verăndert sich nicht 
an der Luft, ist unlOslich in Wasser. In Ammoniakfliissigkeit ist es lOslich; die urspriing
lich farblose Losung wird bei Luftzutritt blau. Durch Chlorwasserstoffsăure wird es in 
Cuprochlorid verwandelt; sauerstoffhaltige Săuren, z. B. verdiinnte Schwefelsăure, bringen 
die Hălfte des Kupfers als Kupferoxyd in Losung, wăhrend die andere Hălfte als metalli
sches Kupfer ungelost bleibt. In feuchtem Zustande oxydirt es sich leicht an der Luft, 
im trocknen Zustande ist es haltbar. Durch Ueberleiten von Wasserstoff oder von Methyl
alkoholdămpfen liber Kupferoxydul in der Hitze wird dieses leicht zu metallischem Kupfer 
reducirt. Durch Gliihen an der Luft verglimmt es zu schwarzem Kupferoxyd. - Es dient 
in der Technik zum Fărben von Glasfliissen. 

Cuprohydroxyd, K upferoxydulhydrat, Cu2(0H)2 , wird als kanariengelber Nieder
schlag durch Kalilauge aus Cuprochloridlosungen gefallt. Es zersetzt sich schon unter 
100° C. in Cuprooxyd und Wasser. 

Il. t Cuprum oxydatum (Ergănzb.). Oxyde noir de cnivre (Gall.). Cuprum 
oxydatum nigrum RADEMACHER. Kupferoxyd. Cuprioxyd. CuO. Moi. Gew. = 79. 

Das Kupferoxyd kann durch Erhitzen von metallischem Kupfer an der Luft oder durch 
Gliihen von Cuprinitrat erhalten werden. Da die so gewonnenen Prăparate aher sehr 
dicht und selten rein sind, so soli das zum therapeutischen Gebrauche bestimmte Kupfer
oxyd durch Gliihen von Cuprikarbonat dargestellt werden. 
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DarsteZlung. Man lost 10 Th. reines Kupfersulfat in 50 Tb. Wasser, anderseits 
15 Th. reines kryst. Natriumkarbonat in 50 Th. Wasser. Man mischt die :filtrirten, klaren 
Losungen und erwarmt die Mischung in einer Porcellanschale so lange, bis der Nieder
schlag sich am Boden des Gefasses in dichter Form abgeschieden. Hierauf wascht man 
ihn zunacbst durch Dekantbiren, dann auf dem Filter solange mit heissem Wasser, bis 
das Filtrat nicht mehr alkalisch reagirt, nnd trocknet ihn auf porosen Unterlagen, zuletzt 
im Wasserbadtrockenschranke. Den trocknen Niederschlag bringt man in einen Porcellan
tiegel oder Hessischen Tiegel und gliiht ibn bei allruahlich verstarktem Feuer so lange, 
bis eine aus der Mitte entnommene Probe nach dem volligen (!) Erkalte11 in verdiinnter 
Salpetersăure ohne Aufbrausen von Kohlensaure loslich ist. Man fiillt es noch warm in 
die trockenen, vorgewarmten Gefiisse. 

Eigenschaj'tm. Schwarzes, glanzloses, spec. schweres, nicht krystallinisches Pul
ver, welches in verdiinnter Salpetersaure leicbt, ohne Riickstand und ohne Entweichen von 
Kohlensaure loslich ist. Es ist zart anzufiihlen, ohne Geruch nnd Geschmack, unloslich in 
Wasser und Natronlauge, loslich in Săuren. Aus der Luft zieht es etwas Feuchtigkeit an. 
In Ammoniak:fliissigkeit lost es sich mit blauer Farbe zu Kupferoxydammoniak. Durch 
Ueberleiten von Wasserstoff oder von Methylalkoboldampten in der Gliihhitze wird es 
leicht zu metallischem Kupfer reducirt. 

Prufung. 1) Es Iose sich in 10 Th. verdiinnter Schwefelsaure ohne Aufbrausen 
(Kohlensaure). - 2) Die salpetersaure Losung werde durch Baryumnitratlosung nicht so
fort getriibt (mehr als Spuren Schwefelsaure). - 3) Die mit verdiinnter Schwefelsaure be
reitete Losung gebe nach vollstandiger Ausfallung des Kupfers durch Schwefelwasserstoff 
ein farbloses Filtrat, welches durch Ammoniakfl.iissigkeit nicht verandert werde (weisse 
Fallung = Zink oder Aluminium, schwarze Fallung = Eisen) und beim Verdampfen und 
Gliihen keinen fenerbcstandigen Riickstand hinterlasse (Kalk, Magnesia, Alkalien). -
4) Werden 0,2 g Kupferoxyd in 2 ccm verdiinnter Schwefelsăure ohne Anwendung von 
Wărme gelost, und wird die Losung mit 2 ccm Ferrosulfatlosung vermischt und auf 2 ccm 
konc. Schwefelsaure geschichtet, so darf keine braune Zwischenzone auftreten (Salpetersăure) . 

.Attfbewahrung. Vorsichtig, in gut geschlossenen Gefiissen; wegen der hygro
skopischen Eigenschaften siehe vorher . 

.Anwendung. Aeusserlich in Form von Salben (1,0: 10,0-20,0 Fett) als zer
theilendes Mittel bei Driisengeschwiilsten, Gelenkentziindungen, um die Resorption von 
Exsudaten zu beschleunigen, Hornhauttriibungen. Innerlich bei "Kinderkrankheiten" und 
als Wunnmittel, besonders als Bandwurmmittel. Bei der innerlichen Darreichung sind 
saure Speisen zu vermeiden. 

Pllulae Cuprl oxydatl HAGER. 

Rp. Cupri oxydati nigri 6,0 
Calcii carbonici 2,0 
Boli albae 12,0 
Glycerini 11,0. 

l!'iant pilulae 120. Tăglich einmal je 2 Pillen bei 
Vermeidung saurer Speisen gegen Bandwurm 
Erwachsener. Einige Tage nach Beendigung des 
Gebmuches eine Gabe Ricinusol Kinder erhalten 
zweimal tliglich 2 Pillen, im ganzen 50-60 Pillen. 

Unguentnm contra amaurosin SICHEL. 

Rp. Cupri oxydati nigri 2,0 
Olei Amygdalarum gtt. XV 
Adipis 20,0. 

Zum Einreiben von Stirn und Schliifen bei schwar
zem Staar infolge Ubermăssigen Tabakrauchens 

Ungueutam eoutra zouam. 
Rp. Cupri oxydati nigri 1,0-4,0 

Unguenti rosati SO,O. 

Bei Gtirtelrose. Die befallenen Hautstellen werden 
des Morgens nnd des A bcnds eingerieben. 

Vet. Pllulae taenifugae HAGER. 

Bandwurmpillen fUr Runde. 

Rp. Cupri oxydati nigri 
Boli albae aii 10,0 
Glycerini 8,0 
Aquae q. s. 

Fiant pilulae 200 Kleinen Hunden tiiglich eine, 
grosseren tăglich zweimal einc Pille in .Fleisch 
gehtillt zu geben, zwei Wochen hindurch. 

Vet, Klanenseucllensalbe. 
Rp. Cupri oxydati 5,0 

Aluminis usti 10,0 
Ammonii hydrochlorici 2.0 
Camphorae 1,0 
Unguenti populei 50,0. 

63* 
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Cuprum oxydatum purum granulatmn ist ein aus linsen- bis erbsengrosscn 
Stiicken bestehendes Kupferoxyd, welches durch Gliihen von Cuprinitrat dargestellt wird. 
Man gebraucht es wesentlich zur Verbrennung in der Elementar- Analyse. Zu diesem 
Zwecke muss es namentlich frei sein von Salpetersăure, Kohlenstoff bezw. Kohlensăure 
und W asser. Dies wird dadurch erreicht, dass man das Kupferoxyd vor jeder neuen Be~ 
nutzung entweder an der Luft oder im Sauerstoffstrome und zwar im Kupfertiegel oder 
direkt im Verbrennungsrohr einige Zeit ausgliiht. Die Aufbewahrung erfolgt zweckmăssig 
in "Glasbirnen" unter Chlorcalciumverschluss. 

Cuprum oxydatum purum in Drahtform. Wird durch Gliihen von Kupferdraht
stiicken im Sauerstoffstrom erha1ten und dient gleichfalls zur Elementar-Analyse. Fiir das
selbe gilt das Namliche, was fiir das vorige Prăparat gesagt worden ist. 

Cuprum hydroxydatum. Cuprihydroxyd. Kupferoxydhydrat. Cu(OH}!. 
Moi. Gew. = 97. Diese Verbindung fălit als hellblauer, gelatinoser Niederschlag aus 
KupfersalziOsungen auf Zusatz von ătzenden Alkalien. Will man sie auswaschen, so lasse 
man sie bei 60-70° C. stehen, bis sie kornige Beschaffenheit angenommen hat. Erhitzen 
bis zum Sieden ist unzulăssig, weil alsdann das Cuprihydroxyd in \Vasser nnd Kupfer
oxyd zerfăllt. Das Cuprihydroxyd lOst sich in Săuren und bei Gegenwart von Trauben
zucker, Glycerin, Mannit unll weinsauren Salzen auch in ătzenden Alkalien. Ferner wird 
es von Ammoniak leicht gelOst. 

Haltbares Kupferhydroxyd nach Srm'ZER. (Zur Făllung der Eiweissstoffe.) 
100,0 g kryst. Kupfersulfat werden in 5 Liter Wasser gelost und mit 2,5 g Glycerin vcr
setzt. Aus dieser Losung wird durch Zusatz von verdiinnter Natronlauge, bis die Fliissig
keit alkalisch reagirt, das Kupfer als Hydroxyd ausgefăllt. Letzteres wird abfiltrirt, alsdann 
durch Anreiben mit W asser, welches pro Liter 5 g Glycerin enthălt, aufgeschlămmt. Durch 
wiederholtes Dekanthiren und Filtriren entfernt man die letzten Spuren von Alkali. Der 
Filterriickstand wird mit W asser, dem man 10 Proc. Glycerin zugesetzt bat, verrieben und 
bis zu ciner Verdiinnung gebracht, dass derselbe cine gleichmăssige, mit einer Pipette auf
saugbare Masse bildet. Dieselbc wird in gut verschlossenen Flaschen und im Dunkcln 
aufbewahrt. Den Gehalt der breiigen :Masse an Kupferhydroxyd bestimmt man durch 
Eindunsten eines abgemessenen V olumens und Gliihen des Riickstandes. 

III. Cuprum oxydatum ammoniacatum. Kupferoxydammoniak. Cuoxam 
(Amerikanische Abkiirzung). CuO. 4NH4 • OH. Zur Verwendung gelangt die wăsserige 
AuflOsung dieser Verbindung, und zwar als Reagens. 

2,0 g krystall. Kupfersulfat werden in 100 ccm destillirtem Wasser gelăst und einige 
Tropfen koncentrirte Ammoniumchloridliisung zugefiigt. Hierauf bereitet man eine Losung 
von 1,0 g Kalihydrat in 100 ccm Wasser und setzt etwas Barytwasser zu, um das vorhandene 
Kaliumkarbonat zu fâllen. Beide Losungen werden gemischt. V on dem sich absetzenden 
Kupferhydroxyd wird dekanthirt, dann wird der Niederschlag wiederholt mit destillirtem 
Wasser gewaschen, schliesslich abfiltrirt. Den noch feuchten Niederschlag iibergiesst man 
in einer Porcellanschale mit koncentrirtem Ammoniak (0,900 spec. Gew.) und filtrirt, sobald 
Auflosung erfolgt ist, durch Glaswolle. 

Das Reagens ist im Dunkeln aufzubewahren; trotzdem zersetzt es sich nach einiger 
Zeit. Es empfiehlt sich daher, das ausgewaschene Kupferhydroxyd unter W asser aufzube
wahren und im Bedarfsfalle eine kleine Menge desselben in koncentrirtem Ammoniak 
aufzulosen. 

Kupferoxydammoniak bringt Cellulose zunăchst ·zum Quellen und lost sie schliesslich 
vollstăndig auf. Aus der Losung wird durch Zusatz von Sauren wieder Cellulose gefăllt. 

Cuprum sulfuricum. 
1. t Cuprum sulfuricum (Austr. Germ. Helv.). Cuprum suifuricum purum. 

Sulfate de cuivre (Gall.). Cupri Sulphas (Brit. U-St.). Kupfersuifat. Cuprisulfat. 
Schwefelsaures Kupfer. Reiner Kupfervitriol. CuS04 + 5H20. Moi. Gew. = 249. 
Das reine Kupfersulfat lăsst sich mit Vortheil nicht aus dem rohen Kupfervitriol gewinnen; 
man stellt es zweckmăssig aus Kupfer dar. 

Darstellung. 10 Th. Kupferschnitzel werden mit 30 Th. Wasser iibergossen, dazu 
ein erkaltetes und filtrirtes Gemisch von 18 Th. engl. Schwefelsăure und 32 Th. Wasser 
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gegeben. Man fiig-t nun in kleinen Antheilen 27 Th. Salpetersăure (von 25 Proc.) hinzu 
und erwărmt inzwischen allmăhlich, schliesslich kurze Zeit zum Sieden. Nach erfolgter 
Auflosung des Kupfers :filtrirt man noch heiss, dampft die Losung in einer Porcellan
schale ein, erhitzt (zur Vertreibung der Salpetersăure) den Riickstand im Sandbade oder 
uber einem Drahtnetz, bis schwere weisse Dămpfe von Schwefelsăure entweichen. Dann 
lasst man erkalten, lost den Riickstand in etwa 60-70 Th. siedendem Wasser, :filtrirt heiss 
und lăsst in der Kalte krystallisiren. Das aus den Mutterlaugen zn gewinnende Kupfer
sulfat verbraucht man als rohen Knpfervitriol. Ausbeute etwa 37 Th. 

In sehr handlicher Form Iasst sich das Kupfersnlfat gewinnen, wenn man die 
heiss gesăttigte wăsserige Li5sung des reinen Salzes in ein 3-4faches Volumen Alkohol 
unter Umriihren hinein:filtrirt. Man erhalt es dann als krystallinisches Pulver, welches 
nach dem Absaugen an der Lnft getrocknet wird. 

Eigenschaften. Das reine Cnprisulfat bildet kleinere, durchscheinende, lasurblaue, 
schiefrhombische Krystalle von widerlichem, metallischem Geschmacke, an der Luft all
mahlich verwitternd, loslich in 3,5 Th. kaltem oder 1 Th. heissem W asser, unlOslich in 
Weingeist. Die wasserige Losung reagirt saner und fălit Eiweiss. Das gepulverte Salz 
ist blauweiss. Durch Erhitzen bis 100° C. verliert das Kupfersulfat 4 Mol. Krystallwasser, 
bei 200° C. wird es vollig entwăssert und bildet ein weisses Pnlver, Cu804, welches be
gierig Wasser aus der Luft oder anderen Medien (Weingeist) aufnimmt unter Uebergang 
in das krystall. wasserhaltige blaue Salz. In gelinder Gliihhitze wird es nicht zersetzt, in 
starker Rothgliihhitze entweichen Schwefelsaure, Schwefligsăure sowie Sauerstoff, und Cupri
oxyd bleibt als Riickstand. - Es krystallisirt mit gewissen Salzen (ZnS04, MgS04, FeS04) 

zusammen und ist von diesen durch blosse Krystallisation nicht zu trennen. 

Volumgewicht nnd Gehalt der Liisungen von Cuprisulfat bei 15 ° C. 

Voi. Gew. 
Proc. 

CuS04 +5H20 Voi. Gew. 
Proc. 

CnS04 +5H20 Voi. Gew. 
Proc. 

CuS04 +5H20 

1,0126 2 1,0649 10 1,1208 18 
1,0254 4 1,0785 12 1,1354 20 
1,0384 6 1,0933 14 1,1501 22 
1,0516 8 1,1063 16 1,1659 24 

Priifung. Man Hist 0,5 g des Salzes in 20 ccm destillirtem W asser, fiigt einige 
Tropfen Salzsăure hinzu, erwărmt und fălit das Kupfer durch Einleiten von Schwefel
wasserstoff als Cuprisul:fid. Das Filtrat von diesem darf a) durch Hinzufiigung von 
Ammoniakfliissigkeit weder dunkel (Eisen, Nickel) noch weiss (Zink) gefăllt werden, b) noch 
nach dem Eindampfen nud Gliihen einen feuerbestandigen Riickstand hinterlassen (Eisen, 
Zink, Magnesia, Kalk, Alkalien). 

AufbeuJahrung. Man bewahrt das reine Kupfersulfat in wohlgeschlossenen Ge
făssen vorsichtig auf. Man hălt den Hauptvorrath inForm der Krystalle oder in Form 
des durch Weingeist niedergeschlagenen Krystallmehles (sehr zweckmăssig), eine kleine 
Menge fiir den Recepturgebrauch hălt man als feines Pulver vorrăthig. 

t Cuprnm sulfuricum siccum. Entwiissertes Kupfersnlfat. Man trocknet das 
zerriebene Kupfersulfat zunăchst im Trockenschranke vor , alsdann erhitzt man es 
in einer Porcellanschale im Sandbade unter Umriihren, bis es weiss geworden ist, zer
reibt es und fiillt es sofort in erwărmte, gut zu verschliessende Gefasse ab. Es dient zum 
Nachweis eines Wassergehaltes im Alkohol, Aether und ahnlichen Fliissigkeiten. 

t Cuprum sulfuricum in bacillis. Kupfervitriolstifte. 1) Diejenigen des Handels 
werden durch Schleifen ausgesucht grosser und schoner Krystalle von Kupfersulfat auf 
einem nassen Schleifstein dargestellt. 2) Frisch gepulvertes Kupfersulfat wird mit einigen 
Tropfen W asser befeuchtet und in einer Porcellanschale unter U mriihren zum Schmelzen 
erhitzt, bis eine zahe Masse entstanden ist. Diese wird alsbald in ca. 4 mm dick!3 Stabe 
ausgerollt. 

11. t Cuprum sulfuricum crudum (Germ.). Rohes Kupfersnlfat. Roher 
Kupfervitriol. Blauer Vitriol. Blauer Galitzenstein. Vitriolum Cnpri. Vitriol 
bleu. Couperose bleue. Blue vitriol. Blue stone. llorthoot. Dieses Salz wird in 
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grossen Mengen in den Hiittenwerken dargestellt und als "Kupfervitriol" in den Handel 
gebracht. Es ist haufig ziemlich rein, bisweilen aher auch durch Ferrosulfat, Magnesium
sulfat, .A.Iuminiumsulfat und andere Salze stark verunreinigt. 

In seinen Eigenschaften gleicht der rohe Kupfervitriol vollig dem reinen Kupfer
sulfat, nur stellt er sehr viel grossere Krystalle dar. 

P'f'Ujung. Die wasserige Losung gebe mit iiberschi.issiger .A.mmoniakfli.issigkeit 
cine tiefblaue, klare oder fast klare Fli.issigkeit. Reines Kupfersulfat wi.irde eine klare 
Fli.issigkeit geben. Eiue Tri.ibung konnte herri.ihren von Eisen, Thonerde, vielleicht auch 
Magnesia. Es sind daher geringe Mengen dieser Verunreinigungen zulăssig. Da die Be
obachtung einer Tri.ibung in der tiefblauen Fliissigkeit schwierig ist, so filtrire man die 
Losung durch ein angenăsstes Filter ab und sehe sich einen hinterbleibenden, in der Rege! 
aus Eisenoxyd bestehenden Riiekstand năher an. 

Eine maassanalytische Bestimmung des Kupfergehaltes lăsst sich sehr 
leicht in der Weise ausfi.ihreu, dass man 0,2-0,3 g Kupfervitriol in 20 ccm Wasser auf
Iost, 1-2 g Jodkalium hinzufi.igt und nun das ausgeschiedene Jod mit 1/ 10 Natriumthio
sulfat misst. Da die Reaktion nach der Gleichung 

CuS04 + 2KJ R3S04 + CuJ + J 
Cuprojodid 

verlăuft, so eutspricht 1 ccm 1 /10 Natriumthiosulfatlosung = 0,0249 g Kupfersulfat (CuS04 

+5H20). 
Die Vitriole des Handels, welche als Salzburger Vitriol, Admonter Vitriol, 

Baireuther Vitriol, Adlervitriol, Doppelvitriol etc. unterschieden werden, sind nie 
reiner Kupfervitriol, sondern aus Ferrosulfat und Cnprisulfat bestehende Vitriole. Heller 
Cypervitriol besteht aus Kupfersulfat und Zinksulfat. 

Anwendung. Die lOslichen Kupfersalze făllen in nicht zu starker Verdi.innung 
Eiweiss und Schleim. Daher wirken losliche Kupfersalze in Substanz oder koucentrirter 
Losuug auf Schleimhauten und Wunden ătzend, in verdi.innter Losung adstringirend . 
.A.usserdem wirken sie antiseptisch. Innerlich genommen wirken sie brechenerregend 
und nervenumstimmend. In starken Uaben wirken sie giftig und selbst tOdtlich. Gegen
mittel sind Eiweiss, Eisenpulver, Schwefeleisen, Blutlaugensalz. Man giebt das Kupfer
sulfat zu 0,004-0,025 g bei passiven Blutungen, Epilepsie, Veitstanz und anderen Nerven
leiden, als Brechmittel zu 0,05-0,1-0,2 g 4-5 mal innerhalb einer Stunde. Hochst
ga ben: pro dosi 0,05 g, p1·o die 0,5 g (Helv.) als Emeticum 1,0 g (Germ. Helv.) 
0,4 g (.A.ustr). 

A. eu s ser li c h dient das Kupfersulfat in verdiinnten Losungen als adstringirendes 
Mittel bei mannigfachen Entzi.indungen der Schleimhăute, in Substanz als .A.etzmittel, 
namentlich in der Form der Kupferstifte. In der Analyse wird Kupfersulfat zur Bestim
mung des Eiweisses (nach RITTHAUSEN) und zur Bestimmung des Zuckers (nach FEHLING) 
benutzt. 

III. t Cuprum sulfuricum ammoniatum (Erganzb.). Ammonium cuprico-sul
furicum. Kupferammoniumsulfat. Sulfate de cuivre ammoniacal (Gall.). .Ammo
liiakalisches Kupfersulfat. Schwefelsaures Kupferoxyd-Ammoniak. 

Bereitung. 50 Th. Kupfersulfatkrystalle werden unter Umschi.itteln in 
150 'l'h . .A.etzammon gelost, wenn nothig durch ein Băuschchen Glaswolle filtrirt und 
mit 300 Th. Weingeist gemischt. Den Niederschlag sammelt man in einem Filter und 
trocknet ihn ohne Anwendung von Wărme durch Wălzen auf Fliesspapier. Ausbeute fast 
84 Theile. 

Man erhălt es so als krystallinisches Pulver. Will man ausgebildete Krystalle er
zielen (wie Gall. vorschreibt), so schichtet man in hohen Cylindern auf die ammoniakali
sche Kupferlosung vorsichtig ein gleiches Volumen .A.lkohol von 90 Proc. und lăsst die 
Mischung, ohne sie zu bewegen, stehen. Nach 1-2-3 'l'agen haben sich prachtvolle 
Krystalle abgeschieden. 



Cuprum sulfuricum. 999 

Eigenschaj'ten. Das officinelle ammoniakalische Kupfersulfat bildet ein dunkel
blaues Krystallpulver von schwachem ammoniakalischem Geruche, ăhnlichem, ekelhaft me
tallischem, ammoniakalischem Geschmacke und alkalischer Reaktion. Es ist in P/9 Th. 
kaltem Wasser liislich, mit vielem Wasser scheidet sich daraus ein Salz von blassblauer 
Farbe ab, welches etwas weniger Ammoniak enthălt. Lăngere Zeit der Luft ausgesetzt, 
verwittert es, besonde:rs das griissere Krystalle bildende Prăparat, es verliert einen Theil 
seines Ammoniak- und Wassergehalts und wird zuletzt zu einem blăulichgriinen Salzpulver, 
aus schwefelsaurem Ammon und basischem Kupfersulfat bestehend. Durch Erhitzen ver
liert es Ammoniak und Wasser, so dass endlich bei 250° C. schwefelsaures Kupferoxyd 
zuriickbleibt. Die Zusammensetzung ist Cu804 + 4NH3 + ~0. 

Lăsst man schwefelsaures Ammon und schwefelsaures Kupferoxyd zusammen kry
stallisiren, so krystallisirt ein Doppelsalz, das mit dem obigen Praparate nicht zu ver
wechseln ist. 

PriJfung. Gesăttigt blaue Farbe der Krystalle und eine schnelle und bei gewiihn
licher Temperatur erfolgende vollstăndige Aufliisung in 2 Th. destill. Wasser sind hin
reichende Beweise der Giite. Ein Prăparat mit kohlensaurem Ammon bereitet ist nicht 
von krystallinischer Beschaffenheit, braust auch wohl mit Săuren auf. Auf Zusatz von 
Aetzkali muss sich Aetzammon entwickeln. 

Aufbewahrung. W egen seiner leichten Zersetzbarkeit an der Luft wird das 
ammoniakalische Kupfersulfat in kleinen, mit guten Korkpfropfen dicht verschlossenen 
Glasflaschen in der Reihe der starkwirkenden Arzneikiirper aufbewahrt. 

Anwendung. Das ammoniakalische Kupfersulfat gilt als Adstringens, Antispas
modicum und Antepilepticum. Man giebt dieses Mittel in Pillen und in Aufliisung zu 
0,01-0,03-0,05 bei mehreren Nervenkrankheiten, wie Epilepsie, Veitstanz, Asthma, Magen
krampf. Aeusserlich wird es gegen Hornhautflecke, chronische Augenentziindungen, zu 
Einspritzungen gegen Tripper und Schleimfliisse etc. angewendet. Hiichstgaben: 0,2 g 
pro dosi, 0,4 g pro die (Ergănzb.). 

A.qna eoerulea seu coelestis. 
Rp. Cupri sulfurici crystall. 1,0 

Aquae destillatae 575,0 
Liquoris Ammonii caustiri q. s 

ad solutionP.m (5,0). 

A.qua dirina externa. 
Aqua ophthalmica HELVETIUS. 

Rp. Cupri aluminati 1,0 
Aquae Rosae 200.0. 

Man U!se durch Anreiben und filtrire. 

A.qua ophthalmica ODHELIUS. 
Aqua oph thalmica YVEL. Collyrium SA.INT· 

JERNERON. Aqua ophthalmica ALIBOUR. 
ALmouR•Wasser. Griines Augenwasser, 

Rp. Cupri sulfurici 
Zinci sulfurici aă 1,0 
Camphorae tritae 0,1 
Tinctlll'OO Opii crocatae 2,0 
Aquae tepidae 200,0. 

Umgeschiittelt als Augentropfwasser und Augen
WIIschwasser. Auch zum Verbinden von Wunden. 

A.qua ophthalmiea SrcHEL. 
Rp. Cupri sulfurici 0,2 

Aquae destillatae 60,0 
Tincturae Opii simplicis 0,8. 

Augenwasser gegen chronische Conjunctivitis. 

A.qua styptiea. 
Aq ua vi triolica coerulea. 

Rp. Cupri sulfurici 
Aluminis aă 10,0 . 
Aquae destillatae 180,0 
Acidi sulfurici conc. l,S g. 

Collyrium cum Lapide divino. 
Collyre a la pierre divine. 

Rp, Cupri aluminati 0,4 
Aquae destillatae 100,0. 

Man ll!se durch Anreiben und filtrire. 

t Cuprum alumlnatum (Germ., Helv.). 
Lapis divinus St.YVEs. Lapis opthal

micus. Vitriolum camphoratum. Augen
stein. Heiligenstein. Kupferalaun. 

I. Germ. Helv. 
Rp. 1. Alumims 

2. Kalii nitrici 
3. Cupri sulturici aa 16,0 
4. Aluminis 
5. Camphorae aa 1,0. 

1-S werden gepulvert, gemischt und geschmolzen, 
worauf man die Mischung von 4 und 5 unter 
Umriihren mit einem erwitrmten Glasstabe zu
giebt. Die Schmelze wird auf eine kalte Stein
platte oder in Stangenformen ausgegossen Als 
Schmelzgef!lss benutzt man die S. 375 angegebene 
Porcellanpfanne. 

II. Pierre divine (Ga\1.). 
Rp. Kalii nitrici pulv." 

Cupri sulfurici 
Aluminis aă 100,0 
Camphorac 5,0. 

Guttae antieplleptlcae NEUMANN. 
Rp. Cupri sulfurici ammoniati 1,5 

Aquae destillatae 25,0. 
T!iglich zweimal 5 Tropfen gegen Chorea und 

Epilepsie. 
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Lapls causticus LIOVET. 
LIOVET'S Aetzstifte. 

Rp. Cupri sulfurici recentis pulv. 60,0 
Aluminis crystall. contusi 30,0. 

Man schmilzt die Mischung und giesst in Stabchen
form aus. 

Liquor corroslvus (Erganzb.). 
A e t z fi ii s si g k ei t. VILLAT'sche Losung. 
Rp. Cupri sulfnrici 

Zînci sulfurici ăă 5,0 
Aceti (6 OloJ 80,0 
Liquoris Plumbi subacetici 10,0. 

Nur auf Verordnung zu bereiten. 

Pasta escharotica PAYAN. 
Rp. Cupri sulfurici pulv. 10,0 

Vitelli ovi q. s. 
Fiat pasta mollis. Die Aetzwirkung soli inncr

halb 4-5 i:îtunden erfolgen und die Heilung des 
Schorfes keine Narbe hinterlassen. 

Pilulae Cupri sulfnrici ammonintl. 
Rp. Cupri sulfurici ammoniati 1,0 

Boli albae 7,0 
Liquoris Ammonii caustici gtt. XV 
Glycerini q s. 

Fiant pilulae 100. Dreimal tăglich eine Pille, bei 
Epilepsie, Chorea. 

Pulvls ophthalmicus Jt'NGKEN. 
Rp. Cupri aluminati 1,0 

Opii 0,6 
Sacchari albi 4,0. 

Augenstreupulver bei Hornhautflecken. 

'l'inctura antimiasmatica GOELIS. 
Rp. Cupri sulfurici ammoniati 5,0 

Aquae destillatae 45,0 
Acidi hydrochlorici (25 °/o) gtt. II. 

Unguentum antiblephariticum MuELLER. 
Rp. Cupri sulfuriei pulv. 0,5 

Unguent! Glycerini 15,0. 

Unguentum ophthalmicum DES><ARRE. 
Rp. Cupri sulfurici 0,2 

Butyri insulsi 4,0 
Camphorae 0,4. 

Liquor Cupri sulfurici PuanY. 
Rp. Cupri sulfurici crystallisati 4,15 g 

}.fanniti 10,0 " 
Kalii hydrici 20,4 " 
L1quoris Ammonii caustici 

(0,88 sp. Gew.) 300 ccm 
Glycerini 50 ccm 
Aquae q. s. ad 1 Liter. 

25 ccm dieser Losung werden durch 15 Milligramm 
Traubenzucker reducirt. 

Vet. Aqua styptlca exnngulantlnm. 
Hei! wasser fiir Klauenseuche der S chafe. 

Rp. Cupri sulfurici crudi 50,0 
Acidi sulfurici Angliei 
Acidi carbolici aa 5,0 
Glycerini 100,0 
Aceti (6 Ofo) 900,0. 

Vet. Aqua vulneraria cuprica. 
Rp. Cupri sulfurici 0,4 

Liquoris Ammonii caustici (10 Ofo) 15,0 
Spiritus 5,0 
Aqua 80,0. 

Aeusserlich bei 'V unden und Beulcu. 

Rp. Cupri sulfuriri 30,0 
Benzoes pulv. 60,0 
Aquae communis 1200,0. 

Wird im bedeckten Gefiiss gekocht und filtrirt. 
Zur Waschung bei Gelenkbriichen. 

V et. Pasta gegen Fussfăule. 
(Fo ot-Rot -Pa te.) 

Rp. Cupri sulfurici 
Fcrri oxydati aa 120.0 
Acidi acetici glacialis 90,0 
Glyc<>rini 30,0. 

Wird mit Leinol zur Paste verarbeitet. 

Vet. Linimentum antiparonychicum. 

Rp. 
l\Iaukcwasser. 

Aluminis 
Cupri sulfurici 
Aquae earbolisatae (3 Ofo) 
Glycerini 
Tincturac Aloes 

20,0 
60,0 

400,0 
100,0 

20,0. 

Vet. Liqueur de Villate (Gall.). 
Liquor Villate. Aqua styptica VILLAT, 

Rp. Cupri sulfurici cryst. 
Zinci sulfurici cryst. 
Aceti (7-8 Ofo) 
Liquoris Plumbi subacetici 

aa 15,0 
200,0 

(1,32 sp. Gew.) 30,0. 
Diese Vorschrift ist die der Gall. In Deutschland 

wird sie durch den Liquor corrosivus des 
Ergănzb. zu ersetzen sein (s. oben). 

Vet. SCHLEG'sches Pnlver 
gegen Strahlkrebs der Pferde. 

Rp. Feri~ sulfurici cryst. 20,0 
Cupri sulfurici cryst. 30,0 
Rhizomatis Tormentillae 40,0. 

Azuriu. Mittel zur Vertilgung der Pe1·onospora. Rp. Cupri sulfurici crudi 1 kg, 
Liquoris Ammonii caustici (20 Proc.) 1,5 kg, Aquae 380 Liter. 

Burgunder Briihe, Seifige Kupferkarbonatbriihe, zum Vertilgen der Perono
spora. Rp. Cupri sulfurici crudi 125 g, Natrii carbonici cryst. 175,0 g, Saponis domestici 
25,0 g, Aquae 10 Liter. 

Bordelaiser Brei gegen die Peronospora und gegen die Kartoffelkrank
heit. Man liist 8 kg Kupfervitriol in 100 Liter Wasser, ferner liischt man 15 kg Aetzkalk 
mit 30 Liter Wasser und mischt das Kalkhydrat nach dem Erkalten (!) der Kupfer
liisung zu. 

Gezuckerte Kupferkalkbriihe. 1) N ach BARTH: Kupfervitriol 2 kg, gebrannter 
Kalk 1,5 kg, Zucker 0,0 kg, Wasser 100 l. 2) Nach PETERMANN: Kupfervitriol 2 kg, Aetz
kalk 4 kg, Melasse 4kg, Wasser 100 l. 3)Nach PEGLION: Kupfervitriol 1,5 kg, Aetzkalk 1,5 kg, 
Zucker 0,75 kg, Wasser 100 l. 

Kupferzuckerkalkpulver. Entwasserter Kupfervitriol 40 Th., Kalkstaub 50 Th., 
gemahlener Zucker 10 Th. Auf 100 l Wasser = 3 kg des Pul vers zuzusetzen. 

Kupferkarbonatbriihe. Kupfervitriol 0,4-0,7 kg, krystall. Soda 0,4-0,7 kg, Wasser 
100 Liter. 
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Eau celeste von AunoYNAUD. Cupri sulfurici crudi, Liquoris Ammonii caustici 
(20 Proc.) je 1 kg, Aquae 400 Liter . 

.Mittel gegen Blaek Rot (d. i. Schwarzfaule, Laestadia Bidwellii (Eli.) V und R). 
Eine Losung von 50 g Kupfervitriol wird in eine Losung von 100 g Kaliseife eingegossen 
und das Ganze auf 10 Liter aufgefiillt. 

DTIPTIY's Samenbeize ist rohes Kupfervitriol. 
Peronosporieid von EISENSTEIN in Wicn. Ist mit Kochsalz vermischtes rohes 

Kupfersulfat. 
Urinal-Cakes, zum Einlegen in Pissoirbecken, um diese zu desinficiren. Eine 

Mischung von Kupfervitriol, Eisenvitriol, Zinkvitriol, Ala un, Glaubersalz wird unter Zu
gabe von etwas Harzlăsung (Harzseife ?) in Kuchen gepresst. 

Cupri salia varia. 
1. t Cuprum jodatum. Kupferjodiir. Cuprojodid. Cu2J 2 • .Moi. Gew. = 380. 

20,0 krystallisirtes Cuprisulfat und 25,0 krystallisirtes Ferrosulfat werden in 
500,0 destillirtem Wasser gelost und die filtrirte Losung unter Umrl\hren.mit einer Losung 
von 14,0 Kaliumjodid in 150,0 destillirtem Wasser versetzt. Der Niederschlag wird 
nach einigen Stunden gesammelt, gewaschen und in der Wărme des W asserbades ge
trocknet. Ausbeute 15,0. Ein weissliches Pulver, unloslich in Wasser und verdiiunten 
Sauren, loslich in Aetzammon und Kaliumjodidlosung. Es enthălt 66,7 Proc. Jod. Wird 
in Salben (1 auf 10) angewendet. 

Il. t Cuprum nitricum. Cuprinitrat. Kupfernitrat. Salpetersaures Kupfer
oxyd. Cu(N03) 2 + 3H20. .Moi. Gew. = 241. In 100 Th. einer 25procentigen Salpeter
săure werden nach und nach Kupferspăne eingetragen, so lange Auflosung stattfindet 
(gegen 13 Th.). Die Losung liisst man absetzen, filtrirt durch Glaswolle und dampft sie 
im Wasserbade bis zum Salzhăutchen ein. Dann lăsst man nicht unter 10° C. krystalli
siren, presst das Salz zwischen Filtrirpapier, liisst es auf poroser Unterlage an der Luft 
trocknen und bringt es sogleich in die gut zu verschliessenden Gefiisse. 

Man kann auch Kupferoxyd in Salpetersăure losen und in gleicher W eise weiter 
verarbeiten. - Unter 21° C. scheiden sich tafelformige Krystalle Cu(N03) 2 + 6H20 aus. 

Das Kupfernitrat bildet ein lasurblaues Krystallpulver (oder Jasurblaue grossere 
Krystalle). Es ist hygroskopisch, leicht loslich in Wasser und Weingeist. 

Es wurde einmal innerlich und ăusserlich gegen Syphilis empfohlen und zu 0,005-
0,0075-0,01 g drei- bis viermal tăglich gegeben. Die grosste Einzelgabe ist zu 0,025, 
die grosste Gesammtgabe auf den Tag zu 0,1 g anzunehmen. Aeusserlich (0,5-1,5 auf 
100,0) hat man es zum Verbande oder zum Bepinseln syphilitischer Geschwiire, in lnjektion 
(0,2-0,5 auf 100,0) bei Gonorrhoe und chronischen Hămorrhagien angewendet. Es ist 
ein Causticum und in seiner Wirkung vom Kupfersulfat wohl nicht wesentlich verschieden. 

· Das Kupfernitrat wird zur Darstellung des Kupferoxyds, zu Broncirfiiissigkeiten, 
auch in der Kattundruckerei, eine ammoniakalische Losung in der Fărberei gebraucht. 
Vorsich tig und vor Feuch tigkei t geschii tzt a ufzu bewahren. 

III. t Cuprum carbonicum. Cuprum subearbonieum. Kupferkarbonat. 
Kupfersubkarbonat. Basiseh-kohlensaures Kupfer. CuC03 .Cu(OH)2 • .Moi. Gew.=220. 

Zur Darstell ung erwărmt man in einem kupfernen Kessel oder in einer Porcellan
schale eine filtrirte Losung von 120,0 Th. krystall. Natriumkarbonat in 10::10,0 Th. destil
lirtem Wasser und tragt in diese Losung unter Umriihren eine zweite filtrirte Losung aus 
100,0 Th. krystall. reinen Kupfersulfat in 1000,0 Th. destill. Wasser ein. 1\'Ian iiberzeugt 
sich alsdann, dass die Fliissigkeit deutlich alkalisch reagirt; sollte dies nicht der Fall sein, 
so ist noch Natriumkarbonat bis zur alkalischen Reaktion hinzuzufiigen. Man erwărmt 
nun die Mischung unter gelegentlichem Umriihren solange auf 50-60° C., bis der urspriing
lich gelatinose Niederschlag kornig-krystallinisch geworden ist. Dann wascht man mit 
heissem Wasser zunăchst durch Dekanthiren, spater auf dem Filter, bis das Ablaufende 
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nicht mehr alkalisch reagirt, presst den Niederschlag ab und trocknet ihn bei 50-60° C. 
Ausbeute etwa 50,0 Th. 

Ein specifisch leichtes, griinlichblaues, neutrales Pulver, in Wasser unlOslich, in ver
diinnten Mineralsăuren (z. B. Salzsăure), auch in Ammoniakfliissigkeit loslich. Es wird 
znr Darstellung von Kupfersalzen verwendet. 

Innerlich in Gaben von 0,2-0,5 g vier- bis sechsmal tăglich in Pulvern oder 
Pillen gegen Neuralgien angewendet. Neuerdings von BAMBERGER gegen Phosphorvergif
tung empfohlen: Nachdem ein Brechmittel von Kupfersnlfat vorausgegang·en, wird 0,25 
bis 0,5 g Kupferkarbonat, in Wasser vertheilt, anfangs halbstiindlich gereicht, wobei jedes
mal 1 EsslOffel W asser nachgetrunken wird. In den Intervallen kaltes Getrănk, Eis
stiickchen oder Fruchteis; nach einigen Stunden wieder Emeticnm von Kupfersulfat. Die 
Phosphorkiigelchen sollen sich dadurch mit einer schwarzen Schicht von Phosphorkupfer 
iiberziehen, welche das weitere Verdampfen bez. die Resorption des Phosphors verhindert. 
Aeusserlich in Salben und Pflastern 2,0-3,0: 10,0. 

IV. tt Cuprum arsenicosum. Cuprum subarsenicosum. Cupriarsenit. 
Arsenigsaures Kupferoxyd. SCHEELE'sches Griiu. Man lost 10 Th. Arsenigsăureanhy
drid durch Kochen mit einer Losung von 20 Th. trocknem Aetzkali in 20 Th. destillirtem 
Wasser, verdiinnt mit 400 Th. destillirtem Wasser und mischt die filtrirte Losung nach 
dem Erkalten mit einer filtrirten Losung von 20 Th. krystall. Kupfersulfat in 200 Th. 
destillirtem Wasser. Man lăsst den Niederscblag an einem warmen Orte ahsetzen, :filtrirt 
ihn ah, wăscht ihn mit Wasser aus und trocknet ihn auf porosen Unterlagen bei etwa 
50°C. Die Zusammensetzung des Niederschlages ist nicbt ganz konstant, entspricht aber 
annăhernd dem Ausdruck CuHAs03• 

Zeisiggriines Pulver, in W asser unloslich, in Ammoniak Hislich. Von Kalilauge 
wird es mit blauer Farhe gelost; aus dieser Losung scheirlet sich beim Erkalten langsam, 
rascher heim Erwărmen, rothes Kupferoxydnl aus. Findet nur selten arzneiliche Verwen
dung. Aufhewahrung: Sehr vorsichtig. 

Hochstgahen : pro dosi 0,01 g, pro die 0,025 g. Die technischen Sorten fanden 
friiher als ScHEELE'sches Griin oder Schwedisches Griin Verwendung; ihre Benutzung 
unterliegt indessen heute vielfacher gesetzlicher Beschrănkung. 

V. tt Cuprum acetico-arsenicicum. Essig-arsenigsaures Kupfer. Schwein
furter Griin. Diese zwar giftige, aher sehr schi:ine griine Farbe wird dargestellt durch 
Kochen von Griinspan mit arseniger Săure und Essig. Nach LIEBIG lost man 4 Th. hasi
schen Griinspan und 3 Th. arsenige Săure, heide fiir sich, in der geniigenden Menge ge
wohnlichen Essigs unter Erhitzen bis zum Sieden auf. Man vermischt die Losungen, dampft 
das klare. hellgriine Gemisch ab, beseitigt einen geringen, zunăchst entstehenden Nieder
schlag durch Filtriren, worauf sich alsdann die griine Farhe in grosseren Mengen und zwar 
in Krystallen abscheidet. 

Fig. 233. Krystallisirtes 
Schweinfurter Griln bei 
150 facher linearer Ver-

grosserung. 

Das Schweinfurter Griin ist ein smaragdgriines Pulver, welches 
aus mikroskopischen Krystallen besteht. Seine Nnance ist um so 
dunkler, je grosser die Krystăllchen sind. Wii:d es zerriehen, so 
wird auch die Nuance heller. Ein als amorphes Pulver im Handel 
vorkommendes (Englischgriin) deckt zwar besser als das erstgenannte, 
es hat aher nicht das Feuer wie dieses. W elche Sorte vorliegt, er
kennt man mit Leichtigkeit uuter dem Mikroskop (s. Fig. 233). Das 
krystallisirte Schweinfurter Griin stellt Sphaeroi:de oder undeutlich 
ausgehildete sechseckige Krystalle dar mit dunklem Rand und dnnklem 
Centrum in einer zwischen diesen liegenden, griin durchleuchtenden 
helleren Zone. Die Krystalle sind vielfach mit einander verwachsen. 

Das Schweinfurter Griin ist eine Doppelverhindung voa Cupriacetat und Cupri
metarsenit. Seine Zusammensetzung wird durch den Ausdruck Cn(CH3C02)2 + 3Cu(As02)2 

oder (Cu)2 • CH3C02 • (As02)3 wiedergegehen. Es enthălt etwa 33 Proc. Kupferoxyd, 56 Proc. 
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Arsenigsăure-Anhydrid, 8 Proc. Essigsaure und 3 Proc. Wasser. Es lost sich sowohl in 
starken Mineralsauren als auch in Ammoniak auf und unterscheidet sich vom ScHEELE
schen Griin dadurch, dass es, im einseitig geschlossenen Glasrohr erhitzt, das widerlich 
riechende Kakodyl (s. S. 401) entwickelt. 

Es wird sowohl als Oelfarbenanstrich als auch als W asserfarbe verwendet, doch ist 
seine Verwendung zur Zeit gesetzlich beschrii.nkt. In Nord-Amerika bildet es einen be
deutenden Produktions- und Haudelsartikel. Es wird dort uuter dem Nameu "Paris 
green" zum Bestreuen der Kartoffelfelder und anderer Felder gegen den Colorado-Kafer 
(Doryph'ora decemlineata) verwendet. Es kommt aber zu diesem Zwecke nur stark mit 
Gips vermengt in den Handel. 

VI. t Cuprum phosphoricum. Cupriphosphat. Phosphorsaures Kupferoxyd. 
CuHP04• Moi. Gew. = 159. 

Dieses Salz entsteht, wenn man eine Losung von 10 Th. krystall. Kupfersulfat in 
50 Th. Wasser zu einer Losung (nicht umgekehrt!) von 14,5 Th. krystall. Dinatrium
phosphat (Na2HP04 + 12H20) in 100 Th. Wasser zusetzt. Der Niederschlag wird aus
gewaschen und auf porosen Unterlagen an der Luft getrocknet. 

Blaugriiues Pulver, welches beim Kochen mit Wasser zum Theil in basisches 
Kupferphosphat iibergeht; unloslich in Wasser, loslich in Săuren und in Ammoniak, durch 
Kalilauge wird es in der Hitze vollstandig zersetzt. 

Es wurde neuerdings von LuTON innerlich und in subkutanen Injektionen bei be
ginnender Phthise empfohlen. Dosis 0,008-0,03 g mehrmals tăglich. Es werden Ein
spritzungen mit einer Mischung (!) folgender zwei Losungen gemacht: 1) Natrii phos
phorici crystallisati 5,0, Aquae 30,0, Glycerini 30,0. Il) Cupri acetici 1,0, Aquae 20,0, 
Glycerini 20,0. Auch giebt man es per os in Pillen, welche 0,01 g neutrales Kupferacetat 
und 0,05 g krystall. Natriumphosphat per Pille enthalten. In beiden Fallen wird also das 
Kupferphosphat ex tempore gebildet. 

Kupferphosphatbriihe gegen den Getreiderost. 1) Nach GALLowu: Kupfervitriol 
60,0 g, Natriumphosphat 105,0 g, Wasser 15,2 Liter. 2) Nach FAIRCHILD: Kupfervitriol 
400,0 g, Natriumphuspbat 700,0 g, Wasser 100 Liter. 

VII. t Cuprum boricum. Cupriborat. Borsaures Kupferoxyd. CuB40 7• Mol. 
Gew. = 219. Man mischt Losungen von 16 Th. krystall. Kupfersulfat in 100 Th. Wasser 
und 24 Th. krystall. Borax in 150 Th. Wasser, wascht den blassgriinen Niederschlag mit 
kaltem Wasser ans, saugt auf porosen Unterlagen ab unu trocknet zunăchst bei gewohn
licher Temperatur, erst zum Schluss in der Wărme. 

Blaugriines, krystallinisches Pulver, welches durch heisses Wasser in Borsaure und 
basisches Kupferborat zerlegt wird. 

Das gegliihte Prăparat findet Verwendung in der Oel- und Porcellanmalerei. 
Kupferboratbriihe nacb FAIRCHILD zur Bekămpfung der Blattfleckenkrank

heit (Entomosporium maculatum): Kupfervitriol 400,0 g, Borax 430,0 g, Wasser 100 Liter. 
Kupferboratbriihe nach GALLOWAY. 1) Zur Fernhaltung des Rostes bei 

Wintergetreide: Kupfervitriol70,U g, Borax 180,0 g, Wasser 100 Liter. 2) Fiir Sommer
getreide: Kupfervitriol 400,0 g, Borax 430,0 g, Wasser 100 Liter. 

VIII. t Cuprum benzoicum. Cupribenzoat. Benzoiisaures Kupferoxyd. 
(C6H5C02) 2 • Cu+ 2 ~O. Moi. Gew. = 341. Man făllt eine wăsserige Losung von 10 Th. 
krystall. Kupfersulfat in 100 Th. Wasser mit einer wăsserigen Losung von 13 Th. Natrium
benzoat in 50 Th. Wasser, wăscht den Niederschlag aus, saugt ihn ab und trocknet ihn 
an der Luft. 

Hellblaues Pulver, wenig loslich in kaltem W asser, reichlicher loslich in heissem 
Wasser. 

IX. t Cuprum salicylicum. Cuprisalicylat. Salieylsaures Kupferoxyd. 
(C~H603)2Cu + 4~0. Moi. Gew. = 409. Man stellt zunăchst durch Neutralisiren von 
276 Th. Salicylsăure mit 200 Th. Baryumkarbonat das Baryumsalicylat dar. Alsdann setzt 
man eine wăsserige Losung von 10 Th. Baryumsalicylat mit einer zweiten wăsserigen 
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Losung von 5,8 Th. krystall. Kupfersulfat bei 60° C. um. Aus dem Filtrat scheidet sich 
das Kupfersalicylat in blaugriinen Nadeln ah. Schwer!Oslich in kaltem Wasser. 

X. t Cuprum ole'inicum. Oelsaures Kupfer. (C18H3302)2Cn. Moi. Gew. = 625. 
Man făllt eine warme Losung von 20 'fh. medicinischer Seife in 500 Th. Wasser mit einer 
warmen Losung von 20 Th: Kupfersulfat in 500 Th. Wasser, wăscht den Niederschlag mit 
W asser und trocknet ihn bei gelinder Warme. 

Griinblaues korniges Pulver, !Oslich in Aether. In Form von Salben 1-2,0: 10,0 
Fett etc. als Antisepticum bei indolenten Geschwiiren und iippigen Granulationen. 

XI. t Cuprum sulfocarbolicum. Cupri-Aseptol. Sulfokarbolsaures Kupfer. 
Paraphenolsulfosaures Kupfer. [C6H4(0H)S03h. Cu+ 5H20. Mol. Gew. = 499. 

DaJ•stellung. 10 Th. Phenol und 10 Th. konc. Schwefelsaure werden in einem 
Kolben solange auf 90-95° C. erhitzt, bis eine gezogenc Probe in Wasser klar !Oslich ist. 
Man verdiinnt darauf mit etwa 250 Th. Wasser und fiigt nach und nach Baryumkarbonat 
erst in der Kălte, dann unter Erwărmen hinzu, bis die Fliissigkeit neutralisirt ist. Man 
kocht auf, filtrirt und wăscht den Filterrii.ckstand mit heissem W asser nach. Die ver
einigten Filtrate versetzt man in der Hitze mit einer Auf!Osung von 13,2 Th. krystall. 
Kupfersulfat, lăsst heiss absetzen, filtrirt vom gebildeten Baryumsulfat ab und dampft die 
Losung zur Krystallisation ab. 

Eigenschaften. Griine rhombische Prismen oder hellgriine Nadeln, !Oslich in 
Wasser und in Alkohol. Die wăsserige Losung wird durch iiberschiissiges Ammoniak 
tiefblau gefarbt; mit Ferrichlorid giebt sie eine violette Fărbung. 

Die wăsserige Losung (1 = 20) werde durch verdiinnte Schwefelsăure nicht getriibt 
(Baryumsalz) und muss nach vollstăndig·er Ausfăllun,g- mit Schwefelwasserstoff ein Filtrat 
geben, welches beim Verdampfen keinen feuerbestăndigen Riickstand hinterlăsst. 100 Th. 
des Salzes hinterlassen beim Gliihen unter Anfenchtung mit Salpetersănre = 15,86 Proc. 
Knpferoxyd. 

Anfbewahrung. Vorsichtig. Anwendung. Aeusserlich als Antisepticum 
in gleicher Weise wie Zincnm sulfocarbolicum: Zn Verbănden und Umschlăgen 1:100,0 
bis 200,0 Wasser, zu Injektionen in die Urethra nud Vagina 0,5-1,0: 200,0 bei Gonorrhoe 
und Blenorrhagie. Anch wird seine blutstillende Wirkung geriihmt. 

Cupratin-FILEHNE. Man lăsst 100 Th. Eiereiweiss in Wasser quellen, fiigt soviel 
N atronla uge zu, als eben nothwendig ist, das N atriumalbuminat herzustellen, und vermischt 
in der Wărme mit einer Losung von 32 Th. Kupfersulfat. Man wascht mit W asser aus, 
saugt ab und trocknet. 

Dunkelbraune, kriimelige und pulverisirbare Masse, rund 6,4 Proc. metallisches 
Kupfer enthaltend. Fast unliislich in Wasser; durch Natronlauge erfolgt Auflosung. Durch 
N eutralisation mit Săuren wird es aus dieser Losung wieder gefallt, ein Ueberschuss von 
Săure wirkt wieder auflosend. Aus den Losungen wird durch Schwefelwasserstoff kein 
Schwefelkupfer gefallt. Das Cupratin ist nach FrLEHNE ungiftig. 

Cuprum resinicum, Kupferresinat. Zur Behandlung von Hufknorpelfisteln em
pfiehlt LIGNIERES ein Kupferresinat genanntes Prăparat, welches er w1e folgt darstellt: 

Man bereitet eine Auflosnng von 1 Th. Kupfersulfat in 20 Th. Wasser, bringt diese 
zum Kochen und setzt 2 Th. Colophonium hinzn. Das Harz schmilzt und bleibt auf der 
Oberflăche der Fliissigkeit. Das Ganze wird nun etwa 40 Minuten lang mit einem Glas
stabe umgeriihrt, bis das Harz eine ausgesprochen griine Farbe angenommen bat. Nach 
dem Erkalten ist das Kupferresinat ein briichiger, in W asser unliislicher, in Alkohol liis
licher Korper. 

Zur Verwendung gelangt es, indem man es in Seifenspiritus oder besser noch in 
einer Losung von Schmierseife in Amylalkohol auflost. Eine Liisung von 5 Th. Schmier
seife in 5 Th. Amylalkohol liist 3 Th. Kupferresinat auf. Diese Liisung ist klar, schiin 
griin gefarbt, in jedem Verhăltnisse mit W asser mischbar. 



l)urare. 1005 

Cu rare. 
tt Curare (Erganzb.). Curara. Urari. Venenum Americanum. - Curare. 

Pfeilgift. Ticunas-Gift. - Curare. Ourari. Wourali. Woorara (Gall.). 
Cnrare ist ein seit dem Ende des 16. Jahrhunderts in Europa bekanntes Pfeilgift 

der Indianer im nordlichen und ostlichen Theile Siidamerikas. Von den zahireichen, theil
weise unbekannten oder wenig bekannten Bestandtheilen, die auch lokal verschieden sind, 
sind die wichtigsten eine Anzahl Strychnos-Arten, und zwar verwendet man Strychnos 
Castelnaea Weddel am oberen Amazonas, Strychnos Crevauxii G. Planchon in 

Cayenne, Strychnos toxifera Benth. zwischen Orinoko und Essequibo bis zum Rio 

negro und Strychnos Gubleri G. Planchon neben dem soeben genannten in Britisch
Guyana. - Das Curare kommt in Bambusrohren, Calebassen und Topfen in den Handel, 
und wie wir aus den Arbeiten Bi:iHMS wissen, sind diese Sorten auch nach den Bestand
theilen verschieden: 

1) Curare in Bambusrohren, Tubocurare. Es wird angeblich am Amazonas ge
macht und gelangt liber Para in den Handel (daher Paracurare). Es enthalt an Alka
loiden: Ou rin C18H19N03, glanzende vierseitige Prismen, Schmelzpunkt 161° C., mit Vana
dinschwefelsaure wird es schwarz, dann am Rande dunkelblau, endlich hellzwiebelroth, 
Metaphosphorsiiure giebt eine starke weisse Făllung. Tubocurarin C19~1N04, hellroth
lich-gelh, amorph, mit Vanadinschwefelsăure wird es schwarz, nach einigen Minuten zwiebel
roth, giebt mit Metaphosphorsaure einen gelhlich-weissen Niederschlag. Im Ourare enthaltene 
Krystalle sind Quercit. - Curin bewirkt bei Warmbliitern Ahnahme des Blutdruckes 
und fiihrt zur Herzlahmung, Tuh:ocurarin ist ein Gift der Nervenendigungen und bewirkt 
allgemeine Gefiisslahmung. 

2) Calebassencurare. Der wichtigste seiner Bestandtheile ist Strychnos toxi
fera Benth. Es enthalt an Alkaloiden Curarin 010H26N20; mit Vanadinschwefelsaure 
wird es dunkelveilchenblau, beim Unterschichten der verdiinnten, wasserigen Losung des 
Chlorids mit koncentrirter Schwefelsăure entsteht an der Beriihrungsflăche eine purpur
violette Fiirbung, Salpetersaure fiirbt voriibergehend blutroth, Metaphosphorsaure erzeugt 
erst nach liingerer Zeit einen schwachen, flockigen Niederschlag. Ferner enthiilt es einen 
dem Curin iihnlichen Bestandtheil. Das Curarin wirkt lahmend. 

3) Topfcurare. Als wichtigster seiner Bestandtheile ist Strychnos Oastelnaea 
Weddel anzunehmen. Es enthiilt an Alkaloiden: Protocurin 020H~3N08 , dasselbe giebt 
mit Metaphosphorsaure eine sehr voluminose, weisse Făllung, Protocuridin C19H21N03 , kry
stallisirt in Form farbloser, prismatischer Krystalle, Schmelzpunkt 274-276° C., giebt mit 
Metaphosphorsaure eine starke, weisse Fiillung, Protocurarin C19H25N02 , mit konc. 
Schwefelsiiure und Kaliumbichromat wird es violett, mit Vanadinschwefelsiiure rothviolett, 
mit Salpetersaure kirschroth, Metaphosphorsăure hewirkt eine voluminiise gelbe Fiillung. 
Protocurin wirkt deutlich, aber schwach lăhmend, Protocuridin ist ungiftig, Proto
curarin wirkt wie Ourarin, aher heftiger. 

Die Curare sind mehr oder weniger braune, harte (in den Gefassen zuweilen 
noch weiehe) Extrakte, die sich in Wasser und Alkohol unvollstăndig losen und in der 
wiisserigen Losung mit Alkaloidreagentien deutliche Fiillungen erzeugen. 

Aufbewaltrung. Sehrvorsichtig und in dicht verschlossenenGlăsern. Trocken 
aufbewahrt hălt sich Curare unverandert; dagegen sind wiisserige Losungen nicht haltbar. 

Wirhung und Anwendung. Curare wirkt nur, wenn es direkt in das Blut 
gelangt, also subkutan, dagegen nicht vom Magen aus, was darin seinen Grund hat, dass 
es langsam resorbirt und sehr schnell wieder ausgeschieden wird. Die Wirkung ist eine 
lahmende, aher wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, eine bei den einzelnen Sorten quali
tativ und quantitativ verschiedene. Der Tod tritt ein durch Erstickung. Als Gegengift 
wird Coffei:n empfohlen. 
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Man bat es empfoblen bei Tetanus, Hydropbobie, als Gegengift bei Strychnin
vergiftungen, bei Epilepsie etc., docb ist die Verwendung eine geringe geblieben, da die 
Wirkung bei der verschiedenen Bescbaffenbeit eine zu unsichere ist. Der Arzt bat daher 
bei der Dosirung sehr grosse Vorsicht anzuwenden. - Zu subkutanen Injektionen ver
wendet man eine 1 proc. wăsserige Losung ev. unter Zusatz von etwas Glycerin. Die 
Losungen sind zu filtriren. Die innere Darreichung ist zwecklos, docb normirt Ergănzb. 
die hOcbste Einzelgabe auf 0,02 g, die grosste Tag-esgabe auf 0,06. Man benutzt das 
Curare in den pbysiologiscben Laboratorien, um Thiere fiir Vivisektionen gefiihllos zu machen. 

tt Curarin. Curarinum. Die friiher unter diesem Namen hergestellten Stoffe waren 
unrein, Gemenge und von sehr wechselnder Beschaffenheit, je nach der Methode der Dar
stellung und der Curaresorte von der man ausgegangen war. Ein gegenwărtig von 
E. MERcK in den Handel gebrachtes Curarin, frei von Curin, nach BoHM, soli die mit 
der oben angegebenen nicht iibereinstimmende Zusammensetzung C18H35N (?) haben. Es 
bildet ein zerfliessliches, braunes, in Wasser und Alkohol lOsliches Pulver. Dosis fUr die 
Injektion 0,001-0,005. 

Cu reuma. 
Gattung der Zingiberaceae - Hedychieae. 
1. Curcuma longa L. Heimisch in Siidasien, aber im wilden Zustande nicht be

kannt, kultivirt in Indien, China, im Archipel, Afrika und Westindien. 
Verwendung findet das Rhizom: Rhizoma Curcumae (Ergănzb.). Radix Cur

cumae. - Kurkuma. Gelber lngber. Gelb- oder Gilbwurzel. Gelbsuchtwurzel. 
Gurkemey. Turmerikwurzel. - Curcuma long et rond (Gall.). Souchet des Indes. 
Turmeric. 

" 

Fig. 234. 

C.r. 

Beschreibung. Die Pflanze bat 
ein rundlich-birnenformiges Rbizom mit 
kurzen, ringsumlaufenden, manschetten
formigen Niederblăttern, aus deren 
Achseln sich schief nach abwărts gerich
tete Rhizomzweige entwickeln, die eben
falls Niederblătter tragen, aus deren 
Acbsel sich wieder Zweige entwickeln 
konnen. Diese aus dem Rhizom ent
stebenden Zweige entwickeln sicb zu
weilen weiter, indem an der Spitze eines 
Zweiges eine Knospe zur Entwicklung 
gelangt. Ge\vohnlich gescbiebt aber die 
W eiterentwicklung der Pflanzen durcb 
ein ebenfalls knolliges Rhizom, das mit 
dem ersten zunăcbst durcb einen kurzen 
Ast vereinigt bleibt. Vom Rhizom und 

Langes und rundes Curcumarhizom. 
seinen Aesten entspringen Wurzeln, die, 

zuweilen anschwellend, zu Reservestoffbebăltern werden konnen. 
Man unterscheidet im Handel zwei Formen der Droge: 1) Curcuma longa, von 

den Rhizomzweigen gebildet, etwa fingerlang, 8-12 mm dick, runzelig, undeutlich ge
ringelt, einfach oder mit kurzen Aesten, oder mit den Narben, wo diese abgebrocben sind. 
Die gegenwărtig am meisten vorkommende Sorte 1Fig. 234 C. l.). 2) Curcuma rotunda (fri'tber 
von einer anderen Pflanze abgeleitet), die Rhizome, die noch nicht gebliiht haben; sie sind 
ei- oder birnenformig, bis 40 mm lang, bis 30 mm dick, ebenfalls quergeringelt, mit Narben 
und Resten der Wurzeln (Fig. 234 C. r.). Oft, um das Trocknen zu erleicbtern, zer-
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schnitten. Beide Sorten sind innen wachsglanzend, rothgelb, auf dem geglătteten Quer
schnitt punktirt, die Rinde vom Centralcylinder durch eine dunkle Linie getrennt. 

Der Querschnitt lăsst unter dem Mikroskop die Epidermis erkennen, die einzellige 
Haare und Spaltoffnungen bat, innerhalb derselben einige Schichten Parenchym, deren 
Wande verkorkt sind, und dann den Kork, 5-10 Zellreihen stark. Das dann folgende 
Parenchym enthălt reichlich Stărkemehl, welches, da die Droge gebriiht wurde, ver
kleistert ist. Wo die Starkekornchen zu erkennen sind, sind sie 15-45 ft gross, scheiben
formig, im Umriss sackartig, rhombisch, mit dem Kern im verschmalerten Ende. Zahl
reiche Zellen der Parenchyms sind zu Sekretzellen umgewandelt, die Farbstoff und ăthe
risches Oel enthalten, in der Droge aher hăufig leer sind, da der Inhalt in das Parenchym 
ausgetreten ist. Ausserdem im Parenchym 
hier und da kleine Krystalle von Calcium
oxalat. Die "Rinde" ist vom Gefăsscylinder 
durch die Endodermis getrennt, deren 
Zellen tangential gestreckt und verkorkt 
sind. Die Gefăssbtindel sind kollateral 
mit einigen Abweichungen. 

Im P u 1 ve r fallen die durch Cur
cumin gelbgefărbten Ballen verkleisterter 
Stărke aus dem Parenchym besonders auf. 
Geschmack feurig gewiirzhaft, etwas bitter. 

Bestandtheile. 1 / 3 - 1 / 2 Proc. 
Curcumin (vergl. unten), Fett, 5,0 bis 
5,5 Proc. ătherisches Oel, 7,9 Asche. 

Das ătherische O el (Oleum Cu~;
cumae) ist orangegelb, etwas fluorescirend, 

Fig. 235. 
QucrschoiLl tlurch dos Cureumarblzom. 

spec. Gew. 0,942. Lost sich in 1/ 2-1 Vol. Alkohol (90 proc.) klar auf, weiterer Zusatz 
von Alkohol trtibt dieLosung. Es enthălt einen Alkohol Turmerol C19H280 undPhellandren. 

Anwendung. Friiher als Magenmittel und bei Gelbsucht ("similia similibus") an
gewendet, dient Kurkuma jetzt nur noch als Fărbemittel, seltener als Gewlirz. Man be
nutzt zum Gelbfărben weingeistiger Fliissigkeiten die Tinktur, fiir Oele und Salben das 
weingeistige Extrakt. In Indien wird die Droge reichlich als Gewiirz benutzt, sie ist ein 
Bestandtheil des zum Wiirzen des Reis benutzten Currypulvers. 

Das Kurkumapulver des Handels ist mikroskopisch auf fremde Stărkemehle (S. 297) 
und durch die Aschebestimmung auf mineralische Verfălschungen zu untersuchen. 

Auj'bewakrung. Vor Licht und Ammoniakdămpfen geschtitzt. (Das Gleiche gilt 
fiir alle Kurkumapraparate.) 

Das Kurkumapulver findet hăufig Verwendung zum Verfălschen anderer gelber 
Pulver, z. B. Crocus, Rhabarber. Die Auffindung dieser Verfălschung wird durch den 
Nachweis des Curcumins sehr erleirhtert. 

Tinctura Curcumae. Kurkumatinktur. Turmeric Tincture. a. Zum 
Farben. 1 Th. grob gepulverte Kurkuma zieht man mit 5 Th. Weingeist (90proc.) 
aus. b. Zur Bereitung von Kurkumapapier. U-St. Kurkuma (grob gepulvert 
und von dem feinen Staube durch Absieben befreit) wăscht man so lange mit kleinen 
Mengen destillirten W assers aus, als dieses noch gefărbt ablăuft. Man trocknet den Riick
stand im Dunkeln aus, digerirt ihn dann mit seinem 6 fachen Gewicht Weingeist (91 proc.) 
und filtrirt . 

N ach DIETERICH wird diese Tinktur mit der zehnfachen Menge verdiinnten W ein
geists ( 4 Alkohol, 5 W asser) vermischt und giebt dann ein Reagenspapier von hoher 
Empfindlichkeit. 

Extractum Curcumae spirituosum. Mittelfein gepulverte Kurkuma erschăpft man 
im Perkolator mit W eingeist und verdunstet den Auszug zu einem diinnen Extrakt. 
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Cnrry-Powder (Diet.). 

Rp, Rhizomat. Curcumae 50,0 
Piperls albi 20,0 
Fructus Pimentae (Amomi) 10,0 
Seminis Sinapis deoleati 10,0 
Fructus Carvi 5,0 
Fructus Corlandri 2,5 
Fructus Capsici 2,5. 

Cydonia. 

Oleum Curcumae (Buchh ). 
Rp. 1. Orellanae 125,0 

2. Rhiz. Curcumae 250,0 
3. Olei Olivarum seu Arachidis 1000,0 

Man trocknet 1 villlig aus, verreibt mit 2, 
dann bei de mit 3, erhitzt einige Stunden im 
Wasserbade, presst warm u. filtrlrt. 

Pnlvls tinctorlus vlrldls. 

Mit Essig geschiittelt giebt diese Mischung einen 
Ersatz fiir die sog. Worcestershire-Sauce. 

Rp. Indici subt. pulv. 1,0 
Rhizom. Curcumae subt. plv. 10,0. 

Zum Fărben von Fetten. 

Cureuminum, Curcumin, Curcumagelb C14H1-104• 

Darstellung. Das zerkleinerte Rhizom wird vom ătherischen Oel befreit, mit 
heissem W asser gewaschen und getrocknet. Dann zieht man mit reichlichen Mengen 
siedenden Benzols aus. Beim Erkalten scheidet sich rohes Curcumin in Krusten ab. Diese 
liist man in W eingeist, fălit mit neutralem und so viel basischem Bleiacetat aus, dass die 
Fliissigkeit schwach sauer reagirt. Den Niederschlag von Bleicurcumin wăscht man mit 
Weingeist, zerlegt ihn unter Wasser mit Schwefelwasserstoff, entziebt dem abfiltrirten 
Schwefelblei das Curcumin mit kochendem Alkohol und lăsst verdunsten. 

Eigenschajten. Anscheinend orthorhombische Prismen, die bei 165° C. schmelzen. 
Leicht liislich in Aether und W eingeist, weniger leicht liislich in Benzol. Koncentrirte 
Mineralsăuren liisen es in geringer Menge mit karmoisinrother Farbe, wăsserige Alkalien 
leicht und mit lebhaft rothbrauner Farbe; das mit Curcumin getrănkte Pa pier wird mit 
Alkalien braunroth, nach dem Trocknen violett. Verdiinnte Săuren stellen die gelbe Farbe 
wieder her. Borsăure erzeugt eine nur beim Trocknen hervortretende orangerothe Farbe, 
die durch verdiinnte Alkalien in Blau verwandelt wird.- Erhitzt man eine alkalische Liisung 
von Borsăure-Curcumin mit Mineralsăuren, so scheidet sich beim Erkalten Rosocyanin 
in Form eines kiirnigen Kiirpers ab, der sich in Alkohol mit rother Farbe liist, die durch 
Alkalien lasurblau wird. 

11. Curcuma aromatica Salisbury 1) (Blockzittwer, Rhiz. Cassumunar), 
liefert in Cochinchina ein wahrscheinlich auch Curcumin enthaltendes Rhizom, das man 

wie 1. verwendet. Ebenso seheint das Rhizom von Curcuma caesia Roxb. Curcumin 
zu enthalten. 

III. Curcuma Zedoaria Rosc. liefert Rhizoma Zedoariae (vergl. dort). 

IV. Curcuma angustifolia Roxb. liefert ostindisehes Arrowroot (vergl. s. 297). 

Cydonia. 
Gattung der Rosaeeae - Pomoideae - Pomariae. 
Cydonia vulgaris Pers. Wahrscheinlich im Orient und in Siideuropa heimisch, 

durch die Kultnr verbreitet. Verwendung finden die Friichte und die Samen: 
Fruetus Cydoniae. Poma Cydoniae. Qnitten. Fruit de coing (Gal!.). - Semen 

Cydoniae (Austr. Erganzb. Helv.). - Quittensamen. Quittenkerne. Quitten- oder 
Sehleimkorner. - Semence de eoing (Gall.). Pepins de coing. - Quinee kernels. 

Besclweibung. Die grosse, gelbe, anfangs wollig behaarte, spater kahle Frucht 
ist bald von apfelformiger, bald von birnenformiger Gestalt (var.: maliformis Mill. 
Apfelquitte, var.: oblonga Mill. Birnquitte), sie ist von dem vergrosserten, laubig ge
wordenen Kelch gekront nnd enthalt in jedem der 5 Facher 6 -15 (oder mehr) Samen. 
Die Frucht ist von starkem, angenehm-aromatischem Geruch und herbem, saurem Geschmack. 

Die Samen sind bis 10 mm lang, brann, von Gestalt der Apfelkerne, aber dnrch 
gegenseitigen Druck in der Frucht oft etwas verkrtb:nmt, meist zu mehreren mit einander 
ober1lachlich verklebt. Die branne, ziemlich sprOde Samenschale umschliesst ein schmales 
Endosperm und den Embryo mit zwei dicken, plan-konvexen Kotyledonen. Die Epider
miszellen der Samenschale enthalten reichlich Schleim, der inForm von Verdickungen 

1) Gall. fiihrt als Stammpflanze der Zedoaire ronde Curcuma aromatica 
Rosc. an, welche Art nach dem Index Kewensis gar nicht existirt. 



Cynoglossum. 1009 

der Aussenwand und der Seitenwande entsteht, und welcher 20 Proc. der Samen betragen 
kann. Die Samen enthalten etwas Amygdalin und Emulsin. Die Asche der Samen 
enthlilt 42 Proc. Phosphorsaure. 

Verfiilschungen. Als solche werden Apfel- und Birnensamen genannt, die 
griisser, glănzendbraun, nicht miteinander verklebt sind. Sie geben wenig oder keinen 
Schleim. Ferner sollen die Samen mit Rosinenkernen verfălscht werden. Vor einigen 
Jahren kamen die Friichte einer Xylopia (Anonaceae), die zweisamig und von scharf 
aromatischem Geschmack sind, als Semen Cydoniae in den Handel. 

Aufbewahrung. Die im Herbst gesammelten Samen werden, scharf getrocknet, 
in Blech- oder Glasgefassen an einem trockenen Orte aufbewahrt. Sie kommen aus Siid
rnssland, Teneriffa und vom Kap in den Handel. Die russischen Samen gelten als be
sonders schleimreich. 

Anwendung. Die Samen dienen nur zur Bereitung des Schleimes, der als Zusatz 
zn Augenwăssern, als kosmetisches Mittel zum Befestigen der Haare benutzt wird. Die 
ganze Frucht wird entweder getrocknet, oder in Zucker eingemacht. 

Mucilago Cydoniae. Mucago de semine Cydoniae. Quittenschleim. Muci
lage de semence de coing. 1 Th. Quittensamen schiittelt man in einer Flasche mit 
50 Th. Rosenwasser (Ergiinzb.) oder 50 Th. Wasser (Helv.), oder 25 Th. Wasser (Austr.), 
und seiht nach 1/ 2 Stunde ohne zu pressen durch. Gall. liisst 1 Th. Samen mit 10 Th. 
warmem W asser 6 Stunden ausziehen und auspressen. N ur im Bedarfsfalle zu bereiten. 

Mucilago Cydoniae sicea. Mucilage desseche de semence de coing (Gall.). 
Aus· 1 Th. Quittensamen und 15 Th. destill. Wasser durch 12 stiindige Maceration und Ein
trocknen der Seihfl.iissigkeit in fl.achen Schalen bei hăchstens 50° O. Ausbeute 10 Proc. 
Es entspricht also 0,1 g dieses trocknen Priiparates 1 g Quittensamen und giebt mit den 
oben angegebenen Gewichtsmengen :Wasser sogleich einen Schleim. 

Die Ausbeutc wird erhiiht (auf 12-15 Proc.) und das Verfahren beschleunigt, wenn 
man 1 Th. Samen zuerst mit 10, dann mit 5 Th. Wasser behandelt, die Fliissigkeit mit 
10 Th. warmem Weingeist mischt, und nun die sich trennende untere Schicht eintrocknet. 

Sirupus de fructu Cydoniae. Sirop de coing (Gall.) wird wie Sirupus Cerasi 
(S. 697) bereitet. 

Succus e fructu Cydoniae. Suc de Coing (Gall.). Aus noch nicht vllllig reifen, zu 
einem Mus zerriebenen Friichten durch Pressen, Giihrenlassen und Filtriren - wie Succus 
Cerasi. 

Quittenessenz (nach WEINEDEL.) Die Schalen von 25 reifen Quitten werden fcin 
zerschnitten und mit 500,0 Wasser in eine Retorte oder Kolben gebracht, nach zwei 
Stunden giebt man 300,0 Spiritus dazu, destillirt langsam 500,0 ab und fiigt 0,05 Kumarin, 
0,01 Vanillin, 25,0 Bittermandelwasser, 5 Tropfen Citronenlll, 2 Tropfen Citronelllll, 3 Tropfen 
Safrantinktur hinzu. 

Quittenlikor (nach ALLENSTEIN). Ausgelesene Quitten werden zerrieben, mehrere 
Tage kiihl gestellt, gelinde durch Flanell gepresst, die Kolatur aufgekocht. 1 Liter des 
erkalteten Saftes liisst man mit 1 Liter Franzbranntwein, 20 g bittern Mandeln, 10 g Zimmt, 
4 g N elken, 400 g Zucker, 3 W ochen digeriren. Man filtrirt und bewahrt im Kiihlen auf. 

Pilocarpin oder Dr. KRELL's Tinktur gegen Haarleiden besteht aus I Quitten
schleim, II einem durch Oel und Schleim gebundenen Gemisch von Kohle, Schwefel und 
Salpeter. 

Cynoglossum. 
Gattung der Borraginaceae - Borraginoideae - Cynoglosseae. 

Cynoglossum officinale L. Hundszunge, Venusfinger, Liebăuglein, ver
breitet durch das gemassigte Europa und Sibirien, sowie in den gemăssigten Staaten 
Nordamerikas. Verwendet wird noch hier und da in der Volksmedicin das Kraut und 
die Wurzel. 

Das Kraut (Herba Cynoglossi) besteht aus dem bliihenden rauhhaarigen Stengel 
mit den ebenfalls rauhhaarigen Blăttern, von denen die unteren gestielt, elliptisch, die 
oberen sitzend oder stengelumfassend und lanzettlich sind. Die Bliithen sind braunlich
roth, selten weisslich. 

Handb d. pharm. Praxis. I. 64 
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Die Wurzel (Radix Cynoglossi) ist bis 30 cm lang, 2-2,5 cm dick, tief lăngs
runzelig, aussen braun, innen mit weisser, liickiger Rinde und braunlichem Holz. Sie hat 
einen faden, etwas schleimigen Geschmack und wie das Kraut einen unangenehmen Geruch. 
Gall. hat die Wurzelrinde Ecorce de la racine de cynoglosse aufgenommen. 

Bestandtheile. Die Pflanze enthălt ein amorphes Alkaloid C y n o g l os sin, das 
mit Salzsaure lila wircl. 

.Anwendung. Beide Drogen fanden friiher als schmerzlindernde Mittel innerlich 
und ăusserlich Verwendung. Das Alkaloid wirkt znerst excitirend, dann bernhigend. Das 
Krant soli Ratten und Măuse vertreiben. 

Pllulae cum Cyuoglosso (Gall.). Myrrhae 15,0 
Mass a pilulorum sedantium. Pilulae Opii Olibani 12,0 
compositae. Pilules de cynoglosse opia- Croci 

cees. Pilules de cynoglosse. Castorei ăă 4,0 
Rp. Cort. rad. Cynoglossi ~felliti simplicis 35,0 

Extract. Opii f. pilul. a 0,2 g. 
Semin. Hyoscyami ăa 10,0 ln jeder Pille 0,02 g Extr. Opii. 

Cytisinum. 
tt Cytisinum. Freies Cytisin. Cytisin. Baptitoxin. Sophorin. Ulexin. 

C11H14N20. Moi. Gew. = 190. Dieses zn etwa 1,5 Proc. in den reifen Samen des Gold
regens (Cytisus Laburnum L.) enthaltene Alkaloid hat sich als identisch erwiesen mit dem 
Baptitoxin aus der Wnrzel von Baptisia tinctoria R. Br., dem in verschiedenen So
phora-Arten vorkommenden Sophorin nnd dem ans dem Samen von Ulex europaeus L. 
dargestellten Ulexin. 

Darstellung. 1) Die gepulverten reifen Samen des Goldregens werden im Perko
lator mit essigsăurehaltigem Alkohol von 60 Proc. ansgezogen. Nach Entfernung des 
Alkohols durch Destillation wird der Riickstand mit Wasser aufgenommen und filtrirt. 
Das Filtrat wird zur Entfernung von Farbstoffen etc. mit Bleiacetat gefăllt. Das Filtrat 
hiervon wird mit Kalilauge alkalisch gemacht und mit Chloroform ausgeschiittelt. Das 
nach dem Verdunsten des Chloroforms hinterbleibende Cytisin ist aus absolutem Alkohol 
oder aus siedendem Ligro'in umzukrystallisiren. 

Eigenschaften. Ans absolutem Alkohol krystallisirt farblose, prismatische Kry
stalle, bei 152-153° C. schmelzend. Sie sind geruchlos, etwas hygroskopisch, von alkali
scher Reaktion und konnen bei vorsichtigem Erhitzen ohne Zersetzung snblimirt werden. 
In Alkohol, W asser, Chloroform, Essigăther sind sie leicht lOslich, schwieriger in Aether, 
Benzol, Amylalkohol. Es verbindet sich mit Sănren zu Salzen nnd fnngirt bei der Salz
bildung meist als einsănrige Base, obgleich es streng genommen eine zweisăurige Base ist 
und in der That auch mit 2 Aeqnivalenten Sanre Salze eingeht. Als charakteristische 
Reaktion giebt v. d. ~IoER folgende an: Uebergiesst man das freie Alkaloid oder eines 
seiner Salze mit der Losnng eines Ferrisalzes, so entsteht eine rothe Farbung. Fiigt 
man zu diesem roth getărbten Cytisin einige Tropfen W asserstoffsuperoxyd, so verschwindet 
die Farbe, um alsdann bei gelinder (!) Erwărmung auf dem Wasserbade sirh in Blau zu 
verwandeln. Die Reaktion gelingt nach GARTER am besten, wenn man anf 7,7 mg Cytisin 
0,2 ccm Ferrichloridlosung von 5 Proc. FeCI3 nnd 2- 5 ccm W asserstoffsnperoxydlOsung 
von 0,5 Proc. anwendet. Es sollen sich so noch 0,00005 g Cytisin nachweisen lassen. 

Die Losungen des Cytisins nnd seiner Salze lenken die Ebene des polarisirten 
Lichtes stark nach links ab. 

tt Cytisinum nitricnm. Cytisinnitrat. Salpetersaures Cytisin. C11H14N20. 
HN03 + H20. = 271. 

Zur Darstellung werden 10 Th. freies Cytisin in 20-30 ccm Wasser geliist und 
mit (13,3 Th.) Salpetersaure von 25 Proc. genau neutralisirt. Beim Verdunsten der Liisung 
iiber Calciumchlorid oder Aetzkalk oder Schwefelsăure erhalt man wohl ausgebildete Kry-
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stalle. Zur Reinigung kann man die Krystalle iR verdiinntem Alkohol aufliisen; durch 
Ueberschichten der Liisung mit Aether erhalt man schiine Nadeln oder Blattchen. 

Farblose oder schwach gelbliche N adeln oder Blattchen, in W asser leicht liislich. 
Die wasserige Liisung reagirt schwach sauer. Leicht liislich in verdiinntem Alkohol, schwer 
liislich in absolutem Alkohol und in Amylalkohol, unliislich in Aether. Bei 100-110° C. 
werden die Krystelle wasserfrei und alsdann undurchsichtig . 

.Aufbewahrung. Sehr vorsichtig . 

.Anwendung, Nach MARME wirkt es auf das Riickenmark und die peripherischen 
motorischen Nerven und das respiratorische Centrum, welche zunachst erregt, dann ge
lahmt werden. Der Blutdruck wird enorm gesteigert ohne Beeinflussung des Herzens 
(HusEMANN, KoBERT). KRAEPELIN hat giinstige Erfolge durch subkutane Injektionen von 
0,003- 0,005 g Cytisinnitrat erzielt bei sog. paralytischer Migraine, bei welcher Erweiterung 
der Blutgeîăsse vorhanden ist. Abgeschlossene therapeutische Versuche liegen nicht vor, 
doch ist eine ausgedehntere therapeutische Verwendung nicht ausgeschlossen. Dosis 
0,003-0,005 (!) g subkutan. 

tt Cytisinum hydrochloricum. Cytisinchlorhydrat. C11HuN20.HCI+H20 
= 244,5. 

Das Salz îallt als amorphes Pulver aus, wenn man in die Liif'ung des Cytisins in 
Chloroform gasfiirmige Salzsaure einleitet. Durch Umkrystallisiren des Salzes aus 90 pro
centigem Alkohol erhalt man schwach gelbliche Krystalle, die in W asser leicht liislich sind . 

.Anwendung und .Aufbewahrung wie bei dem Cytisinnitrat. 

Dam mar. 
Resina Dammar (Austr. Germ.). Resina Dammarae. - Dammar. Damar. Ost

indisches Dammarharz. Steinharz. Katzenaugenharz. Dammar-puti. - Damar. 
Dammar. 

Mit dem Namen "Dammar" (= Harz) bezeichnet man in Indien eine Anzahl von 
Harzen, die in erster Linie znr Beleuchtnng, dann aber auch allen moglichen anderen 
technischen Zwecken dienen. Sie stammen von Pflanzen aus den Familien der Coniferae, 
Dipterocarpaceae und Burseraceae, und es kommen folgende Stammpflanzen in Betracht: 

1) Agathis Dammara Rich. (syn.: Dammara orientalis Lamb., D. alba 
Rumph.), Familie der Coniferae - Pinoideae - Abietineae - Araucariinae. 

2) Shorea selanica Blume und var. {J latifolia Blume, Familie der Diptero
carpaceae. 

3) Canarium rostratum Zippel, Familie der Burseraceae. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ausser den genannten auch noch andere Baume 

Dammarharze liefern; fiir die ausser 1) von der Germ. genannten Hopea micrantha 
Hooker und Hop ea splendida de Vriese ist dies aber sehr zweifelhaft. Dasselbe gilt 
wohl fiir die von der Austr. aufgefiihrte Agathis loranthifolia Salisb. Man hat nach 
C. MuLLER angenommen, dass das meiste nach Europa kommende Dammarharz von der 
erstgenannten Art abstammt, wogegen WrnsNER auf Grund von Untersuchungen an Ort 
und Stelle zeigt, dass das' von dieser Pflanze gelieferte Harz der Kaurikopal (vergl. 
S. 959) ist, und dass das Dammarharz des europiiischen Handels von einer Art der Gattung 
Hopea, Familie der Dipterocarpaceen abstammt. 

Beschreibung. Es bildet gelblich-weisse, rundliche oder stalaktitenformige, durch
sichtige, gelblich-weisse Stiicke oder unformliche Klumpen von erheblicher Hiirte. Loslich 
in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, wenig loslich in Alkohol. In Rosmarinol vollig 
loslich, in TerpentinOl zu 66 Proc. loslich. Es ist leicht zerreiblich, der Bruch muschelig. 
Siiurezahl 20-30. Spec. Gew. 1,04-1,12. Schmelzpunkt 120° C. Ammoniak triibt die 
alkoholische Losung. Koncentrirte Schwefelsiiure lOst es mit rother Farbe. Der in Petrol
iither unlosliche Theil fărbt sich mit FROHDE's Reagens gelb bis gelbroth, mit Chloral
hydrat schwach griin. 

64* 
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Bestandtheile. 23 Proc. Dammarolsăure C~1H77(0H)COOH. 40 Proc. a-Dammar
Resen (Schmelzpunkt 65° C.) C11H170. 22,5 Proc. ,8-Dammar-Resen (Schmelzpunkt 
200° C.) C32H~110. Femer in geringer Menge ein Bitterstoff und atherisches Oel, Asche 0,1 
bis 3,5 Proc. 

Bestimmung der Saurezahl nach DIETERICH: 1 g Dammar iibergiesst man mit 
50 ccm Benzin (spec. Gew. 0,7 bei 15° C.), fiigt 10 ccm 1/ 2 N. alkoholische und 10 ccm 
1/ 2 N. wăsserige Kalilauge zu und lăsst 24 Stunden verschlossen stehen. Man titrirt dann 
ohne Wasserzusatz mit 1/ 2 N. Schwefelsăure und Phenolphtalei:n zuriick. Die Anzahl der 
gebundenen ccm Kalilauge >< 28 = Saurezahl. 

Verfiilschung des Dammarharzes mit hellem Kolophonium ist beobachtet worden. 
Zum Nachweis des Ietzteren werden 2 g des gepulverten Harzes mit 20 ccm Ammoniak 
(spec. Gew. 0,96) geschiittelt, nach halbstiindigem Stehen filtrirt und das hOchstens schwach 
opalisirende Filtrat mit Essigsaure iibersăttigt. Reines Dammar bleibt klar oder zeigt 
geringe Opalescenz, bei 5 Proc. Kolophonium scheiden sich einige Flocken ab, bei 10 Proc. 
entsteht eine starke Abscheidung, bei 20 Proc. eine Gallerte. 

Anwendung, In der Pharmacie nur als Bestandtheil des Heftpflasters; sonst zur 
Bereitung von Lacken und Firnissen, die zum Ueberziehen von Karten' und dergl. dienen 
sollen. Der aus dem natiirlichen Harz gewonnene Dammarlaek trocknet schwer und er
weicht in der Warme, er eignet sich daher nicht zum Lackiren von Gebrauchsgegen
stănden, die oft mit der Korperwărme in Beriihrung kommen, also nicht fiir Papierschilder 
an Standgefassen (vergl. unter Vemix Dammar) und auch nicht fiir Anstriche, auf die man 
sich spăter setzen soli . 

.A.labaster- oder Marmor-Imitation. Man iiberzieht den betreffenden Gegenstand 
mit farblosem Dammarlack und bestreut mit Glasmehl, nach einem zweiten Lackiiberzuge 
mit feingepulvertem Marienglase. 

Bronce-Tinktur. 1) nach STOCKMEIER. 250 g feingeriebenes Dammarharz lost 
man in 1 l Benzin oder Petroleumather in einer geraumigen Flasche, setzt 250 g N atron
lauge (10 proc.) hinzu, schiittelt 10 Minuten, hebert die Harzlosung ab, priift mit Lack
muspapier, entsiiuert nothigenfalls nochmals mit 250 g Lauge und stellt zum Klăren bei 
Seite. Die săurefreie Dammarlosung ist in moglichst gefiillten, gut verschlossenen Flaschen 
aufzubewahren. Sie giebt mit 300-500 g Bronce eine nicht griin werdende fliissige 
Bronce. - 2) (Buchh.). 200 g Dammarharzpulver schmilzt man lăngere Zeit mit 60 g 
calcinirter Soda, pulvert nach dem Erkalten, lost in 800 g Benzin und kliirt durch Ab
setzenlassen. - 3) Dammarlack, Terpentinol je 45,0, Siccativ 10,0. 

Perriicken-Klebwachs. Je 200,0 Dammar, gereinigtes Fichtenharz, Liirchen
terpentin, 400,0 gelbes Wachs schmilzt man und fiigt 0,5 Alkannin, je 10 Tropfen Berga
mottol und Citronenol und 5 Tropfen Geraniumol hinzu (DIETERICH). 

Retouchirlack fiir Photographen. 1,0 Dammar, 5,0 helles Kolophonium lost 
man in 30,0 Terpentinol. Trocknet langsam. 

Scbilderlack, CRACAU's, Weisser: 150 Zinkoxyd reibt man mit q. s. Terpentinol 
an, fiigt 90 Dammarlack (1 + 2), 20 heisses Leinol, 20 Kopaivabalsam, 5 Ricinusol, 3 fein 
gepulverten Bleizucker hinzu. Recht diinn und 2-3mal aufzutragen. Der Lack wird 
weder gelb noch sprode. Schwarze Schrift malt man darauf mittels Kienruss, Kolo
phonium iiă, Alkohol q. s., oder mittels Steinkohlentheer, den man mit q. s. Chloroform 
verdiinnt; rothe Schrift mittels Zinnober, Kolophonium ăă, Alkohol q. s. Scbwarzer: 
5 Kienruss, 15 Dammarlack (1 + 2), 10 heisses Leinol, 10 Kopaivabalsam, 2 Ricinusol, 
3-4 Bleizucker. 

Vernix Dammar. Dammarlack. Einen nicht klebenden Lack erzielt man nur 
mit einem sorgfaltig entwăsserten Dammarharz. Entweder pulvert man dasselbe und 
trocknet es scharf aus; oder man schmilzt 40 Th. desselben vorsichtig iiber freiem Feuer, 
so dass keine Brăunung eintritt, zerstosst nach dem Erkalten und lost in soviel Terpen
tinol, dass man 100 Th. Lack erhiilt. Oder man pulvert das Harz, verriihrt es mit q. s. 
Terpentinol zum dicken Brei, erhitzt bis zum Schmelzen und weiter so lange, bis das 
Schiiumen aufhort, und setzt q. s. erwiirmtes Terpentinol (auf 1 Th. Harz 1-2 Th. Oel) zu. 
Diese Arbeit wird wegen ihrer Feucrgefăhrlichkeit im Freien vorgenommen. Endlich liisst 
sich der Lack auch schnell und gefahrlos im Verdrăngungswege herstellen. - Dammar
lack nach HELD, fiir Blech- und Holzarbeiten, ist der vorige mit etwa 2,5 Proc. venetia
nischem Terpentin. 
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Ceratum ad barbam (\'om.). 
Bartwichse. 

Rp. Resinae Dammar 70,0 
Terebinthinae laricinae 50,0 
Cerae flavae 
Adipis suilli ăă 125,0. 

In Schachteln auszugiessen. 

Emplastrnm adhaeslvum KnAPT. 
Rp. Resinae Dammar 80,0 

Olei Olivarum prov. 20,0. 
i\Ian schmilzt bei gelinder Wărme. 

Emplastrum adhaeslvum Petropolitanum. 
Petersburger Heftpflaster. 

Rp. Resinae Dammar 60,0 
Cerae fla vae 10,0 
Olei Olivarum 15,0 
Terebm thinae laricinae 5,0. 

lllan schmilzt bei geliuder Wărme und seiht durch. 

Emplastrum Dammarae Diet 
Dam marpfl as ter. 

Rp. 1. llesinae Dammar 12,5 
2. Cerne flavae 15,0 

3. Emplastri Lithargyri 65,0 
4. Olei Terebinthinae 7,5. 

~Iau schmilzt 1 i.iber freiem Feuer, fUgt 2 liinzu, 
uringt ins Dampfbad, setzt 3 und w~hrend des 
Erkaltens 4 hinzu. 

Emplastrum Dannnarae composituno 
ScHwntMER. 

Rp. Emplastri Dammar 50,0 
Ungucnti Plumbi 26,0 
Acidi salicylici 16,0 
Kreosoti 8,0. 

Man schmilzt und giesst in Papierkapseln aus. 

Negativ·Laek. 
Rp. Resinae Dammar 100,0 

llfastiches 15,0 
Benzini 885,0. 

Vernlx Dammarae composlta. 
Rp. Resinae Dammar 100,0 

Resinae Copal 20,0. 
.Man pulvert, trocknet in der Wărme vollstandig, 

!Ost in Olei Tercbinthinae 250,0 und fiigt von 
letzterem q. s. zur Sirupdicke zu. 

Diphthericidum, K aupastillen als Vorbeugungsmittel gegen Diphtherie, bestehen 
aus Dammarharz, Guttapercha, Thymol, Natriumbenzoat und Saccharin (THOMS). 

»attolein fiir Photographen: 40 Dam mar, 20 Kopaivabalsam, 5 Elemi, 85 Ter
pentinol. 

Datura. 
Gattung der Solanaceae - Datureae. 
1. Datura Stramonium L. Gegenwărtig durch ganz Europa, Asien, Afrika und 

Nordamerika verbreitet, urspriinglich vielleicht am Schwarzen und Kaspischen Meer heimisch. 
Fiir den arzneilichen Gebrauch wird die Pflanze hier und dort kultivirt. Verwendung finden: 

a. die Blă tter: t Folia Stramonii (Germ., Helv., Austr.). Stramonii Folia (Brit. 
U-St.). Folia s. Herba Daturae. Herba Metellae, - Stecbapfelblătter. - Fenilles de 
stramoine ou de Pomme·epineuse (Gall.). - Stramonium leaves. Thorn HPI'le leaves. 

Beschreibung. Der bis 10 cm lange 
Blattstiel trăgt die bis 20 cm lange, bis 10 cm 
breite Blattspreite. Diese ist im Umriss spitz 
eiformig, stark bnchtig gezăhnt, die grossen 
buchtigen Zăhne noch einmal mit einigen Zăh
nen. Der Grund der Blattspreite ist keilfOrmig 
oder fast herzfOrmig. Die Sekundărnerven 

gehen unter einem Winkel von 35-40° vom 
Mittelnerven ab , theilen sich im ăusseren 

Drittel der Blatthălfte gabelig, der eine Ast 
verlăuft dann in einen Blattzahn, der andere 
anastomosirt mit einem Tertiărnerven des 
năchst oberen Sekundărnerven. 

SpaltOffnungen beiderseits, auf der Un
terseite zahlreicher. Beide Epidermen tragen, 
besonders auf den Nerven, dreizellige, derb
wandige, warzige Gliederhaare, die oft an der 
Spitze umgebogen, bis 270 ţt lang und an der 
B . 40 50 d' k · d d b k Fig. 2SG. ncb Vooo..) aS1S - ţt IC Slll ' ane en urzge- 13latl von Dnturo tramonium ,·on d r L nle,....ilAl. 
stielte Driisenhaare mit wenig-zelligem Kopf. • rhwnmmparencbym. '' Tiaar. f• cmss. K Kry· 
Zahlreiche Zellen des J\!Iesophylls enthalten talldruso. •1 pnhnUoung. 



1014 Datura. 

Drusen von Kalkoxalat, in der Năhe der Gefăssbiindel auch Krystallsand. Fiir den Nach
weis der Blătter und fiir ihre Unterscheidung von anderen Solanaceenblăttern ist auf diese 
Oxalatdrusen und auf die warzigen Gliederhaare besonderes Gewicht zu legen (Fig. 236). 
Fiir die Untersuchung geniig"t es, um das Blatt durchsichtig zu machen, ein Stiickchen 
desselben einige Stunden in koncentrirte Chloralhydratlosung (3 : 2 H20) zu legen. 

Die frisch straffen Blătter welken sehr schnell. Der frisch widerliche Gernch ver
schwindet beim Trocknen. 

Bestandtheile. Die Blătter enthalten ein Alkaloid, das man Daturin nannte, 
es ist nach LADENBERG identisch mit Hyoscyainin. Der Gehalt daran betrăgt 0,308 bis 
0,370 Proc. Uebrigens sollen die Blătter von den verschiedenen Theilen der Pfianze; ausser 
der Wurzel, am wenigsten Alkaloid enthalten; am reichsten sind die Stengel. Kultivirte 
Pflanzen bleiben im Alkaloidgehalt hinter den wildwachsenden nicht zuriick. - Asche 
17,4 Proc., sie ist reîch an Kaliumnitrat. Bestimmung des Alk a loidgehalt es wie 
bei Belladonna pag. 467. 

Verwechslungen und Jlerfiilschungen. Als solche werden aufgefiihrt: 1) Die 
Blătter von Chenopodium hybridum L.; sie sind ganz kahl, im Umriss fast gleich
schenklig dreieckig, der Blattstiel ist oberseits rinnig. Im Mesophyll enthălt das Blatt 
ebenfalls Oxalatdrusen, die aber grosser wie die von Datura sind. 2) Die Blătter von 

Solan um nigru m L., sie sind vi el kleiner, ganzrandig oder buch
tig-stumpfgezăhnt. 3) Unter der Droge sind 50 Proc. Blătter einer 
Lactuca gefunden. 

Einsammlttng. Aufbewahrung. Der Stechapfel bliiht 
zwar bis in den Oktober hinein, man sammelt die Blătter indessen, 
obwohl die Arzneibiicher einfach "von der bliihe.uden Pfianze" vor
schrei.ben, nur zur Zeit der ersten Bliithe, im Juni , trocknet im 
Schatten ohne kiinstliche Wărme, und bewahrt sie in Blech- oder 
Glasgefăssen vorsich tig , vor Licht geschiitzt und (nach Austr.) 
nicht liber ein Jahr auf. 8-9 Th. frische Blătter geben 1 Th. 
trockene. Aus 100 Th. der letzteren gewinnt man etwa 87 Th. mit

Fig. 2a7. Same von Datura telfeines Pulver. Aus den frischen Blăttern wird ein Extrakt 
Stramonium im Lăngs- und eine Tinktur dargestellt. 
schnitt, schwach vergr. 

Anwendung. Die Wirkung ist der der Belladonna ăhnlich. 

Innerlich kaum noch angewendet - grosste Einzelgabe 0,2 (Germ., Helv.), 0,3 (Austr.), 
grosste Tagesgabe 1,0 - dieneu die Blătter vielfach zu Răucherungen bei Asthma, indem 
man sie verglimmen lăsst und die Dămpfe einathmet, oder in Form von Cigaretten, die in
dessen leicht Narkose erzeugen. 

Die Droge ist dem freien Verkehr entzogen und darf, ausgenommen zum Rauchen 
oder Răuchern, nur gegen ărztliche Verordnung abgegeben werden. Unter der Bezeich
nung "Asthmakrăuter" findet sie sich, gewohnlich mit Salpeter getrănkt, hăufig im 
Handel; derartige Mittel sollten nur mit genauer Gebrauchsanweisung und unter Gift
signatur verabfolgt werden, dcnn es sind durch deren Anwendung Vergiftungen vorgekommen. 

b. Die Samen. t Semen Stramonii (Ergănzb. Hclv.). Stramonii semen (Brit. 
U-St.). - Stechapfelsamen. Tollkorner. - Semence de stramoine ou de Pomme
epineuse (Gall.). ~ Stramonium seed. 

Beschreibung. Die Frucht ist eine aufrechte, kurzgestielte, eiformige, stachlige 
Kapsel, deren Grnnd vom unteren Theil des Kelches wie von einer abwărts gerichteten Man
schette umgeben ist. Die Frucht offnet sich vierklappig, lăsst oben zwei Făcher, unten vier 
Facher erkennen, da die beiden Facher durch falsche, vom Riicken der Carpelle entspringende 
Scheidewănde noch einmal getheilt werden. Die Placenten sind von den Samen dicht bedeckt. 
Diese sind schwarzbraun (am Nabel heller), fiach, rundlich-nierenformig, etwa 4 mm gross, 
unter der Lupe hOckerig und fein punktirt. Innerhalb der krăftigen Samenschale enthălt 
der Same ein Endosperm und den grossen gekriimmten Embryo mit langer Radicula und 
zwei fiach aufeinander liegenden Cotyledonen (Fig. 237). 
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Die Samenschale besteht aus der eigenthiimlich gebildeten und sehr charakteristi
schen Epidermis, deren Zellen un ten mit kurzen Fortsătzen versehen, vielfach ineinander 
gekeilt sind, und im oberen Theile kurze Tiipfel zeigen. Ihre Wande sind zum grossen 
Theil verkorkt. Daran schliesst sich eine aus zusammengedriickten Zellen bestehende 
Schicht, die "Nahrschicht", und eine einfache Zelllage, das N~t des "Knospenkerns". Im 
Gewebe des Endosperms und des Embryo lassen sich Protoplasma, fettes Oel und Aleuron
korner nachweisen. In den letzteren ein oder wenige Krystalloide und Globoide. Alkaloid 
lăsst sich in der "Nahrschicht" und zweifelhaft auch im Endosperm und Embryo nachweisen. 

Bestandtheile. Alkaloide: Hyoscyamin, geringe Mengen Atropin und 
Hyoscin, zusammen 0,365 Proc. Ausserdem enthalten die Samen etwa 25 Proc. fettes 
Oei, darin die Glyceride der Oelsăure, Leinolsaure und Daturinsaure C17H340 2 • 

Endlich hat man in den Samen einen dem Cholesterin iihnlichen Korper aufgefunden. 
Asche 2-3 Proc. 

Zur Alkaloidbestimmung nach KELLER werden 10 g Sem. Stramonii ge
pulvert in einer 300 ccm fassenden Flasche mit 100 g Aether iibergossen, nach 
3/! Stunden 10 ccm Ammoniak (10 proc.) zugegeben, 5 Minuten tiichtig durchgescbiittelt 
und unter wiederholtem Umschiitteln 3 Stunden stehen gelassen. Dann filtrirt man die 
Aetherlosung ab, wagt sie, und schiittelt sie im Scheidetrichter mit 1 proc. Salzsanre mehr
mals aus,· bis die abgelassene wăsserige Losung mit MAYER'schem Reagens keine Triibung 
mehr giebt. Die wiisserige, saure Losung giebt man dann in den Scheidetrichter, macht mit 
Natronlauge alkalisch und schiittelt von neuem mehrmals mit Aether aus, bis einige 
Tropfen des Aethers, verdunstet, mit 1 proc. Salzsăure aufgenommen, mit MAYER'schem 
Reagens keine Triibung mehr geben. Dann wird von der atherischen Losung der Aether 
ans einem gewogenen Kolbchen abdestillirt und der Riickstand bis zum konstanten Ge
wicht getrocknct. Unter Beriicksichtigung der oben durch Abwiigen gewonnenen Menge 
Aetherlosung (10 g = 1 g Samen) berechnet man den Alkaloidgehalt. Zur Titration lost 
man das Alkaloid in 5-10 ccm săurefreiem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur be
ginnenden Triibung hinzu und titrirt unter Benutzung von Hamatoxylin als Indikator 
mit 1/ 100 N. Salzsăure, 1 ccm 1/ 100 N. HOl= 0,00289 g Alkaloid. 

EinsammZuny. Aufbewaltrung. Die Samen werden im Herbste der reifen 
Frucht entnommen, im Schatten bei gelinder Warme getrocknet und - wie Folia Stra
monii aufbewahrt. Das Pulver bereitet man jedesmal frisch. 

Anwendttng. In gleichen Fii.llen wie die Blătter, gewohnlich .aher in Form der 
Tinktur oder des Extrakts. Grosste Einzelgabe 0,2, grosste Tagesgabe 0,6 (nach LEWIN). 

t Alcoolatura Stramonii. Alcoolature de feuille de stramoine (Gall.). Ans 
gleichen Theilen frischer Blătter und Alkohol (90 proc.) durch 10 tagiges Ausziehen. 

Cigarettes de stramoine (Gall,) sollen jede 1 g Stechapfelblătter enthalten. 
Emplastrum cum extracto Stramonii. Emplâtre d'extrait de stramoine 

(Gall.). Aus dem Extrakt der Samen wie Emplastrum Belladonnae (s. S. 471. VI). 
t Extractum Stramonii. Stechapfel-Extrakt. Ergănzb.: Aus frischem, bliihen

den Kraut wie Extr. Belladonnae Germ. (S. 469) zu bereiten. Ausbeute etwa 3 Proc. 
Grosste Einzelgabe 0,1 g, grosste Tagesgabe 0,2 g (nach LEWIN). 

Helv.: 1) Extr. Stramonii duplex s. siccum. Trockenes Stechapfel
extrakt. Extrait de stramoine sec. 200 Th. Stecbapfelsame (IV) werden im Perko
lator mit Petrolii.ther ausgezogen, bis das Abfliessende nach dem Verdunsten kein Oel 
hinterlăsst, getrocknet, gepulvert (V), mit 2 Th. W einsăure in 30 Th. W eingeist und 60 Th. 
Wasser befeuchtet, im Perkolator mit q. s. einer Mischung von 1 Th. Weingeist, 2 Th. 
W asser erschilpft. Man făngt die ersten 180 Th. fiir sich auf, lOst darin den auf 20 Th. 
verdampften Rest und stellt mittels q. s. Reispulver 100 Th. trockenes Extrakt her. Grosste 
Einzelgabe 0,025 g, grosste Tagesgabe 0,075 g (vergl. die Fussnote S. 947). 

2) Extractum Stramonii fluidum. Stechapfel-Fluidextrakt. Extrait 
fluide de stramoine. 100 Th. Stechapfelsamen (IV) werden wie bei vorigem angegeben, 
entolt, getrocknet, gepulvert (V), mit 1 Th. Weinsăure in 10 Th. Glycerin, 15 Th. Wein
geist und 20 Th. Wasser befeuchtet, im Perkolator mit q. s. einer Mischung aus 1 Th. 
W eingeist und 2 Th. W asser erschilpft. Man sammelt zuerst 90 Th., verdampft den Rest 
zum diinnen Extrakt, lost in 40 Th. Wasser, filtrirt, verdunstet auf 10 Th. und lost diese 
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im ersten Auszuge zu 100 Th. Klares, hellbraunes, griin fiuorescirendes, bitteres Extrakt. 
Grllsste Einzelgabe 0,05 g, grllsste Tagesgabe 0,15 g. 

Brit.: Extract of Stramonium Stechapfelsamen (No. 40) erschllpft man im 
Perkolator mittels Alkohol (70 proc.), destillirt letzteren ab und verdampft zu einem festen 
Extrakt. Dosis 0,015-0,06 g. 

U-St.: 1) Extractum Stramonii seminis. Extract of Stramonium Seed. 
Aus 1000 g Stechapfelsamen (No. 60) und q. s. verdiinntem Weingeist (41 proc.) im Ver
drăngungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 900 ccm, dann noch 
2100 ccm, verdampft letztere bei 50° C. auf 100 ccm, dann das Ganze zur Pillenkonsistenz. 

2) Extractum Stramonii seminis fluidum. Fluid Extrakt of Stramo
nium Seed. Aus 1000 g Stechapfelsamen (No. 60) und q. s. einer Mischung von 750 ccm 
Weingeist (91 proc.) und 250 ccm Wasser im Verdrăngungswege. Man befeuchtet mit 
200 ccm, sammelt zuerst 900 ccm, und stellt l. a. 1000 ccm Fluid-Extrakt her. 

Gall.: 1) Extrait de feuille de stramoine (avec le suc). Aus dern frischen 
Safte durch Erhitzen, Durchseihen und Eindampfen zum weichen Extrakt. 

2) Extractum de semine Stramonii. Extrait de semence de stramoine. 
Aus den grob gepulverten Samen wie Extr. de radice Belladonnae, Gall. (S. 469.). 

Diet.: Extractum Stramonii solidum. Stechapfel-Dauerextrakt. Wie 
Extr. Uvae Ursi solid. (S. 363). Stechapfelextrakt ist vorsichtig aufzubewahren. 

Oleum Stramonii. Huile de stramoine (Gall.) wird wie OI. Belladonnae Gall. 
(8. 4 72 II) bereitet. 

t Tinctura Stramonii. Ergănzb.: Stechapfelsamentinktur. 1 Th. grob ge
pulverte Samen, 10 Th. verd. Weingeist (60 proc.). Hellbraun, griinschillernd. Grllsste 
Einzelgabe 1,0 g, grllsste Tagesgabe 3,0 g (nach LEWIN). 

Brit.: Tincture of Stramonium. A.us 200 g Stechapfelblattern (No. 20) und 
Weingeist (45 proc.) bereitet man im Verdrii.ngungswege 1000 ccm Tinktur. Dosis 0,3-0,9 g. 

U -St.: Tinctura Stramonii seminis. Tincture of Stramonium seed. A.us 
150 g Stechapfelsamen (No. 40) und q. s. verd. Weingeist (41 proc.) wie bei vorigem. 
1000 ccm Tinktur. 

Gall.: Teintur:e de stramoine (feuille). Wie Tinctura Cocae Gall. (S. 869) zu 
bereiten. 

t Tinctora Stramonii ex herba recente bereitet man wie Tinct. Belladonnae, 
Erganzb. (S. 470). Aufbewahrung: Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Candelae Stramonii. 
Candelae antasthmaticae. Asthmake.rz

chen. Stechapfelkerzchen. 
Rp. Folioi', Stramonii pulv. 60,0 

Kalii nitrici pulv 36,0 
Balsami peruviani 1,5 
Sacchari pulverati 0,5 
Tragacanthae pulv. 2,0. 

Man sWsst mit Muci!. Tragacanth. an und formt 
Kerzchen, denen man durch Bepinseln mit Wein
geist, worin 0,1°/0 KOH ge!Hst ist, emlebhafteres 
Grtln giebt. 

Charta antasthmatlca (Ergănzb.). 
Asthmapapier. 

Rp. Extracti Stramonii (Ergb.) 10,0 
Kalii nitrici 17,0 
Sacchari 20,0 
Aquae fervidae 100,0. 

Man triinkt mit der Ll!suug weisses Filtrirpapier 
und trocknet an der Luft auf Schniiren. 

Charta fomifera (Gall.). 
As thmapappe. 

Carton fumigatoire ou antiasthmatique. 
Rp. Chartae bibulae griseae 120,0 

Kalii nitrici pulverati 60,0 
Foliorum Belladonn. pulv. 5,0 
Foliorum Stramonii pulv. 5,0 
Foliorum Digitalis pulv. 5,0 
Herb. Lobeliae pulv. 5,0 
Myrrhae pulv. 10,0 
Oii bani pul v. 10,0 
Fructus Phellaudrii pulv. 5,0. 

Man verwandelt das Papicr durch Zerreisseu, Eiu
weichen in Wasser und Stampfen in einen gleich-

miissigen Brei, arbeitet die Pulvermischung dar
unter, vertheilt die Masse in Blecbformen und 
trocknet in der WH.rme. Die P&Jlpe wird in 
36 rechteckige Stiicke zerschnitten. 

Cigaretae antasthmatieae. 
Asthmacigaretten. 

Rp. Folior. Stramonii conc. 30,0 
Folior. Belladonn. conc. 50,0 
Folior. Hyoscyami conc. 20,0 
l<'olior. Nicotianae conc. 40.0 
Folior. Jaborandi conc. 10,0 
Foliorum Salviae conc. 20,0 
Herb. Phellandrii conc. 12,0. 

Die moglichst gleichmiissige, vom Pulver befreite 
Mischung besprengt man mit 40,0 Aq. Lauroce
rasi und verarbeitet sie zu Cigaretten. 

Cigaretae antispasmodieae TRou~SEAV. 
Rp. 1. Folior. Stramonii concis. 30,0 

2. Extracti Opii 2,0 
3. Aquae destillatae 10,0. 

l\Ian trănkt 1 mit der Losung von 2 iu 3 und 
wickelt nach dem Trocknen in Cigarettenpapier. 

Emplastrum Stramonii. 
Paretur uti Emplastrum Conii Ergănzb. (S. 94 7). 

t Felia Stramonii nitrata (Erglinzb.). 
Asthmakraut. 

Rp. 1. Foliorum Stramonii gross. conc. 2,0 
2. Kalii nitrici 1,0 
3. Aquae 3,0. 

l\Ian trllnkt 1 mit der Lllsuug von 2 in 3, Iăsst 
12 Stunden stehen und trocknet. 

Glycerolatom Stramonii. 
Rp. Extracti Stramonii 1,0 

Glycerini 10,0. 



Guttae autasthmaticae RICHTER. 
RICHTER's Asthmatropfen. 

Hp. Extracti Stramonii O, 1 
Tincturae Digitalis 4,0 
Aquae Valcrianae 30,0. 

Beim Anfall 1 Thee!Offel voi!. 
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III. Nach :NIARTixnALE. 
Rp. 1. Kalii nitrici 

2. Aquae ebullientis 
3. Herbae Lobeliae pulL 
4. Folior. Stramonii ~ 

5. Folior ~rheae ~~ aa 240,0 
6. Olci Anisi 1,0. 

Pilnlae autepilepticae LEURET, 
Rp. Extracti Stmmonii 

Mau lost 1 in 2, fiigt 3-5 hinzu, mischt, trocknet 
und setzt 6 hinzu. 

Extracti Belladonnae aa 2,0 
Camphorae 
Opii 
Radicis Gentianae 

aa 1,0 
q s. 

l\lan formt 60 Pillen. Anfangs tăglich 1, steigcnd 
bis zu 5mal tăglich 3 Stiick. 

Pilulae antineuralgicae TROPSSEA u. 
Rp. Extracti Stramonii 

Extracti Opii aă 0,5 
Zinci oxydati 8,0. 

Zu 40 Pillen. Tăglich 1, steigend bis zu 8 Stiick. 

Pilnlae antiprosopalgicae OES~'ERLEx. 
Rp. Seminis Stramonii 

Foliorum Belladonnae 
Chinini hydrochlorici aa 1,0 
Succj Liquiritiae q. s. 

Zu 50 Pillen. Tăglich 2mal 2, steigend bis zu 
5-6 Stilck. 

Pulvis antasthmaticus. 
Asthmapulver. 

I. 
Rp. Folior. Stramonii pulv. 4,0 

Fructus Anisi pulv. 2,0 
Kalii nitrici pulv. 2,0. 

t Sirupus Stramonii. 
Syrupus de Stramonio. 

Sirop de stramoine (Gall.). 
Rp. Tincturac S tramonii 7,5 

Sirupi Sacchari 92,5. 

Species antasthmaticae (Diet.). 
Herbae antasthmaticac. Asthmakrăuter. 

Rp. 1. Folior, Stramonii concis. 1000,0 
2. Spiri tus (90 proc.) 200,0 
3. Kalii nitrici 200,0 
4. N a trii ni triei 20,0 
5. Kalii carbonict 2,0 
6. Aquae destillatae 1500,0. 

)fan befeuchtet 1 mit 2, lăsst im verschlossenen 
Gefăsse 24 Stunden stehen, trănkt mit der Losung 
von 3-5 in 6 und trocknet nach 24 Stunden bei 
25-30° C. Statt 1 knnn man auch folgende 
l\Iischung verwenden : 

Rp. Folior. Stramonii 500,0 
Folior. Belladonnae 250,0 
Herbae Hyoscyami 250,0. 

Dic Krăuter rnilsscn frei von Rippen und Stengeln 
!:i€Îll. 

Tabacnm antastltmaticum Bor:CHARD.\T 
EspCces pour fumer. 

Rp. Foliorum Stramonii 
Foliorum Salviac aa. 

Zum Rauchen. 
II. 

R 1. Fructus Ani si pulver. 4 0 t 'finctnra Stramonii acida. 
p. 2. Herbae Cannabis Indic. ' Rp. Foliorum Stramonii conc. 10,0 

Spiritus diluti (60 proc.) 100,0 
3. Herbae Lobeliae pulver. Acidi sulfurici puri 0,6. 
4. Folior. Eucalypti pulvcr. 
5. Folior. Theae pulvcr. ăa 30,0 t Tinctura Stramonii seminis aetherea. 
6. Folior. Stramonii pulver, 60,0 Rp. Seminis Stramonii gr. pulv. 1,0 
7. Kalii nitrici 40,0 Spiritus aethcrei 10,0. 

8. Aquae 90,0. Unguentum Stramonii (U-St.). 
Die Pulver 1-6 werden gemischt, mit der LOsung Stramonium Oi n t m e n t. 

von 7 in 8 getrănkt und getrocknet. Zum Ge- Rp. Extra.cti Stramonii seminis 10,0 
brauche f01mt man IIănfchen, die an der Spitze Spiritus diluti 5,0 
angezUndet werden. Den Rauch athmet man ein. Adipis bcnzoati 85,0. 

t Vinum Stramonii. 
Hp. Seminis Stramonii gr. pulv. 10,0 

Vini Hispanici 100,0 
3 Tage digeriren, auspressen, filtriren. 

Asthma-Cigaretten von Dr. PLAUT. 8 Th. Stechapfelblătter, 8 Th. Griinen Thee, 
7 Th. Lobelienkraut benetzt man mit gesattigter Kaliumnitratltisung und wickelt in Ci
garettenform. 

Asthma-Cigaretten, Wiener, bestehen aus Stechapfelkraut, Bilsenkraut, Fingerhut
und Tollkirschenblattern. 

Asthma-Cure, Green Mountain von GurLT: Mit Salpeterltisung getranktes, grobes 
Pulver aus Fenchel und Stechapfelkraut. 

Asthma-Cnre von HIMROD. Foliorum Stra.monii, Foliorum Lobeliae, Foliorum 
Thcae aa mit geringem Zusatz von Fenchel- und Anisfriichten und etwas Kalisalpeter. 

Asthmador, Dr. R. ScHIFFMANN's Asthmapulver aus Minnesota, besteht nach An
gabe des Erfinders aus 34,9 Proc. Salpeter, 51,1 Proc. Blattern von Datura arborea und 
14 Proc. Blăttern von Symplocarpus foetidus. Nach AuFRECHT 25 Proc. Salpeter, 70 Proc. 
Stechapfelblătter, 5 Proc. Tollkirschenblatter. 

Asthmakraut, Hollăndisches, von A potheker PLONES in W eiskirchen. Mit Salpeter 
getrănkte Stechapfelblătter. 

Asthmapulver der Goethe- Apotheke in Frankfm·t. 30 Salpeter, 20 Zucker, 
30 Stechapfelblătter, 5 Lobelienkraut. 
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Asthmarllucherpulver von O. FrscHER. 250 Stechapfelbliitter, 25 Schafgarbe mit 
einer Lăsung von 50 Kalisalpeter getriinkt. 

Asthmatabletten von Fn. HELBING, bestehen aus Stechapfelblăttern und einer Hiille 
von Salpeterpapier. 

Charta antasthmatica DunsTHOFF, Stramoniumriiucherpapier (D.R.G.M. 85982) ist 
ein aus nitrirter Cellulose in der Grăsse 70 : 170 rom hergestelltes, mit einem fest haftenden 
Ueberzug gepulverter Stechapfelbliitter (nach Art des bekannten Senfpapiers) versehenes 
Papier. Jedes Blatt enthiilt 2,0 Fol. Stramonii. 

CLEA.RY's Asthma-Powder. Foliorum Stramonii grosse pulv., Foliorum Belladonnae 
grosse pulv. ăa 15,0, Opii pulv. 2,0, Kalii nitrici 5,0. 

Kaw-turc von GmLLEMAIN besteht aus Stechapfelkraut, Salpeter und einem Stiick
cben Feuerschwamm. 

Krebspulver von A. FnrscHMUTH ist (nach THoMs) wahrscheinlich ein Gemisch aus 
Stechapfelkraut mit Wurzel und koblensaurem Kalk. 

Nimrod Powder aus Paris besteht aus Kalisalpeter und Stechapfelblattern. 
Zematone-Cigaretten von EscoUFLAIRE, enthalten nur Salpeter und Stechapfelbliitter. 

Il. Datura alba Nees. (D. fastuosa L.) Heimisch in Ost.indien; in Siideuropa, 
Aegypten, Siidamerika nicht selten kulti virt. Arzneilich verwendet werden die B 1 a t te r, 
die Samen und die Wurzel. Die Blatter enthalten wie I. Oxalatdrusen, die Wurzel 
Oxalatsand wie bei I. 

Die Samen sind grosser wie bei D. Stramonium, gelbbraun, .H.ach, etwa ohrformig. 
Der Alkaloidgehalt ist folgender: Blătter 0,41 Proc., Bliithen 0,464 Proc., 

Samen 0,541 Proc., Wurzel O,lH5 Proc. Die Alkaloide sind mydriatisch wirkende, in 
dem Samen wurde Hyoscyamin und wenig Atropin, in den Bliithen Hyoscin aufgefunden. 
Die Pfl.anze enthalt auch das indifferente Stramonin. 

Die Pfl.anze wird in Indien wie I. gebraucht, in China mit Aconitum zusammen als 
lokales Anăstheticum. 

III. Datura meteloides D. C. und Datura quercifolia H. B. K. In Mexico. 
Die Blătter werden als Berauschungsmittel benutzt, ăhnlich verwendet man andere Arten 
in Siidamerika, Indien und Australian. 

IV. Datura arborea L. In Brasilien. Zu schmerzstillenden Kataplasmen etc. 
Enthălt in den Alkaloiden 2/ 3 Hyoscyamin, 1/ 3 Atropin. 

Daucus. 
Gattung der Umbelliferae - Apioideae - Dauceae. 

1. Daucus Carota L. Heimisch in Europa, Nordafrika, bis nach Sibirien und 
Indien als Unkraut verbreitet, vielfach der Wurzeln wegen kultivirt. Steng·el gefurcht, 
steifhaarig, Blătter doppelt oder dreifach gefiedert mit lănglich-lanzettlichen Zipfeln, Hiille 
und Hiillchen vielblăttrig, die fruchttragende Dolde in der Mitte korbartig oder vogelnest
artig vertieft; die ausseren Bliithen der Dolde strahlend. Verwendung fin_den: 

a) Die Frucht der wildwachsenden Pfl.anze. Fructus Dauci. Semen Dauci sil
vestris. 

Beschreibung. Die Frucht ist oval, vom Riicken her stark zusammengedriickt. 
Auf den stark entwickelten Nebenrippen eine einfache Reihe gebogener Stacheln, auf den 
Hauptrippen kurze Haarzotten. Die beiden seitlich stehenden Nebenrippen jeder Theil
frucht besonders stark entwickelt, so dass die eigentlich seitlich stehenden Hauptrippen 
gegen die Fugenfl.ăche verschoben werden, die dadurch auffallend breit erscheint. ·unter 
jeder Nebenrippe ein Sekretgang, auf der Fugen:flăche je 2 {Fig. 238). 

BestandtheiZe. 0,8-1,6 Proc. ătherisches Oel. Es ist farblos bis gelb, spec. 
Gew. 0,870-0,923. Dreht links (100 mm-Rohr) -13 bis -37°. Von Bestandtheilen des
selben ist ein Terpen C10H16 , wahrscheinlich Pinen, isolirt. 

V erwendung: als Diureticum. 
2) Die Wurzel. Radix Dauci. Racine de carotte (Gall.). 
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Beschreibung. Die Wurzel der wilden Pflanze ist weisslich, diinn, holzig, von 
stark aromatischem Geschmack. Die vielfachen Spielarten, in denen die Pflanze gebaut 
wird, haben eine weisse, gelbe oder rothliche Wurzel, welche stark riibenformig oder mehr 
kugelig ist. Das ausserordentlich parenchymreiche Gewebe lăsst schmale Markstrahlen, 
im Holz vereinzelt die Gefăsse erkennen. Im Parenchym zahlreiche Farbstoffkorperchen 
von Carotin. 

Bestandtheile nach KoENIG im Durchschnitt: Wasser 86,79 Proc., Stickstoff
substanz 1,23 Proc., Fett 0,3 Proc., Rohrzucker 2,11 Proc., Fruchtzucker 4,03 Proc., 
sonstige stickstofffreie Bestandtheile 3,03 Proc., Holzfaser 1,49 Proc., Asche 
1,02 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 9,31 Proc., Kohlehydrat 
li9,41 Proc., Stickstoff 1,49Proc. 
Die Asche enthiUt: Kali 36,99 
Proc. , Natron 21,17 Proc., Kalk 
11,34 Proc., Magnesia 4,38 Proc., 
Eisenoxyd 1,01 Proc., Phos
phorsăure 12,79 Proc., Schwe
felsă ure 6,45Proc., Kiesels ăure 
2,38Proc., Chlor4,59 Proc. Ferner 
enthălt die Wurzel 0,0114 Proc. 
eines farblosen, ă therischen 
Oeles vom spec. Gew. 0,8863 bei 
11,2°0., ein Cholesterin (Dau
costerin) vom Schmelzpunkt 
136,5° C. Caro tin C26H38 bildet 
rothbraune, quadratische, glănzende 
Krystalle, die bei 167,8° C. schmel
zen. Es ist unlOslich in Wasser, 
leicht liislich in Schwefelkohlen
stoff, schwer loslich in Alkohol, 
Aether, Ligroin und Chloroform, 
in Schwefelsăure Iost es sich mit 
indigoblauer Farbe. An der Sonne 
wird es bald farblos und amorph, 

Fig. 238. Querschnitt durch die Frucht von Daucus Carota L., 
schwach vergrossert. a Stacheln auf den Nebenrippen. b Sekret

gange. c Hauptrippen. e Embryo. 

in der Wărme riecht es nach Veilchenwurzel. Hydrocarotin C,8H300l?), neben Carotin 
in der Wurzel vorkommend, bildet monokline Blătter, die bei 137,4°C. schmelzen, es dreht 
die Polarisationsebene links ; es soll mit Cholesterin identisch sein, was von andrer Seite 
bestritten wird . 

.Anwendung. Die Verwendung der Wurzel als Gem ii se ist bekannt. Der ein
gedickte Saft wurde friiher als Succus Dauci inspissatus pharmaceutisch benutzt. 
Ueber die Verwendung der Wurzel als Kaffeesurrogat vergl. S. 829. 

Pulpa e radiee Carotae. Pulpe de Carotte (Gall.) ist der aus der zerriebenen 
W urzel gewonnene, durch ein Haarsieb getriebene Brei. 

Il. Oaucus hispanicus L. und viellcicht auch Oaucus gummifer Lmk., beide 
in Siideuropa, liefern ein Gummiharz durch Einschnitte in den Stengel: Bdellium 
siculum. 

III. Athamantha cretensis L. Heimisch im Mittelmeergebiet, liefert in den Friich
ten Frnits de Daueus de Crete (Gall.). Die Friichte sind 4 mm lang, stielrund, behaart 
mit fadenformigen Rippen. In jedem Thălchen ein Sekretgang, auf der Fugenflăche zwei. 
- Die aromatisch riechenden Friichte wcrden als Diureticum verwendet. 
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D~cocta. 
Man versteht hierunter fiir die Zwecke der Receptur hergestellte Abkochungen. 

Das dabei eingehaltene Verfahren besteht im allgemeinen dariu, dass man die zerkleinerte 
Substanz mit kaltem Wasser iibergiesst, alsdann die Mischung erhitzt und etwa 15-30 Mi
nuten im Kochen erhălt, worauf man noch heiss kolirt. Die Vorschriften der Arznei
biicher woichen indessen in den Einzelheiten von einander ab . 

.A. u str. Ist die Menge des A.rzneistoffes nicht angegeben, so bereitet man aus 1 Th . 
.A.rzneistoff = 10 Th. Kolatur. Diese Regel gilt nicht fiir stiirker wirkende, namentlich 
narkotische A.rzneistoffe liiberhanpt bei solchen, fiir welche .A.ustr. Hochstgaben vor
geschrieben hat), ferner fiir schleimige Substanzen; bei diesen ist die zu verwendende Menge 
dem .A.potheker iiberlassen. - Der auszuziehende .A.rzneistoff ist mit einer geniigenden 
Menge kalten Wassers zu iibergiessen und unter bisweiligem Umriihren 1/ 2 Stunde lang zu 
kochen oder den Dampfen des siedenden W asserbades auszusetzen. - Die Fliissigkeit ist 
noch heiss abzuseihen, ·abzupressen und wenn nothig zu filtriren. - Stoffe dichterer 
Struktur sind in der Regel eine Stunde lang zu kochen. 

Germ. Ist die Menge des A.rzneistoffes nicht vorgeschrieben, so bereitet man aus 
1 Th . .A.rzneistoff = 10 Th. Kolatur. Â.usgenommen hiervon sind .A.rzneistoffe, fiir welche 
Germ. Mchste Gaben festgesetzt hat. Bei schleimigen Substanzen ist das Verhii.ltniss des 
.A.rzneistoffes zur Kolatur dem Apotheker iiberlassen. - .A.bkochungen sind in der Weise 
zu bereiten, dass man die Substanz mit der erforderlichen Menga kalten W assers iiber
giesst und die Mischung 1/ 2 Stunde den Dampfen des siedenden Wasserbades unter bis
weiligem Umriihren aussetzt. Die Fliissigkeit wird noch warm abgepresst. Decoctum 
Althaeae und Decoctum Seminum Lini werden durch 1/ 2 stiindliche Maceration mit kaltem 
Wasser ohne Umriihren bereitet. 

Hel v. Abkochungen sind entweder durch 1/ 2 stiindige Digestion im Dampfbade 
oder durch Kochen iiber freiem Feuer zu bereiten, wobei mindestens das P/2 fache der 
Kolatur an W asser zu verwenden ist. Das Koliren muss heiss geschehen. Ist die Menge 
des zu verwendenden Arzneistoffes nicht vorgeschrieben, so wird 1/ 10, bei schleimigen Sub
stanzen nur 1/ 20 der verlangten Kolatur genommen. Nicht zulassig ist dies fiir Substanzen 
aus der Reihe der Separanda und Venena; bei diesen bat der Â.rzt die Menge des 
Arzneistoffes vorzuschreiben. - Die Verwendung sogenannter "Decocta sicca" ist zur 
Bereitung von Abkochungen nioht gestattet. 

U- S t. W enn etwas anderes nicht vorgeschrieben ist, bereitet man aus 50 g der 
A.rzneisubstanz = 1000 ccm Kolatur. Man iibergiesst in einem Kessel die 50 g Substanz 
mit 1000 ccm kaltem Wasser, bedeckt mit einem Deckel und erhalt 15 Minuten im Sieden. 
Nach dem A.bkiihlen auf etwa 40° C. wird ausgepresst und der Riickstand mit Wasser 
nachgewaschen, bis die Kolatur = 1000 ccm betragt. - Bei stark wirkenden Substanzen 
ist die Menge des zu verwendenden Â.rzneistoffes vom .A.rzte vorzuschreiben. 

Brit. und Gall. geben allgemeine A.nweisungen zur Bereitung von Dekokten nicht. 
Wenn im Vorstehenden auch angegeben ist, dass die Dekokte im allgemeinen heiss 

zu koliren sind, so ist das doch cum grano salis zu verstehen. Condurango-Dekokte z. B. 
siud erst nach volligem Erkalten durchzuseihen, vergl. S. 941. 

Delphinium. 
Gattung der Ranunculaceae - Helleboreae. 

1. t Delphinium Staphisagria L. Stephanskraut, Lăusekraut. Heimisch 
im Mittelmeergebiet. Verwerthung finden die Samen: Semen Staphisagriae (Ergănzb.), 
Semen Staphidis agriae, Semen Pedicularis. - Liiuse- oder Stephanskorner, Liinse
pfeft'er, RattenJifeft'er. - Semence de Staphisaigre (Gall.). - Stavesacre. 

Beschreibung. Die Samen sind bis 7 mm lang, halb so dick, unregelmăssig kantig-, 
matt, netzrunzelig, braun bis schwărzlich. Im Querschnitt das dickfleischige Endosperm 
und der kleine Embryo. Die Samenschale hat eine aus grossen, verdickten, porosen Zellen 
bestehende Epidermis, woran sich die zusammengefallene Năhrschicht schliesst. Im Endo
sperm grosse A.leuronkorner. Geschmack stark bitter und brennend. 

Bestandtheile. 17-18 Proc. Fett im Endosperm und Embryo, femer durch
schnittlich 1 Proc. A.lkaloide, die ihren Sitz in den peripheren 'rheilen des Endosperms 
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haben sollen; es sind folgende bekannt: Delphinin C31H49N07 , stark giftig, wird bei 
120° C. gelb und schmilzt bei 198° C., in Wasser schwer, in absolutem Alkohol, Aether, 
Benzol leichter, in Chloroform in jedem Verhăltniss loslich; Delphisin, wahrscbeinlich 
mit dem Delphinin isomer, Delphinoidin C2;;H42N04 , Schmelzpunkt 152° C., mit Schwefel
săure und Bromwasser eine violette Liisung gebend, mit Zucker und Schwefelsăure braun, 
dann auf Wasserzusatz griin. Staphisagrin, kein einheitlicher Korper, sondern ein Ge
menge amorpher Basen. 

Anwendung und Wirkung. Die Alkaloide wirken ahnlich wie Akonitin, rufen 
aher keine Pupillenerweiterung hervor. Die ganzen Samen wirken stark narkotisch; friiher 

und wohl auch noch jetzt gegen Hautungeziefer angewenclet. 
Aufbewahrung. Vorsichtig. 

Linimentnm contra seabiem Defens. U ngnentnm contra jlediculos. 
Rp. Semin. Staphisagriae pulv. Rp. Semin. Staphisagr. pulv. 20,0 

Semin. Sabadillae aă 10,0 l:nguent. Hydrarg. ciner. 10,0 

:Fuligjnis 1,0 Unguent. cerei 70,0 

Olei Olivarum 80,0. Yet, Aqua antipsoriea Ranque. 
Krătz- und Răudewasser. 

Tinctura Staphisagriae acida. Rp. Semin. Staphisagr. ~ont. 20,0 
Rp. Semin. Staphisagr. gr. pulv. 10,0 Capit. Papaver. conc. 30,0 

flpiritus diluti 100,0 Aquae fervidae 1000,0. 
Acidi sulfuric. puri 0,5. Man erhitzt 1 Stunde im Dampfbade u. presst aus. 

11. Delphinium Consolida L. Ackerunkraut in Europa, in Nordamerika einge
schleppt. V erwendung :finden die Samen: Semen Consolidae regalis, Semen Calcatrip
pae. - Larkspnr Seed. Sie sind schwarzbraun, kantig, mit hăutigen Schuppen bedeckt, 
2 mm Jang und dick. Geschmack bitterlich scharf. Sie enthalten ein Alkaloid: Cal ca
tripin. Friiher wurden auch die Bllithen Flores Calcatrippae benutzt. 

III. Delphinium Ajacis L. Verbreitete Zierpfianze. Soll als Anăstheticum, Ex

citans, Rubefaciens etc. verwenclet werclen. 

IV. Delphinium Zalil Aitch. et Hemsl. Heimisch in Persien und Afghanistan. 
Das Kraut. verwendet man als tonisches Mittel. Enthălt ein Alkaloid. Die gelben Bliithen 
werden zum Fărben verwendet. Ebenso verwendet man zum Gelbfărben Delphinium 
camptocarpum Fisch. et Mey in Persien uncl Delphinium saniculaefolium Boiss., 
ebenfalls in Persien. Die letztere Art soll Berberin enthalten. Die Bllithen dienen 
als Heilmittel bei Gelbsucht und Wassersucht. 

V. Delphinium denudatum Wall. Ein Extrakt der Pfianze wird mit Carda
momen, Sem. Strychni, Semen lgnatii und Semen Lodoiceae gegen Cholera, Diarrhoe und 
Chlorose angewendet. - Das Sem. Lodoiceae ist die Seychelle"l-Nnss: Lodoicea Sechellarum. 

Desinfectio. 
Unter "Desinfektion" (Entseuchung) versteht man die Vernichtung der in einem 

bestimmten Objekt enthaltenen pathogenen Mikroorganismen (Bakterien). - Nicht zu ver

wechseln mit der Desinfektion ist die Desodoration, welche die Zerstiirung oder Ver
f1eckung· iibler Geriiche bezweckt, die durch die freiwillige Zersetzung (Făulniss) organi

scher Substanzen aufgetreten sincl. 
W er claher mit Erfolg desinficiren will, muss eine genaue Kenntniss von den Eigen

thi.i.mlichkeiten der in Frage kommenden pathogenen Organismen besitzen. Er muss ihre 

Entwickelung, Fortpfianzung, die Art, in welcher sie sich verbreiten, ihre Widerstands
făhigkeit gegen aussere Eingriffe kennen, er muss ferner unterrichtet sein liber die Wirk
samkeit der :Mittel (Desinfektionsmittel), die ibm zur Vernichtung cler Bakterien zur Ver
fligung stehen. Er muss endlich Sorge daflir tragen, dass nicht durch das Desinfektions
verfahren eine Verschleppung von Keimen erfolgt. Endlich muss er die Gewăhr bieten, 
dass er die erforderlichen Arbeiten mit der nothigen Zuverlassigkeit ausfiihrt. 
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Die zur Desinfektion zur Verfiigung stehenden Hilfsmittel sind zum Theil physi· 
kalischer, zum Theil chemischer Natur. Von chemischen Desinfektionsmitteln besitzen wir 
zur Zeit eine wahre Legion. Nur wenige derselben aher haben sich der bakteriologischen 
Kontrole gegeniiber als geeignet erwiesen. - Wir theilen im Nachstehenuen diejenigen 
Desinfektionsmittel mit, welche in der Praxis in Anwendung gezogen werden. 

1) }'euer. Durch vollstăndige Verbrennung kllnnen natiirlich alle pathogenen Or
ganismen mit vlllliger Sicherheit vernichtet werden. Man wird daher zweckmassig ver
brennen: Kleinere Gegenstande von geringerem W erth, z. B. gebrauchtes Verbandmaterial, 
Hadern, Lappen, Lumpen, Kehricht, Miill, Brot, welches zum Abreiben von Tapeten oder 
Wandflachen gedient hatte. Desgleichen Bettstroh, Holztheile aus verseuchten Thierstallen, 
stark verschmutzte Wasche, deren W erth ein geringer ist. Das Verbrennen erfolgt ent
weder in einer hinreichend grossen Feuerung, z. B. unter einem Dampfkessel, oder auch 
auf einem im Freien zu errichtenden Scheiterhaufen. 

Es ist hierbei Sorge zu tragen, dass durch grllssere oder leicht zerstreubare Objekte 
die lnfektionserreger nicht verschleppt werden. Man schlagt deshalb z. B. Bettstroh in 
mit Sublimatlllsung befeuchtete Tiicher oder Sacke ein und befllrdert es auf diese W eise 
zur Verbrennungsstelle. 

Unter diese Abtheilung wiirde auch gehOren das Verbrennen von Miill und von 
Exkrementen in eigens hierzu konstruirten Oefen. 

2) Kochen in Wasser. Durch 5-10 Minuten langes Kochen (!) in Wasser 
werden mit Sicherheit alle Krankheitskeime getlldtet. Da Zusatz von Salzen die Siede
temperatur des W assers erhllht, so kann man dem W asser, in welchem man die betreffen
den Objekte kocht, einen Zusatz von Kocbsalz oder Soda (2 Proc.) geben. 

Man kocht daher alle Objekte, welche durch diesen Procesa nicht leiden, also z. B. 
Instrumente, Essbestecke, ferner Wasche etwa 1 Stunde lang mit Wasser. Zusatz von 
2 Proc. krystallisirter Soda zum Kochwasser ist bei Wasche zu empfehlen. Auch Stuhl
gange werden in einigen Krankenhiiusern durch etwa einstiindiges Kochen desinficirt, wo
bei indessen ekelbafter Gerucb auftritt. 

In·den Calillerien (Ahdeckereien) der SchlacbtMfe werden die verworfenen Fleisch
theile durch Kochen unter 4-5 Atmosphiiren Druck unschiidlich gemacht und zu Fleisch
mehldiinger, Blutmehldiinger, Leimdiinger verarbeitet. 

Bei voluminllsen Objekten ist es natiirlich nothwendig, die Zeit des einstiindigen 
Kochens von da an zu rechnen, wenn die betr. Objekte bis in ihr Inneres auf die Tem
peratur des siedenden W assers gebracht sind. 

3) Diimpfen. Strllmender Wasserdampf von 100° C., also Wasserdampf unter ge
wllhnlichem Drucke tlldtet binnen 10-15 Minuten, Wasserdampf von 110-120° C. tlldtet 
binnen 2-5 Minuten mit Sicherheit allc pathogenen Bakterien. Zur Desinfektion mit 
strllmendem oder gespanntem W asserdampf sind besondere Desinfektionsapparate kon
struirt worden. Man erhitzt in diesen Apparaten je nach der Dampfspannung, mit wel
cher sie arbeiten, die Objekte 10-30 Minuten lang. Um sich zu vergewissern, dass die 
zu erzielende Temperatur auch im Centrum des Apparates oder im Innern eines Biindels 
oder dergl. erreicht ist, bettet man in die Objekte Kontakt-Thermometer ein, welche ein elek
triscbes Klingelsignal auslllsen, sobald das Thermometer die Tempera tur erreicht bat, auf welche 
es eingestellt ist. Dieser Art der Desinfektion werden namentlich gefărbte Stoffe, Klei
dungsstiicke, Matratzen, Decken, Betten unterworfen, auch Pelzwerk, welches indessen 
darunter etwas leidet. 

4) Seifenlauge. 1 kg Kaliseife wird in 1 O - 15 Liter W asser gelllst. In diese 
Lllsung werden Wasche und waschbare Gegenstiinde 24 Stunden eingelegt, dann mit 2 pro
centiger Sodalllsung ausgekocht. Mit derselben Seifenlllsung werden Holztheile (Sitzbretter 
von Aborten), soweit sie abwaschbar sind, griindlich abgescheuert. Auch Hadern, Wisch
lappen und dergl. werden, soweit sie nicht zu verbrennen sind, in diese Seifenlllsung ein
gelegt und spater ausgekocht. 

5) Karbolsăure. Die 3procentige wasserige Lllsung der 100procentigen Karbol
saure tlldtet bei geniigend langer Einwirkung alle pathogenen Bakterien, nicht aher mit 
der gleichcn Sicherheit deren Dauerformen (Sporen). Der Sicberheit wegen wendet man 
hiiufig die 5procentige, energischer wirkende Lllsung an. Man benutzt diese Lllsungen 
zur Desinfektion der Hande, der Haupt- und Barthaare, von Wăsche uud waschbaren 
Gegenstiinden, z. B. von Oelanstrichen an Holz und Wiinden, Fussbllden, ferner zum Ab
waschen von Ijeichen, Befeuchten von Tiichern, in welche letztPre gehiillt werden sollen. 

Rohe Karbolsaure ist um so weniger wirksam, je mehr sie Kohlenwasserstoffe enthiilt. 
6) Kresolseifenlosung. Wird in einer Verdiinnung von 1: 10 bis 1: 20 in jenen 

Fallen angewendet, in denen man Seifenlllsung oder Karbolsaurelosung anwendet. 
7) Kalkmilch. 1 Th. frischgebrannter Aetzkalk ist zunăchst mit 1 Th. W asser ab

zulllschen, schliesslich setzt man noch 3 Th. W asser zu. Ist entweder frisch zu bereiten 
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oder in gut gescblossenen Gefassen aufzubewahren. Diese Kalkmilch dient besonders zur 
Desinfektion von Entleerungen (Erbrocbenes, Stublgang). Man versetzt diese mit dem 
gleichen Volumen Kalkmilch, riihrt gut durch (!) und lăsst 2-3 Stunden (mindestens 
1 Stunde) stehen. Die Erreger von Typhus und Cholera sind alsdann getodtet. Die 
nămlicbe Kalkmilch dient ferner zum Anstreichen von Fussbăden, Wănden, Holztheilen. 
Pflaster, Rinnsteinen, Aborten, von Eimern, Kiibeln, Tonnen u. s. w. 

Zur Desinfektion von Latrinen und Aborten rechnet man auf 20 Liter lnbalt = 
1 Liter Kalkmilcb, welcbe mit dem zu desinficirenden Inhalt gut zu miscben ist. 

8) Quecksilberchlorid t!ldtet in einer Koncentration von 0,5-1,0 pro miile alle 
Organismen. W erden die Losungen mit gewohnlichem W asser bereitet, so setzt man ihnen 
pro Liter = 2 g Kochsalz oder 5 g W einsaure zu. Man benutzt diese Lăsung zur Des
infektion der Hănde, zum Abwaschen von Leichen, zum Befeuchten der Tiicber, in welche 
man Leichen einhiillt. Zum Fiillen von Speiglăsern, von welchen der Auswurf aufgenommen 
werden soll. Zum Abwaschen der Wănde, Holzwerk, Fenster und Thiirrahmen, Bettstellen, 
Bilderrahmen, Dielen, Mobel. 

Gegeniiber der sicheren Wirkung dieses Desinfektionsmittels liegt ein Nacbtheil des
selben in seiner eminenten Giftigkeit. Die zu bE>nutzende Lăsung ist mit Fuchsin deutlich 
roth zu fărben, damit V erwechslungen mit Getrănken vermieden werden. 

9) Chlorkalk wird entweder als Pulver oder als wiisserige Lăsung angewendet. 
Auf 1 Liter Entleerungen (Stuhlgang, Erbrochenes) wendet man 50-100 g Chlorkalk mit 
25-33 Proc. wirksamem Chior an und verriihrt denselben sorgfaltig. Die Einwirkung soll 
mindestens 1 Stunde andauern. 

Man wendet ferner wăsserige Lăsungen (2 + 100) an, die kalt (!) zu bereiten und 
zu filtriren sind. Diese Lăsung dient zur Desinfektion der Hiinde und anderer Korper
tbeile, zum Abwaschen von Leichen. Fiir Desinfektion des Fussbodens, des Pflasters. der 
Rinnsale, zum Desinficiren von N achtgeschirren, Kiibeln, Tonnen, Eimern und dergl. ver
wendet man eine Chlorkalkmilch von 50 g Chlorkalk auf 1 Liter W asser. Einwirkung 
mindestens 1 Stunde lang. 

10) Abreiben mit Brot. Wandanstriche von Leimfarben, Tapeten, Oefen werden 
mit frischem Brote bis iiber Mannshăhe abgerieben (Oelanstrich mit Karbolwasser ab
gewascben). Hierdurch werden die Bakterien an das Brot festgeklebt und so von den 
Wiinden entfernt. Die gebrauchten Brotstiicke sind sofort zu verbrennen. 

11) Abreiben mit Tiichern. Polirte Măbel werden mit einem Tuche seharf ab
gerieben und dieses dann verbrannt. Man kann sie auch, obne der Politur zu schaden 
mit einem mit Benzin angefeuchteten Tuche abreiben. Die Bakterien werden dann an 
dieses Tuch angeklebt. 

12) Formaldehyd ist zur Zeit das am meisten empfohlene Desinfektionsmittel. 
Ueber dessen Gebrauch vergl. unter Formaldehyd. 

13) Schweflige Siiure todtet namentlich Hefe-Arten. Sie ist daber fiir specielle 
Zwecke, z. B. fiir Bierbrauereien, Molkereien, ein sehr geschătztes Desinfektionsmittel; zur 
Abtodtung der fiir Menschen gefahrlichen Mikroorganismen (Bakterien) benutzt man sie 
dagegen nicht. 

Die friiher hăufig benutzten gasfărmigen Desinfektionsmittel Chior und Brom sind 
nur in starken Koncentrationen von sicherer Wirkung, ausserdem greifen sie alle Metalle 
heftig an. Ibr Gebrauch ist daher zur Zeit ziemlich aufgegeben. Bemerkt sei noch, dass 
man nicht zu gleicher Zeit Karbolsăure und Brom anwenden darf, da diese sich in ihrer 
Wirkung unter Bildung von Tribromphenol gegenseitig aufheben. Die Verwendung von 
Ozon scheitert gegenwărtig noch an technischen Schwierigkeiten. 

Die friiher vielfach als Desinfektionsmittel verwendeten Chemikalien: Eisenvitriol, 
:Manganchlorid, Zinkchlorid, Theer und TheerOle haben nur den Werth von Desodora
tionsmitteln. Kaliumpermanganat wirkt zwar desinficirend, kann aber wegen seines 
hohen Preises nur zu bescbrankten Zwecken verwendet werden. 

Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass fiir grossere Stădte und andere po
litische Verbănde auf dem Verwaltungswege "Desinfektions-Ordnungen" erlassen 
worden sind, welche da, wo sie rechtsgiltig publicirt worden sind, auch beachtet werden 
miissen. 



1024 Dextrinum. 

Dextrinum. 
Dieses Umwandlungsprodukt der Stărke kann nach drei verschiedenen Verfahren 

hergestellt werden: 1) durch Erhitzen von Stărke auf 200-240° C., 2) durch Einwirkung 
von Săuren auf Stărke, 3) durch Einwirkung von Diastase auf Starke. - Die nach den 
verschiedenen Verfahren gewonnenen Produkte fiihren verschiedene Namen. Nach 1) und 
2) werden feste Dextrine, nach 3) Dextrinliisungen erhalten. 

1. Rost- Dextrin. Rostgummi. Leiocom. Leiogomme. Gommeline. Rohes 
Dextrin. El~asser Gummi. Dampfdextrin. 

Dieses Produkt wird erhalten, indem man Stărke (meist Kartoffelstărke) auf 200 bis 
240° C. erhitzt. Das Erhitzen erfolgt unter Anwendung von Riihrwerken entweder in 
flachen eisernen Pfannen liber direktem Feuer oder in rotirenden doppeltwandigen Trom
meln, deren Zwischenraum mit Oel gefiillt ist, also im Oelbade. 

J e nach der Art des Erhitzens ein fast farbloses oder mehr oder wenig·er gelb ge
fărbtes Pulver, entweder fast geruchlos oder von mehlartigem Geruch und von fadem 
Geschmack. Ist es durch direkte Rostung gewonnen, so sieht man unter dem Mikroskop 
die stark verquollenen Stărkekornchen, unter ihnen auch gelegentlich so weit erhaltene, 
dass sich die Herkunft der Stărke bestimmen lăsst. Wurde es durch Eintrocknen der Lo
sung erhalten, so stellt es dem arabischen Gummi ăhnliche, gelbliche bis gelbe Stiicke dar, 
die unter dem Mikroskop eine Struktur nicht mehr erkennen lassen. - Es ist von eigen
thiimlich mehlartigem Geruch, von fadem Geschmack und in kaltem W asser um so voll
stăndiger loslich, je weniger unverănderte Stărke es enthălt. Die wăsserige Losung wird 
durch Zugabe von Jodliisnng granatroth bis violettroth gefărbt. 

Diese Sorte wird zu technischen Zwecken, z. B. als Appreturmittel und als Kleb· 
mittel, ferner zum Verdi.innen von Theerfarbstoffen, in der Pharmacie zn Dextrinverbănden 
verwendet. In der Technik dient es namentlich als Ersatzmittel des arabischen Gummi 
(vergl. Gummitin S. 1026). 

Adruganline ist ein durch vorsichtiges Rosten von Weizenstărke erhaltenes weis
s e s Dextrin. 

11. Sau re- Dextrin. Znr Darstellung werden 1000 Th. Kartoffelstărke mit einer 
Mischung von 2 Th. konc. Salpetersăure (von 1,36 spec. Gew.) und 300 'l'h. Wasser be
feuchtet. Die Masse wird zunăchst in Trockenstuben getrockuet, alsdann gepulvert und, 
in 3-4 cm hoher Schicht ausgebreitet, im Luftbade auf 110-120° C. erhitzt. Die Er
hitzung wird sofort unterbrochen, sobald die Reaktion auf Stărke ausbleibt. 

Diese Dextrinsorte ist in der Rege! heller wie die durch einfache Rostung darge
stellte. Sie ist im iibrigen von den nămlichen Eigenschaften wie die vorige, reagirt meist 
schwach, aber deutlich sauer. Sie dient den gleicben Zwecken wie die vorige. 

III. Dextrinum depuratum. Gereinigtes Dextrin. 1000 Th. blondes Kartoffel
dextrin, 20 Th. gefălltes Calciumkarbonat werden mit 2500 Th. kaltem destillirtem Wasser 
iibergossen und unter ofterem Umriihren bis zur Auflosung desDextrins stehen gelassen. 
Dann lăsst man klar absetzen, giesst die liber dem Bodensatze stehende Losnng klar ab, 
kolirt sie durch ein wollenes Tuch, engt sie auf etwa 2/ 3 ihres Volumens ein und giesst 
sie in ein Gefăss mit 3000 Th. Spiritus von 90 Proc. unter Umriihren ein. Nach dem Ab
setzen sammelt man das ausgeschiedene Dextrin anf einem Filter oder Kolatorium, wăscht 
es mit verdiinntem Alkohol (von 70 Proc.), zum Schluss noch einmal mit starkem Alkohol 
nach und trocknet es auf Porcellantellern im Trockenschranke. 

Ein weisses oder weissliches, nicht feucht werdendes, fast geruchloses Pulver, 
welches in W asser ziemlich klar IOslich ist und dessen Losung durch J od rothlich gefărbt 
wird. Dieses Prăparat kann zur Herstellung trockener Extrakte verwendet werden. 

IV. Dextrinum officinale. Dextrinum (Ergănzb. Helv.). Dextrine (Gall.). 
Dextrina. Officinelles Dextrin. 
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Dieses Praparat stellt ein fast reines, nur noch geringe Mengen Traubenzucker und 
Zwischenprodukte zwischen Stii.rke und Dextrin enthaltendes Dextrin dar. 

DarstelZung. Man lost 4 Th. krystallisirte Oxalsii.ure in 750 Th. kaltem Wasser, 
riihrt mit dieser kalten (!) Losung 150 Th. Kartoffelstarke an und erhitzt die Mischung 
in einem Glaskolben oder in einer bedeckten Porcellanschale im Dampfbade unter ofterem 
Umriihren so lange (einige Tage), bis ein Tropfen der wohldurchmischten Fliissigkeit, mit 
5 ccm Wasser verdiinnt, durch JodlOsung nicht mehr blau, sondern nur weinroth gefărbt 
wird. Sobald dies der Fali ist, setzt man so viel gefii.lltes Calciumkarbonat (5-6 g) hinzu, 
dass die Oxalsii.ure neutralisirt wird, schiittelt hăufig um und Hi.sst die Fliissigkeit als
tlann an einem kiihlen Orte einige Tage absetzen. Hierauf filtrirt man, dampft das Filtrat 
ein, bis der Abdampfriickstand sich in Fiiden ausziehen lăsst, trocknet diese auf Porcellan
tellern bei 30-40° C. (!) im Trockenschranke gut aus und pulvert sie. Das Pulver ist so
gleich in vorgewarmte, gut schliessende Gefasse abzufiillen. (Germ. I.). 

Eigenschaften. Gelbliche, geruchlose, dem arabischen Gummi ii.hnliche Massen 
oder ein gelbliches Pulver, welches nicht hygroskopisch ist. Dextrin lost sich in 
einer gleichen Gewichtsmenge Wasser zu einer schleimigen, Lackmuspapier nicht veran
dernden Fliissigkeit, welche nach Zusatz der doppelten Menge W eingeist cinen reichlichen 
Niederschlag giebt. 

100 Th. Dextrin sollen an siedenden Alkohol nicht mehr als 5 Th. (Traubenzucker) 
abgeben, beim Trocknen nicht mehr als 10 Th. Wasser verlieren und nach dem Verbrennen 
nicht mehr als 0,5 Th. Asche hinterlassen. - Die wii.sserige Losung (1 = 10) werde nach 
Sii.ttigung mit Jodlosung durch einen kleinen Ueberschuss derselben nicht geblăut (Stii.rke). 
- Calciumacetatlosung verursache nach dem Ansii.nern der Losung mit Essigsaure keine 
Triibung (Oxalsaure), ebensowenig Ammoniumoxalatlosung (Kalk). - Schwefelwasserstoff
wasser verandere die Losung nicht, auch nicht nach Uebersattigung mit Ammoniak:H.iissig
keit (Metalle) . 

.Anwendung. Als Verdiinnungsmittel zur Darstellung trockener narkotischer Extrakte. 
Es hat vor Siissholzpulver den Vorzug, dass es in Wasser lOslich ist. Wesentlich ist es 
hierbei, dass das Dextrin nicht hygroskopisch ist, also nicht grossere Mengen Starkezucker 
enthiilt. - Das nach obiger Vorschrift gewonnene Dextrin enthalt nur etwa 1,5-2,0 Proc. 
Traubenzucker, welche fiir die pharmaceutische Verwendung nicht storend sind, auch durch 
Ausziehen mit Alkohol zum grossten Theil entfernt werden konnen. 

V. Oextrinum purissimum. Reines Dextrin. Das vollig reine Dextrin ist 
kaum Gegenstand des Handels, sondern ein Sammlungspraparat. Man erhii.lt es aus dem 
officinellen Dextrin, indem man dieses in Wasser lost, die Losung durch Alkohol falit und 
dieses Verfahren einige Male wiederholt, so dass alle vorhandene Dextrose entfernt wird. 

Gelblich weisses Pulver oder amorphe, dem arabischen Gummi ii.hnliche Massen, 
welche sich in etwa der gleichen Menge Wasser zu einer fast farblosen, neutralen, fade 
schmeckenden Fliissigkeit auflosen. Die wii.sserige Losung lenkt die Ebene des polari
sirten Lichtes nach rechts ab (daher der Name Dextrin von dexter, rechts) und reducirt 
in der Kalte FEHLING'sche Losung nicht; dagegen findet Reduktion in der Wărme des 
Wasserbad~s statt. Eine Losung von 6 Th. Kupferacetat in 93 Th. Wasser und 1 Th. Eis
essig (B.A.RFOEn's Reagens) wird durch Dextrin (zum Unterschied von Dextrose) auch in 
der Hitze nicht reducirt. Bleiacetat und Bleiessig fii.llen Dextrin erst nach Zusatz von 
Ammoniak (Unterschied von den Gummiarten), dagegen wird es durch Barythydrat und 
durch Kalkwasser gefăllt. In Alkohol und in Aether ist Dextrin unlOslich; aus der wiisse
rigen Losung wird es durch geniigenden Zusatz von Alkohol gefallt. 

Die durch Săuren oder hydrolytische Fermente verursachte Umwandlung der Stărke 
in Dextrin und Zucker durchlauft mehrere Stadien; die im Verlaufe der einzelnen Stadien 
gebildeten Produkte haben verschiedene Eigenschaften und fiihren besondere Namen: 
1) Amylodextrin (Amidulin, losliche, krystallisirbare Stiirke) giebt in wăsse
riger Losung mit Jod eine violette bis rothe Farbung. 2) Erythrodextrin (Dextri
nogen, a-Dextrin) wird in wăsseriger Losung durch Jod braunroth gefarbt. 3) Achroo-
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dextrin (ţ-Dextrin) wird in wăsseriger Losung durch Jodlosung nicht stărker gefărbt als 
reines Wasser. 

Werthbestimmuny. Die fUr die Technik wichtigsten Bestimmm1gen werden 
wie folgt ausgefiihrt (HEFELMANN und ScHMirz-DuMONT). 

1) Wasser. Man wagt 2,0 g Dextrin in eine mit Glasstab und 20 g ausgegliihtem 
Sande beschickte Porcellanschale ein, liist in wenig W asser, verdampft unter Umriihren 
auf dem W asserbadc zur Trockne und trocknet den Riickstand weiterhin 4 Stunden bei 
105° C. 2) Asche. 5 g Dextrin werden vorsichtig verascht. 3) Liisliches und Un
liisliches. Man liist 5 g Dextrin im 250 ccm-Kolbchen in kaltem Wasser und fiillt bis 
zur Marke auf. 100 ccm dcr Liisung werden in einem 110 ccm-Kiilbchen mit 7 ccm Aether 
kraftig geschiittelt, wobei sich die Starke als flockiger Niederschlag zusammenballt, wahrend 
alles Dextrin in Liisung bleibt. Das V olumen betragt nach dem Schiitteln 106 ccm. Man 
filtrirt durch ein bedccktes Faltenfilter, dampft 50 ccm wie bei der Wasserbestimmung ein 
und trocknet 4 Stunden bei 105° C. Die Gewichtszunahme der Schale ergiebt das Los
liche (Dextrin, Zucker und losliche Salze), wahrend das Unlosliche durch Subtraktion des 
Loslichen von der Gesammttrockensubstanz erhalten wird. 4) Zucker. In 25 ccm des 
nach 3) erhaltenen Filtrates wird der Zucker nach ÂLLIHN bestimmt und als Maltose be
rechnet. 5) Dextrin crgiebt sich aus der Differenz des Zuckers vom Loslichen, event. 
unter Beriicksichtigung der liislichen Mineralstoffe. 

Dextrin-Leim. 40,0 g Dextrin werden unter Erwărmen in 60,0 Wasser geliist. 
Der noch warmen Liisung setzt man 2,0 g kryst. Aluminiumsulfat zu. 

Gummitin ist identisch mit Patentgummi (s. weiter unten). 
LIPPS Reagens auf Dextrin. Eine kalt gesattigte Liisung von Bleiacetat wird auf 

60° C. erwarmt und mit soviel Bleioxyd vermischt, dass die Mischung fest wird. Nach 
einiger Zeit wird mit W asser extrahirt und filtrirt. Giebt beim Kochen mit einer Dextrin
losung weisse Fallung. 

Mucilago Dextrini. Mucilage of Dextrin (Nat. Form.). Dextrini 335,0 g, 
Aquae q. s. ad 1000,0 ccm. 

Packleim ist 1) koncentrirte ·Dextrinlosung. II) Eine Liisung von je 50,0 Borax 
und Starkezucker, sowic 500,0 Dextrin iu 400,0 Wasser. 

Pasta dextrinata. Dextrinpasta. 100,0 Dextrin, 100,0 Glycerin und 100,0 
W asser werden auf dem W asserbade unter Ersatz des verdunsteten W assers bis zur viilligen 
Aufliisung erwărmt. 

Patentgummi in Stiicken, welche dem arabischen Gummi ahnlich sind, ist nach 
ScHWEISSINGER Dextrin mit 12 Proc. Wasser. 

Dianthus. 
Gattung der Caryophyllaceae - Silenoideae - Diantheae. 

Dianthus Caryophyllus L. Heimisch in W estfrankreich, Italien, Sardinien, 
Dalmatien. In zahlreichen Formen als Zierpflanze (Gartennelke) kultivirt. 

Beschreibuny. Stengel der Pflanze, sowie die lineal-lanzettlichen Blătter kahl 
und meergriin, die bliihenden Stengel oberwărts ăstig, Bliithen einzeln, Kelch rohrig, mit 
4-6 Vorblăttern, die krautig, fast rhombisch und spitz sind, Blumenblătter mit lang·em 
Nagel und horizontal abstehender Platte, diese gezăhnt. vVohlriechend. 

Die Blumenblătter waren friiher als Flores 'funicae hortensis oder Flores 
Caryophyllorum rubrorum in Gebrauch, sie sind jetzt uur noch von der Gal!. als Fleurs 
d'Oeillet rouge aufgenommen. 

Sirop d'Oeillet ronge (vergl. S. 960 Note 1 ). Ist nus den Bliithen von Dianthus 
Caryophyllus wie Sirupus Rhoeados zu bereiten. 
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Dictamnus. 
Gattung der Rutaceae - Rutoideae - Ruteae - Dictamninae. 

1. Einzige Art: Dictamnus albus L. (syn. Dictamnus Fraxinella Pers.). 
Weisser Diptam, Ascherwurz, Spechtwurzel. Heimisch von Mittel- und Siideuropa 
ostwarts bis zum Amur und Nordchina, auch haufig in Garten als Zierpflanze. 

Beschreibung. Mebrjahriges Kraut mit unpaarig gefiederten Blattern, die Blatt
chen eiformig, am Rande gesăgt. Bliithen in einfachen oder unterseits zusammengesetzten 
Trauben mit 2 Vorblăttern, 5 zăhlig, die oberen Kronblatter paarweise aufgerichtet, das 
untere herabgebogen. 10 Antheren, nach vorn gebogen, am Grunde eines Diskus einge
fiigt. Fruchtknoten tief 5lappig, Narbe einfach. Frucht eine kurz gestielte, in 5 Theil
friichte zerfallende Kapsel. 

Verwendung :findet die Wurzelrinde: Radix Dictamni, Cortex radieis 
Dictamni.- Racine de Dictamne blane, Racine de Fraxinelle (Gal!.) in riemenformig 
zusammengebogenen, weisslichen Stiicken. Frisch von charakteristischem Geruch und 
scharfem Geschmack, die aber beim Trocknen fast ganz verschwinden. Der Querschnitt 
lăsst in der Wurzelrinde reichlich grosse Drusen von Kalkoxalat erkennen, kurze, spindel
formige, sta1·k verdickte Fasern, sowie lysigene Sekretbehalter mit gelbem Inhalt. Im 
Parenchym reichlich Stărke. 

Als Bestandtheile sind atherisches O el und Harz ermittelt. 
Friiher als Antihystericum und Diureticum, jetzt im wesentlichen nur noch Volks

mittel. 
Die jungen Blatter der Pflanze werden in Sibirien wie Thee benutzt. 

11. Herba Dlctamni cretici, Dietame de Crete (Gall.), stammen von Origanum 
Dietamnus L. (Labiatae). 

Pulvis antepileptieUS RINDSCHEIDLER. 

Rp. Radicis Dictamni 
Radicis Paeoniae 
Visci albi 
Conchar. praep. aa 10,0 
Castorei Canadensis 2,0. 

Dig esti o. 

Pulvis antepllepticus SLOET. 

Rp. Radicis Dictamni 20,0 
Rhizom. Zedoariae 2,0. 

Digestio, Digestion. Sie geschieht im allgemeinen bei eine-r Temperatur, welche 
ungefahr 10 bis 15° O. niedriger liegt als der Kochpunkt des Vehiculums. Bei 90 procen
tigem W eingeist ware demnach die Digestionswarme 60 bis 65° O., bei 60 procentigem 
Weingeist 65 bis 70° C. Bei der Bereitung der Tinkturen pflegt man die Zeit der Digestion 
zu verlangern und die Hohe der Digestionswarme herabzusetzen. Daher schreibt das 
deutsche Arzneibuch vor, "das Digeriren geschehe bei 35-40° O. unter wiederholtem Um
riihren oder Bewegen der Gemische." 

Digitalinum. 
Einleitung. Die wirksamen Bestandtheile des rothen Fingerhuts (Digitolis pur

purea L.), und zwar der Blătter und der Samen, waren vielfach Gegenstand der chemi
schen und physiologischen Untersuchung. - Das Studium der hierauf beziiglichen Litte
ratur wird erschwert dadurch, dass einerseits zur Bezeichnung oft ganz verschiedener Indi
viduen die nămlichen Namen gebraucht werden, anderseits die nămlichen Korper mit ver
schiedenen N amen belegt werden. 

Die ersten werthvollen chemischen Untersuchungen der Digitalis-Pflanze riihron von 
den Franzosen her. Die von ihnen angegebenen Darstellungsmethoden der Digitalisstoffe 

65" 
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werden - wenigstens im Princip - auch jetzt noch angewendet. Die genauere Charak
terisirung und chemische Untersuchung der pharmakologisch wichtigeren Stoffe wurde 
aber erst durch die Arbeiten von ScHMIEDEBERG und KILIANI geliefert. 

Die franzosischen Digitaline. HoMOLLE veroffentlichte 1845 ein Verfabren, 
um aus den Digitalisblattern Digitalin abzuscheiden. Er stellte einen wasserigen 
Auszug derselben her, reinigte diesen mit Bleiessig, entfernte das iiberschiissige Blei, 
ferner Kalk und Magnesia durch kohlensaures, oxalsaures und phosphorsaures Alkali und 
fallte mit Gerbsaure. Das entstandene Tannat zerlegte er mit Bleiglatte und brachte den 
in Freiheit gesetzten Digitaliskorper durch W eingeist in Losung. Zur weiteren Reinigung 
wurde der Verdunstungsriickstand der alkoholischen Losung mit wenig W asser gewascben, 
die Losung des Riickstandes in absolutem Alkohol mit Thierkoble entfărbt nnd der nach 
freiwilligem Verdunsten dieser alkoholischen Losung verbleibende kornige Riickstand mit 
Aether ausgezogen, um Fett und andere Substanzen zu entfernen. 

Dieses Digitalin (la Digitaline) ist ein weisses; geruchloses, bitter schmeckendes 
Pulver, sehr schwer in W asser und Aether, leicht in Alkohol loslich. 

In Gemeinschaft mit QUEVENNE untersuchte HoMOLLE dieses Digitalin naher und 
trennte es mit Hilfe von Aetherweingeist (von 0,78 spec. Gew.) und 50procentigem Wein
geist in drei Korper: Digitalin, Digitaline und Digitalose. In Aetherweingeist ist 
unloslich Digitalin, loslich Digitaline und Digitalose; in 50proc. Weingeist lost sich nur 
Digitaline. 

Die Gall. lasst nach dem Verfahren von HoMOLLE (aber unter Weglassung der zu
letzt angegebenen Trennungsmethode von HoMOLLE und QuEVENNE) ihr Digitaline 
amorphe bereiten. Das Digitaline-HoMOLLE ist also identisch mit dem Digitaline amorphe 
(pur) der Gall. und Belg. und mit dem sog. Digitaline chloroformique. Nur insofern be
steht ein kleiner Unterschied, als bei der Reinigung des Roh-Digitalins die Behandlung 
mit Aether unterbleibt. Dafiir wird das Digitalin schliesslich mit Chloroform aufgenommen. 
Nach dem Abdestilliren des letzteren hinterbleibt es als schwach gelbliches Pulver. 

NATIVELLE zog Digitalisblatter mit Wasser unter Zusatz von Bleiacetat aus und 
isolirte die in Losung gegangenen Korper ahnlich wie Hol\WLLE durch Gerbsaure. Er 
erhielt hierbei cinen wasserloslichen und DigitaleYn genannten Korper (Digitalem-NA
TIVELLE). Durch nachfolgendes Extrahiren der Blatter mit Weingeist erhielt er noch 
zwei andere Korper: 1) Digitalin, in Nadeln krystallisirend und von ihm, spater auf 
andere W eise dargestellt, Digitaline cristallisee genannt. Dasselbe ist loslich in Chloro
form und in W eingeist, sehr schwer ll:lslich in W asser und fast unloslich in Aether. 
2) Die "Substance cristallisee inerte", deren Namen cr spater in "Digitin" um
anderte. Diese Substance cristallisee inerte, loslich in Weingeist, fast unloslich in Wasser, 
Chloroform und Aether, ist vielleicht identisch mit unserem lieutigen Digitonin. 

Mit Salzsaure von 1,19 spec. Gew. fărbt sich das Digitaline cristallisee griin, Digi
tin-NATIVELLE bleibt farblos. Ersteres ist sehr giftig, lctzteres wirkungslos. 

NATIVELLE liess seiner ersten Digitalisarbeit noch andere folgen und arbeitete ein 
neues Darstellungsverfahren aus. Nach diesem lasst mit geringfiigigen Aenderungen die 
Gall. ihr Digitaline cristallisee darstellen, welcbes sie neben dem bereits 1866 auf
genommenen amorphen Digitalin seit 1884 fiihrt. 

Man hat also zu unterscheiden: 
1) Digitaline cristallisee (Gall.) = Digitaline cristallisee-NATIVELLE. 
2) Digitaline (pure) amorphe (Gall.) = Digitalin-HoMOLLE (La Digitaline). 
3) Substance cristallisee in«'rte = Digitin-N.ATIVELLE. 
4) Digitalin von HOMOLLE und QUEVENNE, aus dem gewl:lhnlichen amorphen Digi

talin (Gall.) von HoMOLLE durch das oben angegebene Trennungsverfahren mit Aether
weingeist nnd 50procentigem W eingeist isolirt. 

Es haben noch Andere (HENRY, KosM.ANN, LANCELOT, LEBOURD.AIS n. s. w.) iiber Digi
talisbestandtheile und ihre Spaltungsprodukte gearbeitet. Da die beschriebenen Kl:lrper 
aber znnachst jedenfalls nicht rein waren,' konnen dlese Arbeiten iibergangen werden. 

Deutsches Digitalin, Ein von den in Frankreich officinellen chloroformll:lslichen 
Digitalinen vollig verschiedenes wasserliisliches Prodnkt, ein sogenanntes "Deutsches 
Digi talin" stellte W .ALZ her. Dieser zog das weingeistige Extrakt von Digitaliskraut mit 
W asser aus und band die wasserloslichen Digitalisstoffe an Gerbsaure. Das mit Bleioxyd 
zerlegte Tannat lieferte ibm das rohe Digitalin, welches er mit Aether behandelte. Dieser 
nimmt auf Fett und einige aridere, von ibm Digitalo!n, a- nnd .S-Digitalacrin ge
nannte Korper. Ungell:lst bleiben Digi ta lin (W .ALz) und Digitaletin. Diese trennt er 
durch Behandeln mit W asser, in welchem sein Digitalin loslich, das Digitaletin aher un
liislich ist. N ach W .ALZ ist Digitaletin ein weisser, krystallisirter, bei 17 5 ° C. schmelzender 
Korper, also wahrscheinlich unreines Digitonin, sein Digitalin gelblich gefărbt und amorph. 

Aus dem Gesagten gebt hervor, dass fast jede nene Untersuchnng nene Kiirper zu 
Tage brachte, von denen es zweifelhaft war, ob sie einheitliche Individuen darstellten. 
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Die Untersuchungen SCHJIIEDEBERG's. Diese Unsicherheit veranlasste ScHMIE
DEBERG zu einer Untersuchung der Digitalis-Bestandtheile. Als Ausgangsmaterial diente 
ihm vorerst kaufliches deutsches Digitalin, welches aus Digitalissamen dargestellt war. Er 
zog dieses mit Chloroform-Alkohol aus und versetzte die erhaitcne Losung mit Aether. 
Dadurch wurde eine Substanz niedergeschlagen, die er solange reinigte, bis er einen rein 
weissen, amorphen, nicht hygroskopischen Korper in Handen hatte: das Digitonin. 
Dieses war ein stiekstofffreies Glukosid, loslich in Wasser und in Chloroform-Alkohol, 
schwer loslich in kaltem, etwas besser in heissem Alkohoi, unioslich in Aether, Benzoi 
und Chioroform. Die wasserige Losung schaumt stark (Aehnlichkeit mit den Saponinen) 
und wird dureh Bleiessig, Ammoniak und Gerbsaure gefallt. Konc. Saizsăure Iost das Digi
tonin in der Kaite farbios, Leim Kochen entsteht eine granat- bis vioiettrothe Fărbung. 
Die namiiche Farbung entsteht beim Koehen mit massig verdiinnter Schwefeisaure. Wăs
serige Losungen sind nieht Iange haitbar. Durch eine Art Găhrung entstehen, genau wie 
beim Kochen mit sehr verdiinnter Minerai-Săure, die Spaltungsprodukte des Digitonins: 
Digitoresin und Digitone1n, beide amorph, in Wasser unioslich, davon Digitoresin 
in Aether Iosiich, Digitonem in Aether unioslich. Ferner entstehen zwei krystallisirte 
Korper: Digitogenin und Paradigitogenin. 

Das eigentliche Digitalin-SCHMIEDEBERG ist im kauflichen deutschen Digitalin 
(Digitalinum purum amorphum Germanicum) nur in geringer Menge enthalten. Zu seiner 
Darstellung extrahirte ScHMIEDEBERG die wasserige Losung des deutscben Digitalins mit 
Aether. Dem Verdunstungsriickstand der atherischen Losung entzog er das Digitalin durch 
Alkohol. Durch Zusatz von Aether zu dieser alkoboiischen Losung schied er Digitonin 
und Digitale'in ah. Von der aikohoiisch-atberiscben Losung destillirte er den Aether 
ab, versetzte die zuriickbieibende aikohoiische Losung mit W asser und iiberliess sie der 
freiwilligcn Verdunstung. Das hierbei sich abscheidende Digitalin unterwarf er einer 
weiteren Reinigung. Das so erhaltene Digitalin-ScHMIEDEBERG stellte eine weisse, kriimlige, 
amorphe Masse dar, sogut wie unloslich in kaltem, etwas besser loslich in heissem W asser, 
schwiPrig in Chioroform und in Aether, Ieicht in Aikohoi und in Chloroform-Alkohol und 
in warmer, verdiinnter Essigsaure. 

Von kalter konc. Salzsaure wird dieses Digitalin ohne Fă.rbung gelost; beim Er
warmen entsteht eiue geibe bis geibgriine Fărbung. Konc. Schwefclsaure nimmt es in der 
Kalte mit geiber bis brauner Fărbung auf, die auf Zusatz von etwas Kaliumbromid in roth 
bis violettroth iibergeht. 

Digitalin-ScHMIEDEBERG ist ein Glukosid von der Formei n(C5H 80 2), welches durch 
verdiinnte Săuren gespalten wird in Zucker und Digitoresin. 

Ais dritten Bestandtheil schied ScHMIEDEBERG aus dem kăuflichen deutschen Digi
talin das Digitaiern ab. Dieses geht bei der Darstellung und Reinigung des ScHMIEDE
BERG'schen Digitalins in das dabei verwendete W asser iiber. Er reinigte es durch wieder
holtes Losen in Aikohoi und fraktionirte Fă.liung mit Aether und erhielt es so schliesslich 
nicht ais rein weisse Substanz, sondern ais gelbgefarbte, brockelige Masse. Dieses Digi
talem, von weichem ScHMIEDEBERG annabm, es sei ein einheitlicher Korper, ist in Wasser 
vollkommen lăslich, leicht lăslich in absolutem Alkohol, schwierig in Chloroform. Die 
wasserigen Losungen schaumen stark wie die des Digitonins und sind wie diese durch 
Bieiessig und Ammoniak und Gerbsiiure fallbar. Konc. Salzsaure Iost in der Warme mit 
gelber, konc. Schwefelsăure mit braunrother Fărbung, welche auf Zusatz von Kaliumbromid 
purpurroth wird. Durch Kochen mit verdiinnter Mineralsăure wird das Digitale'in ebenfalls 
gespalten, und zwar in Zucker und in einen dem Digitaliresin ăhnlichen oder gleichen Korper. 

Alle bisher erwahnten, von SoHMIEDEBERG isolirten Substanzen entstammten den 
Digitalis-S a ro c n. 

ScHMIEDEBERG untersuchte nun auch das NATIVELLE'sche Praparat, das wie oben 
bemerkt wurde, aus den Blăttern dargestellt wird, und fand dariu als Hauptbestandtheil 
einen von ibm Digitoxin genannten Korper. Diesen stellte er seibst aus den Biăttern 
dar. Er extrahirte die Blatter zuerst mit Wasser, dann mit 50proc. Weingeist, reinigte 
die weingeistigen Ausziige mit Bieiessig. entfernte das iiberschiis8ige Biei mit Ammoniak, 
filtrirte und destillirte von dem kiaren Filtrate den W eingeist ab. Aus dem verbieibenden 
wăssrigen Riickstande scheidet sich das Digitoxin mit Fett und anderen Pflanzenstoffen 
gemengt ais Schlamm ab, der mit sehr verdiinnter Sodaiosung, dann mit W asser gewaschen 
und getrocknet wird. Die trockne Masse wird mit Chloroform ausgezogen, und der nach 
Abdestilliren desselben verbieibende Riickstand durch Behandlung mit Aether und Petroi
ather von anhaftenden Verunreinigungen befreit. - Das so erhaltene Roh-Digitoxin wird 
durch ăfteres Umkrystallisiren aus Aikohoi und Behandein mit Thierkoble gereinigt und 
bildet dann ein weisses, aus feinen Nadelchen oder Blattchen bestehendes Krystallpuiver, 
weiches bei ca. 240° O. schmilzt. Aus der Elementaranaiyse wurde die Formei 021H320, 
abgeleitet. 

Digitoxin ist in W asser und Benzin văllig unlăslich, so gut wie unlăslich in Aether 
scbwer in kaltem, Ieichter in heissem Aikohol, Ieicht in Chloroform Ioslich. Beim Er-
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wărmen mit konc. Salzsăure entsteht eine gelbgriine Farbung, die bei W asserzusatz unter 
Abscheidung einer harzartigen Masse verschwindet. Kone. Schwefelsaure lost mit brauner 
bis schwarzer Farbe, die durch Kaliumbromid nicht verandert wird. 

Durch Koehen des Digitoxins mit verdiinnter Mineralsaure erhielt ScHMIEDEBERG 
einen giftigen amorphen Korper, das Toxiresin, welches in Aether, Ohloroform und 
Alkohol leicht loslich, dagegen wenig loslich in Benzol und in Wasser ist. Zucker ver
mochte er als Spaltungsprodukt nicht nachzuweisen. Er nahm daher an, dass das Digitoxin 
kein Glukosid sei. 

Die Untersuchung der franzosischen Digitaline, d. h. des 1) Digitaline 
cristallisee NATIVELLE (Gall.), 2) des Digitaline amorphe (Gall.) HaliiOLLE, wie sie damals 
zu Anfang der 70er Jahre im Handel waren, ergab, dass das NATIVELLE'sche krystallisirte 
Digitalin (sub 1) der Hauptsache nach aus Digitoxin bestand, neben Paradigitonin, Toxiresin, 
vielleicht auch Digitalose und geringen Mengen Verunreinigungen, dagegen das HaMOLLE'
sche amorphe Digitalin (sub 2) aus D1gitalin-ScmnEDEBERG, Paradigitonin, Digtaliresin und 
Digitonein. 

Von den ScHMIEDEBERG'schen Praparaten kamen fiir den Arzneischatz nur drei in 
Betracht: Digitalin, Digitale!n und Digitoxin. Digitonin wirkt wohl ortlich ausserst 
reizend und entziindend, ist aber auf den Gesammtorganismus ohne Wirkung. Die Spaltungs
produkte der Digitaliskiirper sind auch nur zum Theil thera.peutisch wirksam, zudem sehr 
theure Praparate, welche damals nicht einmal mit Sicherheit rein und daher gleichmassig 
erhalten werden konnten. Selbst das aussichtreiehste Prăparat, das Digitoxin, erschien 
ScHMIEDEBERG van geringer Bedeutung, zunachst wegen seincr Unliislichkeit in Wasser, 
sodann wegen seiner hohen Giftigkeit und der daraus folgenden schwierigen Dosirung. 
Der Verwendung des wenigcr giftigen Digitalins und Digitalelns, von denen ersteres theil
weise, letzteres vollig wasserloslich ist, war die umstandliche und langwierige Reindarstellung 
im Wege. 

Sa kam es, dass sich lăngere Zeit nach ScHMIEDEBERG Niemand mit dem Studium 
der Digitalis beschăftigte. Einen wie grossen Fortschritt auf diesem Gebicte die ScHMIEDE
BERG'sehe Arbeit auch bedeutet, so liess sie doch manrhes unaufgeklărt und unvollendet. 
Ein Theil der neu aufgefundenen Korper wurde nur ihrem Aeusseren, ihren Loslichkeits
verhăltnissen und Farbenreaktionen nach beschrieben. Ihre Einheitlichkeit wurde wohl 
angenommen, jedoch experimentell dureh unzweideutige Analysen und Angabe genauer 
chemischer und physikaliseher Konstanten nicht erwiesen. Diese Thatsachen und die immer 
van neuem erprobte, ausgezeichnete Wirkung eines Infusum Digitalis war der Grund, dass 
die Digitalisforschung nieht zum Stillstand kam. 

Die Arbeiten KILIANI's. Ende der achtziger Jahre nahm sie KILIANI wieder 
auf, mit der Absicht, die fiir die :Medicin brauchbaren Korper rein und zugleich billig 
darzustellen. Das erste Hauptergebniss seiner Arbeiten ist der Nachweis, dass das Digitalin
ScHMIEDEmJRG, obwohl amorph, eine einheitliche, reine Substanz ist, deren friiher auf
gestellte Molekularformel x (05H80 2) er bestatigte. KILIANI giebt folgende einfache Dar
stellungsweise an: 1 Th. Digitalin pur. pulv. Germanie. wird in 4 Th. Alkohol von 95 Proc. 
geliist, mit 5 Th. Aether (sp. Gew. = 0,720) versetzt und 24 Stunden verschlossen stehen ge
lassen. Van einer Probe der mittlerweile !dar gewordenen Fliissigkeit beatimmt man den 
Trockenriickstand, zieht darauf im Vakuum die alkoholisch ătherische Losung bis auf 
1,6 Th. ihres Trockenriickstandes ab und fiigt 2,4 Th. W asser hinzu. Auf diese W eise er
halt man eine ca. 20 proc. spirituiise Losung, aus der sich binneu Tagesfrist das Rohdigitalin 
abscheidet. Dies.es wird mit 10 proc. Alkohol, dann mit Wasser abgewasehen, bei niederer 
Temperatur getrocknet und zuletzt dureh Losen in Alkohol und Behandlung mit Thierkohle 
vollig gereinigt. In reinem Zustande stellt dieses Digitalin ein weisses, amorphes Pulver 
dar, loslich in 1000 Th. Wasser und 100 Th. 50 Proc, Weingeist van gewohnlicher Tem
peratur, leicht in heissem starken Alkohol, sa gut wie unloslich in Aether und Ohloroform. 
In konc. Salz- und Schwefelsiiure lost es sich mit gelber FarbA, die bei letzterer Saure 
rasch in Roth umschlagt; englische Schwefelsaure liefert ein intensives Blauroth. Auf 
iiber 200° O. erhitzt, beginnt das Digitalin zu sintern und schmilzt bei ca. 217° O. Diesem 
Prăparat, das sich van dem ScHllliEDEBERG'schen nicht unterscheidet, gab die Firma BoH
RINGER iu Waldhof den Namen "Digitalinum vernm". 

Durch Erhitzen van 1 Th. Digitalin ver. mit 8 Th. 50 Proc. W eingeist und 2 Th. Salz
saure 1,19 spaltete KILIANI dasselbe glatt in Digitaligenin, Digitalose und Traubenzucker. 
Digitaligenin krystallisirt in weissen Nadeln mit dem Schmelzpunkt 210-212° O. Es 
ist leicht loslich in A1kohol, schwer in Aether, nnloslieh in Wasser, mit Schwefelsaure 
giebt es die gleichen Reaktionen wie Digitalin. Digitaligenin ist auf den thierischen 
Korper unwirksam. 

KILIANI stellte im Verlauf seiner Arbeiten fest, dass das SCHliiiEDEBERG'sche Digitonin 
und Digitalelll keine einheitlichen Korper waren. Das D i git o n in schied er in krystalli
sirter Form ab, durch Liisen von 1 Th. Digitalin pur. pulv. Germanie. in 4 Th. Alkohol 
van 85 Proc. Ans dieser Losung krystallisirt das Digitonin leicht aus und kann daher bequem 
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gereinigt werden. Er fand al8 Molekularformel 8Cine8 bei 110° C. getrockneten, krystalli
sirten Praparate8 C27HJ60 14 neuerdings C54H920 28• In Wa8ser ist e8 schwer loslich 
(ScHMIEDEBERG in jedem Verhaltniss), leicht dagegen in 50 proc. Weingeist. Kalte, konc. 
Salzsaure lost Digitonin farblos, Kochen mit der verdiinnten Saure spaltet e8 in Dex
trose, Galactose und Digitogenin. Dieses liefert, mit Essigsaureanhydrid und Natrium
acetat erhitzt, ein bei 178° C. schmelzendes Acetylderivat, mit Chromsaure oxydirt die 
Digitogensaure C28H440 8, Schm.-P. 146-150° C., die mit Kaliumpermanganat weiter oxydirt 
die Oxydigitogensaure C28H 120 9 , Schm.-P. ca. 250° C. und die sehr bestandige Digitsaure, 
wahrscheinlich C20H320 8, Schm.-P. 192° C. giebt. Aus der Digitogensaure entstehen beim 
Kochen mit Kalilauge noch zwei andere Săuren, in der Hauptsache Digitosaure C26HJ20 7, 

dane ben noch Hydrodigitosaure C26HJ60 6 ; bei der Reduktion mit N atriumamalgam ent
steht die Desoxydigitogensaure C28HJ60 7• Alle diese Sauren, mit Ausnahme der Desoxy
digitogensaure, liefern gut krystallisirte Salze, was fii.r ihre Reinigung und Bestimmung 
sehr wesentlich ist. 

Mit dem Studium des Digitalems ist KILIANI zur Zeit noch beschaftigt (Archiv d. 
Pharm. Bd. 237, Heft 6 pag. 458); ein abschliessendes Urtheil iiber sein Digitale'!n (weis8, 
amorph, 8ehr leicht loslich in W asser, in Alkohol in einem Gemisch von 3 Th. Aceton 
mit 1 Th. Was8er, fast unloslich in Aether, Benzol, Aceton und Chloroform) i8t daher noch 
nicht moglich. 

KILIANI vermuthet, dass ausser Digitalin. verum, Digitonin und Digitalem noch andere 
Korper (Glukoside) im Digitalin. pur. pulv. German., d. h. im Semen Digitalis enthalten 
sind; bis jetzt vermochte er 8ie aber nicht abzuscheiden. Auch das Digitoxin fand sich 
nicht darin vor, dessen Studium er sich spater widmete, nachdem sich herausge8tellt hatte, 
dass das Digitalin. verum, auf das man arztlicherseits grosse Hoffnungen gesetzt hatte, 
dieselben nicht erfiillte. Er untersuchte Handelswaare (Digitoxin. kry8t. MERCK), ScmnEDE
BERG'sches und Digitoxin eigner Darstellung mit dem Endergebniss, dass alle drei identi8ch 
waren. Die von ibm anfănglich fiir Digitoxin angenommene Molekularformel C31H500 10 

ist die gleiche,die ARNAUD fiir das Digitaline cristallisee angiebt. 
Spater anderte er 8ie jedoch auf Grund der Untersuchungen von Spaltungsprodukten 

ab in C34H040 11. Weiter stellte er fest, da88 das Digitoxin ein Glukosid ist: in verdiinnter 
weingeistiger salzsaurer Losung spaltet es sich in 1 Molekiil Digitoxigenin, C22H320J, 
Schm.-P. ~25-230° C. und 2 Molekiile Digitoxose, C6H120J, Schm.-P. 101° C. Aus dem 
Digitoxigenin entsteht durch W as8erabspaltung das Anhydrodigitoxigenin, eine seMn kry
stallisirende, bei 215-220 ° C. schmelzcnde Substanz. Wird diese in Eisessiglosung durch 
Chrom8aure oxydirt, 80 bildet sich ein in N adeln krystallisirendes, ketonartiges Produkt das 
Toxigenon. Ein andrer Abkommling des Digitoxigenin ist die Dixgeninsaure, in N adeln vom 
Schmelzpunkt 220-230° C. krystallisirend; sie wird erhalten durch Behandeln von Digi
toxigenin mit verdiinnter alkoholischer N atronlauge. 

KILIANI glaubt in den Digitalisblattern neben dem Digitoxin noch einen diesem 
ahnlichen, ebenfalls krystallisirenden Korper gefunden z"u haben, das Digitophyllin, 
C32H520 10, Schm.-P. 230-232°0. Digitalin, Digitonin und Digitalern, die Samengluko8ide, ver
moC'hte er dagegen darin nicht nachzuweisen. Mit dieser letzteren Angabe befindet er 
sich in Widerspruch mit KELLER, der sich in letzterer Zeit gleichfalls mit den Digitalis
blattern beschaftigte und ein Verfahren zur W erthbestimmung derselben ausgearbeitet hat, 
gegriindet auf der Bestimmung ihres Gehaltes an Rohdigitoxin: Gepulverte Blatter (20 Th.) 
werden mit 70 Proc. Weingeist vollig erschi.ipft, die Ausziige eingedampft (auf 25 Th.), 
mit Wasser versetzt (bis 222 Th. Gesammtgewicht), mit Bleiessig (25 Th.) gefallt und filtrirt. 
130 Th. des klaren Filtrate8 werden mit 5 Th. Natriumsulfat, gelost in 7 Th. Wasser, ent
bleit und 130 Th. der bleifreien Losung·, entsprechend 10 Th. Fol. Digitalis, nach Zu8atz 
von 2 ccm Ammoniak 4-5mal mit je 30 ccm Chloroform ausgeschiittelt. Die Chloroform· 
ausziige werden filtrirt, das Chloroform abgezogen, das zuriickbleibende Rohdigitoxin in 
3 ccm Chloroform gelost und diese Losung zur Trennung von Fett, Oel und Riechstoffen 
mit 7 gr Aether und 50 g Petrolii.ther ver8etzt. Dabei schlagt sich da8 Digitoxin in weissen 
Flocken nieder und wird nach dem Trocknen gewogen. Dieses Digitoxin ist in kalter 
Salz8aure 1,19 mit gelber Farbe loslich, die beim Erwarmen griinlich bis griinlich braun 
wird. W asserzusatz bewirkt eine gelbgriine Farbung und Abscheidung eines Niederschlages. 
Mit konc. Schwefelsaure farbt es sich braun bis braunschwarz; in eisenchloridhaltigem 
Ei8essig gelost und mit konc. Schwefelsaure unterschichtet, entsteht auf der obersten Schicht 
der Schwefelsaure eine braunrothe Fărbung und der Eisessig fărbt sich intensiv indigoblau. 
Da8 80 gewonnene KELLER18che Digitoxin ist noch durchaus kein reines Material und muss, 
um in die krystallisirte, schmelzpunktsreine Form zu kommen, erst von den schwierig 
abzutrennenden Beimengungen hefreit werden. Aus diesem Grunde hat das angefiihrte 
Verfahren nnr einen bedingten W erth. KELLER giebt als Digitoxingehalt von unter
suchten Blattern 0,26-0,62 Proc., als Durchschnitt 0,2-0,3 Proc. an. Diese Zahlen be
deuten aber nicht reines, krystallisirtes Digitoxin, sondern KELLER'sches Rohdigitoxin. 
Digitoxin. cryst. kommt in weit geringerer 1.\Ienge vor. NATIVELLE fand in den Digitalis· 
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blăttern 0,10-0,12 Proc. Digitalin cristallisee, von dem ScHMIEDEBERG nachwies, dass es 
ausser Digitoxin noch andere Beimengungen enthielt. ScHMIEDEBERG giebt auf Grund 
eigner Erfahrung als Gehalt 0,0100-0,0125 Proc. an; er betrăgt bei Verarbeitung grOsserer 
Mengen Blătter ca. 0,02 .Proc. 

Gegenwiirtlger Stand der Digitalisfrage. Nach unserer heutigen Kenntniss der 
Digitaliskorper enthalten sowohl die Samen als auch die Blătter ein Gemenge von kry
stallisirten und amorphen Korpern. Im Samen sind genau nachgewiesen und als einheit
lich charakterisirt worden Digitonin als krystallisirter und Digitalin verum, sowie Digi
talein "Kiliani" als amorphe Substanzen. Diese zusammen machen nach KILIANI etwa 50 
bis 60 Proc. des deutschen Digitalins aus. Der Rest ist ein Gemenge noch unbekannter, 
amorpher Glukoside. In den Blăttern ist als krystallisirter Korper sicher nachgewiesen 
das Digitoxin; die Existenz eines zweiten, des Digitophyllin, ist wahrscheinlich. Wie aus 
dem Samen, kann man auch aus den Blăttern auf ăhnliche, allerdings nicht so einfache 
Weise ein dem Digitalin. pur. pulv. Germanie. ăhnliehes Material darstellen. Es sind in 
denselben deshalb aueh die sogenannten Samenglukoside, wenn aueh vielleieht in anderen 
Mengenverhăltnissen, vorhanden. 

Von den Digitalisstoffen haben grossere Bedeutung erlangt, d. h. werden in grosseren 
Mengen medieiniseh angewandt: Digitalin. pur. pulv. Germanie., Digitoxin, Digi
taline eristalisee und Digitalin. pur. amorph. Pharm. Galliea und Belgiea = Digi
taline ehloroformique. Digitalinum verum ist zwar zweifellos eine einheitliehe, wirk
same Substanz, vermag aber das Infusum Digitalis nieht zu ersetzen. Digitoninum 
erystallisatum ist werthlos, weil es iiberhaupt keine Herzwirkung besitzt. Fiir das 
reine Digitalein fehlt es bis jetzt an einer praktiseh brauchbaren Darstellungsmethode. 
Digitalin. pur. pulv. Germanie., aus den Samen von Digitalis purpurea gewonnen, be
steht zu 50-60 Proe. aus Digitonin eryst., zu 5-6 Proe. aus Digitalin verum, der 
Rest aus Digitalein und noch nieht năher untersuchten Glukosiden. Digitoxin ist das aus 
den Blăttern gewonnene Glukosid, vielleicht identisch mit Digitaline eristallisee, wie 
es heute von den Franzosen geliefert wird. Von diesen ist mehrfach die Berechtigung des 
Namens Digitoxin bestritten worden, weil Digitoxin nichts anderes sei als Digitaline 
cristallisee. In Wirkliehkeit ist die Sachlage diese: Der Name Digitaline cristallisee ist 
ălter als der Name Digitoxin. Digitaline cristallisee ist nicht zu allen Zeiten dasselbe 
Prăparat gewesen; heute ist es ein anderes als vor ca. 30 Jahren. Als damals ScHMIEDE
BERG das von NATIVELLE eingefiihrte und als "Digitaline cristallisee" bezeiehnete Prăparat 
nntersuchte, war es ein Gemenge mehrerer Substanzen. Die wirksamste und in grosster 
Menge dariu vorkommende isolirte er, wie bereits erwăhnt, und erkannte ihre Gleichartig
keit mit seinem Digitoxin. Seit dieser Zeit haben die Franzosen ihr Darstellungsverfahren 
verbessert, und das heute fabrikmăssig hergestellte franzosische Prăparat zeigt nach den 
Angaben ver~chiedener Forscher keine wesentlichen Unterschiede gegeniiber Digitoxin. 

Digitalin. pur. amorph. Pharm. Gallica und Belgica = Digitaline chloroformique 
ist dem Digitoxin in der Wirkung ăhnlich, ebenfalls aus Blăttern gewonnen, chloroform
loslich und amorph. Nach der franzosischen Pharmakopoe ist es in seiner Wirkung drei
mal schwăcher als das krystallisirte Prăparat und stets zu verabreichen, wenn auf einem 
Reeept das Digitalin nicht specialisirt ist. -

Digitonin. cryst. Dieses Prăparat wurde zuerst von MERCK aus dem Digitalissamen 
dargestellt und hatte zum Unterschied von dem amorphen Digitalin pur. pulv. Germanie. 
die naheliegende Bezeichnung Digitalinum crystallisatum erhalten, weil es mit keinem der 
bis dahin bekannten Digitaliskorper eine Aehnlichkeit hatte. Erst viei spăter hat KiLIANI 
naehgewiesen, dass es identisch mit dem von ·ibm hergestellten Digitonin cryst. ist. 

Digitale in, das zur Zeit in den Listen pharmaceutischer Prăparate gefiihrt wird, 
ist der nach den Angaben ScHMIEDEBERG's hergestellte Korper, also ein Gemcnge. 

tt Digitalin. pur. pulv. Germanie. Deutsehes, amorphes Digitalin. Digitalis
samen (oder -Blătter) werden mit Weingeist extrahirt; der Weingeist wird abgezogen, das 
zuriickgebliebene Extrakt mit Wasser verdiinnt und dureh Bleiacetat gereinigt. Aus der 
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vom Bleischlamm getrennten Flii.ssigkeit wird mit Natr. phosphoric. das iiberschii.ssige Blei 
abgeschieden. In der so gereinigten Losung werden die Digitaliskorper mit Gerbsăure ge
făllt, die Tannate mit Wasser gut gewaschen und darauf mit Blei· oder Zinkoxyd zerlegt. 
Das hierbei abgeschiedene Digitalin wird in Weingeist aufgenommen, durch vorsichtige 
Destillation von letzterem befreit und dann so lange mit Aether gewaschen, bis derselbe 
nichts mehr aufnimmt. Dann wird das auf diese Weise gereinigte Digitalin bei niederer 
Temperatur getrocknet und schliesslich gepulvert. 

Digitalin. pnr. pulv. Germanie. ist ein gelblich-weisses, amorphes Pulver, lOslich in 
Wasser und Weing·eist, unloslich in Aether und Chloroform. Farbenreaktionen haben bei 
dem deutschen Digitalin, das, wie bereits mehrfach erwăhnt wurde, kein einheitlicher, 
sondem ein Gemenge verschiedener Ki.irper ist, wenig W erth. 

Das Digitalin. Germanie. ist ein Diureticum und Herztonicum. Iufolge seiner Wasser
loslichkeit hat es den Vorzug, nicht kumulativ zu wirken. Es wird entweder in Substanz 
oder wăsseriger Losung (bei subkutanen Injektionen) gebraucht. Die Dosis betrăgt 0,001 
bis 0,002 g 2-3 mal tiiglich. Maximaldosis ist pro dosi 0,004 g, pro die 0,020 g. 

Als Gegenmittel kommen zunăchst in Betracht Brechmittel, Magenpumpe, Mag·en
ausspii.lungen und Gerbsăure, dann Morphium, Nitroglycerin und alkoholische Stimulantien. 

Das Prăparat ist vor Licht geschiitzt und in mit Glasstopfen versehenen Flaschen 
sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Es ist hochst wichtig, bei dem Digitalin. pur. pulv., welches ein Gcmisch von ăusserst 
wirksamen und wirkungslosen Digitaliskorpern ist, darauf hinzuweisen, dass nur dann auf 
eine stets gleichmăssige und gefahrlose Wirkung gerechnet werden kann, wenn bei der 
Darstellung ein und dasselbe Verfahren immer peinlich genau eingehalten wird. Darauf 
ist bei Kauf des Mittels Rii.cksicht zu nehmen. Man so~lte immer aus derselben Quelle 
beziehen, die fii.r eine gleichmăssige Beschaffenheit auch wirklich garantiren kann. 

tt Digitoxinum (Ergănzb.). Digitalisblătter werden zur Beseitigung storender 
Extraktivstoffe mit kaltem Wasser gut extrahirt, scharf abgepresst und dann mit Wein
geist von 50-60 Prec. so lange ausgezogen, als die Blătter noch Bitterstoff abgeben. Die 
vereinigten, weingeistigen Ausziige werden mit Bleiessig gereinigt, ii.berschiissiges Blei 
wird durch Ammoniak beseitigt, der Bleiniederschlag abfiltrirt und etliche Male mit 
60 Proc. Weingeist nachgewaschen. Das Filtrat, das neutrale Reaktion zeigen muss, wird 
iru Vakuum vi.illig vom Weingeist befreit. Aus der dadurch erhaltenen wăsserigen Digi
talislosung, die man noch etwas einengen kann, scheidet sich beim Stehen das in Wasser 
unlosliche Digitoxin neben Harz, Fett etc. ab. Die wăsserige Losung wird vorsichtig ab
gegossen, und der feste Riickstand bei niedriger Temperatur getrocknet. Diesem entzieht 
man das Digitoxin mit Chloroform und erhălt nach Abdestilliren desselben das Rohdigi
toxin in Form einer stark gefărbten Masse, welche nach dem Waschen mit Aether durch 
Umkrystallisiren aus 80 Proc. Weingeist unter Behandlung mit Thierkohle gereinigt wird. 

Digitoxin, C34H04D;:17 stellt ein weisses, geruchloses, bitterschmeckendes Krystall
pulver dar, bestehend aus feinen Nădelchen oder Blăttchen, im krystallwasserfreien Zustand 
bei 238-240° C., iru krystallwasserhaltigen bei ca. 145° C. schmelzend. Digitoxin ist un
loslich in Wasser, so gut wie unloslich in Aether, schwer in kaltem, leicht in heissem 
Weingeist und leicht in Chloroform li.islich. Es făllt mit Gerbsăure, aher nicht mit Blei
salzen. Konc. Salzsăure von 1,19 spec. Gew. li.ist Digitoxin mit tiefgriiner Farbe. Er
gănzb.: Lost man 0,001 g Digitoxin in 5 ceru Eisessig, fiigt einen Tropfen einer (1: 20) 
verdii.nnten Ferrichloridlosung hinzu und schichtet diese Losung auf das gleiche Volumen 
konc. Schwefelsăure, so bildet sich an der Beriihrungsstelle der beiden Fliissigkeiten ein 
breites, anfangs brăunlich-griines, bald dunkelblau werdendes Band, welches gegen die 
Schwefelsăureschicht nur einen schmalen, rothbraunen Saum zeigt, wăhrend die Essigsăure
schicht sich allmăhlich griin fărbt. (KELLER'sche Farbenreaktion, von KrLIANI wie folgt 
gefasst: Reine Schwefelsăure 1,84 versetzt mit 1 Proc. von einer wasserigen 5 proc. Losung 
von Ferrum sulfuric. oxydat. pur. lost das Glukosid mit schmutzig braunrother Farbe. 
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Digitoxin in Eisessig ge!Ost, der ebenfalls mit 1 Proc. obiger Fenisulfatlosung versetzt 
und der erwiihnten Schwefelsăure iibererschichtet ist, farbt denselben beim Stehen tief 
indigoblau; an der Grenze beider Fliissigkeiten bildet sich eine dunkle Zone, wiihrend 
die Schwefelsăure fast farblos bleibt.) 

Digitoxin findet bei Herzkrankheiten (Herzklappenfehler, Myocarditiden, Hydrops) 
als ausgezeichnetes Herztonicum immer mehr Anwendung. Es wirkt diuretisch und bei 
Typhus und Pneumonie giinstig· auf Puls und Temperatur. Von seiner Verordnung muss 
bei schwerer Degeneration des Herzfleisches und bei starken MagenstOrungen abgesehen 
werden. Die Einzeldosis betrăgt 0,00025 g, die Tagesdosis 0,002 g im Maximum. Die Ge
sammtmenge des wiihrend einer Krankheit verabreichten Digitoxins soll 0,005 g durch 
Subkutaninjektion und 0,007 g per rectum eingefiihrt, nicht iiberschreiten. Als Gegen
mittel sind die bei Digitalin. pur. pulv. Germ. angegebenen anzuwenden. 

Bei der Verordnung des Mittels ist besonders daranf zu achten, dass es in einer 
Form geHist in den Korper eingefiihrt wird, die ein Wiederansfallen desselben ver
hindert. (Darauf, dass man diesen wichtigen Umstand, auf den zuerst belgische Aerzte 
aufmerksam gemacht ha ben, nicht beriicksichtigte, diirften vielfach die widersprechenden 
Angaben beruhen, die friiher iiber die Wirksamkeit des Digitoxius gemacht worden sind.} 

Eine DigitoxinlOsung, die weder mit Wasser, noch mit physiologischer Kochsalz
Iosuug, noch mit Serum Fiillungen giebt, wird folgendermassen hergestellt: 

Rp. Digitoxini cryst. MERCK 0,003 
Chloroformii 
Spiritus (90 °/0) aii. q. s. ad solut. (1,0) 
Aquae destillatae ad 200,0. 

D. S. Alle 6-8 Stunden den 6. Teil zu nehmen. 

Eine andre bewăhrte Yerordnungsweise ist folgende. 
Rp. Digitoxini cryst. MERCK 0,1 

Spititus (90 °,'0) 205,0 
Aquae dest. 740,0 
Sacchari cryst. 55,0 

Von dieser Losung werden 15 gr (10 gr enthalten 
0,001 gr Digitoxin) mit 25 gr Sirup vermischt 
und diese Mixtnr auf dreimal in Zwischenrliumen 
von 4 zu 4 Stunden binnen Tagesfrist verabreicht. 
Die Einzeldosis betrligt somit 010005 gr. Zur Be
handlung per rectum wird folgende Formei em
pfohlen: 

Rp. Digitoxini cryst. MERCK 0,01 
Spiritus (90 °/0) 10,0 
Aquae destill. q. s. ad 200,0. 

Yon dieser Losung werden nach einem vorher 
applicierten Reinigungsklystier zuerst dreimal 
tliglich, spater zweimal und zuletzt einmal je 
15 gr atlf ein 100 gr Wasser enthaltendes, lau
warmes Klystier gegeben. 

Zur Verhinderung von Phlegmonen nud, um die 
Bindegewebereizung auf das geringste Maass 
herabzusetzcn, wurde folgende Losung fiir Sub
kutaninjektion verwendet. 

Rp. Digitoxini cryst. MERCK 0,01 
Alcohol. absol. 5,00 
Aquae 15,00. 

D. 8. 1/ 2-1 Pravazspritze zu injiciren. 

In neuerer Zeit ist das Digitoxin zur bequemen Dosirung in Tablettenform verordnet 
und in den Handel gebracht worden. 1 Tablette = 0,00025 g Digitoxin. Die mittlere 
Dosis fiir 1 Klysma sind 2 Tabletten, flir innerlichen Gebrauch 1 Tablette 3-4 mal tag
lich. Die Tabletten sind in 100 ccm lauwarmen Wassers + 15 Tropfen Alkohol absolutus 
vollkommen lOslich. 

tt Digitaline cristalisee (Gall.). Die Gal!. giebt folgende Darstellungsart an 
Digitalisblatter 1000 Th. werden mit 1000 Th. Wasser, in dem 250 Th. Bleizucker gelOst 
sind, angefeuchtet und nach eintagigem Stehen mit W eingeist von 60 Proc. extrahirt. Die 
Ausziige werden mit Natriumbikarbonat neutralisirt, eingeengt bis auf 2 Liter und darauf 
mit Wasser versetzt. Der dadurch entstandene Niederschlag wird in Weingeist gelOst 
und die weingeistige Losung mit Bleizucker, dann mit Kohle gereinigt. Auf der Kohle 
(50 g) schlăgt sich beim Abseihen des Weingeistes das Rohdigitoxin nieder. Sie wird mit 
Wasser ausgewaschen und bei einer Temperatur, die 100° C. nicht iibersteigt, getrocknet, 
worauf man ihr das Digitalin mit Chloroform entzieht. Nach dem Abdestilliren desselben 
wird der Riickstand in 90 proc. Alkohol gelOst und einer nochmaligen Reinigung mit Blei
zucker und Thierkohle unterworfen. Bas soweit gereinigte Digitalin wird in (ca. 10 ccm) 
90 proc. Alkohol gelost, die Halfte Aether und so viel Wasser, als man Alkohol + Aether 
angewandt hat, hinzugefiigt und die Mischung durchgeschiittelt. Beim Stehen trennt sie 
sich in zwei Theile; aus der un teren farblosen krystallisirt das Digitalin aus und wird 
nach vorheriger Behandlung mit Thierkohle in alkoholischer Losung auf die eben ange
gebene W eise nochmals gereinigt. 
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Es bildet leichte, weisscKTystalle, die inFOTm kurzer, diinnerNădelchen um eine gemein
same Axe grnppiTt sind, ist sehT bitteT, kaum in Wasser, leicht in 90 proc. Alkohol, kaum in 
absolut. Alkohol, fast nicht in Aether, leicht in ChlorofoTm loslich. Es lost sich ferner in 
konc. Salz- und PhosphorsăuTe; nach kurzer Zeit nimmt die Losung eine smaragdgriine 
Farbe an. Nach ARNAUD besitzt das Digitalin cristallisee die Formei c3,H50010 und den 
Schmelzpunkt 243-245° C. (Wir fanden jedoch den Schmelzpunkt franzosischer Handels
waare etwas niedriger liegend, mit dem des Digitoxin cryst. 238-240° C. iibereinstimmend.) 
Die Beziehungen zwischen Digitaline cristallisee und Digitoxin sind bereits erwăhnt. 

Was bei letzterem in medicinischer Hinsicht (Verordnungsweise, Gegengifte) gesagt wurde, 
gilt auch fiir das franzosische Praparat. 

Poudre de Digitaline crystallisee au centieme. Pul vis D i git ali ni crystallis a ti 
d il u tus (Gall.). Rp. Digitalini crystallisati Gallici 1,0 g, Sacchari Lactis 96,5 g, Carmini 2,5 g. 

tt Digitaline (pure.) amorphe Pharm. Gallica und Belgica = Digitaline 
chloroformique. 

Die franzosische PhaTmakopoe giebt folgende Vorschrift zur DaTstellung an: 100 Th. 
gepulverte Digitalisblătter werden mit 1 Liter Wasser befeuchtet und im Perkolator lang
sam so lange ausgezogen, bis das Perkolat 3 Liter betTăgt. Dieses wird mit 250 Th. Blei
essig gefallt und das vom Blei getrennte Filtrat zur Entfernung Uberschiissigen Bleies mit 
40 Th. kTyst. Soda und 20 Th. phosphorsaur. Natrium-Ammonium veTsetzt. Vom Blei
schlamm wird abfiltTiTt, das Filtmt mit 40 Th. officinellem Tannin gefăllt, das Tannat mit 
25 Th. gepulverteT Bleiglătte und 50 'rh. geTeinigteT ThieTkohle vermischt und einge
tTocknet. DeT eingetTockneten Masse wiTd deT Digitaliskorper mit 90 proc. Alkohol ent
zogen, letzterer abdestillirt, der Riickstand mit destill. Wasser ausgewaschen und darauf 
wieder in 90 proc. Alkohol aufgenommen. Dieser wird nochmals abdestillirt und der RUck
stand nun mit Chloroform erschOpft. Beim Abtreiben des letzteren bleibt das Digitalin 
zuriick. 

Es ist ein gelblich-weisses, amorphes Pulver von eigenartigem aromatischen Geruch 
und von bitterem Geschmack; es ist neutra! gegen Lackmus, fast unloslich in Wasser, los
lich in Alkohol und Chloroform, unlOslich in Aether, erweicht bei 90° C. und beginnt bei 
100° C. zu schmelzen. Durch Losungen von Bleisalzen wird es nicht niedergeschlagen; 
mit Gerbsăure bildet es ein in W asser unlosliches Tannat und fărbt sich mit konc. Salz
săure smaragdgriin. Das amorphe Digitalin ist immer abzugeben, wenn nicht ausdriicklich 
krystallisirtes verlangt wird (- nach der franzosiscben Pharmakopoe - ). Die Angaben 
liber seine Giftigkeit lauten verschieden, was seinen Grund dariu ha ben mag, dass es ein 
Gemenge von amorphen, digitoxinăhnlichen aber nicht gleichwerthigen Korpern ist, und soll 
ungefăhr 1 / 4 - 1 / 3 desjenigen des Digitaline cristallisee betragen. Als Dosis wird ange
geben 0,00025 g, schnell steigend bis 0,0015 g pro die, Maximaldosis pro die 0,002 g. 
Gegenmittel wie bei dem deutschen Digitalin. Digitoxin, Digitaline cristallisee und Digi
taline pur. amorph. Pharm. Gallica und Belgica sind ăusserst heftige Gifte. Man bewahrt 
sic sehr voTsich tig voT Licht geschiitzt auf. 

Granules de Digitaline (Gall.). Rp. Digitalini amoTphi gallici 0,1 g, Sacchari 
Lactis 4,0 g, Gummi aTabici 1,0 g, Mellis depurati q. s. Fiant granulae 100. Jedes 
Kornchen enthălt 0,001 g amorphes Digitalin. 

tt Digitale'inum. Das Handelsprodukt ist nach dem Verfahren ScHJIUEDEBERG's dar
gestellt, also nicht das KrLIANr'sche. Ein bitter schmeckendes, amorphes, gelblichweisses 
Pulver, leicht 1oslich in Wasser und absolut. Alkohol, fast unlOslich in Chloroform, 
unloslich in Aether. Die wăsserigen Losungen schăumen stark und werden durch Blei
essig und Ammoniak und Gerbsăure gefăllt. Bei diesem Korper, der, wie o ben ange
geben, nicht einheitlich ist, kann auf Farbenreaktionen kein grosses Gewicht gelegt werden. 

Das DigitaHiin wird wie das Digitalin. pur. pulv. Germanie. als Herztonicum und 
Diureticum gebraucht. Dosis 0,001-0,002 g tăglich zwei- bis dTeimal. Aufbewahrung 
und Gegenmittel wie beim deutschen Digitalin. 
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ff Digitalinum V8rUm. KILIANI's Digitalin. Die Darstellung ist in der histori
schen Uebersicht der Digitalisstoffe schon angegeben worden. Es ist ein weisses, amorphes 
Pulver, von schwach bitterem Geschmack, so gut wie unloslich in Chloroform und Aether, 
sehr schwer in Wasser, leichter in 50proc. Weingeist, leicht in heissem absoluten Alko
hol und in Chloroform-Alkohol loslich. Konc. Salz- und Schwefelsaure (rein) IOsen das 
Digitalin verum mit gelber Farbe; die schwefelsaure Losung farbt sich bald roth; diese 
Farbe wird durch Zusatz eines Tropfens Brom noch intensiver. Engl. Schwefelsaure giebt 
sofort eine blaurothe Fărbung. Die unter Digitoxin angefiihrte eisenhaltige Schwefelsaure 
zeigt diese blaurothe oder violettrothe Farbe in besonders schOner und bestăndiger W eise. 
Eisenhaltiger Eisessig giebt keine Farbenreaktion.: 

Die Zusammensetzung des Digitalin. verum wird ausgedriickt durch die Molekular
formel x(CfiH80 2), worin x hOchstwahrscheinlich = 7 ist, also C35HM014• Es schmilzt bei 
ca. 217° C., nachdem es schon vorher gesintert ist. Ausser den angefiihrten Eigenschaften, 
die ein der Untersuchung unterworfenes Digitalin verum zeigen muss, hat es noch folgende 
von KILIANI angegebene Proben auszuhalten: 

1. Einige Kornchen des Digitalins mit ca. 2 ccm Kalilauge 1 : 10 iibergossen, miissen 
mindestens 1 Minute lang weiss bleiben. (Sofortiges Auftreten intensiver Gelbfărbung 

zeigt Beimengungen an.) 

2. Riihrt man Digitalin ver. mit Wasser zu einem diinnen Brei an, setzt unter Um
schiitteln auf je 100 Theile des verwendeten Wassers 22 Th. Amylalkohol hinzu und lasst 
im verschlossenen Kolbchen stehen, so bilden sich innerhalb 24 Stunden deutlich Krystall
wărzchen, falls Digitonin auch nur in hOchst geringer Quantităt vorhanden ist. 

Dosis 0,00025 g; 2-3 stiindlich zu geben. Gegenmittel wie bei dem deutschen 
Digitalin. Aufbewahrung: In Flaschen mit Glasstopfen, sehr vorsichtig. 

tt Digitoninum cryst. (= Digitalinum crystallisatum MERCK). Weisses, kOr
nig krystallinisches Pulver, sehr schwer IOslich in Wasser (Losung opalescirt), schwer in 
kaltem, leichter in heissem Alkohol, leicht in 50proc. Weirigeist, in Amylalkohol und 
Chloroformalkohol, kaum loslich in Chloroform, unloslich in Aether, Petrolăther und Benzol. 
Es wird von kalter Salz- und Salpetersaure farblos aufgenommen; auch eisenhaltige 
Schwefelsăure und eisenhaltiger Eisessig geben bei Anwendung von sehr wenig Substanz 
keine gefarbte Losung. Das Digitonin. cryst. :findet keine medicinische Anwendung, da 
schon die speci:fische Digitaliswirkung mangelt. 

tt Digitalinum depuratum. Friiher nach der osterreichischen Pharmakopoe of:fi
cinell, wird nach deren Vorschrift unter Anwendung· von Chloroform aus dem deutschen 
Digitalin dargestellt. 

Digitalis. 
Gattung der Scrophnlariaceae - Rhinanthoideae - Digitaleae. 

1. Digitalis purpurea L. Heimisch in W esteuropa bis Siidskandinavien, hiiu:figer 
in BergwiUdern, seltener in der Ebene, oft kultiviert, aher mehr als Zierpflanze als zum 
arzneilichen Gebrauch. Die zweijahrige Pflanze treibt im ersten Jahre eine grosse Rosette 
von boden~tăndigen Blăttern. Im zweiten J ahre entwickelt sich der bis 2 m hohe, einfache 
Stengel mit alternirenden Stengelblăttern und grosser einseitswendiger Traube. Der fiinf
theilige Kelch umschliesst eine bauchig glockige Korolle mit fast zweilippigem Saum. 
Staubblătter didynamisch, der Kronrohre angedriickt und die Staubbeutel einander paar
weise genahert. Der ebenfalls angedriickte Griffel mit zwei Narben. Frucht eine wand
spaltig·zweiklappig aufspringende Kapsel mit zahlreichen kleinen Samen. Verwendung 
:finden die Blătter der wildwachsenden Pflanze: 
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t Folia. Digita.lis (Germ. Helv. Austr.). Digita.lis folia. (Brit.). Digita.lis (U-St.). 
Herba. Digita.lis. - Fingerhutbliltter. - Feuille de digitale (Gal!.). - Digitalis 
ll'aves. Foxglove leaves. 

Beschreibung. Die Blătter sind eiformig-lănglich, spitz, die untersten in einen 
langen, gelliigelten Blattstiel verschmălert (Fig. 239), die oberen am Stengel kurzgestielt 
oder sitzend, alle ungleich oder fast doppelt gekerbt mit einem kleinen hellen Driischen 
auf der Spitze jedes Zahnes. Lănge bis 30 cm, Breite bis 15 cm. Runzelig, oberseits dunkel
griin, flanmig, unterseits, besonders auf den Nerven, deren Netz hier besonders deutlich 
hervortritt, weichfilzig. In der Kultur geht die Behaarung zuriick, und die Pflanze kann 
fast kahl werden. - Die Sekundărnerven g·ehen vom Primărnerven am Grunde des Blattes 
unter einem Winkel von 30-40°, weiter oben von 40-50° ab, zwischen ihnen bilden Nerven 
dritter und vierter Ordnung· reichliche Anastomosen und Maschen. Hălt man das 
Blatt gegen das Licht, so erscheint zwischen diesen immer noch relativ dicken Nerven 
ein zartes Netz feiner durchschimmernder Nerven hOherer Ordnung (Fig. 240). Die 
Zellen der Epidermis der Oberseite ziemlich geradlinig polygonal mit schmalen Spalt
offnungen, die der Unterseite mit buchtigen Wănden und runderen Spaltoffnungen. Die 
Epidermen (die untere viei reichlicher) tragen bis 6zellige Gliederhaare, deren Basalzelle 

Fig. 289. 

nicht selten in der Mitte eingezogen ist, und Kopfchenhaare mit ein- oder zweizellig·em 
Kopf. Die Gliederhaare sind etwas warzig. Der Querschnitt zeigt nichts Auffallendes: 
an der Oberseite eine Reihe ziemlich kurzer Palissaden, die Gefăssbiindel sind kollateral ohne 
Faserbelag. Krystalle fehlen dem Blatt (Unterschied von den officinellen Solanaceen
blăttern). So leicht das Blatt auch in kleinen Bruchstiicken an der starken Behaarung 
der Unterseite, den hervortretenden stărkeren Nerven, den durchscheinenden feinen Nerven 
erkannt wird, so sehr fehlt es an charakteristischen Merkmalen, es als Pulver zu erkennen, 
hOchstens kămen Bruchstiicke der Haare mit kollabirten Basalzellen in Betracht. Man thut 
in solchem Falle besser, den Nachweis der Glukoside ins Auge zu fassen. 

Bestandtheile. Als die W irksamkeit bedingend, sind die G 1 u k os i de von grosster 
Wichtigkeit, von denen mehrere bekannt sind. Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass 
es noch nicht feststeht, ob die in den BHtttern vorkommenden Glukoside identisch sind 
mit denen der Samen, welche hăufig zur Herstellung der officinellen etc. Digitaline ver
wendet werden. Nach KELLER sollen in denBlătternvorhanden sein: "Digitoxin", der 
Haupttrăger der Wirkung, Digitonin und Digitalin, letzterem wurde friiber der Haupt
antheil an der Wirkung zugeschrieben, was gegenwărtig aber bezweifelt wird. Nach 
KILIANI sollen in den Blăttern Digitonin und Digitalin fehlen und der als Digitonin 
bezeichnete Korper ein Gemenge sein. Dagegen soli sich neben dem Digitoxin noch ein 
dieselbe Reaktion gebendes Glukosid in den Blăttern finden, nămlich Digitophyllin. Da 
jedenfalls der wichtigste Bestandtheil der Blătter das Digitoxin ist, so ist auf dessen Nachweis 
resp. quantitative Bestimmung grosses Gewicht zu legen, wenn es auch bei der noch nicht sehr 
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grossen Anzahl vorliegender Untersuchungen noch nicht angezeigt erscheint, Forderungen 
fiir einen bestimmten Digitoxingehalt in die Pharmakopoen aufzunehmen. 

Daneben ist auch den anderen Glukosiden Aufmerksamkeit zuzuwenden. (Bestim
mung vergl. unten.) Ausserdem enthalten die Blatter einen nicht glukosidischen Farb
stoff: Digitoflavon C~H1006 • H20, Inosit, Wasser 6,4-11,6 Proc., Asche 7,55 bis 
12,85 Proc. Die Blatter liefern 20 Proc. dickes Extrakt. 

Nachweis der Glukoside nach KELLER: 10 ccm klares, filtrirtes Digitalis-Infusum 
(1 : 10) werden in einem kleinen Scheidetrichter mit 2-3 ccm Alkohol versetzt und dann 
mit 10 ccm Chloroform ausgeschiittelt. Nachdem sich die Fliissigkeiten getrennt ha ben, 
lasst man das Chloroform abfliessen, filtrirt durch ein kleines , mit Chloroform benetztes 
Filter und verdunstet im Wasserbade. Den Riickstand lost man in 4 ccm Eisessig, setzt 
eine Spur Eisenchlorid hinzu und unterschichtet mit Schwefelsaure. Es tritt eine rothe 

Fig. 240. Stlickchen von Folium Digitalis, schwach vergrossert. 
A Primărnerv. B Sekundărnerv. C Tertiiirnerven. D Quaternărnerven. Die zwischen diesen befindlichen, nur 

mit einfacher Linie gezeichneten, feineren Nerven sind nur im durchfallenden Licht sichtbar. 

Zone, dariiber ein breites, blaugriines Band auf. Das letztere gehOrt dem Digitoxin, die 
erstere den anderen Glukosiden an. 

Quantitative Bestimmung des Digitoxins nach FROMME: 28 g Fol. Digital. 
pulv. werden mit 280 g· Spirit. dilut. in einer 400 g-Flasche 3 Stunden lang unter Ofterem 
Umschiitteln macerirt, dann durch ein Filter von etwa 18 cm Dnrchmesser filtrirt, 207 g 
des Filtrats auf dem Wasserbade unter Umriihren auf ca. 25 g eingeengt, dann mit Wasser 
auf 222 g gebracht, diese mit 25 g Liq. Plumbi subacetici versetzt, durch ein 18 cm Filter 
132 g abfiltrirt, das Filtrat mit einer Losung aus 5 g krystallisirtem Natriumsulfat in 8 g 
destill. Wasser in einem ERLENMEYER-Kolben versetzt und das Gemisch einige Minuten 
bei Seite gestellt. Dann giebt man dem Kolben eine so schrag-e Lage, dass die Fliissig
keit fast die Oeffnung erreicht, stellt zum volligen Absetzen bei Seite, giesst dann vor
sichtig 130 g ab, versetzt mit 2 g Liq. Ammon. caustici und schiittelt 5 mal mit je 30 ccm 
Chloroform in einem Scheidetrichter aus. Die Chloroformausziige filtrirt man nach dem 
jedesmaligen Absetzen direkt aus dem Trichter in einen tarirten ERLENMEYER- Kolben ah, 
destillirt ab und verdampft im Wasserbade zum konstanten Gewicht. Den Riickstand 
wagt man, es ist Roh-Digitoxin. - Zur Reinigung lOst man dasselbe in 3 g Chloro
form, setzt der Losung 7 g Aether und 50 g Petrolather zu, schwenkt gut um, wonach 
sich das gereinigte Digitoxin flockig ausscheidet und filtrirt durch ein Filter von 5- 6 cm 
Durchmesser, wobei man das im Kolben haften bleibende Digitoxin ausser Aeht lasst. Den 
Riickstand auf dem Filter spiilt man mit heissem, absolutem Alkohol durch Filtration in den 
Kolben zuriick, verdunstet den Alkohol und trocknet zum konstanten Gewicht. Der Riick~ 
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·stand>< 10 giebt den Digitoxingehalt der Droge an. Zur Werthbestimmung der 
Tinktur dampft man 200 g derselben im Wasserbade ein auf circa 20 g, nimmt den 
Riickstand mit Wasser ·auf, verdiinnt auf 222 g, versetzt mit Liq. Plumb. subacetici und 
verarbeitet weiter wie oben. Entsprechend verfăhrt man beim Nachweis im Fluidextrakt. 

Auf Grund der vorliegenden Bestimmung lassen sich besonders nach CAESAR und 
LoRETZ folgende Gesichtspunkte fiir die Beurtheilung der Droge aufstellen: 

1) Der Gehalt an Digitoxin schwankt von 0,1-0,62 Proc. Es scheint, als ob 0,3 Proc. 
ein Durchschnittsgehalt wăre, an den sich der A potheker hal ten sollte, denn, wie schon 
gesagt, die Anzahl der vorliegeuden Untersuchungen reicht zu einem abschliessenden 
Urtheil noch nicht aus. 

2) Die Droge ist nicht spăter wie Mitte September einzusammeln, von da ab macht 
sich ein erheblicher Riickgang bemerkbar, z. B. 0,290 und 0,327 Proc. gegen 0,139 und 
0,170 Proc. 

3) Nach langer Regenperiode gesammelte Blătter sind minderwerthig. 
4) Die nicht bliiheude Pflanze hat einen hoheren Digitoxingehalt als die bltihende; 

-die Differenz betrăgt etwa 10 Proc. Sollte sich das durch weitere Untersuchungen bestă
tigen, so wiirden die Arzneibiicher die Forderung·, nur von der bliihenden Pflanze zu 
sammeln, fallen lassen miissen. 

5) Die von den Blattstielen uud stărkeren Rippen · befreiten Blătter geben etwa 
-doppelt so viel Digitoxin wie die ganzen Blătter. 

6) Bliithen mit den Kelchen ergeben einen ăhnlich hohen Digitoxingehalt wie die 
Blatter; W urzeln enthalten nur Spureu. 

7) Die Einwirkungen der Kultur erweisen sich bis jetzt als ungiinstig, kultivirte 
Bliitter enthalten erheblich weniger Digitoxin wie wildgewachsene, so dass die entsprechen
den Forderungen der Arzneibiicher ihre Berechtigung haben. Ob aber fortgesetzte unt! 
sorgfăltig geleitete Kulturversuche den Gehalt nicht giinstig beeinflussen werden, muss 
die Zukunft lehren. J edenfalls ist bei solchen der Auswahl des Bodens, der Diingung, 
Bewasserung, Meereshohe grosse Aufmerksamkeit zu schenken. 

8) Ein Riickgang sorgfăltig aufbewahrter Blatter im Digitoxingehalt nach ein
jăhriger Aufbewahrung scheint nicht stattzufinden. 

9) Dagegen scheint es, als ob das Pulver, weun es nicht vor Lich t und Luft sorgfaltig 
geschiitzt wird, im Digitoxingehalt rasch zuriickgeht. 

Verfalschungen und Verwechslungen. 1) Die Blătter kultivirter Pflauzen 
sind weniger behaart, oft fast kahl, sie sollen nicht verwenrlet werden (vergl. oben). 

2) Die Bliitter andererDigitalis-Arten (Digitalis ambigua Murray, D. lutea 
L., D. parviflora Lam.) sind stiellos, kleiner, schmăler, mit weniger stark hervortrcten
-dem Adernetz, fast kahl oder kahl. 

3) Die Blă tter von Verb as cum- Arte n sind dicker, schmecken nicht bitter, sie 
haben, abgesehen von anderen Merkmalen, Sternhaare. 

4) Die Blătter von Inula Conyza DC. siud elliptisch, briichig, spitzig, oberseits 
weichhaarig, unterseits diinnfilzig, am Rande gesăgt oder ganzrandig. Kein feines Faser
netz im durchfallenden Lichte. Kaum bitter schmeckend. 

5) Die Blătter von Symphytum officinale L. sind herablaufend, untere in den 
Blattstiel verschmălert, r a uhh a arig, ganzrandig, nicht bitter. 

6) Die Blătter von Teucrium Scorodonia L. sind nicht filzig, gestielt, herzformig. 
7) Die kiirzlich beobachteten Blătter von Solanum tuberosum L. und Solanum 

nigrum L. sind am Oxalat leicht zu erkennen (vergl. Datura). 

Ofjicinell sind (vergl. oben) nur die von der 2 jăhrigen, wildwachsenden 

Pflanze wăhrend der Bliithe gesammelten Blătter; in Deutschland ausserdem das 
frische, bliihende Kraut zur Bereitung der Tinktur, in Frankreich gebraucht man bis
weilen auch die getrockneten Bliithen. 

Auf Einsammlung nnd Aufbewahrung dieses ăusserst wichtigen Arznei
mittels ist besondere Sorgfalt zu verwenden. l\Ian sammelt die Blatter von der im Juli 
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und August bliihenden Pflanze, trocknet sie an einem schattigen Orte zunachst an der 
Luft, dann bei einer Wărme von hiichstens 30° C. und bewahrt sie in dicht schliessenden 
Blechbiichsen auf. Holzfăsser oder gar Săcke bieten keinen geniigenden Schutz gegen 
Luft, Licht und Feuchtigkeit und sind hier als Aufbewahnmgsgefăsse nicht geeignet. 

Wer nicht in der Lage ist, die Digitalis selbst sammeln zu lassen, beziehe dieselbe 
von Apothekern in Gebirgsgegenden, oder von durchaus zuverlăssigen Drogenhăusern und 
auch dann am besten in unzerkleinertem Zustande! Man durchmustert jede Sendung ein
gehend, entfernt missfarbige Theile oder zweifelhafte Beimengungen, und achtet auf die 
weniger wirksamen Blătter der angebauten Pflanzen. Durch Reiben auf einem Drahtsiebe, 
wobei die groberen Rippen zuriickbleiben, welche verworfen werden, verwandelt man die 
Blătter in eine feine Species fUr Aufgiisse, oder nach kiirzerem Nachtrocknen liber Aetz
kalk in ein feines Pulver und bewahrt beide Zerkleinerungsformen in gelben, dicht ver
schlossenen Hafenglăsern auf. - 5 Th. frische Blătter geben 1 Th. trockene; das Pulvern 
der letzteren bedingt einen Verlust von 10-12 Proc. 

Digitalisblătter sind vorsichtig, vor Licht geschiitzt, aufzubewahren und jăhrlich zu 
erneuern; die ălteren Vorrii.the werden am bcsten verbrannt. Vergl. vorige Seite. 

Wirkung und Anwendung. Die Wirkung ist hauptsăchlich auf das Herz ge
richtet. Durch kleine Dosen wird nach voriibergehender Beschleunigung die Pulsfrequenz 
herabgesetzt und der Blutdruck erhiiht infolge erhiihter Energie der Herzkontraktionen 
und gleichzeitiger Verengerung der peripherischen Gefii.sse. - Grossere Dosen erzeug·en 
Pulsbeschleunigung durch Lii.hmung der Hemmungsapparate und Verminderung des Blut
druckes. - Sehr grosse Dosen bewirken schnellen, unregelmii.ssigen, kleinen Puls und 
fiihren zur Lăhmung des Herzmuskels selbst. - Auf die Diurese wirkt bei gesunden 
Menschen Digitalis nicht ein, wohl aber bei bestehenden, organischen Herzfehlern. - Bei 
grosseren Dosen wird die Korpertemperatur erniedrigt. - Digitalis besitzt kumulative Wir
kung, bei wiederholter Daneichung kleinerer Dosen kommt es zu In t o x i k ati o n ser
s chei nun gen: Erbrechen, Kopfschmerz, verlangsamter Puls, Sch windel, Hallucinationen; 
Diarrhoe, Kălte und Schwăchegefllhl. - Der 'rod kann durch Herzlăhmung unter Konvul
sionen erfolgen. 

Man verwendet sie hauptsăchlich bei Herzerkrankungen, als Diureticum bei Wasser
sucht infolge von KompensationsstOrungen bei Herzerkrankungen, als die Pulsfrequenz 
herabsetzendes Mittel bei fieberhaften Krankheiten, bei Lungenentziindung etc., bei akutem 
Rheumatismus zur Bekii.mpfung der denselben komplicirenden Herzerkrankungen. 

Man giebt Digitalis innerlich in Pillen, Pulvern oder als Infusum 1,5-2,0: 150,0, 
bisweilen auch, wenn letzteres nach lăngerem Gebrauch nicht mehr vertragen wird, in 
koncentrirter Form als subkutane Injektion. In diesem Fall ist der Aufguss natiirlich 
durch Papier zu filtriren. Bei Herstellung der Aufgiisse soli ein Kochen mit Riicksicht 
auf die Zersetzbarkeit der Glukoside unterbleiben. Nach BENYSCHEK ist die heisse Perko
lation das beste Verfahren zur Bereitung gehaltreicher, wii.ssriger Ausziige. Diesel ben 
ha ben die Eigenthiimlichkeit, Ieicht zu gelatiniren; man hat das einem reichlichen Pektin
gehalte, besonders einjăhriger Blătter, zugeschrieben. Gegenwii.rtig wissen wir, dass Bak
terien die Ursache sind, nămlich Bacillus gummosus Ritsert (Bacillus gelatinogenus 
Brăutigam), und dass der Schleim durch Umwandlung· des im Infusum befindlichen Rohr
zuckers entsteht. Solche gelatinirte Infusa diirfen nicht verwendet werden. Alkalien, 
Gerbsăure, Metallsalze, Jod sind mit Digitalisarzneien unvertrăglich. 

Grosste Einzelgabe: Germ. Helv. 0,2 g Austr. 0,2 g Brit. 0,12 g 
Tagesgabe: " " 1,0 g " 0,6 g. 

Grosste Tagesgabe im Aufguss nach Helv. 2,0 g. Fiir Kinder rechnet man 0,05 g 
auf's Lebensjahr als Hochstgabe (BrnnERT.). 

Fiir Thiere: 2,0-12,0g fiir Pferde und Rinder; 0,1-l,Og fiir Schafe und Ziegen; 
0,05-0,3 g fiir Runde. 

Digitalis und ihre Zubereitungen sind dem freien Verkehr entzogen und diirfen nur 
gegen ii.rztliche Verordnung abgegeben werden. 
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t Alcoolatura Digitalis. Alcoolature de digitale (Gall.). Aus gleichen Theilen 
frischer, zu Beginn der Bliithe gesammelter Fingerhutbliitter und Alkohol (90 proc.) durch 
1 Otagige Maceration zu bereiten. 

Cigarettes de digitale (Gall.). Wie Cigarettes de stramoine Gall. (S. 1015). 
Emplastrum cum extracto Digitalis. Emplâtre d'extrait de digitale Gall.: 

Mittels Extr. digital. alcool. wie Emplastrum cum extracto Conii Gall. (S. 948). 
t Extractum Digitalis. Ergiinz b. Fin ger h u textrakt. Man bereitet es aus 

frischem, zur Bliithezeit gesammeltem Fingerhutkraut wie Extract. Belladonnae Germ. 
(S. 469). Ausbeute 3 Proc. Gri:isste Einzelgabe 0,2 g, gri:isste Tagesgabe 0,6 g (nach LEwiN). 

Helv. Extr. Digitalis duplex s. siccum 1). Trockenes Fingerhutextrakt. 
Extrait de digitale sec. 200 Th. Fingerhutblatt (V) erschiipft man mit q. s. einer 
Mischung von Wasser und Weingeist (94proc.) aa im Perkolator. 2) Man befeuchtet mit 
100 Th., sammelt zuerst 150 Th., verdunstet den Rest auf 50 Th., vermischt beides, fiigt 
allm&.hlich unter Umschiitteln 200 Th. W eingeist zu und giesst nach 48 Stunden klar ab. 
Den durch gelindes Erwiirmen in 40 Th. Wasser geli:isten Riickstand fallt man nochmals 
mit 120 Th. Weingeist, filtrirt nach 24 Stunden, mischt beide Ausziige und bereitet durch 
Eindampfen mit q. s. Reispulver 100 Th. trockenes Extrakt. Gri:isste Einzelgabe 0,05 g, 
gri:isste Tagesgabe 0,25 g. 

U-St. Extract of Digitalis. Aus 1000 g Digitalispulver (No. 60) und q. s. 
einer Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc.) und 300 ccm Wasser im Verdriingungs
wege. Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt etwa 3000 ccm 2), destillirt den W eingeist 
ab und verdampft bei hi:ichstens 50 ° C. zur Pillenkonsistenz. 

Gall. 1) Extrait de digitale (aqueux). Durcb Uebergiessen von 1 Th. grobem 
Digitalispulver mit 6, dann 2 Th. siedendem Wasser, je 12 stiindiges Ausziehen und Ein
dampfen der Pressfliissigkeiten zu einem weichen Extrakt. 

2) Extrait de digitale (alcoolique). 1000gmittelfeinesDigitalispulvererschi:ipft2) 

man im Verdriingungswege mit 6000 g Weingeist (60 proc.), destillirt den letzteren ab und 
verdampft zu einem weichen Extrakt. 

DIETERICH. Extractum Digitalis solidum. Infusum Digitalissiccum. 
Fingerhut-Dauerextrakt. Aus feingeschnittenen Blattern wie Extr. Uvae Ursi soli
dum (S. 363) durch 12stiindiges Ausziehen. 

Die Verwendung dieses Extrakts an Stelle eines frischen Aufgusses wird von der 
Ph. Helvet. ausdriicklich untersagt. 

t Extractum Digitalis fluidum. Fingerhut-Fluidextrakt. Extrait fluide 
de digitale. 

H el v. 100 Th. Fingerbutblatt (V) befeuchtet man mit einer Mischung von 1 O Th. 
G!ycerin, 15 Th. W asser, 25 Th. W eingeist und erschi:ipft 2) im Perkolator mit q. s. Wasser 
und Weingeist aa. Man sammelt zuerst 75 Th., verdampft des Rest auf 25 Th. und ver
einigt beide zu 100 Th. Grosste Einzelgabe 0,1 g, gri:isste Tagesgabe 0,5 g. 

U-St. Aus 1000 g Digitalispulver (No. 60) und einer Mischung von 600 ccm Wein
geist (91 proc.) und 300 ccm \Vasser im Verdriingungswege. Man befeuchtet mit 400 ccm, 
sammelt zuerst 850 ccm, dann weiter l. a. durch Eindampfen des Restes q. s. zu 1000 ccm 
Fluid-Extrakt. Digitalis-Extrakte sind vorsichtig aufzubewahren. 

t Tinctura Digitalis. Fingerbuttinktur. Teinture de digitale. Tincture 
of Digitalis. Tincture of Foxglove. 

Germ. Aus 5 Th. frischem, zerquetschtem Fingerhutkraut und 6 Th. Weingeist. 3) 

Braungriin, wird durch W asserzusatz triibe ( die folgenden nicht !). 
Helv. Aus Fingerhutblatt (V) wie Tinct. Belladonnae Helv. (S. 470). 
A ustr. Aus gepulverten Fingerhutblattern wie Tinct. Aconiti rad. Austr. (S. 155). 
Brit. Aus 125 g gepulverten Fingerhutbliittern (No. 20) und q. s. Weingeist 

(60 proc.) bereitet man durch Verdriingung 1000 ccm Tinktur. 
U -St. Aus 150 g gepulverten Fingerhutbliittern (No. 60) und q. s. verd. Weingeist 

(41 proc.) wie vorige 1000 ccm Tinktur. 
Gall. Aus gepulverten Fingerhutbliittern wie Tinct. Cocae Gall. (S. 869) . 
.Attfbewahrung: Vorsichtig und vor Licht geschiitzt. 
Gri:isste Einzelgabe: Germ. Austr. 1,5 Helv. 1,0 Brit. 0,9. 
Gri:isste Tagesgabe: 5,0 5,0. 
Tinctura Digitalis ab oleo et acido liberata. Um die oft brecbenerregenden 

Wirkungen der Digitalis zu beseitigen, wird empfohlen, die zerschnittenen Blatter im Ver-

1) Vergl. Fussnote S. 947. 
2) V ergl. Fussnote S. 925 und o ben unter N achweis der G!ukoside. 
3) U-St. giebt nnter Tincturae Herbarum recentium- Tinctures of fresh 

h e r b e s folgende allgemeine Vorschrift fur Tinkturen aus frischen Kriiutern: 500 g frisches 
Kraut, 1000 ccm \Veingeist (91 proc.î, durch 14 tagige Maceration zu bereiten. 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 66 
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drăngungswege mit Petrolăther zu entfetten, ferner die durch Perkolation bereitete Tinktur 
vor dem Einstellen auf das richtige Gewicht mit 10 proc. Ammoniak zu neutralisiren. 

t Tinctura Digitalis aetherea. A.etherische Fingerhuttinktur. Teinture 
etheree ou Etherole de digitale. Ergănzb. 10 Th. fein zerschnittene Fingerhut
blătter, 25 Th. A.ether, 75 Th. Weingeist.. Grosste Einzelgabe 1,0 g, grosste Tagesgabe 
::\,0 g (nach LEwrN). In Gelatinekapseln zu 0,25 im Handel. 

Gall. A.us 100 g mittelfein gepulverten Digitalisblăttern und 500 g Aether (spec. 
Gew. 0,758) durch Verdrăngung. Wie vorige aufzubewahren. 

t Aeetum Digitalis Ergiinzb. 

Fingerhut-Essig. Vinaigre de digitale 

Rp. Foliorum Digitalis min. conc. 10,0 
Spiritus (87 proc.) 10,0 
Acidi ace tiei diluti (30 proc.) 18,0 
Aquae destillatae 72,0. 

Durch Stagiges Ausziehen. Beim Auspressen sind 
Metallgerăthe zu vermeiden. Aufbewahrung: 
vorsichtig und vor Licht geschiitzt. Hochstgabe 
2,0 g, pro die 5,0 g. 

Candelae Digitalis. 

Rp. Folior. Digitalis pulver. 50,0 
Kalil nitrici 40,0 
Radicis Althaeae pulver. 10,0. 

Man stOsst mit Wasser an nnd formt 10 Kerzchen. 

Guttae dioreticae HILDEBRAND. 

Rp. Tincturac Digitalis 
Tinctura.e Colchici seminis ăă 10,0 
Spiritus Aetheris nitrosi 2,0. 

Bei Brustwassersucht zu 20 Tropfen. 

Guttae sedantes 0PPor~ZER. 

Rp. Tincturae Digitalis 5,0 
Aquae Lanrocerasi 7,5. 

3mal tăglich 20 Tropfen. 

Infusum Digitalis. 

Infusion of Digitalis. 

I. Brit. 
Rp. :Foliorum Digitalis gr. plv. 6,8 

Aquae destillatae ebullientis. 1000,0. 
Nach 15 ~Iinutcn auspressen. 

II. U-St. 
Rp. 1. Folior. Digitalis concis. 15,0 g 

2. Aquae ebullientis 500 ccm 
3. Spiritus (91 proc.) 100 ccm 
4. Aquae Cinnamomi (U-St.) 150 ccm 
5. Aquae frigidae q. s. 

Man iibergiesst 1 mit 2, presst nach dem Erkalten, 
fiigt 3 uud 4 und zuletzt 5 q. s. zu 1000 ccm hinzu. 

Infusnm Digitalis concentratum pro receptura. 

Rp. 1. Folior. Digitalis concis. 25,0 
2. Aquae destillatae fervid. 250,0 
3. Aquae destillatae fervid. 200,0 
4. Spiritus (90 proc.) 50,0. 

Man zieht 1 mit 2, dann mit 3 lege artis im Wasser
hade aus, oder man perkolirt n1it heissem 
Wasser im Heisswassertrichter, fiigt nach dem 
Erkalten und Auspressen 4 hinzu, filtrirt und 
bringt mit q. s. Wasser auf 500,0 g. Gesammt
gewicht. 20 Th. Infusum = 1 Th. Foi. Digitalis. 
Eine Recepturerlt>ichterung, die man nur fiir den 
Tngesbedarf vorrăthig hălt. 

Mixtura antasthmatica CnouLANT. 

Tip. Infusi Foi. Digitalis 2,0} 120 0 
Rad. Ipecacuanh. 1,0 ' 
Sirup. Althaeae 25,0 
Liquoris Ammonii anisati 2,5. 

Rei Asthma, Krampfhusten 2stundlich 1 EsslOffel. 

Mixtura antihaemoptyslca LEnERT. 
Rp. Infusi Digitalis (1,2) 150,0 

Extracti Ratanhiae 2,0 (-4,0) 
Extracti Opii 0,06 ( -0,12) 
Sirupi Succi Citri 30,0. 

Gegen Blutspeien essl5ffelweise. 

~lixtura Digitalis. 
Munch Nosokom.-Vorschr. 

Rp. Infusi Fol. Digitalis 10,5) 110,0 
Sirupi simplicis 20,0. 

Mixtura Digitalis composita. 
1\funch. Nosokom.-Vorschr, 

Rp. Infusi Digitalis (0,5) 110,0 
Liquoris Kalii acetid 20,0 
Sirupi simplicis 20,0. 

Mixtura diuretiea HALLE. 
Rp. Tincturae Digitalis 18,0 

Vini Colchici 6,0 
Kalii jodati 10,0 
Sirupi Sarsaparill comp. 50,0 
Aquae destillatae 75.0. 

Bei Wassersucht. thC'cl6ffelweise. 

Oxymel dluretieum GrBLER. 
Rp. Tincturae Digitalis 

Extracti Secalis cornu ti ăă 5,0 
Acidi gallici 2,5 
Kalii bromati 
Aquae Laurocerasi aa 15,0 
Sirupi Cerasi 200.0 
Oxymellis Scillae 260,0. 

EsslOffelweise bei Herz- und Nierenleiden. 

t Pastilli Digitalis LABELO,.,YE. 
Rp. Extracti Digitalis 1,0 

~acchari albi 280,0 
Tragacanthae pulv. 0,05 
Aquae glycerinatae q. s. 

Zu 300 Pastillen. 

Pilnlae bechicae HErM. 
Form. mag. Berolin. 

Rp. Folior. Digitalis pulv. 
Hadicis Ipecacuanh. pulv. 
Opii pulverati 
Hadicis Liquirit. pulv. 
Extracti Helenii 

aa o,o6 
0,36 
2,0 
3,0. 

Zu 30 Pillen. 3mal tăglich 1 Pille. 

Pilulae diureticae PEARSON. 
Rp. Folior. Digitalis 

Bulbi Scillae 
Extracti Gentianae 

ăă 2,0 
1,0 
0,4 

q. s. 
Olei Juniperi fructns 
1\iucilaginis Gummi arab. 

Zu 30 Pillen. Bei Wassersucht. 

Pllulae diureticae. 
nach Rev. intern. de Med. 

Rp. Foliorum Digitalis plv. 
Bulbi Scillae plv. aa 2,0 
Extracti Colocynthidis 0,4 
Extracti Rhei q. s. 

Zu 50 Pillen. l\!orgens und Abends 1-3 Stiick 
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Pilulae hydragogae HEIMII. 
HEIM's barntreibende Pillen. 

Forru. 
Ergzb. Helv. Berol. 

Rp. Folior. Digitalis 2,5 2,0 0,7 
Gutti pulv. 2,5 2,0 o, 7 
Bulbi Scillae pulv. 2,5 2,0 0,"1 
Stihii sulfurat. aurant. 2,5 2,0 0,7 
Extracti P1rupinell. 2,5 2,0 0,7 
Gummi arabiei 2,0 
Mucilag. Gummi arab. q. s. q. s. 
Glycerini, Aquae aa - gtt. VIII.-. 

)fan formt - 100 - 100- 30 Pillen. 

Pnlveres antiphloglstiei GoELis. 

Rp. Folior. Digitalis pulv. 0,03 
Calomelanos 0,06 
Zinci oxydati 0,12 
Saccbari albi 0,4. 

Dentur tales doses X. 

Pnlvls dinreticns BRERA. 
Rp. Folior. Digitalis pulv. 0,1 

Kalii nitr1ci 1,0. 
Dentur tales doses X. 

Pnhls Iaxativns et dluretieu. 
(Nacb Bull. tberap.) 

Rp. l!'olior. D1gitalis pulv. 
Bulhi Scillae pulv. 
Calomelanos âa 0,05 

Divide in part. III. Stfindl. 1 Pnlver. 

Slrnpos de Digitale purpurea. 
Sirop de digitale (Gall.). 

Rp. Tincturae Digitalis 25,0 
Sirupi Sacchari 975,0. 

Sirnpns Digitalis LABELONYE. 
Rp. Extracti Digitalis 0,1 

Sirupi Saccbari 100,0. 

Tinetura Dlgitalls composita s. rubra. 
Elixir antasthmaticum Aaskow. 

Rp. Folior. Digital. conc. 20,0 
Radie. Liquirit. conc. 40,0 
Lign. Santal. rubr. 4,0 
Spirit. dilut. 
Aq. Foeniculi ăa 100,0. 

t Tinetura Digltalis salina. 
Rp. Foliorum Digitalis conc. 20,0 

Liquoris Ammonii acetici 100,0 
Spiritus (90 proc.) 20,0. 

Durch Maceration bereitet man 100,0 Tinktur. 

Tinctura diuretica HuFELAND. 
Rp. Tincturae Digitalis 

Spiritus Aetheris nitrosi ăa 10,0 
Olei Juniperi fructus 2,0. 

1-2stfindl. 20-30 Tropfen. 

Unguentum Digitalis. 
Fingerbutsalbe. 

I. Erglinzh. 
Rp. Extracti Digitalis 1,0 

Unguenti cerei 9,0. 
Zur Ahgabe frisch zu bereiten. Das Extrakt lost 

man in wenig Glycerin oder verd. Weingeist. 
II Helvet. 

Rp. Extracti Digitalis fluid. 2,0 
Adipis benzoati 8,0. 

Vinum Dlgltaleum compositum. 
Vin de digitale compose de I'Hotel-Dieu 
(Gall.). Vin de Trousseau. Oenole de digi

tale compose de l'Hotel-Dieu. 
Rp. 1. Folior. Digitalis pulv. 5,0 

2. Bulbi Scillae conc. 7,5 
3. Fructus Juniperi cont. 75,0 
4. Kalii acetici 50,0 
5. Yini albi 900,0 
6. Spiritus (90 proc.) 100,0. 

l\fan zieht 1-3 mit 5-6 zebn Tage aus, presst 
und !Ost 4. 

t Vinnm diuretieum (Ergănzb.). 
Harn trei bender Wein. 

Rp. Folior. Digitalis conc. 10,0 
Bulbi Scillae conc. 10,0 

t Tluctnra Digitalis aeida. Fruct. Juniperi cont. 60,0 
Rp. Foliorum Digitalis conc. 25,0 Vini Xerensis 1000,0. 

Spiritus diluti 250,0 Man zicht 8 Tagc aus, presst und !Ost 
Acidi sulfurit..•i puri 1,5. Kalii acetici 2,5. 

Acetractum Digitalis ft.uidum vergl. Acetract. Cocae fluid. S. 870. 
CHRISTISON's Einreibung bei Hydrops. Rp. Tincturae Scillae, Tincturae Digitalis, 

Olei camphorati ăă. 
Extractum Digitalis DENZEL ist ein Fluid-Extrakt, von welchem 5 g = 1 g Digitalis

blattern entsprechen; es soll nur das Digitalin und Digitalem enthalten und fast frei von 
iibeln N ebenwirkungen sein. 

Hydragogin ist ein Gemisch von Fingerhut-, Meerzwiebel- und Strophantus-Tinktur 

Il. Ob die anderen bei uns heimischen Digitalis-Arten: Digitalis ambigua Murray 
und O. lutea L., ebenfalls Glukoside enthalten und event. an Stelle von I treten konnen, 
dariiber stehen die Angaben einander direkt gegeniiber. Oigitalis ferruginea L. soll 
zehnmal so stark wirken wie D. purpurea. 

Diphenylaminum. 
1. Diphenylamin. Phenylanilin. (C6H~)~NH. Moi. Gew. = 169. Wird in den 

Theerfarbenfabriken dargestellt durch Erhitzen von Anilinchlorhydrat mit Anilin auf 220 
bis 230° C. 

Eigenschaften. Farblose, monokline Krystalle von schwach fruchtartigem Ge
ruche, in Wasser unloslich, dagegen in Alkohol, Aether nud Benzolleicht lOslich. Schmelz-

66* 
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punkt 54° 0., Siedepunkt 310° O. Es ist eine sekundare Base, die sich mit Sauren zu losen 
V erbindungen (Salzen) vereinigt, doch zerfallen diese schon unter dem Einfluss des Wassers. 

Prufung. 0,2 g Diphenylamin geben mit 2 ccm verdiinnter Schwefelsaure (von 
ca. 16 Proc.) und 20 ccm reiner (salpetersaurefreier) Schwefelsăure eine farblose Losung, 
die durch eine Spur Salpetersăure prachtvoll blau gefarbt wird . 

.Anwendung. In der Theerfarbenfabrikation zur Darstellung von Diphenylamin
blau, Anilinblau, Aurantia. In der Analyse als Reagens auf Salpetersăure. 

Diphenylamin-Reagens. Man lost 0,.5 g Diphenylamin unter Zusatz von 20 ccm 
destillirtem W as ser in 100 ccm konc. salpetersăurefreier Schwefelsăure. V on dieser Losung 
bringt man etwa 5 ccm in ein Probirglas und schichtet darauf die zu untersuchende Lo
sung. Bei Gegenwart von Salpetersăure oder salpetriger Săure entsteht an der Beriihrungs
zone mehr oder weniger intensive Blaufarbung. - Die Blaufarbung wird indessen auch 
hervorgerufen durch: Unterchlorige Săure, Chlorsăure, Chromsăure, Eisenoxydsalze und 
ăhnliche oxydirende Agentien. 

11. t Thiooxydiphenylaminum. Sulfaminol. C, 2~ (OH)S2 • NH. Moi. Gew. 
= 24i. Die Darstellung erfolgt durch Kochen von Metaoxydiphenylamin mit Natron

Sulfaminol 
(Thiooxydi
phenylamin). 

lauge und Schwefel. Die filtrirte Losung wird mit Ammoniumchlorid be
handelt, wobei Natriumchlorid in Losung geht und Sulfaminol, welches mit 
Ammoniak keine Verbindung eingeht, als gelber Niederschlag austăllt. Dieser 
wird mit W asser gewaschen und getrocknet. 

Gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, unloslich in '\Vasser, loslich 
in ătzenden Alkalien, schwieriger in Alkalikarbonaten. Auch von '\Vein
geist und Essigsăure wird es aufgenommen. Die Losungen sind gelb ge
fărbt. Erhitzt braunt es sich, wird weich und schmilzt bei etwa 155° C. 

Die Anwendung erfolgt als Antisepticum (Jodoform-Ersatz) zu Einblasungen bei 
Kehlkopftuberkulose, zur Trockenbehandlung bei Eiterungen der Kieferhohle. Als Streu
pulver bei Wunden, Fussgeschwiiren und Decubitns. Innerlich in Gaben von 0,25 vier
mal tăglich bei Oystitis. 

Einstaubungen von Sulfaminol haben sich als specifisches Mittel zur Bekampfung 
der Faulbmt der Bienen bewăhrt. 

Sulfuminol-Eucaly]Jtol (8 Proc.). Losung von 8 Th. Sulfaminol in 92 Th. Euca
lyptol. Gebrauch wie Sulfaminol zum Pinseln bei Kehlkopftuberkulose. 

Sulfaminol-Guajakol (8 Proc.). Losung von 8 Th. Sulfaminol in 92 Th. Guajakol. 
Gebrauch wie Sulfaminol fiir rhinolaryngologische Zwecke. 

Sulfaminol-Kreosot (8 Proc.). Losung von 8 'l'h. Sulfaminol in 92 Th. Kreosot. 
Fiir rhinolaryngologische Zwecke. 

Sulfaminol-Menthol (8 Proc.). Li:isung von 8 Th. Sulfaminol in 92 Th. Menthol. 
Fiir rhinolaryngologische Zwecke. 

III. t Dijodcarbazolum. Dijodcarbazol. c12H6J2NH. Mol. Gew. = 419. Die 
Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Jod auf Carbazol (Diphenylimid). 

Geruchlose, gelbe Blăttchen, unloslich in Wasser, leicht loslich in Aether, Benzol, 
Chloroform, heissem Alkohol. Als Antisepticum bez. Jodoformersatz empfohlen. 

Dita. 
Cortex Dita. Cortex Alstoniae. - Ecorce de Dita (Gall.). Ditarinde. -

Ecorce d'Alstonia. - Alstonia Bark. Dita Bark ist die Rinde des Stammes der zu 
den Apocynaceae - Plumieroideae - Plumiereae - Alstoniinae gehOrigen Alstonia 
scholaris (L.) R. Br. In ganz Indien und von da bis zum tropischen Australien und 
Neu Guinea wachsender Banm, angeblich auch in Ostafrika. 

Beschreibung. Die Rinde bildet flach rinnenformige Stiicke, die bis 1,5 cm dick, 
aussen gelbgrau, mit etwas schwammigem Kork bedeckt, innen braun gestreift sind. 
Qnerschnitt rothlich. Der Kork besteht aus wechselnden Lagen diinnwandiger und dick
wandiger Zellen. In der Mittelrinde reichliche Gruppen von Steinzellen, die strecken-
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weise fast zu einem geschlossenen Ring zusammentreten. Die Steinzellen gehen auch in 
den Bas t liber, der lUilchsaftschlăuche und zusammengefallene Siebrohren erkennen lăsst. 
Markstrahlen bis 3 Zellreihen breit, ihre Zellen radial gestreckt. Im Parenchym der 
Baststrahlen nnd der Mittelrinde reichlich Oxalat in Einzelkrystallen. 

Da unter dem Namen Ditarinde ganz verschiedene Rinden in den Handel gelangen, 
so ist vorkommenden Falles genau auf den Bau zu achten. 

Bestandtheile. Alkaloide: Ditamin C16H, 9N02 , Ditain oder Echitamin 
C22H28N20 4 , ein heftiges Gift. Ferner Echicerinsăure, Echikautschin C50H400 2 , eine 
elastische Substanz, Ioslich in Chloroform, Aether, Benzin, Echicerin C30H480 2 , Echitin 
C32H520 2 , Echite"in C42H700 2 , Echitenin 020H2,N04 , Echiretin. - Ditain wird von 
koncentrirter Salr.săure nach mehreren Stunden purpurroth gelost, ebenso lOsen Schwefel
săure, Vanadinschwefelsăure, Salpetersliure mit rother Farbe. 

Ditamin wird von Salpetersăure mit gelber Farbe geliist, die Farbe wird dann 
griin, endlich orangeroth . 

.Anwendung. Man verwendet die Rinde als Febrifugum nnd Tonicum, besonders 
bei chronischer Diarrhoe -und Ruhr, wie Chinarinde. Zum arzneilichen Gebrauch eignet sich 
am besten das Fluidextrakt und die Tinktur (1: 10), von der 3-7 g pro dosi gegeben 
werden. 

Drosera. 
Gattung der Droseraceae. 
1. Drosera rotundifolia L. Sonnenthau. Ros ee du soleil. Youth wort. 

Lustwort. Heimisch auf Torfmooren Europas und Nordamerikas. Perennirendes Kraut 
mit einer Rosette grundstandiger, rundlicher, in den langen Stiei verschmalerter, reizbareT, 
mit Dri.lsenhaaren besetzter Blătter. Inflorescenz wickelartig. Bli.lthen klein, zwittrig·, 
fi.lnfzăhlig, mit 3 Karpellen. 

Verwendung findet die ganze Pflanze: 
Herba Droserae. Herba Rorellae s. Roris Solis. - Sonnenthau. Sonnen

kraut. Ohrloffelkraut. Edler Widerthon. Jungfernbliithe. - Drosera (Gall.). 
Das bli.lhende, bei gewohnlicher Temperatur getrocknete Kraut. 7 Th. frisches 

geben 1 Th. trockenes. 
Bestandtheile. Ein peptonisirendes Ferment, der Trăger der verdauenden Kraft 

der Blătter, ferner rothe und gelbe Farbstoffe und ein litherisches Oel; die frisch etwas 
scharfen und reir.enden Blătter verlieren diese Eigenschaft beim Trocknen. Das trockne 
Kraut liefert mit Alkohol (60proc.) 25 Proc. Extrakt . 

.Anwendung. Die in Vergessenheit gerathene Droge wird neuerdings besonders 
in England und Amerika bei Bronchitis, Asthma, Keuchhusten und dem Husten der 
Phthisiker angewendet. - Es wird auch eine Wirkung auf die Sexualorgane behauptet. 
Im wesentlichen scheint die Wirkung eine diuretische zu sein, daher auch bei Wasser
sucht verwendet. - Dass die Pflanze zu den sogenannten "fleisehfressenden" gehort, ist 
bekannt. 

11. Ebenso verwendet man auch die anderen bei uns heimischen Arten: Drosera 
intermedia Ha.yne und Drosera longifolia L. 

Alcoolatura Droserae (Gall.) wird aus der ganzen, frischen Pflanze wie Alcool. 
Digitalis Gall. (S. 1041). dargestellt. 

Extractum Droserae s. Rorellae. Durch Ausziehen des trockenen Krautes mit 
verdiinntem W eingeist bei gelinder Warme und Eindampfen zur Extraktdicke. Ausbeute 
etwa 25 Proc. Gabe 0,1-0,3. 

Extractum Droserae Jluidum. Wie Extract. Belladonnae fiuidum U-St. (S. 470) 
zu bereiten. 

Tinctura Droserae s. Rorellae. 1 Th. Sonnenthau, 5 Th. verdiinnter W eingeist 
(60proc.). Nach CuRm: 100 g trocknes Kraut, 11 verd. Weingeist (60proc.). Einzel
gabe 0,4-1,0 g, Tagesgabe 6-10,0 g. 
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Rp. Tincturae Droserae 5,0 
Vini Pepsini so,o. 

M. D. S. 6 stUndlich ein KaffeeWffel voll. 

III. Auslandische Arten: Drosera Whittakerii Planch. in Australien 
enthalt einen rothen Farbstoff C11H806 und einen orangegelben C11H804 . 

In Brasilien liefert Drosera communis St. Hil. in der ganzen gestossenen Pflanze 
ein reizendes Mittel, wie Senfteig, auf Schafe soli die Pfl.anze giftig wirken. Drosera 
villosa St. Hil., ebenfalls in Brasilien, liefert aus dem Safte der ganzen Pfl.anze mit 
Zueker einen Hustensaft, die Bliitter einer andern, nicht bestimmten Art liefem einen 
schweiss- und urintreibenden Thee. 

Duboisia. 
Gattung der Solanaceae - Salpiglossideae. 
Kahle Baumchen mit ungetheilten Blattern und zahlreichen, in .einem endstăndigen, 

rispigen Bliithenstand stehenden, relativ kleinen, weissen Bliithen. Die rohrig-glockige 
Blumenkrone mit fiinflappigem, schwach zweilippigem Saum. 4 Staubblatter, Frucht eine 
Beere Enthii.lt 2 Arten: 

1. Duboisia myoporoides R. Br. Heimisch in Australien und Neukaledonien 
Verwendung finden die Blatter: Folia Duboisiae. 

Beschreibung. Sie sind bis 15 cm lang, bis 3 cm breit, lănglich lanzettlich, am 
Rande etwas umgebogen. Vom beiderseits hervortretenden Mittelnerven gehen die Sekundăr
nerven fast unter einem rechten Winkel ab. Spaltoffnungen oberseits spărlich, unterseits 
sehr zahlreich, fast kreisrund, ziemlich gross, ferner auf der Epidermis keulenformige, 
mehrzellige Driisenhaare. 

Bestandtlteile. Die Blătter enthalten einAlkaloidC17H21N04 , dasalsDuboisin 
bezeichnet wurde. Nach l;ADENBURG soli das Duboisin mit dem Hyoscin identisch sein, es 
ist aber darauf aufmerk8am zu machen, dass das Duboisin starker wirkt, als dasHyoscin. Nach 
E. ScHMIDT enthalten die Blatter Scopolamin und Hyoscy amin und nach E. MERCK 
Pseudohyoscyamin; letzteres schmilzt bei 133-134° C., dreht links, ist in Wasser und 
Aether schwer, in Alkohol und Chloroform leicht liislich, es liefert bei der Spaltung Tropa
saure und eine Base C8H15NO. - Uebrigens scheinen die Blatter nicht immer die gleichen 
Alkaloide zu enthalten, vielleicht sind sie nach dem Alter oder der Jahreszeit verschieden, 
so enthielt ein von ScHUTTE untersuchtes Muster nur Hyoscyamin, ein anderes nur 
Hyoscin. 

Anwendung. Die Blătter wurden friiher ebenso wie die anderer narkotischer 
Solanaceen verwendet, gegenwărtig ist der Gebrauch sehr zuriickgegangen, doch solien sie 
anderen Solanaceenblattern beigemengt im Handel vorkommen. 

Charakteristisch ist vorkommenden Falles der beiderseits vorragende Mittelnerv, 
sein Gefiissbiindel ist wie bei anderen Solanaceen bikollateral, er enthiilt Steinzellen. 

tt Dnboisinum sulfuricum, Duboisinsulfat (Ergănzb.) wird als Hypnoticum 
und Sedativum zuweilen angewendet. Das Duboinsulfat ist keine einheitliche Verbindung, 
sondern ein Gemenge aus wechselnden Mengen Hyoscyaminsulfat, Scopolaminsulfat (= Hyos
cinsulfat) und anderen Sulfaten der in den Blăttern der Duboisia myoporoi:des enthaltenen 
Basen. Es kann je nach der Art der verarbeiteten Blatter das eine Mal fast reines Hyos
cyaminsulfat, ein anderes Mal fast reines Scopolaminsulfat sein. Es giebt die unter Atro
pinsulfat angefiihrten Reaktionen. Sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Dosis: subcutan bei Frauen 0,0008-0,00121 
bei l\1ii.nnern 0,0012-0,0022 pro Dosi und die. 

innerlich bei Frauen 0,0008-0,0022 J 
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Il. Duboisia Hopwoodii F. v. M. (syn.DuboisiaPiturieBankroft), Pituri, 
Pitschurie. Heimisch in Siidaustralien. Die Blatter sind ii-10 cm lang, lineal, die 
Spitze oft etwas umgebogen. Sie enthalten ein Alkaloid P it uri n. Dasselbe wird als 
farbloses, mit Wasser, Aether und Alkohollosliches Oei vom Siedepunkt 243° C. beschriebeu. 
Nach LADENBURG soll es mit dem Nicotin identisch sein. 

Dulcamara. 
StipitEs ])ulcamarae (Erganzb.). Caulis nulcamarae (Helv.). Caules nulcamarae 

(Austr.). ])ulcamara (U-St.). Amara dulcis. Lignum nulcamarae. - Bittersiiss
stengel. Bittersiiss. lleiligenbitter. 1) llindischkrautstengel. Miiuseholz. -
nouce-amere (Gall.). - Bittersweet. Bittersweet-stalks sind die oberirdischen Axen 

von Solanum Dulcamara L. (Solanaceae - Solaneae - Solaninae), durch ganz 
Europa, bis nach China und J apan verbreitet. 

Bellchreib~tng. Pflanze strauchartig, Stengel un ten holzig, o ben mehr krautig, 
niederliegend oder klimmenil Blatter g-estielt langlich eiformig, ganzrandig, spitz oder 
zugespitzt, am Grunde oft herzformig oder selbst geohrt, 3 zahlig. Bliithen violett, selten 
weiss, in langgestielten, rispenartigen, gablig beginnenden Wickeln, dieselben durch An
wachsung scheinbar extraaxillăr. 

Die Stiicke der Axe, gewohnlich geschnitten im Handel, sind 4-8 mm dick, der 
Lănge nach gestreift oder gefurcht, aussen griinlich-braun, ziemlich glănzend mit Kork
warzen (Lenticellen) und zerstreuten Blattnarben, innen haufig hohl. 

Ausserhalb des diinnen Korkes bleibt die Epidermis mit ihrer Cuticula erhalten, 
im Parenchym der Mittelrinde Chlorophyll, darauf folgend ein einfacher, oft unterbrochener 
Kreis von Fasern. Im Holz reichlich Holzfasern, wenig Parenchym. Die Gefassbiindel 
sind bikollateral, daher im Mark ebenfalls Phloem, das nach innen (also gegen das Cen
tmm) Fasern erkennen lăsst. In zahlreichen Zellen, besonders des Parenchyms, Oxalatsand. 

Geschmack zuerst bitterlich, dann siisslich (daher der Name). 
Bestandtheile. 1/ 3 pro miile Solanin C42H87 N01;;, ferner ein amorphes, bitter

srhmeckendes, noch nicht sichergestelltes Alkaloid C61;H100N20 29, ein Glukosid Dulcamarin 
C~2H34010, das bei der Spaltung Glukose und Dulcamaretin C16H260 6 liefert. Seine 
Spaltung beim Kauen scheint den Wechsel im Geschmack der Droge (erst bitter, dann 
siiss) zu bedingen. Vielleicht gehOrt das Dulcamarin zu den Saponinen. 

Verwechslungen. Als solche werden die Stengel von L onic era-Arten und 
Humulus Lupulus L. genanut. Sie haben gegenstandige Blattnarben und keine bikolla
teralen Biindel. 

Einsammlung etc. Officinell sind die jiingeren (Helv. U-St.), wie auch die zwei
bis dreijăhrigen Stengel, die nach Erganzb. im Herbste nach dem Abfallen der Blatter, 
nach Austr. im ersten Friihlinge oder im Spatherbste gesammelt werden. Man schneidet 
sie, um glatte Scheibchen zu erhalten, in frischem Zustande, nachllem man die dickeren 
Stengel gespalten, trocknet zunachst an einem luftigen, schattigen Ort, dann bei gelinder 
Warme und bewahrt in Blecligefassen auf. Die griine Farbe der Rinde verliert sich bei 
langerer Aufbewahrung. 

Anwendung innerlich zu 0,5-2,0 im Pulver oder als Abkochung, auch in Thee
mischungen. In der Homoopathie gegen Durchfall. In grosseren Dosen erzeugt die Droge 
Schluckbeschwerden, Uebelkeit, Erbrechen, Schwache, Schwindel, Cyanose, Pnpillenerweite
rung, Konvulsionen. Innerlich verwendet man sie geg-en Hautkrankheiten (Psoriasis, 
Pityriasis), Rheumatismus, Katarrhe, Asthma. 

Extractum ])ulcamarae. Bittersiissextrakt. Extrait de douce-amere. 
'Ergiinz b. 1 Th. fein zerschnittene Bittersiissstengel wird zweimal mit je 5 Th. siedendem 

1) Unter diesem Namen sonst Species Hierae picrae. 



1048 Ecballium. 

W asser iibergossen 6, dann 3 Stunden stehen gelassen, die Pressfliissigkeiten zu einem dicken 
Extrakt eingedampft. Ausbeute 16-18 Proc. Gall. lăsst zuerst mit 5, dann 3 Th. kaltem 
Wasser je 12 Stunden ausziehen. Diet. empfiehlt zur Erhăhung der Haltbarkeit Eindampfen 
zum diinnen Extrakt, Făllen der Schleimtheile mit a a W eingeist, Filtriren, W aschen des 
Riickstandes mit verd. Weingeist und Eindampfen. Ausbeute 14-15 Proc. Gabe 0,5-
1,0-1,5 g. 

Extractum Dulcamarae 1luidum. Fluid Extract of Dulcamara (U-St.). Wird 
ebenso wie Extr. Convallariae fluid. U-St. (S. 957) bereitet. Auf 100 Th. der Droge braucht 
man etwa 450 Th. des Losungsmittels. 

Elixir anticatarrhale HvFELAXD. 

Rp. Extracti Dulcamarae 2,0 
Extracti Cardui benedicti 6,0 
Aquae Foeniculi 50,0 
Aquae Amygdalar. amar. 6,0. 

Bei Katarrh mehrmals tliglich einen Thee!Offel. 

Pllnlae depnratoriae ALTHOF. 

Rp. Extraeti Dulcamarae 10,0 
Stihii sulfurati laevigati 5,0 
Stipitum Dulcamar. pulv. 2,5. 

Zu 150 Pillen. 3mal tăglich 3, steigend bis 7 Pillcn. 
Bei Hautaussehlăgen. 

Ptisana Dnlcamarae (Gal!.). 
Tisane de douce-amere. 

Rp. Stipitum Dulcamarae conc. 20,0 
Aquae destillatae ebullientis 1000,0. 

Nach 2 Stunden auspressen. 

Sirupus Dnlcamarae. 
Rp. Extracti Dulcamarae 2,0 

Sirupi Sacchari 98,0. 
Kindern thec!Offelweisr, Erwachsenen ess!Offelweise. 

Sirnpns de Dnlcamara (Gal!.). 
Sirop de douce-amerc. 

Rp. 1. Stipitum Dulcamar. cone. 100,0 
2. Aqu. destill. 1500,0 
3. Sacchari 

1 wird mit 2 kochend Ubergossen, nach 6 Stunden 

Species pectorales RvRow. 

BuRow' scher Thee. 

Rp. Herbae Cardui benedict. 
Herbae Centaurii min. 
Lichen. Islandici 
Stipit. Dulcamar. ăă 60,0. 

Divid. in part .. X. Ein Packchen mit 2 1 Wasser 
auf 1 1 eiukochen und tagsUber lauwarm ver
brauchen. In Ostpreussen beliebtes Hausmittel. 

Tinctura Dnlcamarae. 

Rp. Stipitum Dn1camarae conc. 1,0 

Rp. 

Spiritus diluti 5,0 

Ex tempore: 

Extracti Dulcamarae 
Spiritus diluti 

4,0 
96,0. 

l~nguentum cardiacnn1 ScHROEDER. 

Rp. Extracti Dulcamarae 2,0 
Spidtus diluti 1,0 
Olei Lauri 
Unguenti Rtlsmarin. comp. 
Unguenti cerei aa 10,0 

presst man ab, fUgt auf 100,0 der Pressf!Ussig- Zum Einreibeu <ler Herzgrube bei Magenweh der 
keit 180,0 von 3 hinzu und !Ost durch Aufkochen. Kinder. 

Krauterthee von PRoBsT, besteht aus Bittersiissstengeln, Kornblumenbliithen, Sennes
blăttern und Pfefferminze. 

KUNKEI,s antiherpetische Pillen, Blutreinigungspillen: 10 Th. Bittersiissextrakt, 
5 Th. Goldschwefel, 1 Th. Aloe. 

MORAWITz's Heilkrauter· Extrakt, gegen Lungenleiden, ist ein gereinigter Honig 
mit Spuren von Ausziigen aus Bittersiiss, Mohnkapseln und bitteren Krăutern. 

Ecballium. 
Gattung der Cucurbitac~>ae - Cucurbiteae - Cucumerinae. Umfasst eine Art: 

Ecballium Elaterium (L.) A. Rich. Heimisch im l\!fittelmeergebiet. Verwendung 
finden die Beerenfriichte. Fructus Ecballii. Fructus Elaterii s, Momordicae s. Cu
cumeris asinini. - Springgurke. Eselsgurke. - Concombre sauvage. - Ecbal
lium (Gall.). 

Beschreibung. Die Friichte sind oval, etwa 4 cm lang·, 2,5 cm dick, gelblich 
griin, weichstachlig, dreifăchrig, in jedem Fach zahlreiche, in einen griinlichen Schleim 
eingebettete Friichte. Die am gekriimmten Blattstiel herabhăngenden Friichte lOsen sich 
bei der Reife von demselben ab, wobei sie aus dem dadurch entstandenen Loche die' Samen 
mit dem Schleim heftig herausspritzen. Man sammelt die Friichte kurz vor der Reife und 
verwendet sie nach Entfernung der Samen zur Herstellung des Extractum Elaterii 
und des Elaterins. 

Bestandtheile. Elaterin (Elaterin) C20H280 5, sechsseitige Tafeln; von sehr bit
terem und scharfem Geschmack und neutraler Reaktion. In Wasser und Glycerin unlOslich, 
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schwer in kaltem, leicht in kochendem W eingeist loslich, ebenfalls leicht in Schwefel
kohlenstoff, Amylalkohol, Chloroform und Benzol loslich. In koncentrirter Schwefelsăure 

mit rother Farbe loslich, ebenso in Phenol und Schwefelsăure. Man gewinnt es durch 
Extraktion des weissen Elaterium (vergl. unten) mit kochendem Alkohol, Ausfăllen 

mit Wasser, Reinigen und Waschen mit Aether und Umkrystallisiren aus absolutem Al
kohol. Es ist das drastische Princip der Friichte. Dieselben enthalten ferner Prophetin 
C20H360, (?), Ecbalin (Elaterinsăure) C20H340 4 (?), Hydroelaterin C20H300 6 (?), Ela
terid C20H320 12 (?). 

Anwendung. Die ganzen Friichte werden kaum benutzt, dagegen das Elaterium 
und Elaterin. 

tExtractum Elaterii. Man unterscheidet: 1. Elaterium album s. anglicum. 
Elaterium (Brit.). Durch Absetzenlassen des Saftes und Eintrocknen des Satzes hergestelltes 
Prăparat von sehr ungleichmăssiger Zusammensetzung, denn der Elateringehalt, nach Brit. 
20-25 Proc., schwankt zwischen 15 und 50 Proc. Gabe 0,006-0,03 g (Brit.), doch ge
niigen zur Purgirwirkung (nach HusEMANN) 0,003-0,015 g. Die Anwendung ist nicht 
rathsam, bei alten Leuten sogar gefâhrlich(!). Wird zuweilen mit Calciumkarbonat und 
Stărke verfălscht. Griinliche, zerbrechliche Kuchen von schwachem Theegeruch. 

2. Elaterium nigrum s. Maltense. Durch Eindampfen des aus den frischen 
Friichten gepressten und durchgeseihten Saftes zum dicken Extrakt zu bereiten. Ausbeute 
etwa 1,5 Proc. Griinlich braun, in Wasser triibe loslich. Enthălt 15-20 Proc. Elaterin. 

tt Elaterinum, Elaterin (Brit. U-St.). Gabe 0,0015-0,006 g (Brit.) (vergl. o ben). 
t Pulvls Elaterlni composltus (Brit.). 
Compound Powder of Elaterin. 

Rp. Elaterini 1,0 
Sacchari Lactis 39,0. 

Dosis 0,06-0,25, 

Elaeis. 

Trituratlo Elaterlnt (U-St.). 
Trituration of Elaterin. 
Rp. Elaterini 1,0 

Sacchari Lactis 9,0. 

Gattung der Palmae - Ceroxylinae - Elaeinae, 
1. Elaeis guineensis L. Vielleicht in Siidamerika heimisch, gegenwărtig durch 

die Kultur in den Tropen und besonders in Afrika weit verbreitet. 
Verwendung findet das Oel des Mesocarps der Friichte und das des Endosperms 

der Samen. 
a) Das Oel des Mesocarps: Oleum Palmae. Palmfett. Palmbutter.- Beurre 

ou huile de palme.- Palm oii. Frisch gepresst ist es butterartig, gelb bis rothlichgelb, 
von schwachem Veilchengeruch; an der Luft bleicht der Farbstoff bald aus. Das Meso
carp enthălt 48,5 Proc. Fett. Konstanten des Oeles: spec. Gew. bei 15° C. = 0,945, 
bei 50o C. = 0,8930, spec. Gew. der Fettsauren bei 100° C. = 0,8701, Schmelzpunkt 
des Fettes nach Alter und Herkunft verschieden 27° C. bis 42,5° C. Schmelzpunkt der 
Fettsăuren 47,750 C. Erstarrungspunkt derselben 44,13° C. HEHNER'şche Zahl 
95,6. Verseifungszahl 202,0. Verseifungszahl der Fettsăuren 207,0. REICHERT
sche Zahl 0,5 . .Todzahl 51,0-52,4. Jodzahl der Fettsăuren 53,4. 

Bestandtheile. Viei freie Fettsauren, in frischem Oel 12 Proc., in alterem 
50 Proc., in ganz altem 100 Proc., ferner Palmitin und Olein. Bemerkenswerth ist der 
Gehalt an einem Lipochrom, auf dessen Gegenwart charakteristische Reaktionen be
ruhen: Chlorzink fărbt das geschmolzene Fett griin, Schwefelsăure flirbt blaugriin, Mer
curinitrat fărbt gelb, dann griin. 

b) Das O el des Endosperms: Palmkernol.- Huile de pepin de palme.- Palm 
seeds oil. PalDI kernel oii. Es wird vielfach aus den Kernen in Europa gepresst. Sie 
enthalten davon 23,4 Proc. Es ist weissgelblich oder braun, von angenehmem Geruch und 
Geschmack. Konstanten des Oeles: Spec. Gew. bei 15° C. = 0,952, bei 79° C. = 

0,8731. Schmelzpunkt des Fettes 23-28° C. Erstarrungspunkt 20,5. Schmelz
punkt der Fettsauren 25-28,5° C. Verseifungszahl des Fettes 247,6, der Fett
săuren 258-265. Jodzahl 10,3-17,5. 
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Bestandtheile. Etwa 26 Proc. Olein, 33 Proc. Stearin, Palmitin und My
ristin, etwa 44 Proc. Glyceride der Laurinsăure, Caprinsăure, Caprylsăure 

und Capronsăure. 
Verwendung. Wie Kokosol. Die Pressrlickstănde der Samen werden als Vieh

futter benutzt, sie enthalten 16,1 Proc. Rohprotein, 10,93 Proc. Rohfett, 37,85 Pruc. 
stickstofffreie Extraktstoffe. Sie dienen auch zur Verfălschung des gemahlenen 
Pfeffers; ruan unterscheidet sie hier leicht von dem ăhnlich gebauten Endosperm der Kokos
palme durch die etwas stărker und knotig verdickten und sehr deutlich getiipfelten Zell
wănde. Die Zellen enthalten ebenfalls grosse Aleuronkorner und Reste von Fett. 

11. Elaeis melanococca Gărtn . . Heimisch in Mittel- und SUdamerika. Aus 
dem Mesocarp gewinnt man ebenfalls ein Fett von talgartiger Konsistenz. Es ist von 
dunkelrother Farbe. 

Elemi. 
Elemi (Erg·ănzb. Helv. Austr.). Gummi s. Resimt Elemi. Balsamum cauca

ruum. - Elemi. Eleruiharz. Oelbauruharz. 1) - Elerul (Gal!.). 
Mit deru Namen Ele mi bezeichnet man eine ganze Anzahl verschiedener, wohl 

meist von Burseraceen stammender Harze. 
a) .Amerikanisches Elemi von lcica- und Amyris-Arten. In den Handel kommt 

zuweilen mexikanisches Elemi von Amyris elemifera Royle und Yucatan-Elemi 

von Amyris Plumieri DC. und andere Arten. Beide Sorten sind hart. Dahin gehort 

ein neuerdings vom Protium heptaphyllum March. in den Handel gekommenes 
weiches Elemi, von grauer Farbe und fenchelartigem Geruch. Es enthălt 7,3 Proc. ăthe
risches Oei. 

b) Ostindisches Elemi von Canarium-Arten bildet harte Stiicke von schwa
chem Geruch. 

c) Bengalisches Elemi, angeblich von Amyris Agallocha Roxb. und Balsa-
modendron Roxbourghii Arn., ein weiches, weisses Harz. 

d) Neu-Guinea-Elemi, angeblich von Canarium-Arten, bildet harte, gelblich
weisse Stiicke. 

e) Mauritius-Elemi von Colophonia Mauritiana DC., weiches Harz, dem fol
g·enden ăhnlich. 

f) Manila-Elemi oder Philippinisches Elemi, auf der Insel Luzon gesammelt. 
Die einzige, gegenwărtig in grosserer Menge in den Handel gelangende und nach den 
oben genannten .Arzneiblichern officinelle Sorte. Gal!. und Helv. nennen mit einiger Re
serve als Stammpflanze Canarium commune L., Austr. die Gattung Canarium ii.berhaupt. 
Wahrscheinlich ist die Ableitung falsch, da das Harz von Canarium fest ist. 

Beschreibung. Es bildet eine weiche, teig- oder terpentinartige, gelblich-weisse 
oder grlinliche Masse von kornig-krystallinischer Beschaffenheit, mit vielen Pflanzen- und 
Kohlenpartikelchen untermischt. Geruch an Fenchel erinnernd, Geschmack gewiirzhaft und 
etwas bitterlich. Bei lăngerer Aufbewahrung wird das Elemi allmăhlich fester und nimmt 
eine mehr gelbe oder brăunliche Farbe an. In Chloroform bei gewohnlicher Temperatur, 
in Alkohol, Aether und Benzol beim Erwărmen loslich, in Petrolăther unvollstăndig loslich. 
Spec. Gew. 1,02-1,08. 

Bestandtheile. 30 Proc. ătherisches Oel, 20-25 Proc. Amyrin (a-Amyrin 
Schmelzpunkt 180-181° C. und fl-Amyrin Schmelzpunkt 193-194° 0., beide Amyrine sind 
Triterpenalkohole der Formei C30H490H), ferner eine krystallisirbare Săure: Elemi să ure 
C35H460 4 , zwei andere, krystallinische Korper, die in Wasser loslich sind, Bryoidin 

1 ) Man nahm friiher an, dass das Elemi ein Sekret des wilden Oelbaumes sei. 
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C20H380 3 und Bre"idin und einen Bitterstoff. Die Hauptmenge bildet ein in Alkohol 
lo~liches, amorphes Harz. 

Das ătherische O el: Oleum Elemi.- ElemiOI.- Essence d'Elemi.- Oii of 
Elemi ist farblos oder hellgelb. Spec. Gew. 0,87-0,91. Es dreht (100 mm-Rohr) + 44° 3'. 
Es enthiilt d- Phellandren, Dipenten, Polyterpeue und sauerstoffhaltige 
Antheile. 

Aufbewahrung. In gut verschlossenen Blechgefiissen. 
Anwendung. In der Pharmazie zur Bereitung reizender Salben, in der Technik 

zu Firnissen. Aeusserlich wirkt es wie Terpentin, doch milder. 
Elemi depuratum s. expurgatnm. Resine elemi pnrifiee (Gall.). Man 

schmilzt Elemi bei gelinder Wărme und seiht durch Leinwand. Dieses gereinigte Elemi 
ist gewBhnlich etwas dunkler gefărbt. 

Unguentum Elemi (Ergănzb. Helv.). Balsamum Arcaei. Unguentum Arcaei. 
- Elemisalbe. Arcaebalsam. Arcaesalbe (volksthiiml.A-B-C-Balsam).- Onguent 
d' Arcaeus (Gall.). Baumc d' Arcaeus. Ergănzb. Helv. Elemi, Lărchenterpentin, 
Hammeltalg 1), Schweineschmalz 1 ) aa. Gall. 200 Hammeltalg, 150 Eiemi, 150 Larchenterpen
tin, 100 Schweint'fett. 

Balsamnm Areaei llqnldnm. 
Rp. Unguenli Eterni SO,O 

Olei Petrae 70,0. 
Bei gelinder Wărme schmelzen und kaltriihren. 

Balsamum vuboerarinm Hollandornm. 
Hollltndischer Wundbalsam. 

Rp. Elemi 20,0 
Cerae flavae 5,0 
Terebinth. laricin. 35,0 
Olei Hyperici 40,0. 

Emplastrum glutinans. 
Empl. ad clavos pedum Delacroix. 

Emplâtre D'ANDRE de la Croix. 
Up. Elemi 25,0 

Resinae Pini 100,0 
Terebinth. laricinae 
Olei Lauri express. ăă 12,5. 

Auf Taffet gestrichen gegen Hiihneraugen. 

f;mplastrnm glutlnans odorutum. 
Wohlriechendes Heftpflaster. 

Rp. Elemi depurati 20,0 
Colophonii flavi so,o 
Cerne flavac siccae 40,0 
Terebinth. laricinae 5,0. 

Man schmilzt und fUgt hinzu 

Vanillini 0,1 
Olci Bt•rgamottne 
Olei Cit1i aa 1,0. 

Ungnentnm Elemi rubrum. 
Rother Arcaebalsam. 

Rp. Unguenti Elemi 95,0 
Boli Armenae laevigatne 5,0. 

BARNLEY's Pferdehufsalbe, das Spalten der Hufe zu verhindern, besteht aus 2 
Elemi, 1 Talg, 1 Riibăl. 

CASPAR l'IIENET's Bruehp11aster. Ein mit einer Masse aus Wachs, Terpentin und 
Elemi bestrichenes, mit Gaze bedecktes Papier. 

Psilothrum von E. JAcOBSEN, ein Enthaarungsmittel, enthălt 8 Th. Kolophoni.um, 
40 Th. Elemi, 10 Th. Benzoe, 10 Th. Wachs, 30 Th. Bleipflaster. 

Emplastrum. 
Emplastrum, Pflaster, Emplâtre, Plaster. Ueber die Darstellung, das Formen, 

Ausgiessen, Streiehen und Aufbewahren der Pfiaster ist alles Erforderliche in dem Kom
mentar von HAGER-FrscHER-HARTWICH, IL Aufi., S. 605 u. f. gesagt, ferner in HAGER's 
Technik der Pharmaceut.ischen Receptur V. Aufi. S. 302 n. f. - Dagegen ist es erforderlich, 
die neue Pfiasterform der Collemplastra zu besprechen. 

Collemplastrum. Der Name "Collemplastrum", aus Colla=Leim und Em
plastl'Um = Pfiaster entstanden, ist eigentlich nicht gliicklich gewiihlt, da gerade die Kaut
schukpflaster gegen Wasser bestăndig sind und gerade die entgegengesetzten Eigenschaften 
eines Leimes - die Klebkraft ansgenommen - besitzen. Wiihrend die UNNA'schen Leim
kompositionen, die DIETERICH'schen Colligamina und Glutektone gerade durch ihre Wasser
loslichkeit, iiberhaupt dadurch wirksam sind, dass sie sich auf der Wuude verfliissigen, 

1 ) Helv. lăsst thierische Fette nur benzoinirt verwenden. Vergl. Adeps benzomatus 
s. 159. 
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scheint bei den Collemplastra besonders der hermetische Verschluss, die vollkommene Un
lOslichkeit der Kautschukmasse, die Beliebtheit dieser Formen zu erklăren. Allerdings 
darf hierbei nicht unerwăhnt bleiben, dass trotz des ausserordentlichen Konsums der Coll
emplastra, trotz ihrer Beliebtheit, das heutige Streben der Aerzte dahin geht, hermetische 
Verschliisse der Wunden mllglichst zu vermeiden. Jedenfalls aber hat die Praxis gezeigt, 
dass die Collemplastra - urspriinglich in Amerika hergestellt - einen grossen technischen 
Fortschritt bedeuten und zwar schon deshalb, weil sie eine aussergewohnliche Klebkraft 
besitzen und mit verhăltnismăssig grossen Mengen Medikamenten versetzt werden k!lnnen. 
In dieser Eigenschaft năhern sie sich den Guttaperchapfiastermullen, welche so ziemlich von 
allen Verband· nnd ăusserlichen Stoffen die gt•!lssten Mengen an Medikamenten inkorporirt 
enthalten. Seit der Einfiihrung der Collemplastra ist. der Verbrauch an den Emplastra 
entschieden zuriickgegangen. 

Formen. Die Collemplastra sind nicht nur in endlosen 20 cm breiten Rollen, 
sondem auch in Bandform und - was die praktischste Form ist, in Spulenform im 
Handel. Gerade letztere Form verdient deshalb Erwăhnung, weil sie sich fiir den Arzt 
zum bequemen Mitnehmen eignet. Meist ist das Collemplastrum auf Shirting gestrichen, 
es kommen aber auch andere Grundlagen vor. Wăhrend friiher vor allem das amerika
nische Kautschukpflaster direct auf Wunden Nebenwirkungen zeigte, sind die neueren 
deutschen Fabrikate geeignet, als reizloses, antiseptisches Kautschukpfiaster direkt auf 
Wunden gelegt zu werden. 

Darstellung. Zur Herstellung eines guten, namentlich lange Zeit haltbaren Kaut
schukpfiasters bedarf es vor allem eines prima Para-Kautschuk. Andere, besonders minder
werthige Kautschuke, wie Madagaskar-Kautschuk, liefem wohl ein schOnes Prăparat, k!lnnen 
aber keine Garantie fiir Haltbarkeit gewăhren. Zur Herstellung verwendet man am besten 
eine ătherische Kautschuklosung, die mit noch anderen Ingredientien wie Harz1ll, Copaiva
balsam, Wachs, Terpentin, Kolophon etc. vermischt wird und nur noch als Grundmasse 
mit weiteren Zusătzen, wie Mehl, Harzlll, Aether und Medikamenten versetzt. zu werden 
braucht, um eine weiche, schmierig·e Masse zu liefern, die nicht erst, wie bei den Pfiastern 
geschmolzen werden braucht, sondern die in einer Kastenstreichmaschine direkt gestrichen 
werdeu kann. (Siehe Mas sa Collemplastri, seu Corpus ad collemplastrum S. 682.) 
Als Stoff zum Streichen wăhlt man ein recht dichtgeschlossenes Gewebe. Das fertige 
Kautschukpflaster wird dann auf Hiirden gelegt, die mit Stoff bezogen sind, um das Ab
dunsten des Kautschukpflasters auch noch l'lU erm!lglichen, und dann nach Belegen mit 
Gaze eingerollt. Die Herstellung des Kautschukpfiasters durch Aufwalzen des heiss
gemachten Kautschuks auf den Stoff - wie es merkwiirdigerweise von Amerika gesagt 
wird - ist eine weder lukrative noch rationelle Methode; die diesbeziiglichen Angaben 
diirften wohl auf falschen Berichten beruhen und cum grano salis aufzunehmen sein. 

Die Konsistenz des Kautschukpflasters, seine Klebkraft etc. ist auch noch abhăngig 
von dem Feinheitsgrad der Pulver. Man verfăhrt genau nach den bekannten Vorschriften, 
von denen die E. DIETERICH'schen (Pharm. Manual, VII. Auflage, pag. 70 n. fig.) em
pfehlenswerth sind. 

Vor der Verwendung von Kohlenwasserstoffen (Benzin etc.) ist zu warnen, weil 
dieses, ebenso wie Schwefelkohlenstoff, zersetzend und verăndernd auf den zum Pflaster 
verwendeten Kautschuk wirkt und ein nur kurze Zeit haltbares Prăparat liefert. 

Emulsio. 
Emulsio (Austr. Germ. Helv.). Emulsion (Gall.). Emulsum (engl.). Ueber die ver

schiedenen Arten der Emulsionen und die Technik ihrer Darstellung vergl. Kommentar 
zum deutschen Arzneibuche von fuGER-FlscHER-HARTWICH, II. Aufl. Bd. I, S. 623 u. fig., 
sowie HAGER's Technik der pharmaceutischen Receptur. Beziiglich der von den einzelnen 
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Pharmakopoen gegebenen allgemeinen Anweisungen ist zu bemerken, dass Bri t. u. U.-St. 
solche iiberhaupt nicht geben. In den iibrigen Pharmakopoen sind folgende Bestimmungen 
enthalten. 

Austr. Samenemulsionen bereitet man in der Rege! so, dass von 1 Th. des 
zerstossenen Samens mit der erforderlichen 1\'Ienge destillirten Wassers = 10 Th. Kolatur 
erhalten werden. 

Oelemulsionen sind zu bereiten aus: Oel 5 Th., arabischem Gummi 2,5 Th., 
W asser 92,5 Th. 

Germ. Samenemulsionen werden, wenn nicht andere Verhăltnisse vorgeschrieben 
sind, so bereitet, dass von 1 Th. Samen = 10 Th. Kolatur bereitet werden. 

Oelemulsionen werden, wenn nicht andere Verhăltnisse vorgeschrieben sind, be
reitet aus: Oel 10 Th., arabischem Gummi 5 Th., destillirtem Wasser 85 Th. 

Wird Emulsio oleosa verordnet, so ist diese aus Mandelol zu bereiten. 
HelT. Beziiglich der Samenemulsionen und Oelemulsionen (einschliesslich der 

Emulsio oleosa) gelten die gleichen Vorschriften wie in der Germ. 
Gummiharzemulsionen werden bereitet aus Gummiharz 10,0 Th. (welches mit 

sehr wenig Mandelol feingerieben ist), arabischem Gummi 10,0 Th., Wasser von 50° C. 
= 80,0 Th. 

Gall. giebt keine eigentlichen allgemeinen Anweisungen. Dagegen giebt sie fiir 
Emulsio Amygdalarum folgende Vorschrift: Amygdalarum excorticatarum, Sacchari 
ăă 50,0, Aquae 1000,0. In gleicher Weise sind zu bereiten Emulsio Amygdalarum 
amararum, Emulsio Cannabis und Emulsio Pistaciae. 

Sie giebt ferner fiir Emulsio Balsami tolutani folgende Vorschrift: Balsami 
tolutani 20,0, Spiritus (90 Proc.), Tincturae Quillajae ăă 100,0, Aquae tepidae 780,0. In 
gleicher Weise sind zu bereiten Emulsio Balsami Copaivae, Emulsio Olei Cadini 
und Emulsio Picis. 

Es versteht sirh von selbst, dass die allgemeinen Anweisungen beziiglich der Mengen
verhăltnisse, wie sie Austr., Germ. u. Helv. geben, sich nur auf nicht starkwirkende 
Samen und Oele, nicht aber auf starkwirkende (z. B. Semen Hyoscyami, Oleum Crotonis 
u. a. m.) beziehen. 

Emulsio O lei J eeoris dextrinata. 
Dextri.n-Emulsion of Cod Liver Oil 

(Nat. Form.). 
Rp. Olei Jecoris 500 ccm 

)iuci\'ginis Dextrini 325 ccm 
Sirupi tolutani 125 ccm 
Flavoring 1 ) 

Aquae aă q. s. ad 1 Liter. 

Emulsio Olei Jeeoris. 
J-:mulsio Olei Morrhuae (Nat. Forn1.) 
Rp. Olei Jecoris 464,0 g 

Gummi arabiei pulv. 116,0 g 
Sirupi tolutani 100,0 ccm 
Flavol'ing 1) 

Aquao ăa q. s. ad 1 Litcr. 

Emulslo Olei Jecorls cum 
Calcio phospborlco (Nat. Form.). 

Rp. Olei Jecoris 464,0 g 
Guumd arabiei 116,0 g 
Calcii phosphorici 35,0 g 
Sirupi tolutani 100,0 ccm 
FIMoring 1) 

Aquae aă q. s. ad 1 Liter. 

Emulsio Olei Jeeorls cum Calcio laeto
phosplwrieo (Nat. Form.). 

Rp. Oloi Jecoris 464,0 g 
Gummi arabiei 116,0 g 
Calcii !actiei 35,0 g 
Acidi phosphorici (85 Proc.) 20,0 g 
Sirupi tolutani 100,0 g 
Flavoring 1) 

Aquae destillatae aii q. s. ad 1 Liter. 

Emulsio Olel Jeeoris cum Calcio et Natrio 
pbosphorlco (Na.t. Form.). 

Rp. Olei Jecoris 464,0 g 
Gummi arabiei 116,0 g 
Calcii phosphorici 
N atrii phosphorici ăă 17,5 g 
Sirupi tolutani 100,0 ccm 
Flavoring 1) 

Aquae ââ q. s ad 1 Liter. 

Emulsio Olei Jecoris cum Extracto Malti 

(Nat. Form.). 

Rp. Olei Jecoris 500,0 ccm 
Mucilaginis Dextrini 125,0 ccm 
Extracti Malti 375,0 ccm. 

1) Unter "Flavoring" versteht das Nat. Form. ein Geschmackscorrigens. Und zwar 
empfiehlt es auf 1 Liter der fertigen Emulsion je nach Geschmack eins der folgenden un
gefahr in den hier angegebenen 1\'Iengen zuzusetzen: 1) Olei Gaultheriae 4 ccm. 2) Olei 
Gaultheriae, Olei Sassafras ăă 2,0 ccm. S) Spiritus Aurantii compositi (U-St.), s. S. 853 
1,5 ccm. 4) Olei Gaultheriae 2,0 ccm, Olei Amygdalarum amararum aetherei, Olei Corian
dri ăă 0,25 ccm. 5) Olei Gaultheriae, Olei Sassafras ăă 1,5 ccm, Olei Amygdalarum ama
rarum aetherei 0,25 ccm. 6) Olei Gaultheriae, Olei Amygdalarum amararum aetherei ăă 
2,5 ccm. 7) Olei Neroli, Olei Amygdalarum amararum aetherei ăă 1,5 ccm, Olei Caryo
phyllorum 0,25 ccm. 
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Emulslo Olel Jecorls cum Hypophosphitlbus 
(Nat. Form.). 

Rp. OI ei J ecoris 464,0 g 
Gummi arabiei 116,0 g 
Salis hypophosphorosi solubilis 

cujuslibet 17,5 g 
Sirupi tolutaui 100,0 ccm 
Fla voring 1) 

Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Emulslo Olel Jecorls cum Pruno Virginiana. 
Rp. Olei Jecoris 464,0 g 

Gummi arabiei 116,0 g 
Extracti Pruni Virginiani fluidi 65,0 ccm 
Sirupi tolutani 100,0 ccm 
Flavoriug 1 ) 

Aquae aă q. s. ad 1 Liter. 

Emulslo Olel Biciul (Nat. Fot·m.). 
Rp. O!ei Rieini 32,0 g 

Gummi arabiei 8,0 g 
Tiucturae Vanillae 2,5 ceru 
Sirupi Sacchari 20,0 ccm 
Aquae q. s ad 100,0 ccm. 

Emulsio Olei TerAbinthluae (Nat. Form.), 
Rp, Olei Terebinthinae 12,5 ccm 

Gummi arabiei 2,0 g 
Vitelli ovi 15,0 ccm 
Elixir aromatici (U-St.) 15,0 ccm 
Aquae Cinnamomi q. s, ad 100,0 ccm. 

Emulslo O lei Tereblnthluae fortlor (Nnt. Form.). 
Rp. Olei Terebiuthinae 50,0 ccm 

Gummi arabiei 2,5 ccm 
Aquae 50,0 ccm. 

Emulslo phosphatica (Nat. form.). 

Rp. Olei Jecoris 250,0 ccm 
Glyceriti Vitelli 165,0 g 
Aeidi phosporici diluti (10 Proc.) 50,0 ccm 
Olei Amygdalarum amarnrum 

aetherei 1,5 ccm 
Rum 250,0 ccm 
Aquae Aurantii fiorum q, s. ad 1 Liter. 

Glycouln·Emulslo O lei Jecorls (Nat. Form.). 

Rp. O!ei Jecoris 500,0 ccm 
Glyccriti Vitelli 175,0 ccrn 
Sirupi tolutani 100,0 ccm 
FI a voring 1) 

Aquae aă q. s. ad 1 Litcr. 

Quillaja Emnlsio Olei Jecoris. 

Rp. Olei Jecoris 500 ccm 
Tincturae Quillajae 65 ccm 
Sirupi tolutani 100 ccm 
Flavoring 1) 

Aquae âa q. s. ad 1 Liter. 

Ephedra. 
Gattung der Gnetaceae. 
1. Ephedra vulgaris Rich. (syn. E. monostachya L., E. distachya L. E. 

helvetica C. A. Meyer). Heimisch im Mittelmeergebiet und Orient bis zum Himalaya, 
nordlich bis ins Wallis, Tirol und Ungarn. Die oberirdischen vegetativen Theile der 
Pflanze sind ein altes Mittel gegen Diarrhoe, die Fritchte (Amenta Uvae marinae) ver
wendete man gegen l<~ieber. Neuerdings ist die Pflanze als Mittel gegen akuten und 
chronischen Rheumatismus empfohlen worden, hat aher mit Ausnahme von Russland wenig· 
Verbreitung gefunden, da sie gegen andere, genauer bekannte Mittel zweifellos zuriicksteht. 

Bestandtheile. Der die Wirkung bedingende Stoff ist das Alkaloid Ephedrin. 
C10 H15 NO. Man entzieht es dem weingeistigen Extrakt der Droge nach Zusatz von Al
kali mit Aether. Durch Ueberfiihrung in das gut krystallisirende Chlorhydrat wirrl es 
gereinigt. Letzteres schmilzt bei 216° C. und ist in Wasser leicht lOslich. Das reine Alka
loid ist in Alkohol, Aether und Wasser leicht loslich, es schmilzt bei 210° C. Es 
schmeckt bitter, adstringirenrl und wirkt stark giftig mydriatisch. Daneben kommt ein 
zweites Alkaloid: Pseudoephedrin C10H15NO vor, das bei ll5° C., dessen Chlorhydrat bei 
174°C. schmilzt; es ist dem vorigen im iibrigen, auch beziiglich der Wirkung, sehr ăhn
lich. Ein drittes, ebenfalls als Ephedrin bezeichnetes Alkaloid soli die Zusammensetzung 
C13 H19 NO haben, Schmelzpunkt 112° C., der des Chlorhydrats 207° C. Seine Wirkung ist 
sehr schwach. Ausserdem enthălt die Pflanze einen oder mehrere Korper, die dem 
Phytosterin ăhnlich sind und Brenzkatechin. Asche des Krautes 5,10 Proc., der 
Wurzel 4,09 Proc. 

11. Ephedra andina Poeppig. In Peru und auch sonst auf den Anden Siid
arnerikas. Namen: Pingo-Pingo und Pinco-Pinco, Verwendung :finden die Wurzeln gegen 
Steinleiden. Sie sind 5 mm dick und dicker, mit einer hellbraunen, blăttrigen Rinde bedeckt. 
Querschnitt zierlich gestreift. Unter der Borke die ka.rminrothe Rinde. Das Holz gelb. 

1 ) Siehe Fussnote auf voriger Seite. 
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In der Rinde stark verdickte, lange unverholzte Fasern uncl eigenthi.imlich gestaltete Idio
blasten. Das Holz mit echten Gefassen. 

III. Andere Arten: Ephedra Ariana Tel. In Brasilien. Namen: Fragaria do 
campo, Morango do campo. Die Fri.ichte verwendet man gegen Fieber. E. trifurcata 
Torr. an der Si.idkiiste der Vereinigten Staaten. Namen: Canutillo. Mittel gegen Go
norrhoe. E. antisyphilitia C. A. Mey. In den westlichen Vereinigten Staa ten. Namen: 
Brigam weed, Mormon tea, Mountain rush. Mittel gegen Gonorrhoe und Syphilis. 
Ephedra fragilis Desf. Im ostlichen Mittelmeergebiet. Mittel gegen Hămorrhoiden. 

Equisetum. 
Einzige Gattung der Equisetaeeae. 

Die oberirdischen Theile von Equisetum hiemale L. und Equisetum arvense L. 
fanden frUher als diuretische Mittel Verwendung, siud aher vollig in die anscheinend 
wohlverdiente Vergessenheit. gerathen. Equisetum hiemale L. wird in den Vereinigten 
Staaten als Adjuvans der Digitalis verwendet. Neuerdings haben sie Aufnahme gefunden 
in den Arzneischatz Pfarrer Kneipps. 

Wassersuehtthee, Pfarrer KNEIPP's. Herba Equiseti 40,0, Fruct. Cynosbati 20,0, 
Fol. H.osmarini, Rad. Sambuci, Lign. Sassafras aii. 10,0, Fol. Rutae, Fol. Trifolii fibr., Fol. 
Uvae Ursi, Viscum album, Lign. Santali, Fruct. Juniperi aii. 5,0. 

Equisetum ramosum verwendet man in der Mandschurei bei Augenentziindungen 
und als Adstringens. 

Einige Arten enthalten Aconitsaure C6 H6 0 6, daher friiher als Equisetsăure 
bezeichnet. Equisetum hiemale L. enthălt 1,4 Proc. fettes O el und 5,3 Proc. ei~es 
Weichharzes. 

Die Verwendung der kieselsăurereichen Pfl.anzen zum Scheuern von Metallgeschirr 
(daher Zinnkraut) und zum Glatten oder Schachteln des Holzes (daher Schachtel
halm) ist bekannt. 

Eriodictyon. 
Gattung der Hydrophyllaceae-Nameae. 
Eriodictyon .glutinosum Benth. Heimisch in Kalifornien. Yerba santa. Saint 

herb. Mountain-peach. Unter demselben Namen werden auch die Blatter von E. tomen
tosum Benth. und E. angustifolium Nutt. verwendet. 

Beschreibung. Die Blătter der erstgenannten Art sind lanzettformig, bis 10 cm 
lang, 1-1,5 cm breit, am Rande geschweift-gezăhnt, kurzgestielt, lederig. Oberseits sind 
sie griin, unterseits silberweiss, beim Zerreiben riechen sie aromatisch, sie schmecken 
schwach adstringirend und schleimig. 

Der Querschnitt lăsst beiderseits die Epidermis mit dicker, gefalteter Cuticula er
kennen. SpaltOffnungen nur auf der Unterseite. Unter der Oberseite eine Reihe langer. 
gefiicherter Palissaden, die Oxalatkrystalle enthalten sollen (von uns nicht gefunden). 
Schwammparenchym schmal. Auf beiden Seiten Dri.isenhaare vom Bau der Labiatendritsen. 
Die Nerven ragen auf der Unterseite sehr stark hervor, die dadurch entstehenden "Zellen" 
sind dicht mit dickwandigen, geschlăngelten Haaren erfiillt. Die Blatter sind von aus
getrocknetem Harz und Oel klebrig, die in der Droge befindlichen Stengeltheile sind 
direkt mit einer Harzschicht iiberzogen. 

Bestandtheile. Eine eigenthi.tmliche Saure: Eriodictyonsăure zu 2,4 Proc., 
Ericolin, ein in Wasser loslicher Bitterstoff, zwei Harze, von denen das eine in 
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Alkohol, das andere in Aether (zu 9 Proc.) Ioslich ist, Gummi, ein glukosidischer Gerb
stoff, atherisches und fettes Oei. 

.Anwendung. Man verwendet die Blatter in Amerika bei entziindlichen Krank
heiten der Athmungsorgane, besonders Bronchialkatarrh, am liebsten in Form des Fluid
extraktes. - Viei besprochen ist die Fahigkeit der Blătter, die Geschmacksempfindung fiir 
"bitter" aufzuheben. Sie besitzen diese Fahigkeit nur in sehr gering·em Maasse (vergl. 
Gymnema). 

Sirupus Eriodietyl. 

Rp. Extr. fluid. Eriodictyi 2 
Magnesiae ustae 1 
Aquae destillatae 15 
Sacchari 28. 

F. I. a. sirupns. 

Sirnpus Eriodictyi aromaticus (Nat. Form.). 
Rp. Extracti Eriodictyi fluid! 32 ccm 

Liquoris Kalii caus tiei (5 proc.) 25 
Tincturae Cardamomi comp. 

(U-St.) s. S. 637 
Olei Sassafras 
Olei Citri 
O!ei Caryophyllorum 
Spiritus (94 Yol. Proc.) 
Sacchari 
Aquae q. s. ad 

ăă 

65 " 

0,5 
1,0 " 
32 

800,0 g 
1 !. 

Extractum Eriodictyi 1luidum(U-St.). Extractum Yerba santa. A.us lOOOg 
gepulverten Blăttern (Nr. 60) und q. s. einer Mischung von 800 ccm Weingeist (91 proc.) 
und 200 ccm Wasser im Verdrăngungswege. Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuerst 
900 ccm und verfăhrt weiter, so dass man lege artis 1000 ccm Fluidextrakt erhălt. 

Extractum Santa 1luidum, von Eriod. Californicum Dcne., wird zu 1-4 ccm 
mehrmals tăglich gegen chronischen Husten und Blasenkatarrh angewendet. 

Eryngium. 
Gattung der Umbelliferae - Saniculoideae - Saniculeae. 
1. Eryngium campestre l. Mannstreu, Brachdistel. - Panicaut.

C hard o n Rol an d. Heimisch in einem grossen Theile Euro pas, N ordafrika, siidliches 
Sibirien. 

Verwendung findet die Wurzel: Radix Eryngii s. Lyringii s. Acus Veneris. -
Racine de Panicaut (Gall.). 

Beschreibung. Bildet 10-15 cm lange, 5-10 mm dicke Stiicke, · die aussen 
grau, runzelig, hiiekerig sind. Die Rinde ist schwammig-blăttrig, das Holz strahlig. Im 
Holz und in der Rinde findet sich Oxalat, in der Rinde Rhomboide und Drusen, im Holz 
Drusen. 

Verwendung. Als Diureticum. 
11. Als Diureticum und Sudorificum verwendet man in Nordamerika E. aquati

cum L. als Fiebermittel und gegen Schlangenbiss, E. foetidum L., in Cayenne und 
Jamaica, endlicb als die ~1ilcbsekretion hemmendes Mittel: E. maritimum L. 

Erythritum. 
Erythrit. Erythrol. Erythromannit. Erythroglucin. Phycit. C4H6 (0H)4• 

Mol. Gew. = 122. Diese dem Glycerin und Mannit nahestehende Verbindnng wird aus 
dem in verschiedenen Flechten vorkommenden "Erythrin" durch Einwirkung von Basen 
gewonnen. l\Lan extrabirt die Flechten (Roccella tinctoria DC., Roccella fuciformis. Ach.) 
kalt mit verdiinnter Kalkmilch, filtrirt und făllt aus dem Filtrat mit Salzsaure das Erytbrin. 
Der gallertartige Niederschlag wird gut gewascben und einige Stunden hindurch mit 
Kalkmilch gekocht. Man filtrirt, fallt den geliisten Kalk durch Einleiten von Kohlensaure 
und dampft zum Sirup ein, den man mit Sand vermiscbt und eintrocknet. Durcb Extrak
tion des Riickstandes mit Aether wird zunăchst Orcin entzogen. Alsdann zieht man mit 
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Wasser aus, făllt die kouc. Losung mit Alkohol, lOst den Niederschlag nochmals in Wasser, 
entfărbt mit 'fhierkohle und lăsst krystallisiren. 

Quadratische Prismen von siissem Geschmack, sehr leicht liislich in Wasser, wenig 
li5slich in Alkohol, unlOslich in Aether. Sie schmelzen bei 126° C. und sieden unter theil
weiser Zersetzung bei etwa 330° C. Spec. Gew. = 1,451. Die Losungen sind optisch 
inaktiv. Mit Hefe nicht vergăhrbar. Wird therapeutisch nirht verwendet. 

t Erythritum tetranitricum. Erythrolum tetranitricum. Nitro-Erythrit. 
Nitro-Erythromannit. Erythrolnitrat. C4H6{N03) 4• Moi. Gew. = 302. 

Zur Darstellung trăgt man Erythrit in abgekiihlte (!) rauchende Salpetersăure 
ein. Nachdem Auflosung erfolgt ist, lăsst man kurze Zeit stehen und setzt znr Losnng 
ein gleiches Volnmen konc. Schwefelsăure, wodUTch die Verbindung ausgefăllt wird. Man 
krystallisirt sie aus siedendem Wasser oder aus Alkohol um. Aus Alkohol krystallisiren 
farblose, grosse Krystallblătter, unloslich in kaltem W asser, !Oslich in siedendem W asser 
und in Alkohol. · Schmelzpunkt 61° C. Sie explodiren durch Druck und Schlag, daher Vor
sicht. Ihrer Konstitution nach ist die Verbindung ein Salpetersăureester des Erythrits, 
"Erythrol tetrani tra t". 

Man giebt das Prăparat bei Angina pectoris, Asthma, Herzkrankheiten, chronischer 
Nierenentziindnng in alkoholischer Losung (1 : 60) und zwar in Gaben von 0,03-0,06 g. 
Vorsich tig a ufzu bewahren. 

Erythrophloeum. 
Gattung der Caesalpiniaceae - Dimorphandrae. 

1. Erythrophloeum guineense P. Don. Red-water-tree, Mancone, Buu
v a ne des floupes. Heimisch in Sierra Leone. Verwendung :findet die Rinde: Cortex 
Erythrophloei. - .Mancone-, Tali-, Sassy-Rinde. - Casca bark, Saxon bark, 
Doom bark. 

Beschreibung. Etwa 1 cm dicke Stiicke, aussen matt zimmtbraun, unregel
măssig lăngsrissig uml quergerunzelt, innen schwărzlich. Auf dem Querschnitt erkennt 
man in der dunkelbraunen Grundmasse kleine, heller gefărbte Punkte, die gegen die 
Innenrinde durch eine ebenfalls heller gefărbte Zone abgegrenzt werden. In der Innen
rinde die Punkte besonders zahlreich und gross. Die hellen Punkte werden gebildet von 
Gruppen stark verdickter poroser Steinzellen, ausser diesen in der Innenrinde vereinzelte 
Fasern. In einzelnen Zellen grosse Oxalatkrystalle. Der Weichbast ist aus Parenchym und 
zusammengefallenen Siebrohren geschichtet. Die Markstrahlen 1-2 Zellreihen breit. Im 
Parenchym Stărke und rothbranner Inhalt, der mit koncentrirter Schwefelsăure schiin 
roth wird. 

Bestandtlteile. Ein Alkaloid Erythrophloei:n C20H27N30 2 (?), bildet einen dicken 
hellen Sirup, auch die Salzc sollen nur in Sirupform erhalten werden. Schwefelsăure Hist 
mit gelber Farbe, spăter wird die Losung am Rande rosa und griin. FRiiHDE's Reagens 
lOst mit griiner Farbe, mit Schwefelsăme und Kaliumpermanganat wird es voriibergehend 
violett. Leicht lOslich in Alkohol und Essigăther, wenig in Aether und Chloroform. Beim 
Kochen mit Săuren nnd Alkalienliefert es stickstofffreie Erythrophloe'insăure und ~Ian
e o ni n, einen dem Pyridin ăhnlichen Korper. 

Anwendung. In der Heimath der Pflanze dient die Rinde als Gifttrank bei 
Gottesnrtheilen, wahrscheinlich auch als Pfeilgift. Bei uns als lokales Anăstheticum an· 
gewendet; nach anderer Ansicht soli die Wirkung eine lăhmende sein. Das Alkaloid ist 
ein Herzgift, es zeigt Digitalinwirkung, erinnert sie aber auch an die des Pikrotoxins. - Die 
geringe Anfnahme, die das Alkaloid gefunden hat, ist mit darauf zn schieben, dass 
zweifellos verschiedene Rinden auf Erythrophloei:n verarbeitet werden. Ein spăter in den 
Handel gekommenes Erythrophloe'in. hydrochloric. ist ein hellgelbes, amorphes Salz, 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 6 7 
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das reine Digitalinwirkuug hat. Die Zusammensetzung dieses ueuen Alkaloids wird an
gegeben als C28H43N07 oder C28H45NO,, es liefert mit Săuren eine vielleicht mit der Ery
throphloe'insăure identische Săure und l\Iethylamin. 

Als Lieferanten der Rinde werden auch g·enannt: E. Coumingo Baill., von den 

Seychellen, E. Adansonii (?) aus Afrika, E. chlorostachys Hennings aus Australien und 

E. Fordii Oliv. aus China. 

Eschscholtzia. 
Gattung der Papaveraceae - Papaveroideae - Eschscholtzieae. 

Eschscholtzia californica Chamisso. California Poppy. Von Kalifornien 
bis Neumexiko, bei uns oft als Gartenpflanze kultivirt. 

Besckreibung. Kraut mit feinzertheilten Blăttern und langgestielten, gelbeu, 
orangefarbigen oder weissen Bllithen. Bliithenhiille und Staubblătter auf einer den Frucht
knoten scheidig umgebenden Ausbreitung der Bltithenachse schwach perigyn eingefiigt, 
Griffel fădig, Frucht eine septicide Kapsel oder auch die Klappen sich von den Placenten 
losend. 

Bestandtheile. Alkaloide: Protopin C20H"N05 • Chelerythrin C21H"N04 

(vcrgl.: Chelidonium S. 725). Die Anwesenheit von Morphin in der Pfianze, die behauptet 
wurde, hat sich nicht bestătigt . 

.Anwendung und Wirkung. Die Pfianze gilt als schlafmachendes und schmerz
milderndes l\fittel, sie soll im Stande sein, besonders in der Kinderpraxis das Opium zu er
setzen, zumal ihr die unangenehmen Nebenwirkungen des letzteren fehlen sollen. l\ian ver
wendet die ganze Pfianze in Dosen von 2-10 g, am liebsten als Fluidextrakt (1-2 ccm), 
in Pillen oder als Sirup. 

Eucai'num. 
Unter "Euca'inen" versteht man Derivate des y-Oxy-1\fethylpiperidins, demnach 

also Verbindungen, welche enge Beziehungen zum Tropin und zum Coca'in haben. Generell 
hat man Euca'ine mit Carboxylgruppen und solche ohne Carboxylgruppen zu nnter
scheiden. Die ersteren stellen vollige Analoga des Coca'ins dar. 

1. t Alpha-Euca"in. Eucain A. Eucainum hytlrochloricum A. Unter den 
obigen Namen ist das salzsaure Salz des Benzoyl-n-methyltetramethyl·y-oxypiperidin
carbonsli.uremethylesters zu verstehen. C19 H27 N04 • HCI + H20. Moi. Gew. = 387,5 
(D.R.P. 90245). 

Darstellung. Die 'l'etramethyl-y-oxypiperidincarbonsăure wird aus dem Triaceton

o 
11 

;\ 
H2C CH, 

CH3>1 ~<CH3 
CH, \ j CH3 

N 
H 

Triacetonamin. 

amin durch Anlagerung von Cyanwasserstoff und Verseifen des entstan
denen Cyanhydrins dargestellt. Von dieser Karbonsăure gelangt man 
zu dem Euca'in-A, indem man den Hydroxylwasserstoff (mittels Benzoyl
chlorid) durch die Benzoylgruppe und den Carboxyl- und den Imidwasser
stoff (durch Einwirkung von Jodmethyl) durch Methyl ersetzt. Die so 
erhaltene freie Base ist in Wasser schwer lOslich, aus Alkohol oder 
Aether krystallisirt sie in grossen glasglănzenden Prismen vom Schm.-P. 
104° C. - Sie lOst sich leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol. 
Durch Neutralisation der Base mit wăsseriger Salzsăure. erhălt man das 

als "Euca'in-A'' oder Alpha-Euca'in bezeichnete salzsaure Salz. 
Eigenscha{ten. Das salzsaure Euca'in- A krystallisirt aus W asser in glănzenden, 

luftbestăndigen Blăttchen oder Tafeln, die 1 Moi. Krystallwasser enthalten und in 11 Th. 
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Wasser von 15° C. zu einer neutralen oder sehr schwach sauren Fliissigkeit loslich sind. -
A.us der wăsserigen Losung wird durch A.mmoniak, ătzende und kohlensaure A.lkalien die 
freie Base als klebriger, bald krystallinisch erstarrender Niedersehlag gefăllt. - Beim Er
hitzen mit wenig (!) Eisenchloridlosung fărbt sich die Losung des salzsauren A.lpha-Euca'ins 
voriibergehend gelb und orangeroth (Coca'inchlorhydrat verhălt sich ebenso). Fiigt man zu 

Eucain A 

5 ccm einer 1 procentigen Losung des Salzes drei Tropfen einer 5 procen
tigen Chromsăurelosung, so entsteht sogleich ein krystallinischer citronen
gelber Niederschlag. (Salzsaures Coca'in giebt unter den gleichen Verhălt
nissen keinen Niederschlag.) - Versetzt man 5 ccm einer 1procentigen 
Losung des Salzes allmăhlich mit 3 ccm einer 10procentigen Kalium
jodidlosung, so tritt zunăchst Triibung auf, welche vorerst wieder ver
schwindet, in kurzer Zeit aber gesteht die Fliissigkeit zu einem diinnen 
Krystallbrei farbloser Blăttchen von jodwasserstoffsaurem Euca'in. (Salz
saures Coca'în zeigt diese Reaktion nicht). - Die 5 procentige Losung 
des Salzes giebt mit konc. Kaliumpermanganatlosung (s. Coca'în) einen 

krystallinischen, violetten, mit Mercurichlorid einen weissen Niederschlag. - A.uf Zusatz 
von Natriumsalicylatlosung entsteht zunăchst eine harzige A.usscheidung, die durch Reiben 
sehr rasch in weisse Krystalle iibergeht. - Durch Wasserstoffsuperoxyd wird das salz
saure Euca'în-A. zersetzt. 

Priifung. 1) Făllt man aus einer wăsserigen Losung von 0,5 g des Salzes die 
freie Base durch Zusatz von Ammoniak, schiittelt alsdann mit Aether aus, so soll der Ver
dampfungsriickstand (die freie Base) nach dem Trocknen im Wasserdampftrockenschranke 
bei 104-105° C. schmelzen. 2) 0,1 g des Salzes sollen, auf dem Platinbleche erhitzt, ohne 
einen Riickstand zu hinterlassen verbrennen . 

.Aufbewaltrung. Vorsichtig. .Anwendung. Das Euea'în-A. wirkt ebenso wie 
das Coca'închlorhydrat auf Schleimhauten anăsthesirend, iiberhaupt liberali da anasthesirend, 
wo es zur Resorption gelangt. Man verwendet es daher als lokales A.năstheticum zur 
A.năsthesie der Cornea; es bewirkt keine Mydriasis, keine A.ccomodationsparese und iibt 
keine schădliche Einwirkung auf die Cornea aus. Ferner zur A.năsthesirung der Nasen
und Rachenschleimhaut, in der zahnărztlichen und urologischen sowie dermatologischen 
Praxis. Znr Verwendung gelangt gewohnlich die 2procentige Losnng, stărkere Losungen 
konnen bei der A.pplikation auf die Cornea und bei subkutaner Anwendung reizend wirken. 

Die Losungen konnen sterilisirt werden, ohne dass sie sich zersetzen. 

Unguentum Alpha-Eueai'ni 10 Proc. Unguentum Alpha-Eueaini eum Mentholo. 
Rp. Alpha-Euca'ini hydrochlorici 1,0 

Rp. Alpha-Euca'ini hydrochlorici 1,0 l\1entholi 0,2 
Olei Olivarum 2,0 Olei Olivarum 2,0 
Lanolini 7,0. Lanolini 7,0. 

Zur Erzeugung von Anăsthesie auf Schlcimhănten 
und Wunden (LrEBREICH). 

Bei juckenden Hămorrhoiden, Pruritus ani, Pru
ritus pudendorum. 

N achweis des A.lpha-E ucaxns im C o ca'iu. Lost man 1 g Coca'închlorhydrat 
in 50 ccm W asser und schiittelt mit 2 Tropfen A.mmoniak, so bleibt die Losung eine Zeit 
lang klar, wiLhrend bei A.nwesenheit von nur 2 Proc. Euca'in milchige Triibung eintritt, 
die erst nach Zusatz von mehr W asser verschwindet. 

11. t Beta-Eucalnum. Beta-Euca'in. Euca'in-B. Euca'inum hydrochlori· 
cum B. Unter den vorstehenden Namen ist das salzsaure Salz des Benzoylvinyldi

1 cco,c.H,l 
CH 

/\ 
H"C CH2 

CH'>b bH - CH, 
CH3 \/ 

NH 

Benzoylvinyldiaceton· 
alkamin. 

acetonalkamins zu verstehen. C14H21N02 • HCI. Moi. Gew. = 

271,5. D.R.P. 97672. Diese Verbindung ist zu denjenigen Euca'înen 
zu rechnen, welche Carboxylgruppen ni ch t enthalten. 

Darstellung. Vinyldiacetonamin, welches durch Einwirknng 
von Paraldehyd auf Diacetonamin erhalten ist, wird durch Reduk
tion mittels metallischen Natriums in Vinyldiacetonalkamin verwan
delt und dieses mit Benzoylchlorid benzoylirt. Die freie Base wird 
alsdann durch Neutralisation mit Salzsăure in das salzsaure Salz ver
wandelt. 

67* 



1060 Eucalyptolum. 

Eigenschaften. Ein farbloses Salzpulver von neutraler oder sehr schwach alka
lischer Reaktion. Es llist sich in etwa 20 Th. Wasser von gewlihnlicher Temperatur. 
Diese Losung kann gekocht (sterilisirt) werden, ohne dass sie Zersetzung erfiihrt. 

In dieser 5 procentigen Llisung erfolgt durch Natronlauge, Natriumkarbonatllisung· 
oder Ammoniak eine milchige Ausscheidung der freien Base, welche durch Aether gelost 
wird. Durch Mercurichlorid entsteht keine Fiillung. Durch Chromsiiure entsteht in der 
Losung ein pomeranzengelber, amorpher Niederschlag, der sich bald zusarumenballt, und in 
viei Wasser loslich ist, also in sehr verdiinnter Losung iiberhaupt nicht entsteht. - In 
konc. Schwefelsaure ist es ohne Fiirbung Joslich, diese Losung wird auch durch Zugabe 
von etwas Salpetersiiure nicht gefiirbt. Mit Kaliumwismutjodid entsteht ein orangegelber, 
mit Pikrinsaure ein citronengelber und mit Phosphormolybdansiiure ein weisser Nieder
schlag. FRoHnE's Reagens wird nicht gefiirbt. Dampft man eine kleine Menge des Salzes 
mit Salpetersiiure ein, so ist der Riickstand ungefiirbt; befeucbtet man denselben mit alko
holischer Kalilauge, so tritt keine Fărbung, wohl aher deutlich wahrnehmbarer Geruch 
nach Benzoesiiureiithylester auf. 

Auj'bewahrung. Vorsichtig. Anwendung. Die 2-3 procentige Losung be
wirkt auf Schleimhaute gebracht oder subkutan injicirt, vollkommene Anăsthesie. Die 
Empfindungslosigkeit der Hornhaut und Bindehaut des Auges tritt sehr schnell ein und 
dauert 15-20 Minuten. Es ist nur geringe Pupillenerweiterung vorhaiiden. Davon ab
gesehen ist das Beta-Euca"in nur etwa 2/ 3 so giftig als Alpha-Eucain. 

Solntio anaesthetlea haemostatiea LEGRAND. 

Rp. Gelatinae purae 2,0 
Natrii chlorati o,7 
Acidi carbolici cryst. 0,1 
Beta-Eucaini o, 7 
Cocaini hydrochlorici 0,3 
Aquae destillatae q. s. ad 100,0. 

Die Losung kann sterilisirt werden. 

Unguentum Beta-Eneaini 10 Proe. 
Rp. Beta-Eucaini 1,0 

Olei Olivarum 2,0 
Lanolini 7,0. 

Bei juckenden Hllmorrhoiden, Pruritus ani, Pru
ritus pudendorum. 

Ungnentum Beta-Encai'nl cum Mentholo. 
Rp. Beta-Eucaini 1.0 

1\Ientholi 0,2 
Olei Olivarum 2,0 
Lanolmi q. s. ad 10,0. 

Eucalyptolum. 
Eucalyptolum (Ergiinzb. U-St.). Eucalyptol (Gall.). Eucalyptuskampher. Cineol. 

Cajeputol. Terpnn. C10H180. Moi. Gew. = 154. 
Dieser, in grosster Menge im ătherischen Oele von Eucalyptus globulus LABIL

LARDIERE, aber auch im atherischen Oele anderer Eucalyptusarten vorkommende, sauer
stoffhaltige Korper ist identisch mit dem aus dem Wurmsamenlil abgeschiedenen Cineol, 
ferner mit dem aus dem Cajeputol abgeschiedenen Cajeputol, und mit dem Terpan von 
BoucHARDAT und VomY. Er ist iibrigens wiihrend der letzten 15 Jahre in sehr zahlreichen 
anderen ătherischen Oelen, u. a. auch im Myrtenlil nachgewiesen worden. 

Darstellung. Man kiihlt das Eucalyptusiil oder die zwh<chen 170-180° C. sieden
den Antheile desselben in einer Kăltemischung stark ab und -leitet einen Strom trocknen 
Salzsăuregases ein, bis die Fliissigkeit zu einem Krystallbrei erstarrt ist. Die entstehende 
Eucalyptol-Salzsiiureverbindung C10H180. HCl wird scharf abgepresst, mit Wasser (in Salz
săure und Eucalyptol) zerlegt und das abgeschiedene Oei nochmals mit Salzsăure in gleicher 
Weise behandelt. Schliesslich wird das Eucalyptol mit etwas alkoholischer Kalilauge er
wii.rmt, mit W asser bis zum Entfernen der letzten Reste Salzsiiure gewaschen, durch Chlor
calcium getrocknet und iiber metallischem Natrium rectificirt. 

Eigenscltaften. Das Eucalyptol bildet eine farblose, kampherartig riechende 
Fliissigkeit, die in W asser nahezu unllislich ist, sich dagegen mit absolutem Alkohol, 
Aether, Chloroform, Terpentinlil und fetten Oelen mischen liisst. Das spec. Gewicht ist 
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bei 15° C. = 0,930 (Ergănzb. U-St.) (Gal!. = 0,940), der Siedepunkt liegt konstant bei 
176-177°0. (Gall. 174°0.). Kiihlt man das Eucalyptol in einer Kăltemischung von Eis 
und Kochsalz ab, so erstarrt es vollkommen zu langen Krystallnadeln, deren Schmelzpunkt 
bei etwa - 1° C. liegt. Die Ebene des polarisirten Lichtes beeinfiusst Eucalyptol nicht, 
es ist optisch iuaktiv. 

Prufung. Das Eucalyptol sei farblos, babe bei 15° C. ein spec. Gewicht von 
0,930 und destillire bei 176-177 ° C. in seiner ganzen Menge iiber. - Befeuchtet man die 
Wandung eines Reagirglases mit etwas Eucalyptol und lăsst dann Bromdampf einfliessen, 
so bilden sich an den Wandungen des Reagirglases ziegelrothe Krystalle eines Brom
additionsderivates C10H180Br2 • (Charakteristische Reaktion.) - Es erstarre in einer Kalte
mischung zu langen Krystallnadeln, die bei - 1° C. schmelzen (Terpene verhindern das 
Erstarren) und sei optisch inaktiv. (Terpene.) - Mit dem gleichen Volumen Paraffin. 
liquidum sei es klar mischbar. (Priifung auf Wassergehalt.) - Es bildet Iose Additions
produkte mit Brom (s. oben), Jod, Chlorwasserstoff, Jodwasserstoff, Bromwasserstoff, Phos
phorsăure, a- und {1-Naphthol, auch mit Jodol, die theilweise zur Isolirung und Charakte
risirung des Eucalyptols zu benutzen sind. 

Au{bewahrung. Vor Licht geschiitzt unter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Eucalyptol dient ăusserlich zu reizenden Einreibung·en bei Rheu

matismus, Neuralgieu. Ferner zum desinficirenden Wundverbande bei atonischen Ge
schwiiren, Hospitalbrand, Gangrăn (Verbandpăckchen der britischen Kolonialtruppen). 
Innerlich wird es bei chronischer Bronrhitis, Lungengangrăn, Asthma, katarrhalischen 
Affektionen der Harnwege und bei Intermittens gegeben. Man reicht mehrmals tăglich 
5 Tropfen in Gelatinekapseln oder in Emulsionsform. 

Eulyptol, von Dr. ScHMELZ als energisches antifermentatives 1\1ittel empfohlen. 
Dasselbe besteht aus 6 Th. Salicylsăure, 1 Th. Karbolsăure und 1 Th. Eucalyptusiil. 

Capsules-Cognet. Sind Gelatinekapseln, von denen jede O,Oi:l g Eucalyptol, 0,03 g 
Kreosot und 0,05 g Jodoform enthălt. 

Eucalypteol, Eucalyptenum hydrochloricum. Terpilendichlorhydrat. 
0 10H16 • 2HCl = 209. Wird durch Einwirkung von Salzsăuregas auf Eucalyptol erhalten. 
Farblose, perlmutterartige Lamellen, in Wasser unliislich, in Alkohol, Aether und Chloro
form leicht liislich. Schm.-P. 50° C., Siedep. 115° C. Als innerliches Antisepticum bei 
'fyphus, Diarrhoe u. s. w. zu 1-2 g. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Eucalypto-Resorcin. Man erwărmt 10 Th .. Resorcin mit lii Th. Eucalyptol, lăsst 
erkalten und reinigt die Krystallmasse durch Umkrystallisiren aus 95 proc. Alkohol. -
Weisses, krystallinisches Pulver, in Alkohol, Aether und Chloroform liislich, in kaltem 
Wasser unliislich. In siedendem Wasser schmilzt es zu iiligen Tropfen. Bei 100° O. subli
mirt es unter Entwickelung kampherăhnlichen Geruchs. Zu antiseptischen Inhalationen in 
alkoholischer Losung bei Phthisis mit stinkendem Auswurf. Vor Licht geschiitzt auf
zubewabren. 

Encalyptol-Jodoform. Eine Auflosung von .5 Th. Jodoform in 95 Th. Eucalyptol, 
zum ăusserlichen Gebrauche. 

Eucalyptol-Gaze nach LISTER, 4 Proc. Rp. Encalyptoli 40,0, Resinae Dammar 
240,0, Paraffini 360,0, Hydrophile Gaze (22-:25 m) 1000,0. Bereitung wie Karbol-Gaze 
nach LrsTER, S. 30. 

Eucalyptol-Gaze nach NuSSBAUM, 71/ 2 Proc. Rp. Eucalyptoli 100,0, Spiritus 
96 proc. 500,0. Man liist und setzt hinzu Aquae destillatae fervidae 900,0. Mit dieser 
Mischung trănkt man 1000,0 hydrophile Gaze, presst bis auf 2250,0 ab und trocknet auf 
Schniiren oder Holzstăben. 

Fliegeu- und Miickenesseuz (DIETERrcH). A) Zum Gebrauch im Zimmer. 
Rp. Eucalyptoli, Aetheris acetici aa 10,0, Spiritus coloniensis 40,0, Tincturae Chrysanthemi 
50,0. B) lm Freien. Rp. Eucalyptoli, Olei Lauri expressi, Aetheris aa 10,0. Spiritus 
(90 Vol. Proc.) 70,0. 

Fliegen- und MiickeniH, Bremseniil (DrETBRICH). Rp. Olei Lauri expressi, Euca
lyptoli ââ 50,0, Nitrobenzoli 100,0, Petrolex 300,0, Olei Rapae 500,0, Chlorophylli 2,0. 

Fliegen- und Miickenstifte (DrETERrcH). Rp. Eucalyptoli 4,0, Olei Anisi 1,0, 
Paraffini liquidi 45,0, Paraffini solidi 50,0. Man giesst in Metallstanzen aus. 

Eucalyptol-Opodeldoc. Rp. Saponis pro Opodeldoc 90,0, Spiritus (90 Vol. Proc.) 
750,0, Camphorae 45,0, Mentholi 7,5, Eucalyptoli 22,5, Liquoris Ammonii caustici 
(10 Proc.) 45,0. 
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Eucalyptus. 
Gattung der Myrtaceae - Leptospermoideae - Leptospermeae - Eucalypti· 

nae. Mit Ausnahme weniger Arten, die im malayischen Gebiet und auf Neu-Guinea vor
kommen, auf Australien und Tasmanien beschrănkte, artenreiche Gattung, die arzneilich 
verschiedentlich verwendet wird. Es kann im Folgenden nur eine kurze Zusammenstellung 
gegeben werden. Man verwendet: 

1. Die Blatter Folia Eucalypti (Erganzb.). l'olium Eucalypti (Helv.). Enea· 
lyptus (U-St.). - Eucalyptusblătter. - Fenilles d'eucalyptus (Ga11.). - Eucalyptns· 
Ieaves. Von Eucalyptus Globulus Labillardiere. Fieberbaum. Gum Tree. Blue 
Gum Tree. Fever Tree. Heimisch in Neu-Siidwales und Tasmanien, durch die Kultur 
weit verbreitet in wărmeren Gegenden, da der Baum seiner Schnellwiichsigkeit wegen sich 
sehr zur Entwasserung feuchter Fiebergegenden (Fever-Tree) eignet. 

Besch1•eibung. Die Blătter des Baumes sind dimorph, die zuerst an den Zweigen 
entstandenen sind gegenstăndig, ungestielt, eiformig mit herzformigem Grunde, an der 
Pflanze wagerecht gestellt. Diese normale Stellung kommt auch im Bau zum Ausdruck. 
Diese Blătter sind bifacial gebaut, d. h. sie haben Palissaden nur an der Epidermis der 
Oberseite. Die spăter an den Zweigen entstehenden Blătter stehen zerstreut, sie sind ge
stielt, der Blattstiel gedreht. Die Lamina ist sichelformig oder schmal-lanzettformig, lang 
zugespitzt, ganzrandig, am verdickten Rande etwas umgebogen, am Grunde schief ge
rundet oder in den Stiei etwas znsammengezogen, 20 cm und dariiber lang. Farbe grau
griin. Von dem wenig starken Primărnerven gehen beiderseits die Sekundărnerven am 
Grunde des Blattes unter einem Winkel von etwa 50°, in der Mitte von 40°, gegen die 
Spitze von 30° ah, sie bilden in einiger Entfernung vom Blattrand einen sehr ausgeprăgten 
Randnerven. Beiderseits etwas hOckerig und durchscheinend punktirt. 

Cuticula auf beiden Epidermen dick, die Zellen der letzteren beiderseits polygonal 
und mit Stomatien. Beiderseits 2 oder 3 Reihen von Palissaden, in der Mitte schmales 
Schwammparenchym. Reichlich Oelbehalter und im Mesophyll Einzelkrystalle und Drusen 
von Kalkoxalat. Ausserdem nicht selten im Blatt Korkwucherungen, die dasselbe als 
braune Punkte durchsetzen. Geruch angenehm aromatisch, Geschmack ebenso und etwas 
bitterlich. 

Bestandtheile. In den trocknen Blăttern 1,6-3,0 Proc. ătherisches Oei (siehe 
8.1064), ferner Gerbstoff, Harz, Bitterstoff etc. 

Handelswaare. PharmaceW;isch verwendet werden nur die soeben beschriebenen, 
sichelformigen, monofacial gebauten Blătter, sie kommen meist aus Italien und Nordafrika 
zu uns. 

Aufbewahrung. Vergl. S. 307 Fussnote. 
Anwendung. Dieselbe beschrănkt sich fast ausschliesslich auf das ătherische 

Oei (s. unten) und die Tinktur. Letztere verwendet man bei Magen- und Darmkatarrh 
sowie Blasenleiden; mit Wasser verdiinnt zu Gurgelwăssern, zum Wundverband. 

Alcoolatnra Encalypti (Gall.). Aus frischen Eucalyptusblattern wie Alcoolat. Digi
talis Gall. (S. 1041 ). 

Aqna Eucalypti. Hydrolatum Eucalypti. Eau distillee d'Eucalyptus 
(Gall.). Wie Eau de Camomille Gall. (S. 716) zu bereiten. 

Cigarettes d'encalyptns (Gall.). Sollen jede 1 g Eucalyptusblatter enthalten. 
Extractum Encalypti dnidnm. Eucalyptus- l<'luidextrakt. Extrait 

fluide d'eucalyptus. Fluid Extract of Eucalyptus. Helv. 100 Th. Eucalyptus
blatt (IV) erschăpft man im Perkolator mit q. s. Weingeist (94 proc.). Man befeuchtet 
mit 35 Th., sammelt zuerst 85 Th. und stellt weiter 1. a. 100 Th. Fluidextrakt her. Brăun
lichgriin, von kampherăhnlichem Geruch, mit Wasser triibe mischbar.- U -St Aus 1000 g 
Eucalyptusblatterpulver (Nr. 40) und einer Mischung von 750 ccm Weingeist (91 proc.) und 
250 ccm W asser im V erdrangungswege. Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuerst 
900 ccm und verfahrt weiter l. a., so dass man 1000 ccm Fluidextrakt erhălt. 

Ptisana de folio Eucalypti. Tisane d'eucalyptus (Gall). Wie Tisane de 
buchu (S. 511 ). 
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Sirnpns Encalypti. Syrupus de Eucalypto (Gall.). Wie Sirupus Chamomillae 
Gall. (S. 716) zu bereiten. 

'l'inctura Eucalypti. Eucalyptustinktur. Teinture d'eucalyptus. Er
ganz b.: 1 Th. mittelfein zerschnittene Eucalyptusblătter, 5 Th. verdiinnter Weingeist. 
Helv. Aus Eucalyptusblatt (IV.) wie Tinct. Cannabis indicae Helv. (S. 592). - Gall. 
Aus grob gepulverten Blăttern wie Tinct. Cinnamomi Gall. (S. 843). 

Vinum }~ncalypti. Vinum de Eucalypto. Vin ou oenole d'eucalyptus 
(Gall.). Wird wie Vinum Colombo Gall. (S. 937) bereitet. 

Aquae dentifricia antiseptica (Erglinzb.). 
Antiseptisches Mundwasser. 

Rp. Olei Eucalypti 1,5 
Thymoli 
O!ei Menthae piperit. aa 1,0 
O lei Ci tri 2,0 
Chloroformii 5,0 
Glycerini 10,0 
Spiritus 100,0. 

Aqua dentifrlcla cum Eucalypto. 
Eu eal yp tus- Z ahn wa s ser. 

Rp. Eucalyptoli 20,0 
~Ientholi 20,0 
Olei Caryophyllor. 5,0 
Olei Gaultheriae 1,0 
Actheris acctici 10,0 
Chlorophylli q. s. 
Spiritus (90 proc.) 1000,0. 

Elixir Eucalypti (Nat. Form.) 
Rp. Extracti Eucalypti fluidi 

Spiritus (94 Voi. Proc.) aa 125,0 ccm 
Magnesii carbonki 16,0 g 
Sirupi Coffeae 375,0 ccm 
Elixir Taraxaci compositi 375,0 " 

Ist ăfter zu schUttcln und nach 48 Stunden zu 
filtriren. 

l<'ormalinum eucalyptatmn. 
Rp. Formalini (40 proc.) 25,0 

Tincturae Eucalypti 5,0 
Spiritus 170,0. 

Diese angenehm riechendc Fltissigkeit enthftlt in 
1 Theeliiffel (5 g) 0,25 reines Formol. 

Pasta dentifricia eucalyptata 
Eucalyptus- Zahnpasta. 

Rp. Calcii carbonie1 praecip. 50,0 
Saponis medicati 15,0 
Amyli Tritici 15,0 
Olei Eucalypti 1,0 
Olei l\fenthae piperit. 0,3 
Olei Geranii 0,3 
O! ei Caryophyllorum O, 1 
0\ei Anisi 0,1 
Glycerini 
Phloxini 

Siehe Zahnpasten S. 554. 
aa q. s. 

Pulvis antiseJJticus. 
Rp. Aluminis pulver. 

Boracis pulver. aa 5010 
Acidi carbolici cryst. 
Olei Eucalypti 
Olei Gaultheriae 
::llentholi 
Thymoii aa 5,0. 

Remedia contra Insecta. 
1\littel gegcn llistige Insekten. 

a. Bremsenmittel. 
1. Rp. Olei Eucalypti 1,0 

0\ei Lauri expressi 4,0. 
Zum Einreiben an Hals, Seiten u. s. w. 

2. Rp. Aquae Eucalypti 1000,0 
mischt man mit 

Creolini q. s. 
so dass eben eine milchige Triibung entsteht. 

:!\Ii ttels eines Schwammes anfzutragen. 

3. Rp. Olei Eucalypti 
Olei Lauri 
Olei Caryophyll aa 50,0 
Tmct. fior. Pyrethri 850,0. 

b. :\Iittel gegen Fliegen. 
Flicgenessenz. 

Rp. Eucalyptoli 10,0 
Actheris acetici 10,0 
Tinctur. Fior. Pyrethri 30,0 
Aqnae Colonif'nsis 50,0. 

Mit 3 Th. Wasser verdunnt zum Bestreichen der 
Haut, Kopf und Barthaare; mit 10 Th. Wasser 
gemischt zmn Verstauben in den Zimmern. 

Fliegenpuder. 
Rp. Eucalyptoli 5,0 

Talci veneti 10,0 
Amyli 85,0. 

l\1ittels eines Wattehausches betupft man hierrnit 
ofters Kopf und Hănde. 

Fliegensalbe. Fliegenstift. 
Rp. Paraffini solidi 50,0 

Paraffini iiq uidi 45,0 
Eucaiyptoli 4,0 
0\ei Anisi 1,0. 

Zum Einrciben der unbedeckten Korpertheile. Jlfan 
verabfolgt die Salbe in Schiebedosen. 

Streupnlver. 
Rp. Eucalyptoli 1,0 

Rhizomatis Iridis 4,0 
Amyii pulv. 15,0. 

Mittels einer Strenbiichse oder eines Gazebeutels 
zu verstăuben. 

.\liickengeist. Miickenspiritus. 
(V O>IAVKA.) 

Rp. Eucalyptoli 
Aetheris acetici 
Olei Tanaceti 
Naphtholi 
SpirHus saponati 
Spiritus camphorati 

.Schn u p fen- Riech mi tte 1 
Rp. Acidi earbolici 

Olei Eucalypti 

15,0 
15,0 
5,0 
5,0 

30,0 
30,0. 
(Nat 

Jodi aa 1,0 
Aikohol absoluti 2,0 
Liquoris Ammonii caust. 4,0. 

Drugg.). 

Splritus saponato-camphoratus eucalyptatus. 
Eu cal yptu s- Op od el do k. 

Rp. 1. Saponis oleacei 100,0 
2, Spiritus 770,0 
3. Camphorae 50,0 
4. Mentholi 7,5 
5. Olei Eucalypti 22,5 
6. Liquoris Ammonii caust. 50,0. 

1 in der Warme in 2 l6sen, dann 3 und zuletzt 
4~6 zufiigen. 

Tela eucalyptata. 
Eucalyptus-Gaze 

I. 4 proe. nach LrsTER. 
Rp. Olei Eucalypti 40,0 

Resinae Dammar 240,0 
Paraffini solidi 360,0 
Telae hydrophil. 1000,0 (22~25 m). 

Vergl. Tela carbolisata S, 31 c. 
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II. 71/2 proe. nach NussBAUM. 
Rp. Olei Eucalypti 100,0 

Alcohol. absoluti 600,0 
Aquae destillat. fervid. 900,0. 

Mit der L<lsung trlinkt man 
Telae hydrophil. 1000,0 (22-26 m), 

presst bis zum Gewicht von 2250,0 und trocknet 
auf Holzstăben oder Schniiren. 

Unguentam Eaealypti (Brit.J. 
Eucalyptus-Oin tmen t. 

Rp. Olei Eucalypti 30,0 
Paraffini duri 

(Schm. P. M,4-57,2o C.) 120,0 
Paraffini mollis 

(Schm. P. 36,5-38,9° C.) 150,0. 

Oleum Eucalypti (Brit. U-St. Erganzb.). Oleum Eucalypti Globuli. Eu
calyptusiH. Essenee d'Euealyptus (Gall.). Oii of Euealyptus. 

Von der liberaus grossen Anzahl der EucalyptusOie findet hauptsachlich das Oel von 
Eucalyptus Globnlus Labili. medicinische Verwendung (U-St. Gall. Erganzb.); nur 
Brit. lasst neben diesem Oele auch die Oele anderer Eucalyptusarten zu, wenn sie nur 
die weiter unten besprochenen Eigenschaften haben. Man pflegt im pharmaceutischen 
Sprachgebrauch das Globulus-Oel einfach als Eucalyptusiil zn bezeichnen. 

Darstellung. Eucalyptusol wird in Australien, Californien, Algier unei Portugal 
ans frischen Blăttern durch Dampfdestillation gewonnen. Ausbente etwa O, 7 Proc. Das 
rohe Oel ist wegen seiner stark zum Husten reizenden Nebenbestandtheile: Valeraldehyd 
Amylalkohol etc. nicht direkt hrauchbar; es kann zu medicinischen Zwecken erst verwendet 
werden, nachdem diese Korper durch fraktionirte Destillation iiber Kalk oder Natronlauge 
entfernt worden sind. 

Eigenschaflen. Rektificirtes Encalyptusol ist ein farbloses oder hellgelbes, diinn
fliissiges, angenehm erfrisf'hend riechendes Liquidum vom spec. Gewicht 0,910-0,930 (Brit.), 
[0,915-0,925 (U-St.), 0,920-0,925 Ergănzb.]. Das Globulus-Oel ist stets rechtsdrehend 
(+ 1 bis + 15° im 100 mm-Rohr) und unterscheidet sich dadurch von dem phellandren
haltigen Oei von Eucalyptus amygdalina, das stark nach links dreht. Es lost sich 
klar in 3 Th. Spiritus dilutus auf. 'l'răgt man in 5 Th. auf 50° C. erwărmtes Eucalyptusol 
allmăhlich 1 Th. zerriebenes Jod ein, so erstarrt die Mischung beim Erkalten zu einem 
Krystallbrei (Erganzb.), der aus Cineoljodid, C1,1H180J2 besteht. Fiigt man zu gut ge
kiihltem EucalyptusOl in kleinen Portionen die gleiche Menge sirupose Phosphorsanre vom 
spec. Gewicht 1,750 (siehe S. 90) unter Umriihren hinzu, so entsteht ein halbfestes, durch 
Feuchtigkeit zersetzliches Additionsprodukt (Brit.) von Cineol und Phosphorsăure 

(C10H180. H3P04 ?). Wie bereits erwăhnt, werden von der Brit. auch die Oele anderer 
Eucalyptusarten zugelassen, wenn sie ein zwischen 0,910 und 0,930 liegendes spec. Gewicht. 
haben, den polarisirten Lichtstrahl nach keiner Richtung mehr als 10° ablenken, die eben 
beschriebene Phosphorsăure-Reaktion halten und mit Natriumnitrit und Eisessig (siehe 
spăter unter Oei von Eucalyptus amygdalina) keine krystallinische Masse bilden (Abwesen
heit griisserer Mengen von Phellandren). 

BestaJtdtlleile. Die charakteristischsten Eigenschaften des Eucalyptusols werden 
durch das bei 176° siedende Cineol oder Eucalyptol, C10H180, das 60-70 Proc. der Ge
sammtmenge ausmacht, bedingt. Von Terpenen ist nnr Rechts-Pinen, C10H16, sicher nach
gewiesen, wăhrend die Anwesenheit von Camphen und Fenchen als wahracheinlich an
genommen wird. In den um 200°0. siedenden Antheilen :findet sich der Ester eines speci:fisch 
schweren, linksdrehenden, noch nicht năher untersuchten Alkohols. Das RohOl enthălt 

Valeraldehyd, Butyraldehyd und Capronaldehyd, Aethylalkohol und Amylalkohol, sowie 
niedere Fettsăuren. 

Anwendung, Eucalyptusol wird meistens ausserlich zu Salben und Einreibungen 
(bei Neuralgien) oder zum Einathmen (als Schutzmittel gegen Influenza) gebraucht. Es 
bildet ferner einen Bestandtheil derjenigen Einreibungen, die zur Abwehr von Yiicken 
und Schnaken verwendet werden. 

Ebenfalls durch einen hohen Eucalyptolgehalt ausg·ezeichnet und in ihren Eigen
schaften dem Globulus-Oel ăhnlich sind die Oele ans den Blăttern folgender Eucalyptusarten: 

Olenm Euealypti odoratae BEHR. Oelausbeute 1,4 Proc., spec. Gewicht 0,899 bis 
0,925; optisch linksdrehend. Das Oel enthii.lt ne hen Eucalyptol noch Cuminaldehyd. 
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Oleum Eucalypti oleosae F. v. MuLL. Ausbeute 1,25 Proc., spec. Gew. 0,906 bis 
0,926; optisch rechsdrehend. Bestandtheile: Eucalyptol und Cuminaldehyd. 

Oleum Eucalypti dumosa. Ausbeute 1 Proc., spec. Gew. 0,884-0,915; rechts
drehend, eucalyptolhaltig. 

Oleum Eucalypti rostratae ScHLECHTD. Ausbeute 0,1 Proc., spec. Gew. 0,912 bis 
0,925; in der Regel rechtsdrehend. Bestandtheile: Eucalyptol, Valeraldehyd. 

Oleum Eucalypti Amygdalinae. Sehr arm an Cineol (Encalyptol) ist das zum 
Parfiimiren von billigen Seifen vielfach verwendete Oei von Eu cal y p tus am y g da lin a 
LABILL. Es riecht pfefferartig, hat das spec. Gewicht 0,850-0,886 und dreht den polarisirten 
Lichtstrahl im 100 mm-Rohre 25 bis 70° nach links. Es ist unlOslich in Spiritus dilutus 
und erfordert zur Losung meist mehr als 6 Th. Spiritus. Versetzt man das mit dem 
doppelten Voi. Petrolăther verdiinnte Oel mit einer koncentrirten, wăssrigen Auf11isung 
von Natriumnitrit, so entsteht nach Hinzufiigen von Essigsaure in kleinen Portionen eine 
breiartige Masse verfilzter nadelformiger Krystallchen von Phellandrennitrit, CnH16N20a 
(Schm.-P. 105°0.). 

Nicht alle Eucalyptusole fiihreu Eucalyptol. Einige wie die von Eucalyptus citrio
dora Hooker, Eucalyptus maculata und Eucalyptus dealbata A. CUNN. enthalten Citronellal, 
C10H180, als charakteristischsten Bestandtheil. Citral, C10H160, findet sich in den Oelen 
von Eucalyptus Staigeriana F. v. MuLL. nud von Bockhousia citriodora F. v.liiULL. 
Die Destillate der Blătter von Eucalyptus haemastoma SM. und von Eucalypt.us 
pipe rit a SM. sind durch einen pfefferminzartigen Geruch ausgezeichnet, der moglicher 
Weise auf einen Gehalt des Oeles an Menthon zuriickzufiihren ist. Alle nicht eucalyptol
reichen Oele werden bisher nur in beschrankten Mengen in ller Seifenfabrikation und 
ParfUmerie angewendet. 

Cineol ist die Bezeichnung einer Mischung von Eucalyptus-, Cajeput- und Terpen
tinol (Karlsruher Ortsges.-Rath). 

Encalyptns·Globulin von BENSE & ErcKE, ein Kesselsteinmittel, ist ein alkalischer 
Auszug wm Rinde und Holz des Blaugummibaumes. 

Euformol ist ein Antisepticum aus Eucalyptusol, Gaultheriaol, Thymol und Menthol 
(Riedel). 

Eunol, a- und {1-, sind Verbindungen von a.- und {J-Naphthol mit Eucalyptol. Gegen 
Hautkrankheiten benutzt. (GEHE.) 

Euthymol, ein Antisepticum, enthalt Eucalyptusol, Wintergreenol, Borsăure, Thymol 
und das Fluidextrakt von Baptisia tinctoria. (THoMs.) 

11. Eine Anzahl von Arten sind des reichen Gerbstoffgehaltes verschiedener 

Theile wegen von Bedeutung: Die Rinde vom Eucalyptus leucoxylon F. v. M. enthalt 

41,09 Proc. Gerbsto:ff, die Blătter der E. macrorhyncha F. v. M. enthalten 18,4 Proc. 

Gerbstoff, von E. obliqua L'Her. 17,2 Proc., E. stellulata Sieb. 16,62 Proc., E. Gunnii 
Hooker 16,6 Proc., auf E. rostrata Schlchtd. vorkommende G allen enthalten 43,40 Pror. 

III. Ferner liefern eine Anzahl Arten K in o und Gummi. Beides lasst sich an
scheinend nicht scharf trennen, insofern das Sekret mancher Arten als adstringirend 
schmeckendes Gummi beschrieben wird und anderseits manche Kinosorten beim Behandeln 
mit Alkohol ein Gummi hinterlassen. Das austretende Sekret ist zuerst farblos, wird aher 
an der Luft bald roth bis schwarz. 

"\m besten bekannt ist das Kino vom Eucalyptus rostrata Schlechtd. Eu
calyptus Gum (Brit.). Es bildet eine briichige Masse und ist von purpurner oder mehr 
brauner Farbe, das Pulver ist ockerfarben. Es lost sich in 90 proc. Alkohol triibe hell
braun oder orangefarben, in Wasser zu 80-90 Proc. Es soll Catechin und Gerbstoff 
84,3 Proc. enthalten (Gerbstoff 46,22 Proc.), Holzstoff 0,3 Proc., Wasser 15,2 Proc., 

Asche 0,2 Proc. In einigen Arten, z. B. E. hemiphloia F. v. M., sind als beim Losen 
triibende Substanzen Eudesmin und Aromadendrin ermittelt worden; letzteres hat 
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die Zusammensetzung C29H260 3 , Schmelzpunkt 216° C., es ist weiss, krystallinisch, loslich 
in Aether, Essigăther, Alkohol und Amylalkohol, unlOslich in Chloroform, Benzol und 
Petrolăther. 

Gerbstoffgehalt ei niger Kinosorten: E. macrorrhyncha F. v. M. 78,72Proc., 

E. stellulata Sieb. 69,96 Proc., E. piperita Sm. 62,12 Proc. 
Trochisei Eucalypti Gummi. Eucalyptus Gum Lozenge (Brit.). Mit Fruit 

Basis (vergl. Ribes) formt man Pastillen, deren jede 0,0648 g Eucalyptus- Gummi enthălt. 

IV. Einige Arten liefern der Manna ahnliche Stoffe, so durch den Stich der Cicada 
moerens Eucalyptus viminalis Labili., E. mannifera Mudie, E. resinifera 
Smith, E. Gunnii Hook. Die Manna der zuletzt genannten Art enthltlt eine bei 87° C. 
schmelzende Melitriose, die ein Kondensationsprodukt von Galaktose, Glukose und Fruk
tose sein soli. 

V. 1874 wurde ein angeblich von Eucalypten gesammelter Honig als hervor
ragendes Heilmittel empfohlen. Es zeigte sich, dass es sich dabei um gewohnlichen, mit 
Eucalyptusol parfiimirten Honig handelte. Dass indessen dieBienen in Australian auch 
von Eucalypten Honig sammeln, ist zweifellos und durch das Auffinden zahlreicher Pollen
korner von Eucalyptus in demselben erwiesen. Echter Eucalyptushonig· enthielt 1 Proc. 
Galaktose, femer viel Glukose und viel Fruktosc. 

Euchininum. 
Mit dem. vorstehenden Namen wird der von den Chininfabriken ZmMER & Co. in 

Frankfurt a. M. dargestellte und in den Verkehr gebra-chte "Aethylkohlensăureăther 
des Chinins" bezeichnet. C2H~C03 • C20H23N20. Moi. Gew. = 396. 

Die Darstellung dieser Verbindung erfolgt fabrikmăssig durch Einwirkung von Chlor
kohlensăure-Aethylester auf Chinin C2Hfi. C02 Cl + C20H24N20 2 = HCI + C2H5 • 003 • 

C2oH2aN20. 
Nigenscha[ten. Zarte, weisse, fast geschmacklose Nadeln, noch leichter und 

seidenglanzender wie das leichte Chininsulfat, in Wasser schwer loslich, in Alkohol, Aether 
und Chloroform leicht lOslich. Es reagirt alkalisch, schmilzt bei 95° C., giebt die Thalleio
chin-Reaktion, aber keine dem Herapathit analoge Verbindungen (s. S. 745 u. 839). Mit 
Săuren geht es leicht losliche, salzartige Verbindungen bez. leicht lOsliche Salze ein. Die 
mit Schwefelsăure oder Salpetersii.ure bereiteten Losungen fluoresciren mindestens ebenso 
stark wie die entsprechenden Chininlosungen. Die Salze schmecken, soweit sie lOslich 
sind, bitter. Das gerbsaure Salz ist unloslich. - Uebergiesst man etwa 0,2 g des Euchi
nins mit 2-3 ccm Natronlauge, fiigt einige Kornchen Jod hinzu und erwii.rmt, so tritt 
voriibergehend ein schwacher Geruch nach Jodoform auf. (Vorhandensein der Aethyl
Gruppe.) In seinen Losungen erzeugen die iiblichen allgemeinen Alkaloidreagentien Nieder
schlăge. 

Prafung. 1) Das Euchinin sei farblos und fast geschmacklos, auf angefeuchtetes 
Lackmuspapier von schwach alkalischer Reaktion. 2) Es schmelze bei 95° C. 3) Die mit 
Salpetersaure bereitete Losung werde weder durch Silbernitrat noch durch Baryumnitrat 
verandert (Verwechslungen mit Chininhydrochlorid oder Chininsulfat, die aher schon durch 
die Geschmacksprobe erkannt werden). 4) Es verbrenne auf dem Platinbleche ohne einen 
Riickstand zu hinterlassen. 

Anwendung. Das Euchinin wird als nicht oder nur wenig unangenehm schmecken
der Ersatz des Chinins iiberall da angewendet, wo letzteres wegen des bitteren Geschmacks 
nur mit Schwierigkeit gegeben werden kann, also z. B. in der Kinderpraxis; 1,5-2,0 g 
sind gleichwerthig mit 1 g Chininchlorhydrat. Man giebt es sowohl in den bekannten 
Arzneiformen, als auch mit Milch, Suppe, Chokolade und dergl. verriihrt. Die Neben-
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wirkungen sollen geringer sein als nach Chinin. Angewendet bei Infiuenza, Keuchhusten, 
Phthise, auch als typisches Antipyreticum mit Erfolg. 

Euchininum tannicum. Eine dem Chininum tannicum analoge Verbindung von 
Euchinin mit Gerbsăure, welche rund 33 Proc. Euchinin enthălt. Ein gelbliches Pulver, in 
W asser nur wenig lăslich, ohne bitteren Geschmack. In der Kinderpraxis an Stelle des 
Euchinins verwendet. 

Eugenia. 
Gattung der llyrtaceae - llyrtoideae - llyrteae - Eugeniinae. 

1. Eugenia caryophyllata (vergl. s. 663). 

11. Eugenia Cheken Hooker et Arnott. Heimisch in Chile. Man verwendet 
die Blătter und diinnen Zweige. 

Besclweibung. Die Blătter sind 1-4 cm lang und halb so breit, elliptisch 
bis eiformig, starr, zart gerunzelt, hellgriin, kurz gestielt, am Rande umgebogen, 
beiderseits kahl. Gegen das Licht gehalten, scheinen Sekretbehălter durch. Zellen der 
Epidermis beiderseits wellig, Stomatien nur auf der Unterseite. An der Oberseite kurze 
Palissaden. Im Blattgewebe grosse Sekretbehălter, die his an die Epidermis der Oberseite 
reichen. Gefassbiindel mit Faserbelag. Geruch gewiirzhaft, Geschmack anfangs ebenso, 
spăter stark bitter. 

Bestandtheile. 1 Proc. ătherisches Oel, das Cineol unu Rechtspinen ent
hălt, ferner zu 0,08 Proc. krystallinisches Chekenon C40Hu08, krystallinisches Chekenin 
C,2H110 3 , amorphes Chekenbitter und Chekenitin C11H70 6 • H20, endlich Gerbstoff. 
9,48 Proc. Asche 

Verwenflung. Als tonisches, expektorirendes, diuretisches und antiseptisches 
Mittel, am liebsten in Form des Fluidextraktes in Dosen von 4-12 ccm. 

III. Eugenia acris Wight et Arnott. In Westindien. Ans den Blăttern 
destillirt man ătherisches Oel, das wie das von Myrica acris (vergl. dort) als Bayol 
bezeichnet wird. Das Oel ist zu 2,0-2,5 Proc. in den Blăttern enthalten. Spec. Gewicht 
0,965-0,985. Drehung (100 mm-Rohr) - 2°. Das frische Oel liist sich in gleichviel 
90 proc. Alkohol anf, ălteres nicht mehr. Es enthălt Eugenol C10H120 2, Myrcen C10H16, 

Chavicol C9H100, Methyleugenol C11H140 2 , llethylchavicol 010H120, Phellan
dren 010H16 , Ci tral C10H,60. 

Das Oel wird mit Ol. Terebinth. verfălscht. Zum Nachweis desselben destillirt man 
von 10 ccm langsam 1 ccm ab, miseht das Destillat mit 1 ccm Amylnitrit und 2 cem Eisessig. 
Dann setzt man tropfenweise unter Schiitteln und Abkiihlen so lange gleiche Mengen Eis
essig und Salzsăure zu, als noch Blaufărbnng entsteht. Bei Anwesenheit von Pinen ans 
OI. Terebinth. entsteht ein weisser Niederschlag von Pinennitrosochlorid. Noch 10 Proc. 
sind nachzuweisen. 

IV. Andere Arten: Eugenia lucidula Miq. Die Friichte werden unter dem Namen 

Daden Salen als Gewiirz verwendet. Eugenia Sandwicensis Asa Gray und Eugenia 
Malaccensis L. Von beiden Arten verwenclet man Blătter, Bliithen und Rin de gegen 
Schwindsucht und Halskrankheiten. Von Eugenia Michelii Lam. verwendet man die 
Blătter gegen Rheumatismus. 

Eugenolum. 
1. Eugenolum. Eugenol. P-oxy-m-Methoxyallylbenzol C6H3(C3H~)(OCH3)(0H). 

llol. Gew. = 164:. Ueber Gewinnung dieses Phenols ist auf S. 665 untt~r Oleum Caryo
phyllorum das Nothige gesagt. 
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Eigenschaften. Frisch destillirt eine farblose oder schwach gelbliche, stark licht
brechende, an der Luft und im Lichte sich allmăhlich brăunende Fliissigkeit von durch
dringendem Geruch des NelkenOls und scharfem, brennendem Geschmack. Es siedet unter 
gewohnlichem Drucke unter nur geringer Zersetzung bei 253-254° O. und hat bei 15° C. 
das spec. Gewicht 1.027. 

cH. _ CH = cH. Eugenol ist unlOslich in Wasser, dagegen leicht loslich in Alkohol, 
(\ Aether, Chloroform, Eisessig und in Kalilauge von 1-2 Proc. KOH. 
1 1 Die AufHisung von 2 Tropfen Eugenol in 4 ccm Weingeist wird durch 
VOCH, 1 Tropfen verdiinnter FerrichloridH:isung (1 : 20) blau, durch einen Tropfen 
OH unverdiinnter Ferrichloridlosung griin gefărbt. Es ist ein einatomiges 

Eugenol Phenol und giebt dementsprechend mit ătzenden Alkalien salzartige Verbin-
dungen, z. B. Eugenolnatrium C6H3(03H5)(0CH3)0Na. 

Prfi{ung. 1) Wird 1 g Eugenol mit 20 ccm heissem Wasser geschiittelt, so darf 
dieses blaues Lackmuspapier nur uudeutlich rothen (saure Bestandtheile unorganischer oder 
organischer Natur). 2) Das nach dem Erkalten klar filtrirte Wasser dar.E sicn mit 1 Tropfen 
Ferrichloridlosung nur voriibergehend graugriinlich, aber nicht deutlich blau fărben (Karbol
siiure). S) 1 Th. Eugenol muss sich in 2 Th. verdiinntem Weingeist, sowie in 1 Th· 
Natriumsalicylatlosung (1 = 2) klar auflosen . 

.A:ufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Therapeutisch zur Zeit meist in der Form des Nelkenols und in 
ăhnlichen Mischungen. Es wirkt. lokal anăsthesirend, zugleich aber auch reizend bez. ătzend. 
In der Mikroskopie an Stelle des Nelkenols zum Aufhellen von Prăparaten. - Technisch 
zur Darstellung von Vanillin, in welches es durch Oxydation mit Kaliumpermanganat 
iibergeht. 

11. Eugenolum benzo'icum. Benzoyieugenol. Benzeugenol. Eugenolbenzoat. 
C10Hu0. C6HDC02• Moi. Gew. = 268. Diese Verbindung wird durch Einwirkung von 
Benzoylchlorid auf Eugenolnatrium in der S. 666 angegebenen Weise dargestellt. 

l<'arb- und geruchlose, schwach bitter schmeckende, neutrale Krystallnadeln vom 
Schmelzpunkt 70,5° O. Sie losen sich kaum in W asser, leicht in heissem Alkohol, in Chloro
form, Aether, Aceton. Durch Erhitzen mit heisser Kalilauge wird die Verbindung in 
Kaliumbenzoat und Eugenolkalium gespalten. 

In Gaben von 0,5-1,0 g an Stelle des Engenols bei phthisischen Zustanden, zur 
Behaudlnng von Husten und tuberknlosen Kehlkopfleiden, auch bei neuralgischem Kopf
schmerz. 

III. Eugenol acetamidum. Eugenoiessigsănreamid. CaHa(CaHD)(OCHa)OCH2 • 
CONH2• Moi. Gew. = 221. Zur Darstellung wird dnrch Einwirkung von Monochlor-

cH. _ CH = cH. essigsăure auf Eugenolnatrium zunăchst Eugenolessigsăure C6H3(C3H5) 

1\ (OCH3)0Clia- COOH dargestellt. Dictie wird durch Auflosen in absolu-
1 1 tem Alkohol und Einleiten von trocknem Salzsăuregas in die Losung in 
V OCH, den Eugenolessigsaure-Aethylester C6H3(03H;;)(OCH3 )0CH2 - COOC2H5 und 
ocH •. CONH. dieser durch Einwirkung von alkoholischem Ammoniak in Eugenolaceta-

Eugenolacetarnid. mid iibergefiihrt. Es krystallisirt aus Wasser in farblosen, glănzenden 
Blattchen, aus Weing-eist in feinen, farblosen, glănzenden Nadeln, welche auf Schleim
hăuten aniisthesirend wirkeu und die Zungennerven gefiihllos machen sollen. Schmelz-
punkt ll0° c. . 

lllan verwendet es in der Form des sehr feinen Pulvers an Stelle des Cocai"ns als 

CH2 - CH = CH2 

(\ 
1 1 (CH2 0H) V OCH8 

OH 

Eugenolcarbinol. 

Aniistheticum a~f Schleimhauten, ferner als Ântisepticum bei der 
Wundbehaudlung. 

IV. Eugenolcarbinolum. Eugenolcarbinol. C6H2 

(C3H5)0CH3(0H)CH2 • OH. (1: S: 4-: 5) Moi. Gew. = 194. Wird 
durch Einwirkung von Formaldehyd auf Eugenol dargestellt 
(D. R.-P. 85588) und stellt farblose Krystalle vom Schmelzpunkt 
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37° C. dar. Sie sind in Wasser und in Ligroi:n schwer, in Alkohol, Aether und Benzolleicht 
loslich und geben mit Ferrichlorid blaue Fărbung. 

Es ist ebenso wie das Eugenolacetamid als lokales Anăstheticum und als Antisepti
cum zur Wundbehandlung empfohlen worden. 

Eupatorium. 
Gattung der Compositae - Eupatorieae - Ageratinae. 
1. Eupatorium cannabinum L. Wasserdost, Kunigundenkraut, Lăm

mersch"wanz. Heimisch in Europa. Liefert die jetzt obsoleten Radix et Herba Can
nabis aquaticae s. Eupatoriae. Die Wurzel soll als Verwechslung der Radix Vale
rianae vorkommen. Enthălt ein Glukosid Eu pa torin. Durch Făllen der alkoholischen 
Tinktur mit verdiinnter Salzsăure stellt man das gleichnamige "Resinoid" dar (vergl. 
Evonymus). 

11. Eupatorium Ayapana Vent. E. triplinerve Vabl (Gall.). In Brasilien hei
misch, weiter in Amerika und in Ostindien kultivirt. Das Kraut riecht nach Cumarin. 
Eine aus den Blăttern (Folia Ayapanae. Feuilles d'Aya-Pana [Gall.J) hergestellte 
Paste verwendet man als blutstillendes Mittel, sonst dient sie bei Magenleiden als Toni· 
cum. Neuerdings ofter nach Europa gekommen. 

III. Eupatorium perfoliatum L. In den amerikanischen Siidstaaten. Man ver
wendet die Pfl.anze als Bittermittel. Sie soll ein Glukosid, das man ebenfalls Eupa
torin nennt, einen nicht glukosidischen Bi tterstoff, 0,01 Proc. ă theris ches O el, 
Gallussăure, Gerbsăure etc. und die bliihende Pfl.anze ein Alkaloid enthalten. 

U -St. fiihrt als Eupatorium, Thoroughwoot die Blătter dieser Pfl.anze, sowie ein 
Extrakt daraus auf. 

Extractum Eupatoriae fluidum. Fluid Extract of Eupatorium. Aus 1000 g 
der gepulverten Droge (No. 40) und verdiinntem Weingeist (41 proc.) wie Extr. Con· 
vallariae fluidum U-St. (S. 957) zu bereiten. 

IV. Eupatorium purpurum L. Purple Boneset, Gravei root, Trumpet 
weed. Enthltlt wenig ătherisches O el, Euparin oder Eupapurin C12H1103, Schmelz
punkt 117,2° C., mit koncentrirter Schwefelsăure wird es roth. 

V. Eupatorium aromaticum L. In Nordamerika. Enthălt 0,6 Proc. atheri
sches Oel. Volksmittel bei rheumatischen Leiden. 

VI. Eupatorium tinctorium. (?) In Siidamerika. Paraguay Indigo. Enthălt 

Indigo, ebenso E. lamiifolium H. B. K. 

Euphorbia. 
Gattung der Euphorbiaceae - Platylobeae - Crotonoideae - Euphorbieae. 

1. Euphorbia resinifera Berg. Von kaktusăhnlichem Habitus. Heimisch im 
Innern ~Iarokkos, auf den Vorbergen des A tlas. Man verwendet das nach Einschnitten 
in die Kanten der Stengel austretende Gummiharz: 

t Euphorbium (Austr. Germ. Helv.). Resina s. Gummi-resina Euphorbium. -
Euphorbium. Euphorbiumharz. - Euphorbe. Gomme-resine d'euphorbe (Gall.). 

Beschreibung, Die Droge bildet rundlich-eckige, unregelmăssige, oft stalaktiten
artige Stiicke, die meist beim Sammeln abgerissene Theile der Pfl.anze (Stacheln und 
Stengelfragmente) einschliessen oder doch die Hohlungen zeigen, in denen solche Theile 
lagen. Die Farbe ist mattgelblich bis brăunlich, durchscheinend, bestiiubt, zerreiblich. 
Unter dem Mikroskop ist ~ amorph, lăsst aber hier und da die fiir die Euphorbiaceen 
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charakteristischen, knochenformig gestalteten Starkekorner erkennen. Geschmack anhaltend 
und brennend scharf. Sonst geruchlos verbreitet es, in grosseren Mengen erhitzt, einen 
an Weihrauch erinnernden Geruch. Waşser bildet mit ihm keine Emulsion, sondern ent
zieht ihm, wenn man es daruit verreibt, nur Gummi und verschiedene Salze. In Wasser 
wenig loslich, besser in Alkohol, Aether und ătherischen Oelen, doch Iost keine dieser 
Fliissigkeiten vollstăndig. 

Siturezahl nach BECKURTS und BRUCHE: 18-25, Esterzahl 49-68, Ver
seifungszahl 70-83. 

Bestandtheile. Nach HENKE: 34,6 Proe. Euphorbon, 29,95 Proc. in Aether Ios
liches Harz, 14,25 Proc. in Aether unlosliches Harz, 1,10 Proc. Kautschuk, 1,50 Proc. 
Aepfelsăure, 8,10 Proc. mit Alkohol făllbares Gummi und Salze, 12,30 Proc. mit 
Alkohol nicht făllbares Gummi und Salze, 1,20 Proc. in Ammoniak losliche Salze und 
organische Stoffe. 

Das Euphorbon C1fiH240 kann man der Droge entweder direkt mit Petrolăther 
entziehen oder na~h Extraktion der Droge durch Wasser und Alkohol mit Aether. 
Schmelzpunkt je nach den Losungsmitteln, aus denen man krystallisirt, sehr wechselnd, aus 
Petrolăther 67° 0., aus Alkohol 114° C. Es dreht rechts. Loslich in Petrolăther, Chloro
form, Aether, Alkohol, Benzol, Aceton und 90proc. Alkohol, in 10000 Th. heissen Wassers. 
Mit Schwefelsăure ziegelroth sich fărbend. 

Das in Aether losliche Harz schmeckt scharf, im Schlunde kratzend, und erzeugt 
Niesen und Augenentziindungen. Schmelzpunkt 42-43° C. Das in Aether un!Osliche 
Harz reagirt sauer, schmeckt wenig bitter, meist kratzend, etwas zusammenziehend. 
Schmelzpunkt 119-120° C. As che 10 Proc., in der Chlorkalium nebst Karbonaten des 
Natrium und Calcium vorhanden sind. 

Aufbewahrung. Pulverung. Euphorbium hat seinen Platz unter den vor
sichtig aufzubewahrenden Arzneimitteln. Unzerkleinert wird es nicht gebraucht 
und· auch selten vorrăthig gehalten. Man lăsst es unter Beobachtnng der grossten Vor
sicht (vergl. S. 595) am besten im Freien stossen und kann zur Verminderung des Staubens 
auf 100 g zwei siisse Mandeln zusetzen. Da indessen trotz aller Vorsicht das Pulvern des 
Euphorbiums, dessen Staub schon in geringer Menge zu heftigem und anhaltendem 
Niesen reizt, eine der unangenehmsten Arbeiten ist, so iiberlăsst man sie in der Rege! 
den Drogenhandlungen; hier wird das Gummiharz in geschlossenen Pulvermiihlen ge
mahlen und gelangt alsdann in dicht verklebten Pappkăstchen von 1/~ und 1/ 2 Kilo Inhalt 
in den Handel. 100 Th. liefern etwa 93 Th. mittelfeines Pnlver. 

Anwendung. Das Euphorbium dient hauptsăchlich in der Thierheilkunde als Zu
satz zu reizenden oder blasenziehenden Salben und Pflastern; ist es dabei mit Kanthariden 
oder Harzen zu mischen, so besprengt man es vorher mit wenig Terpentinol. Euphorbium 
ist dem freien Verkehr entzogen; im Bereich der Austr. darf es nur gegen ărztliche Ver
schreibung abgegeben werden. 

tTinetnra Euphorbii. Euphorbiumtinktur. Tcinture d'euphorbe. Er
gănzb.: 1 Th. grob gepulvertes Euphorbium, 10 Th. Weingeist (87 proc.). - Gall.: Wie 
Tinctura Cinnamomi Gall. (S. 843) zu bereiten. 

Emplastrum Capucinorum. 
Kap uzinerpflaster. Gich tpflaste r Emplastrum Euphorbli. 

Rp. Picis nigrae navalis 30.0 
Cerati Resinae Pini 40,0 
Empl. Galbani crocat. 20,0 

Emplastrum ischiadicum. 
Rp. Euphorbii pulv. 3,0 

Cerati Resinae Pini 97,0. 
Euphorbii pulver. 2,0 
Benzoes pulver. s,o. Bei Kreuz- und Hiiftweh. 

Oleum Euphorbli. 
Rp. Euphorbii pulv. 10,0 

Olei Terebinthin. 10,0 
Olei Olivarum 90,0. 

Digeriren, nach dem Absetzen Iiltriren. Zum Ein
reiben bei Ll!hmung. 
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Polvls reslnosos acer VOGT. 
Rp. Euphorbii 2,0 

Colophonii 18,0 
Mastiches 6,0, 

Ungoentom Eophorbli (NELIGAN). 
Rp. Euphorbii pulv. 1,0 

Adipis suilli 20,0. 

Vet. Feo llqolde ordinaire (Gall.) 

Rp. 1. Euphorbii pulver. 30,0 
2. Cantharidum pulver. 30,0 
3. Olei Olivarum 300,0 
4. Olei Lavandulae 600,0, 

Man digerirt 1 und 2 mit 3 zwei Stunden und 
fiigt dann 4 hinzu. 

ACEBBA's antirlteumatisches Oei, fiir Pferde, ist 01. Euphorbii ohne Terpentinol. 
BAUNSCHEIDT'S Oei, durch Ausziehen von Euphorbium und Seidelbastrinde mit 

Weingeist und Olivenol dargestellt, dient zum Einreiben der mittels des sog. "Lebens
weckers" erzeugten Nadelstiche. 

Blister liquide. 100 Euphorbium, 400 Leberthran, 1 Alkannawurzel werden 8 Tage 
digerirt, dann filtrirt. 

Hundswuthmittel von P ATKIEWICZ. Ein Gebăek, dessen Fettstoff zuvor mit den 
Samen einer Euphorbia gekocht wurde, und eine unsehuldige Salbe. 

KOBNPOINTER's Blutreinigungs-Bieuen • Pustel- Fettstoft', enthălt Euphorbium, 
Kanthariden, Crotonol, Seidelbast, Senf und Veratrin. 

RIEGER's Diphtheritismittel ist anscheinend ein oliger Auszug von W olfsmilch; 
ausserdem Anisliquor und eine Misehung aus Benzoetinktur, Franzbranntwein u. a. 

11. Euphorbia Lathyris L. Wohl in Si.\deuropa heimisch, in Mexiko und Peru 
eingefiihrt. In der Gall. sind die Samen Semence d'epurge und die Wurzel Racine 
d'epurge aufgefiihrt. Die ersteren: Semen Cataputiae minoris, Semen Tithymali la· 
tifolii, Semen Lathyridis majoris, Grana regia minora, Spring- oder Purgirkorner 
enthalten 40 Proc. eines stark abfiihrend wirkenden Oeles (Huile d'epurge), ferner 
Aesculetin und einen zweiten krystallinischen Korper. Der Milchsaft enthălt Euphorbon. 

III. Euphorbia pilulifera L. Heimisch in Australien, verbreitet in Ostindien, 
Westindien etc. Pili bearing spurge. Snake-weed. Cat's hair. Scheint als wirk
samen Stoff ein Harz zu enthalten. Wird gegen Bronchitis und Asthma empfohlen, be
sonders das Fluidextrakt (2-4 ccm mehrmals tăglich.) In ăhnlicher Weise verwendet man 
E. maculata L. in Nord- und Mittelamerika. 

IV. Euphorbia Cattimandoo W. Elliot. In Ostindien. Enthălt im Milchsaft 
35 Proc. Euphorbon. Man verwendet denselben gegen Rheumatismus. 

V. Euphorbia heterodoxa MiUI. Arg. In Brasilien. Alveloz, Aveloz. Der 
Milchsaft :findet Verwendung als Heilmittel bei Krebsleiden. Ebenso verwendet man 

E. phyllanthus (?). Ebenfalls in Brasilien. 
VI. Euphorbia ·Tirucalli L. Heimisch in Ostafrika, in Inrlien kultivirt. Die 

Rinde verwendet man gegen Kolik, den Milchsaft als Purgans, letzterer enthălt Euphorbon. 

Euphthalminum. 
t Euphthalminum. Enphthalmin. Euphthalminum bydrochloricum. Unter 

diesem Namen ist das salzsaure Salz des Phenylglykolyl-n-methyl-,8-vinyl
diacetonalkamins zu verstehen. C17 H25N03 • HCl. Moi. Gew. = 327,5. 

Die freie Base steht in engem Zusammenhange mit dem Eu cain B, doch steht an 
Stelle der Benzoylgruppe beim Euphthalmin der Rest der Mandelsăure, und das Wasserstoff
atom im Stickstoff ist durch die Methylgruppe ersetzt. 

Darstellung. Vinyldiacetonalkamin wird zunăchst durch Einwirkung von Jod
methyl am Stickstoff methylirt, dann wiTd durch Einwirkung von Mandelsăure in sehr ver
diinnter wăsserig-salzsaurer Losung der Rest der Mandelsăure (Phenylglykolyl-Rest) einge
fiihrt. - Die freie Base krystallisirt aus siedendem Petrolăther in sechsseitigen Prismen, 
die bei 108-113° C. schmelzcn. - Das salzsaure Salz wird in krystallinischer Form er
halten, indem man in die ătherische Losung der Base trocknes Salzsăuregas einleitet und 
das sich ausscheidende Salz aus absolutem Aether umkrystallisirt. 
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Eigenschaften. Farbloses, krystallinisches, luftbestăndiges Pnlver, sintert bei 
181° C. zusammen nnd schmilzt bei 183-184° C. Sehr leicht lOslich in Wasser, ferner in 
2 Th. absolutem Alkohol, schwerer Hislich in Aether . 

.Aufbewahrung. Vorsichtig . 

.Anwendung. Es unterscheidet sich in seiner Wirkung ganz wesentlich vom 
Euca'in B. Wahrend dieses nămlich aniisthesirend wirkt, aber eine mydriatische Wirkung 

, auf das Auge nicht ausiibt, erzeugen die Losungen des Eu-
o - OC . CH(OH)CoHs h h l . . d A . f l b h l' h p ill 
1 p t a mms, m as uge emgetrău e t, etrac t 1c e up en-
OH erweiterung, aber keine Anăsthesie. 2-3 Tropfen einer 

H./"cH. 2 procentigen Losung erzeugen naeh 20- 30 Minuten eine 2 
1 1 bis 3 Stunden anhaltende Mydriasis. l\fan gebraucht es daher 

CH, -'Hc C<~:: wie Homatropin und Atropin. 

'/. t Euphthalminum salicylicum. Salieylsaures 
b Euphthalmin. C17H2603 N. C71la03 • :Moi. Gew. = 429. 

H, Wird durch Vermischen von 291 Th. freier Euphthal-
Die freie Euphthalminbase. 

minbase und 138 Th. Salicylsiiure in absolut-ătherischer Lo-
sung als Niederschlag erhalten. Durch Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol-Aether 
erhiilt man in Wasser leicht losliche Krystalle vom Schmelzpunkt 115-116° C. 

Evonymus. 
Gattung der Celastraeeae - Celastroideae - Evonymeae. 

Evonymus atropurpurea Jacq. Heimisch im nordlichen und mittleren Theil 
der Vereinigten Staaten. Verwendung findet die Rinde der Wurzel und der jungen Zweige. 
Evonymi cortex (Onit.). Euonymus (Wahoo.) (U-St.). Ecoree d'evonymus (Gall. Suppl.). 

Beschreibung. Die Rin de besteht aus bis 20 cm lang·en, 1 cm breiten, halbrinnen
formigen oder rinnenformigen Stiicken von gelblich-grauer Farbe. Der Bast lăsst keine 
Fasern, sondern wie die anderen Evonymus-Arten eigenthiimliche faserartige, auf der 
Aussenseite mit Griibchen versehene Gebilde erkennen, von denen man annimmt, dass sie 
durr.h Umwandlung normaler Fasern entstanden seien. Geschmack anfangs siisslich-fade, 
spiiter kratzend, zuletzt bitter. 

Bestandtlleile. Ein Glukosid: Evonymin, leicht in Alkohol, schwer in Wasser 
loslich, ferner Evonsăure, Mannit. Das Evonymin ist ein Herzgift . 

.Anwendung. Man verwendet die Rinde als Cholagogum, Tonicum und Laxativum. 
Nicht zu verwechseln mit dem Glukosid Evonymin ist die in Amerika gebrăuchliche 

"Koncentration" das "Resinoid" gleichen Namens. Man erhiilt es durch Fallen der kon
centrirten alkoholischen Tinktur mit Salzsăure und Vermischen des ausgewaschenen und 
getrockneten Niederschlags mit einem indifferenten Pulver. Man unterscheidet Evony
minum fuscum aus Wurzelrinde und Evonyminum viride aus Zweigrinde. 

Extraetum Euonymi (U-St.). Extract of Euonymus. A.us gepulverter Rinde 
(No. 30) wie Extr. Digitalis U-St. (8. 1041) zu berciten. 

Extractum Evonymi. Extrait d'Evonymus atropurpureus. Evonymine 
hrune (Gall. Suppl.). A.us 1000 g gepulverter Rinde (Sieb No. 70) und 6 Liter 60 proc. 
W eingeist im Verdrangungswege. Man befeuchtet mit 3 Litern, erschiipft nach 24 Stunden 
mit dem Rest des W eingeists, verdrangt letzteren durch W asser und destillirt vom Per
kolat den W eingeist ab. Den filtrirten Riickstand dampft man zum weichen Extrakt ein, 
lost in destill. W asser, filtrirt und dampft wiederum ein und bringt mit 20 g gepulvertem 
Milchzucker zur Trockne. 
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Extracta. 
1. Extracta. Extraits. Extracts. Mit den vorstehenden Namen bezeichnet man 

Zubereitungen von diinnfliissiger, dickfliissiger oder fester (pulveriger) Beschaffenheit, welche 
man durch Abdampfen eines natiirlichen Saftes oder einer Losung gewinnt, die durch Aus
ziehen eines vegetabilischen, seltener animalischen Rohstoffes mittels eines geeigneten 
fliichtigen Losungsmittels, hergestellt worden ist. 

Die Arzneibiicher geben zur Bereitung der Extrakte fast ausnahmslos allgemeine 
Anweisungen, welche viele gerneinsame Punkte besitzen, in Einzelheiten aber doch von 
einander abweichen. 

Austr. Die zur Bereitung der Extrakte zu verwendenden Pflanzenstoffe sind zer
schnitten, zerstossen, grob oder fein gepulvert zu verwenden. Zur Bereitung der wasse
rigen Extrakte werden die Rohstoffe bei nicht iiber 20° O. macerirt oder bei nicht iiber 
50° O. digerirt. - Die wasserigen Ausziige sind sofort auf den 1 /! Theil ihres Volumens 
einzudampfen, dann an einem kalten Orte durch Absetzenlassen zu klaren, worauf man 
die klare Fliissigkeit abgiesst oder abfiltrirt und die Kolatur oder das Filtrat durch Ein
dampfen bei einer 100° O. nicht erreichenden Tempera tur auf die richtige Konsistenz bringt. 
- Zur Bereitung der spirituosen und atherischen Extrakte werden die gepulverten 
Rohstoffe in einem geschlossenen Apparate (Perkolator) durch das Verdrăngungsverfahren 
vollstandig erschăpft. Die gesammelten Fliissigkeiten werden vermischt und durch Destil
lation von der Hauptmenge des W eingeistes oder Aethers befreit. Der Destil!ationsriick
stand ist bei gelinder Warme auf die vorgeschriebene Extraktkonsistenz zu bringen. Be
ziiglich der Konsistenz sind vier Grade zu unterscheiden: 

1) Fliissige (Extracta fluida), von der Konsistenz dichterer Tinkturen. 
2) Diinne (Extracta tenuia), von der Konsistenz des frischen Honigs (Mellagines). 
3) Dicke (Extracta spissa), welche sich nach dem Erkalten nicht ausgiessen lassen. 
4) Trockene, die zu Pulver zerreiblich sind. 
Zur Bereitung der trockenen Extrakte dampft man die Ausziige bis zu eincr ge

wissen Konsistenz ein, streicht sie alsdann auf Porcellanplatten und trocknet bei nicht 
iiber 40° O. 

Verreibung narkotischer Extrakte. Es ist gestattet, Verreibungen nicht 
trockener narkotischer Extrakte herzustellen und vorrathig zu halten. Zu diesem Zweck 
wird 1 Th. des betreffenden Extraktes mit 1 Th. Milchzucker zur Trockne gebracht. Die 
getrocknete und gepulverte Mischung wird durch Zusatz von Milchzucker auf das Ge
sammtgewicht von 2 'l'h. gebracht. Signatur: Sumatur d1~plum. 

Brit. Giebt keine allgemeinen Anweisungen zur Darstellung der Extrakte. Aus 
dem Text lassen sich folgende allgemeinen Gesichtspunkte entnehmen: Die Brit. kennt 
folgende Konsistenzgrade: 

1) W eiche Extrakte (soft extracts). 
2) Dicke Extracte (firm extracts). 
3) Măssig dicke Extracte (moderately firm extracts). 
4) Trockene Extrakte (dry extracts). 
5) Fluid-Extrakte (fluid extracts). 
Die alkoholischen Extrakte werden theilweise durch Abdunsten der entsprechenden 

Fluidextrakte dargestellt. Die narkotischen Extrakte sind, soweit sie Alkaloide enthalten, 
"standardisirt", d. h. sie werden auf einen bestimmten Alkaloidgehalt eingestellt. 

Gall. Giebt folgende allgemeine Anweisungen: Natiirliche Safte werden in der von 
der Natur gebotenen Koncentration ( ohne V erdiinnung) eingedampft. Miissen Rohstoffe 
ausgezogen werden, so bemiihe man sich, moglichst koncentrirte Ausziige zu erhalten, 
damit diese durch den Abdampfungsprocess und die hierbei statthabende Einwirkung der 
Luft moglichst wenig verandert werden. - Das Abdampfen soll nicht iiber freiem Feuer 
erfolgen. Der beste A pparat fiir das Abdampfen ist der, welcher das V erdampfen bei 
moglichst niedriger Temperatur und in der kiirzesten Zeit ermoglicht (also das Vakuum). 

Giebt es von einem Rohstoff ein wăsseriges und ein alkoholisches Extrakt, so ist 
das erstere abzugeben, wenn der Arzt nicht ausdriicklich das letztere verordnet hat. 

Die Gall. unterscheidet die Extrakte nach folgenden Konsistenzgraden: 
1) W eiche Extrakte ( extraits mous ). 
2) Dicke Extrakte (extraits fermes). 
3) Trockene Extrakte ( extraits secs). 
Die Gall. lăsst ferner zahlreiche alkoholische Extrakte durch Perkolation herstellen, 

ohne doch die Fluidextrakte aufgenommen zu haben. 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 68 
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Germ. Die fiir die Bereitung der Extrakte auszuziehenden Rohstoffe miissen in 
dem vorgeschriebenen Grade der Zerkleinerung angewendet werden. - Die wasserigcn 
Ausziige werden sofort auf 1/ 3 ihres V olumens eingedampft, dann an einem kiihlen Orte 
absetzen gelassen und durchgeseiht. - Das Abdampfen erfolge im Dampfbade (natiirlich 
ist das Vakuum nicht ausgeschlossen) unter Umriihren. Bei alkoholischen und wasserigen 
Ausziigen darf die V erdampfungstemperatur 100° C., bei atherischen Ausziigen 50° C. nicht 
iibersteigen. Die weingeistigen Extrakte sind gegen Endc des Eindampfens mit kleinercn 
Mengen W eingeist wiederholt zu verriihren und so fertig zu stellen. Beziiglich der Kon
sistenz unterscheidet Germ. in analoger Weise wie A.ustr. s. oben: 1. diinne Extrakte, 
2. dicke Extrakte, 3. trockne Extrakte, 4. Fluid-Extrakte. 

Trockne narkotische Extrakte werden aus dicken Extrakten bereitet, indem 
man 4 Th. Extrakt und 3 Th. feines Siissholzpulver mischt, die Mischung im Dampfbade 
austrocknet, noch warm zerreibt und ihr soviel feines Siissholzpulver zumischt, dass das 
Gesammtgewicht = 8 Th. betrăgt. V on dieser Extraktmischung entsprechen also 2 Th. 
= 1 Th. des urspriinglichen Extraktes. Sie wird daher mit "Sumatur duplum" signirt. 

Losungen narkotischer Extrakte diirfen, nach folgender Vorschrift bereitet, 
vorrăthig gehalten werden: 10 Th. Extrakt, 6 Th. Wasser, 1 Th. W eingeist (von 90 Proc.), 
3 Th. Glycerin. 2 Theile dieser Losungen entsprechen gleichfalls 1 Theile des urspriing
lichen Extraktes. 

Helv. Die zur Bereitung der Extrakte dienenden Rohstoffe miissen in dem vorge
schriebenen Grade der Zerkleinerung angewendet werden. Die Ausziige werden absetzen 
gelassen und filtrirt. Das Eindampfen soll ohne Verzug vorgenommen werden und im 
Dampfbade oder im Vakuum erfolgen. Beim Verdampfen in offener Schale soll das Ver
dunsten durch Umriihren beschleunigt werden. Die Verdampfungstemperatur soll bei 
wasserigen und alkoholischen Ausziigen 90° C., bei atherischen 50° C. nicht iibersteigen. 

Die von der H el v. aufgenommenen Extrakte werden nach ihrer Konsistenz in fol-
gende Grade eingetheilt: 

1) Fluid-Extrakte. 
2) Diiune Extrakte wie Austr. 
3) Dicke Extrakte, welche bei 110° C. getroclmet 18-20 Proc. an Gewicht verlieren. 
4) Trockene Extrakte, welche bei 110° C. getrocknet nicht mehr als 4 Proc. ihres 

Gewichtes verlieren. 
Trockene narkotische Extrakte (Extracta duplicia) sind solche, von welchen 

1 Th. = 2 Th. der Droge entspricht. Sie werden mit Reispulver bereitet, dessen Menge 
je nach dem Trockengehalte des betreffenden Auszuges bemessen wird. Der Gehalt an 
Trockensubstanz wird bestimmt, indem 1 g des Auszuges bei 110° C. bis zum konstanten 
Gewichte getrocknet wird. Die Fliissigkeit wird nunmehr durch Verdunsten im W asser
bade koncentrirt, nach dem Erkalten mit der berechneten Menge trocknen Reispulvers 
gleichmăssig gemischt, bei nicht iiber 50° C. vollstandig ausgetrocknet und zerrieben. 

Zur Priifung auf 1) Metallgehalt werden 1-2 g des Extraktes im Porcellan
tiegel verascht; die Asche wird mit 5 ccm verdiinnter Salzsaure (von 10 Proc. HOl) er
warmt und die Losung filtrirt. Das Filtrat darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert und nach U ebersăttigung mit Ammoniak durch Schwefelammonium nur gefărbt, 
nicht gefăllt werden (eine Ausnahme bildet Extractum Ferri pomatum). 2) Wird 1 g 
Extrakt in der urspriinglichen Extraktionsfliissigkeit gelost, so darf nach dem Filtriren und 
Auswaschen nur ein unwăgbarer Riickstand zuriickbleiben. 

U-St. Giebt keine allgemeinen V orschriften, sondern schreibt fiir jedes Extrakt ein 
besonderes Verfahren vor. Sie kennt: 

1) Dicke Extrakte ( extracts of pilular consistence ). 
2) Trockene Extrakte (dr:y extracts). 
3) Fluid-Extrakte (fluid-extracts). 
Die Ausziige werden (mit Ausnahme des Extractum Haematoxylini, bei welchem 

dies nicht angăngig ist) durchweg durch Perkolation bereitet, die alkoholischen Ausziige 
werden bei nicht iiber 50° C. eingedunstet. 

Il. Fluidextrakte. Man bezeichuet mit diesem Namen Ausziige von Arznei-Drogen, 
welche so hergestellt sind, dass 100 Gewichtstheile der Droge = 100 Gewichtstheilen 
oder Ranmtheilen des fertigen Prăparates (Fluidextraktes) entsprechen. Dies Princip ist 
indessen von der B rit. durchbrochen, indem sie fiir solche Fluidextrakte, welche Alkaloide 
enthalten, einen bestimmten Alkaloidgehalt vorschreibt, auf welchen die Ausziige einzn
stellen sind. Die Herstellung der Fluidextrakte erfolgt durch das Verdrăngungsverfahren 
(Perkolation) in besonderen, verschliessbaren Extraktionsgefăssen (Perkolatoren). In diese 
werden die zu extrahirenden Substanzen im Zustande gehOriger Zerkleinerung "eingepackt", 
nachdem sie vorher mit dem Extraktionsmittel befeuchtet und einige Stunden lang im be-
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decktcn Gefitsse stehen gelassen worden sind. Durch langsames Zutropfenlassen der vor
geschriebenen Extraktionsfliissigkeit erreicht man das Abfliessen sehr koncentrirter Ausziige 
aus dem Perkolator. 

Hat man z. B. aus 1000,0 g Hydrastiswurzel = 1000,0 g Fluidextrakt zu bereiten, 
so sammelt man die zuerst abfliessenden 850,0 g Perkolat und stellt diese bei Seite. Dieser 
Auszug, welcher die Hauptmenge der vorhandenen Extraktivstoffe enthiilt, wird keinen 
eingreifenden Operationen mehr unterworfen. Man setzt nun das Perkoliren fort, bis die 
Droge erschOpft ist, d. h. bis das Perkolat ungefarbt ablăuft, oder bis sich in demselben 
Alkaloide nicht mehr nachweisen lassen. (Vergl. S. 925 die Fussnote.) Die so erhaltenen 
Ausziige sind weitaus schwăcher als die zuerst erhaltenen 850 Th. Perkolat. Man destillirt 
von ihnen die Hauptmenge des fliichtigen Li:isungsmittels (Alkohol u. dergl.) ab, dampft 
den Riickstand im Wasserbade zum diinnen Extrakt ein, nimmt dieses mit einer geniigen
den Menge des vorgeschriebenen Extraktionsmittels auf, bringt auf 150,0 g und vereinigt 
diese Fliissigkeit mit den vorher zuriickgestellten 850,0 g erstem Auszug. 

Das Extraktionsmittel ist in vielen FiU!en lediglich verdiinnter Alkohol. Bisweilen 
werden demselben, in der Absicht, vorhandene Alkaloide in eine leichter li:isliche Form zu 
bringen, Zusătze von Sănren (Salzsăure, Essigsăure) gemacht. Enthălt das Extraktions
mittcl Glycerin, so wird es gewlihnlich in zwei Theilen angewendet. Der in b esti m m ten 
Gewichtsmengen angewendete I. Theil enthitlt das Glycerin und wird zum Befeuchten der 
Droge benutzt, zum Verdritngen dieses ersten Li:isung~mittels, bez. zur Beendigung der 
Perkolation benutzt man alsdann den II. Theil des Llisungsmittels, welcher lediglich aus 
verdiinntem Alkohol besteht. 

Beziiglich der Koncentration der Fluidextrakte machen die hier beriicksichtigten 
Pharmakopoen folgende Angaben. 

Au str. hat in dieser Hinsicht kein bestimmtes Prin cip; sie schreibt die Koncen
tration fiir jedes aufgenommene Fluidextrakt im einzelnen Falle vor. 

B rit. Lăsat bei den indifferenteren Drogen aus 1000 g Rohstoff = 1000 ccm Fluid
extrakt bereiten. Bei den stărker wirkt>nden, alkaloidhaltigen Drogen lăsat sie die Fluid
extrakte auf einen im Einzelfalle vorgeschriebenen Alkaloidgehalt einstellen. 

Germ. Lăsst aus 100 Gewichtstheilen = 100 Gewichtstheile Fluidextrakt bereiten. 
Helv. Wie Germanica. 
U-St. Lăsst aus 100 Gewichtstheilen Droge = 100 Volumtheile Fluidextrakt be

reiten. 
Ueber die technischen Einzelheiten der Perkolation s. Kommentar von lliGER-FrscHER

HARTWICH. II. Aufl. Bd. 1. s. 642. 
Acetracta, A.cetextrakte. Diese von Prof. REMINGTON in Philadelphia angegebenen 

ArzneiformPn werden bereitet, indem man die Drogen anstatt mit Alkohol mit Essigsăure, 
z. B. mit emer solchen von 60 Proc, extrahirt. Diese Arzneiformen haben in Deutschland 
bisher Eingang nicht gefunden, auch sind sie wohl noch nicht geniigeud durchgearbeitet. 

Valo'ids. Unter diesem Namen versteht man in Amerika und in England die
jenigen Fluidextrakte, bei welchen 1 g = 1 g der Droge ist (nicht 1 ccm = 1 g Droge). 

_ Mit Kochsalzliisung bereitete Extrakte. Nach D R.-P. 80267 werden die frischen 
Vegetabilien zerkleinert, mit ungefăhr 10 Proc. Kochsalz gemi"cht, einige Zeit mit diesem 
stehen gelassen und abgepresst. Die so erhaltene Soole wird im Vakuum zur Sirupkonsi
stenz eingedickt und mittels der o~mose vom grossten Theile des Kochsalzes befreit. Die 
so erhaltene Extraktlosung dampft man schliesslich zur Extraktdicke ein. Diese Prăparate 
haben sich bisher nicht eingefiihrt. 

Koncentrationen, amerikanische, auch Resinolde, sind Verreibungen indiffe
renter Pulver wie Milchzucker, Lycopodium u. a. mit den aus den betreffenden Pflanzen
stoffen dargestellten wirksamen Bestandtheilen. Die Darstellung ist verschieden. In der 
Regel wird ein koncentrirter alkoholischer Auszug durch Wasser oder mit Săuren ange
săuertes W asser o<ţer Salzlăsungen gefăllt und der erhaltene Niederschlag mit den o ben 
angegebenen Verdiinnungsmitteln verrieben, und zwar so, dass das Gewicht des fertigen 
Praparates zum Gewicht der angewendeten Rohdroge in einer bestimmten Relation steht. 
Diese Arzneiformen haben in Deutschland Eingang nicht gefunden. Sie sind besonders 
deswegen zu erwăhnen, weil sie mit Namen belegt werden (Atropin, Baptisin, Corydalin, 
Hydrastin u. s. w.), welche mit den deutschen Bezeichnungen zahlreicher starkwirkender 
Alkaloide und Glukoside identisch sind. Evonymin z. B. ist der deutsche N ame des Glukosids 

68* 
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Evonymin, aher zugleich die Bezeichnung fur die amerikanische Koncentration ( das Resi
nold) aus der alkoholischen Tinktur der Wurzelrinde bez. der jungen Zweigrinde von 
Evonymus atropurpureus. 

Fabiana. 
Gattung der Solanaceae - Cestreae - Nicotianinae. 

Fabiana imbricata R. et P. Pichi. Heimisch in Chile. Verwendung finden 
die beblătterten und oft mit Bliithen versehenen Zweige der Pfl.anze. 

Beschreibung. Der Habitus der Pfl.anze ist ein in Riicksicht auf die Familie 
sehr auffallender, er erinnert an Erica und Tamarix, auch wohl an manche Uupressineen. Die 
kleinen Blăttchen sind dicht dachziegelig gestellt. Das einzelne Blatt ist lanzettlich-zugespitzt, 
mit konvexer, gekielter Aussen- und konkaver Innenseite, mit breiter Basis sitzend. Die 
Bliithen sind violett oder weisslich, rohrig, liber dem Kelch eingeschniirt, nach oben 
etwas aufgeblasen, mit 5 Zipfeln. Aeltere Aeste zeigen Borkebildung. Die Borke ist 
schwărzlich-grau, etwas lăngsrissig. Die Gefassbiindel sind bikollateral, im Mark der 
Stengel Steinzellen, ebenso in der Rinde. Die Epidermis mit Driisenhaaren. Das Blatt 
fiihrt im Schwammparenchym Drusen von Oxalat. Die sehr harzreiche Droge ist von 
schwach balsamischem Geruch und aromatisch- bitterem Geschmack. 

Bestandtheile. Die Droge enthălt nach KUNz-KR.A.USE ein Weichharz, welches 
als die Muttersubstanz einiger anderer Bestandtheile aufzufassen ist, nămlich: 1) Fabianol 
C51H900 40 ein ătherisches Oel von angenehmem Kampher- und Krauseminzgeruch, und dessen 
Oxydationsprodukt 2) Fabianresen C51H900 6, in weissen Krystallen vom Schmelzpunkt 
280° C. erhalten. 3) Fabianaglykotannoid, ein hellgelbes, ausserst hygroskopisches 
Pulver von schwach saurer Reaktion, vielleicht Glykosyl-Dioxyzimmtsăure, und 
dessen Zersetzungsprodukte: 4) Chrysatropasaure (,8-Methyl-Aesculetin) und 5) einen 
nicht krystallisirenden und nicht drehenden, aher reducirenden Zucker. Ferner enthălt 
die Droge Cholin und reichliche Mengen von Magnesiumphosphat. Infolge des Ge
haltes an Chrysatropasăure nimmt die Abkochung der Droge leicht eine violette Farbe an. 

Wirkung U'ltd .Anwendung. Man verwendet die zuerst 1885 in Europa bekannt 
gewordene Droge in Abkochung, als dickes Extrakt oder als Fluidextrakt gegen Er
krankungen der Blase (Blasenstein), Entziindungen der Harnwege, sowie bei Leberleidcn. 
In Siidamerika ist die Droge auch ein beliebtes Mitt!ll gegen den Leberegel (Distoma 
hepaticum) der Schafe und Ziegen. 

Dosis des Fluidextraktes 0,6-2,6 ccm, des dicken Extrakts 0,13-0,65 g. 

Fagus. 
Gattung der Fagaceae. 

Fagus silvatica L. Buche. Rothbuche. - Hetre. - Beech. Reimisch im 
grossten Theile Europas und im westlichen Asien. Man verwendet: 

1) Die Friichte, dreikantige Schliessfriichte, zu zweien von der Cupula ganz um
schlossen, die bei der Reife aufreisst, um die Friichi3 zu entlassen. Die Frucht ist bis 18 mm 
lang, bis 10 mm breit, aussen glanzend braun. In der Fruchtschale unter der Epidermis 
mehrere Lagen stark verdickter Steinzellen, im darauf folgenden Parenchym reichlich 
Oxalatdrusen. Der Samenschale fehlen charakteristische Elemente, sic umschliesst inner
halb eines diinnen Endosperms den Embryo mit breiten, mehrfach gefaiteten Kotyledonen. 
Der letztere enthalt Oel, Oxalat in Drusen, Aleuron und kleinkornige Starke (die Korn
chen bis 5 p.). 100 Th. der Friichte enthalten 67 Proc. Kerne und 33 Proc. Schalen. 

Bestandtheile der ungeschalten Friichte nach KoENIG: Wasser 4,74 Proc., 
stickstoffhaltige Substanz 14,34 Proc., Rohfett 23,08 Proc., stickstofffreie Ex-
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traktstoffe 32,27 Proc., Rohfaser 21,99 Proc., Asche 3,.58 Proc. In der Trocken
substanz: stickstoffhaltige Substanz 15,06 Proc., Rohfett 24,23 Proc. 

Durch Pressen gewinnt man aus den Samen 12-17 Proc. Oel: Oleum Fagi silva• 
ticae. - BucheckernOI. - lluile des fruits du hetre. - Beech oil. 

Es ist hellgelb, ohne Geruch, von fadem Geschmack, dient als Speise- und Brennol. 
Konstanten: Spec. Gew. 0,920- 0,9225. Erstarrungspunkt - 17,5 ° C. Schmelzpunkt der 
Fettsăuren: 24° C. Erstarrungspunkt 17° C. HEHNER'sche Zahl 95,16. Verseifungszahl 
196,25. Jodzahl 104,4. Das Oel besteht vorwiegend aus Olein. 

Die Riickstănde von der Oelgewinnung, die Biichelkuchen, Biichelsamen
kuchen, finden Verwendung alsViehfutter, doch sollen sie auf Pferde giftig wirken konnen. 
Die Riickstănde mit Schale enthalten: Wasser 16,10 Proe., Stickstoffsubstanz 18,15 
Proc., Fett 8,34 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 28,39 Proe., Holzfaser 23,89 
Proc., Asche 5,13 Proc. Ausserdem sollen die Samen einen giftigen Stoff Fagin, der 
Trimethylamin sein soll, enthalten. 

2) Aus dem Holz gewinnt man durch trockne Destillation den Buchenholztheer 
(vergl. Pix) und aus diesem Kreosot (vergl. den betr. Artikel). 

Faham. 
Faham Thee. Fahum-Thee. Bourbon-Thee.- Feuille de Faham(Gall.).- Orchid

'J'ea sind die Blătter von Angrecum fragrans Lindl., Familie der Orchidaceae -
Monandrae - Acrotonae - Sarcanthinae - Aerideae, heimisch auf Mauritius und 
Reunion. 

Beschreibung. Die Blătter sind lederig, lineal, bis 10 cm lang, bis 12 mm breit, 
an der Spitze ausgerandet, parallelnervig. Unter den Epidermen, von denen nur die untere 
SpaltOffnungen hat, beiderseits ein sklerotisches Hypoderm. Im 1.1esophyll vereinzelte Stein
zellen und Oxalatraphiden. Auf beiden Epidermen Driisenhaare. Die Blatter riechen an
genehm nach Cumarin, welches anscheinend in krystallinischem Zustande in den Epi
dermiszellen der Unterseite vorkommt. Geschmack angenehm, etwas bitterlich. 

Bestandtheile. 8,68 Proc. Wasser, 5,21 Proc. Eiweissstoffe, 6,35 Proc. 
Asche, ferner Cumarin, o-Oxyzimmtsăure, o-Cumarinsăure, Phenolpro
penylsăure . 

.Anwendung. Empfohlen als Heilmittel gegen Schwindsucht, als Ersatz des 
chinesischen 'l'hees. Man soll auch Cigarren mit einem Deckblatt aus Tabak daraus machen. 

Farfara. 
Tussilago Farfara L. Familie der Compositae - Tnbuli11orae - Senecio

neae - Senecioninae. Heimisch in Europa, Nordafrika und dem gemăssigten Asien, im 
ostlichen Nordamerika eingebiirgert. Kraut mit tief in die Erde gehendem, mehrkopfigen, 
Auslliufer treibenden Rhizom. Im ersten Friihjahr erscheinen die nur mit Schuppenblăttern 
besetzten BlUthentriebe, nach der Bliithezeit die Laubblătter. Verwendung finden: 

1) Die Bliithenkopfchen: Flores Tussilaginis. Flores Farfarae.- Huflattig
bliithen. - Capitule de tussilage ou de pas d'âne (Gal!.). 

Beschreibung. Die Kopfchen sind etwa 1'/2 cm lang, 2 cm breit, die Bliithen 
von goldgelber Farbe, der Hiillkelch griinlich, weisslich spinnewebig behaart, cylindrisch, 
aus zwei Reihen angedriickter Blăttchen bestehend. Bliithenboden ohne Spreublătter. 
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Weibliche Randbliithen in mehreren Reihen, schmal zungenformig, die zwittrigen Scheiben
bliithen rohrig, fiinfzăhnig. Griffeliiste halb-walzenformig, stumpf. (Fig. 241.) 

2) Die Blătter: Folia Farfarae (Germ.). Folia seu Herba Tussilaginis. -
Huflattigblătter. Huflattig. Brandlattig. Brustlattig. Lehm bli\tter. Sandkraut. 
Quirinskraut. - Feuilles de tussilage ou de pas d'âne. - Coltsfoot leaves. 

Beschreibung. Die bis handgrossen Blătter sind langgestielt, herzformig-rund
lich, winkelig-gezăhnt, die Ziihne rothbraun, knorpelig. Das Blatt ist von einem !1ittel
nerven durchzogen, die ersten Sekundărnerven gehen am Grunde des Blattes ab, so dass 
die Nervatur handformig erscheint. Die Sekundărnerven endigen in den Hauptzăhnen des 
Blattrandes, ihre Zweige in den kleineren Zahnen. Oberseits sind die Blătter kahl, unter
seits sind sie, wenigstens in der Jugend, von langen Haaren filzig. Die Haare bestehen 
aus einer Anzahl kiirzerer, etwas angeschwollener Zellen, an die sich eine diinnere, am 
Grunde ebenfalls angeschwollene, ausserordentlich lange Endzelle anschliesst. 

Epidermiszellen der Oberseite wenig buchtig, mit Stomatien, die der Unterseite stark 
buchtig, ebenfalls mit Stomatien. Unter der Oberseite drei Reihen kurzer Palissaden, das 
Schwammparenchym auRserordentlich locker, so dass weite Maschen entstehen, die von 
schmalen Parenchymstreifen gebildet werden. Diese Maschen treten auf mit Chloralhydrat 
durchsichtig gemachten Stiickchen des Blattes von der Unterseite sehr deutlich hervor. 

a b 

Fig. 241. 
a. Scheibenbliithe. b. Rand
bliithe von Tussilago Farfara. 

Der Blattstiel ist im Qnerschnitt lang~Sezogen herzfOrmig, mit meist 
13 Gefăssbiindeln, unter der Epidermis mit sehr stark ausgeprăg
tem Collenchym, bei dem besonders die Tangentialwănde erheblich 
verdickt sind. Geruchlos, Geschmack fade schleimig. 

Bestandtheile. Spuren ătherischen Oeles, 2,63 Proc. 
eines glukosidischen Bitterstoffes, kautschukartige Sub 
stanz, Schleim, Gallussăure und 17,10Proc. Asche, die Chlo
ride, Karbonate, Phosphate und Silicate von Kalium, Calcium, Mag
nesium, Eisen und Aluminium enthălt. 

Verwechslungen und VeJ·falsclmngen. Die Blătter 
von Petasites offteiualis Moencb haben bis 60 cm im Durch
messer, sie sind kaum eckig, unterseits wollig, die von Petasites 
tomentosus DC. fast dreieckig-herzformig, unterseits schneeweiss
filzig, Lappen des Grundes vorne verbreitert, einwărts gekriimmt, 
die von Petasites niveus Baumgarten sind ăhnlich, aher die 
Lappen des Grundes auseinander tretend. Alle sind den Huflattig
blăttern ăhnlich gebaut, doch haben sie nur eine Palissadenschicht. 

Die Blătter der Kletten, Lappa offtcinalis Allioni und Lappa tomentosa Link, 
sind oval herzformig, zugespitzt, klein gezăhnt, mit stark auf der Unterseite hervor
tretenden N erven. 

Einsammlung und Anwendung. Die Blătter werden im Mai und Juni ge
sammelt, geschnitten, von erdigen und filzigen Theilen durch Absieben gereinigt und an 
einem trocknen Orte aufbewahrt. 5 Th. frische geben 1 Th. trockne. 1\lan bedient sich 
ihrer bei katarrhalischen Leiden der Respirationsorgane. Die Wirksamkeit bei Skrophulose 
bedarf der Bestătigung. 

Ptisana de 11oribus Tussilaginis. Tisane de tussilage (Gall.). 5 g Huflattig
bliithen, 1000 g siedendes Wasser. Nach 1/ 2 Stunde abseihen und durch Pa pier fil
triren. 

Sirupus de Tussilagine. Sirop de tussilage (Gall.j. Wie Sirup. Chamomillae 
(S. 716) zu bereiten. 

Sirupus pectoralis. Sirop d'especes pectorales (Gall.). 100 g Brustthee 
(Especes pectorales avec les fieurs, Gall. S. 233) iibergiesst man mit 1200 g siedendem Wasser, 
presst nach 6 Stunden, bringt auf 1000 g, filtrirt, fiigt 50 g Orangenbliithenwasser, worin 
0,3 g Opiumextrakt gelost sind, hinzu und macht mit 2000 g Zucker zum Sirup. 



Speeies Hispanleae. 
Thea Hispanica. Spanischer Thee. 

Rp. Florum Tiliae 
Foliorum l<'arfarae 
Foliorum Millefolii 
Foliorum Mt•nth. pip. 
Herbae V eronieae 
Rhizomat. Graminis aa 85,0 
Fructus Ceratoniae 
Hordei perlati ăâ so,o 
Herbae Violae trieolor. 
Florum Rhoeados âa 50,0 
Rhizom. Polypodii 
Rhizom. Calami 
Ligni Sassafras 
Fructuum Foenicnli 
Fructuum Anisi 
Passular. major. 
Folior. Rosmarini 
Folior. Lauri 
Florum Primulae 
Florum Cyani 
Rhizomat. Iridis 

aa 30,0 

ăâ 10,0. 

Speeles majales. 

Maikurthee. 

Rp. Spccier. Hispanic. 500,0 
Natrii sulfuric. in crist, parv. 50,0 
Florum Verbasei 
Florum Rhoeados âa 25,o. 

Fel. 

Species peetorales KNEIPP. 
KNEIPP's Hustenthee. 

Rp. Foliorum Farfarae 20,0 
Foliorum Urticae 
Herbae Equiseti aii 10,0 
Fruct. Foeniculi 
Fruct. Juni peri 
Fohor. Plantaginis 
Fior. Malvae arbor. 
Fior. Tiliae aa 5,0 
Semin. Foenigraeei 
Fior. Verbasci âii 2,5. 

Thea Helvetica. 
Speeies vulnerariae. Especes 
vulneraires (Gall.). The suissc. 
Rp. Florum Amicae 

Florum Antennn.r. dio!cae 
Florum Tussilag!nis 
Herbae Absinthii 

Betonicae 
Ajugae reptantis 
Calaminth. offic. 
Chamaedryos 
Hyssopi 
Heder. terrestr. 
Millefolii 
Origani 
Vincae pervinc. 
Rosmarini 
Saniculae 
Salviae 
Scolopendrii 
Scordii 
Thymi 
Veronicae ăă. 
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BOCK's Pectoral, Hustenpastillen, enthalten nach Angabe des Fabrikanten: 
Huflattig, Siissholz, Islii.nd. Moos, Rom. Kamillen, Sternanis, Veilcbenwurzel, Eibiscb, 
Schafgarbe, Klatschrose als Auszug, mit Malzextrakt, Salmiak, Traganth, Zucker, Vanilie 
und Rosenol zu Pastillen geformt. 

HABERLANn's Alpenkriiuterthee, ein Blutreinigungsmittel, besteht aus Eibischwurzel, 
Siissholz, Senna, Guajakholz, Sassafras, Ringelblumen, Klatschrosen, Schlehen- und Schaf
garbenbliithen, W aldmeister und Huflattig. 

Harzer Gebirgstl1ee, von PAUL HEIDER. Eine Mischung von Schafgarbe, Lavendel, 
Schlehdornbliitben, Sassafras, Senna, Pfefferminze, Huflattig, Siissholz. 

Herba Salona ist ein Gemisch aus Huflattig und zerriebenem W eizenschrot. 
Kriiuterthee (Wiener Vorschrift). Eibisch-, Huflattig-, Scabiosenblatter, Lungen

kraut aă 4,0, Leberkraut, Sassafras-, Guajak-, Rotbes Sandelholz, Queekenwurzel, Siissbolz, 
Sennesblii.tter ăă 2,0, Fenehel 1,0, Klatschrosen, Kornblumen, Wollblumen aii. 0,5. 

Lippspringer Thee. Huflattig, Islii.nd. Moos, Eibisch-, Alant-, Siissbolzwurzel, 
\Vasserfenchel, Schafgarbe ăa 20,0, Klatsehrosen, Malvenblumen, Wollblumen aă 10,0. 

Fel. 
Die Galle ist ein Gemenge von dem Sekrete der Leberzellen und dem sog. Schleim, 

welcher von den Driisen der Gallengănge und von der Schleimhaut der Gallenblase ab
gesondert wird. Das Sekret der Leber, die Lebergalle, ist diinnfliissig und klar; die in der 
Gallenblase angesammelte Galle ist mehr zăhe und dickfliis8ig und infolge Beimengung 
von Zellen, Pigmentkalk und dergl. triibe. Therapentische Verwendung findet nur die 
Rindergalle, welche den frisch geschlaehteten Rindern (Bos tmtrus L.) bez. deren Gallen
blasen im moglichst frischen Zustande entnommen wird. 

1. Fel Tauri (Ergănzb.). Fel Bovis (U·St.). Biel de boeuf (Gall.). Fel Tauri 
recens. Ochsengalle. Fiel de boeuf. Oxgall. 

Die friseh der Gallenblase des Rindes entnommene Fliissigkeit werde vor dem 
Gebrauche durchgeseiht. - Brăunlichgriine oder dunkelgriine, schleimig-dickliche, eigen-
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thiimlich, aher nicht widerlich oder faulig riechende Fliissigkeit von sehr bitterem, un
augenehmem Geschmacke, von neutraler oder schwaeh alkalischer Reaktion. Mit Wasser 
geschiittelt, schaumt sie seifenartig. Das spec. Gewicht ist bei 15° C. = 1,018-1,028. 
Lost man cine ganz kleine Menge Galle in einem Porcellanschii.lchen direkt in wenig 
konc. Sehwefelsaure und erwarmt, oder mischt man ein wenig gallensăurehaltige Fliissigkeit 
mit konc. Schwefelsăure mit der Vorsicht, dass in beiden Făllen die Temperatur nicht iiber 
70° C. steigt, und fiigt dann unter Umriihren mit einem Glasstabe tropfenweise Rohrzucker
lOsung von 10 Proc. hinzu, so erhiilt man eine prachtvoll rothe Fliissigkeit, deren Farbe 
bei Zimmertemperatur nirht verschwindet, aher im Verlaufe eines Tages mehr blauviolett 
wird. Die rothe Fliissigkeit zeigt vor dem Spektroskop zwei A.bsorptionsstreifen, den 
einen bei Fund den anderen zwischen D undE, neben E (PETTENKOFER's Gallensăure
Reaktion). Da diese Reaktion auf die Bildung von Furfurol durch Einwirkung der 
Schwefelsaure auf Zucker beruht, so kann man sie nach MYLIUS und UnRANSZKY auch mit 
1°/00 Furfurollosung ausfiihren. Zu je 1 ccm der alkoholischen Gallenlosung setzt man 
1 Tropfen 1°/00 Furfurollosung und 1 ccm konc. Schwefelsăure und kiihlt, wenn nothig, 
etwas ab. Es entsteht alsdann gleichfalls die oben beschriebene Farbung. In dieser Weise 
soll sich noch 1/ 20- 1/ 80 mg Cholalsaure nachweisen lassen. 

Die Galle enthalt 8-10 Proc. Trockensubstanz, in dieser als specifische Bestand
theile: Gallensauren (Glykocholsaure C26H43N06 und Taurocholsăure C26H45NS07) an Kali 
und Natron gebunden, Gallenfarbstoffe (Bilirubin, Biliverdin), im iibrigen kleine Mengen 
Lecithin, Cholesterin, Seifen, Neutralfette, Harnstoff und llfineralstoffe (NaCl, Cad(P0~)2 , 

Mg3(P04) 2 und FePOJ. Sammtliche gallensanren Alkalisalze sind loslich in Wasser und 
Alkohol, unloslich in A.ether. Die alkoholische Losung der Salze wird daher durch Aether 
geÎallt, und diese Fii.llungen konnen im krystallisirten Zustande erhalten werden (PLATT
NER's krystallisirte Galle) durch Fii.llung mit A.lkohol kann man die Schleimstoffe, 
durch Extraktion mit Aether das Fett, Cholesterin und verwandte Stoffe, durch Digestion 
mit Thierkohle die Farbstoffe entfernen. Die genuine Galle ist nur cine beschrankte Zeit 
haltbar und geht bald in Faulniss iiber. Fiir therapeutische Zwecke wird sie daher in 
cine haltbare Form gebracht. 

Die physiologische Rolle der Galle besteht dariu, dass sie die Aufgabe bat, die 
Resorption der Fette zu befordern, dadurch, dass sie dieselben verseift und emulgirt. 
Ausserdem nimmt man an, dass die Galle die pankreatische Verdauung des Eiweisses unter
stiitzt und cine gewisse Desinfektion des Darmes besorgt . 

.Anwendung. Die frische Ochsengalle wird Ioffelweise hypoehondrischen Hămor
rhoidariern gegeben. Sie wird beim Fleischer bestellt und noch frisch aus dem ge
schlachteten Thiere genommen, kolirt und dispensirt. Ueber zwei Tage halt sie sich, auch 
wenn sie im Eisschrank aufbewahrt wird, nicht. Damit sie sich einige Tage langer kon
servirt, ist ein Zusatz von circa 3 Proc. Spiritus aethereus zu empfehlen. Die Anwendung 
der Ochsengalle iru Haushalt und in den Gewerben zur Reiniguug gefărbter wollener 
Zeuge ist bekannt. Um Ochsengalle fiir einen weiten Transport oder auf mehrere Tage 
zu konserviren, versetzt man sie mit 0,5-1,0 Proc. Aether. 

11. Fel Tauri inspissatum (Ergănzb.). Extractum animale amarum. Ein
gedick.te Ochsengalle. Erwărmte und durch Leinwand geseihte, frische Ochsengalle 
dampft man sofort iru Dampfbade in einem Porcellangefasse ohne umzuriihren zur Kon
sistenz eines dicken Extraktes ein. Das "ohne umzuriihren" ist so zu verstehen, dass die 
einzudampfende GaJle nicht unnothig viei geriihrt werden soli. Ausbeute 11-13 Proc. 

Eigenschaften. Die eingedickte Ochsengalle bildet cine griinlich-braune Masse 
von dicker Extraktkonsistenz, von anfangs siisslichem, dann stark bitterem Geschmack und 
dem eigenthiimlichen Gallengeruche. Friseh bereitet, giebt sie mit Wasser cine griinlich
braune, klare, nach langerer Aufbewabrung etwas triibe Losung. Sie enthalt die Bestand
theile der Ochsengalle, jedoch zum Theil iru veranderten Zustande . 

.Anwendung. Man wendete dies Praparat friiher in denselben Făllen wie die 
trockene gereinigte Ochengalle an. Das V olk streicht es auf Blase wie ein Pflaster auf 
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und legt es den kleinen Kindern auf den Nabel oder Unterleib zur Vertreibung der 
Spulwiirmer. 

III. Fel Tauri depuratum inspissatum. Fel bovinum purifleatum (Brit.). 
Fel Bovis purifleatum (U-St.). Gereinigte eingediekte Oehsengalle. Purifled Ox 
Bile (oder Ox Gall). 

Man dampft 300 g frische Ochsengalle auf etwa 120 g ein, vermischt den Riick
stand mit 100 g Alkohol (95 proc.), filtrirt nach dem Absetzen und wascht den Filterriick
stand mit etwas Alkohol nach, destillirt von den vereinigten Filtraten die Hauptmenge des 
Alkohols ab und dampft den RUckstand zu einem dicken Extrakt ein. 

Eigenschaften und Anwendung wie das vorige. Durch die Reinigung mit Alkohol 
werden namentlich die Eiweissstoffe beseitigt. Ausbeute 8-10 Proc. Das Praparat besteht 
vorwiegend aus glykocholsaurem und taurocholsaurem Kali und Natron und Gallen
farbstoffen. 

IV. Fel Tauri depuratum siccum (Erganzb.). Fel Tauri depuratum. 
Natrnm chole'inieum. Extraetum Fellis taurini. Gereinigte trockne Ochsengalle. 
Gleiche Volume frischer Ochsengalle und Weingeist werden unter Schutteln durch
einander gemischt und zwei Tage bei Seite gestellt, filtrirt, hierauf von dem Filtrat der 
Weingeist durch Destillation im Wasserbade abgezogen und dcr Riickstand unter hiiufigem 
Umschiitteln mit so viel feuchter thierischer Kohle, welche vorher durch Salz. 
sa ure gereinigt worden ist, nach und nach versetzt, bis eine der Fliissigkeit entnommene 
und filtrirte geringe Menge sich nur von schwach gelber Farbe erweist. Alsdann filtrirt 
man und macht die Fllissigkeit zu einem trocknen Extrakt. Ausbeute circa 6,5 Proc. 

Eigenschaj'ten. Die trockne gereinigte Galle bildet ein hygroskopisch gelblich
weisses Pulver von anfangs siisslichem, dann anhaltend bitterem Geschmack und schwachem 
Gallengeruch. Mit Wasser und verdiinntem Weingeist giebt sie klare, schwach gelbliche 
Losungen. Die wăssrige Losung, die beim Schiitteln stark schaumt, mit etwas Zucker 
versetzt, wird auf allmahlichen vorsichtigen Zusatz von koncentrirter Schwefelsaure dunkel
purpurroth gefiirbt (PETTENKOFER'sehe Gallenprobe) und giebt dann mit vielem Wasser 
verdiinnt eine vollig triibe zimmtfarbene Fliissigkeit. Beim Glilhen hinterliisst die Galle 
einen weissen alkalischen Riickstand. 

Die Bestandtheile der trockenen' reinen Galle sind vorwiegend Taurocholsaure, Gly
kocholsaure, hauptsachlich an Natron, theils auch an Kali gebunden, dann Cholin, Glycerin
phosphorsăure (Lecithin), etwas fleischmilchsaure Salze. Die gereinigte trockne Galle ersetzt 
das sogenannte (unreine) chole'insa ure N a tr;on, Natrum chole'inicum. 

Prufung. Die Reinheit des Prăparats ergiebt sich theils aus den vorstehend 
angegebenen Eigenschaften. Verfalschungen mit Arabischem Gummi, Dextrin und 
Milchzucker und die Verunreinigung· mit Gallenschleim werden beim Auflosen in 
kaltem Weingeist erkannt, welche St.offe dariu ungelost bleiben. Die weingeistige Losung 
des reinen Prăparats ist fast klar. Mit Chloroform geschiittelt, setzt sich die reine Ochsen
galle in der Ruhe an der Oberflache ab, wahrend etwaige beigemischte Salze, Zucker etc. 
einen Bodensatz bilden. Beim Erhitzen schmilzt das Pulver, blăht sich dann unter Aus
stossung widerlich riechender, leicht entziindlicher Dămpfe auf. Die zurlickbleibende 
kohlige Masse hinterlasst endlich nach starkem Gliihen von dem Gewicht der trocknen 
gereinigten Galle ungefahr 1/r, weisser Asche von alkalischer Reaktion. 

Anwendung. Man giebt die trockene gereinigte Ochsengalle zu 0,3-0,5-1,0 
mehrmals tâglich in Pillen bei Verdauungsschwăche, chronischen Magenkatarrhen, zur 
Bet.hătigung der Gallensekretion, bei Stomngen der Leberfunktionen, chronischen Leber
und Milzanschwellungen, Diabetes mellitus etc. Aeusserlich bat man sie als Streupulver 
in Wunden gebraucht. 

V. Extrait de fiei de boeuf (Gall.). Frische Ochsengalle wird durch ein 
Wolltuch kolirt und die kolirte Fliissigkeit im Wasserbade zum trocknen Extrakte 
eingedampft. 
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Balssmum otleum. 
Ohrcnbalsam. Gehorbalsem. 

Rp. Fellis taurini insprssati 5,0 
Acidi salicylici 1,0 
Glyccrini 15,0 
Aquae Cinnamomi vinosae 10,0 
Olei Thymi gtt. XV. 

Einige Tropfen auf Baumwolle tiiglich in den Ge
horgang einzufiihren (bei Ausfluss aus deu Ohren). 

Glycerinum fellls bovis. 
(New-Yorker Vorschr.) 

Rp. Fellis tauri inspiss. 100,0 g 
Glycerini 70,0 .., 
Acidi salicylici 1,0 " 
Aquae des ti!!. q. s. ad 200 ccm. 

D. S. 30-40 ccm mit Seifenwasser zum Klystier. 

Liulmentum Sauetae Mariae. 
St. Marienbalsam. Unguentum RoNCALL. 

Rp. Fellis Tauri recentis 100,0 
Salis culinaris 20,0 
Oler Papaveris 10,0. 

Zum Einreiben (bei Verhartungen und Anschwell
ungen, besonders der Bri'lste). 

Oleum otieum SPIELMANN. 
SPIEI,MANN'sches GehorOI. 

Rp. 1. Bulbi Allii Cepae concisi 50,0 
2. Fellis Tauri recenlis 20,0 
3, Olei Amygdalarum 50,0 
4. Olel Majoranae 
5. Olei Rosmarini 
6. Olei Rutae aa gtt. vr. 

Man digerirt 1 mit 2 und 3 wăhrend 2 Tagen, presst 
ab und fUgt zu dem filtrirten Oele 4-6 zu. 

Pilulae aperlentes CLAY. 
Rp. Fe1lis taurini inspissati 10,0 

Olei Carvi gtt. XII 
l\1 agnesii carbonici q. s. 

Fiant pilulae 50,0. 
Tăglich dreimal drei Pillen (bei Verstopfung aus 

mangelnder Gallenabsonderung). 

Pllulae aperlentes HuFELAND. 
Rp. Fellis Tauri inspissati 

Extracti Taraxaci 
Saponis medicati 
Rhizomatis Rhei âă 5,0. 

Fiant pilulae 150. 
Cortice Cinnamomi Cassiae pulvP.rato conspergantu1. 

Tăglich dreimal 5-10 Pillen (bei Leibesver
stopfung). 

Pllulae Natril cholei'nlci. 
Rp. Fellis Tauri depurati sicci 

Gummi Arabiei 
Radicis Althaeae 
Aquae destillatae 

];'iant pilulae 100. 

10,0 
1,0 
0,5 

q. s. 

Tăglich zweimal, spăter dreimal je fUnf Pillen (bei 
Cholelithiasis). 

Pilulae resolventes WEICKARD. 
Rp. Fellis taurini de pura ti si cei 10,0 

Extracti Gcntianae 
Extracti Centaurii minoris 
Rhizomatis Rhei aii. 5,0 
Radicis Gentianae q. s. 

Fiant pilulae 150. 
Tilglich dreimal 4-8 Pillen (bei Hypochondrie). 

Sapo fellitus. 
G allen seifeu k ugeln. 

Hp. 1. Fellis taurini recentis 100,0 
2. Borac1s pulverati 5,0 
3. Sacchari albi pulverati 20,0 
4. Saponis Hispanici pulverati 40,0 
5. Terebinthinae laricinae 4,0. 

llfnn dampft 1 auf 20,0 ein, mischt 2-5 'darunter 
und formt Kugeln von 30,0 g Schwere. Zum 
Reinigen gefiirbter Stoffe aus Wolle oder Seide. 

Sapo fellitus llquidus. 
FI iissige Ga Il enseife. 

Rp. Massae Saponis felliti 50,0 
Fellis taurini recentis 200,0 
Glycerini 100,0 
Liquoris Ammonii caustici 5,0 
Olei Terebinthinae gtt. XX. 

Anwendung wie Sapo fellitus. 

Unguentum vermifugum. 
Rp. Aloes pulveratae 5,0 

Fellis Tauri inspissati 7,5 
Glycerini 
Spiritus Vini aa gtt. XV 
Unguenti Rosmarini compositi 25,0. 

Tl!glich dreimal die Nabelgegend einzureiben. 

Dr. MEYER's Unterleibspillen, von einer Berliner Apotheke in den Handel ge
bracht, erwiesen sich zusammengesetzt aus Fellis taurini depurati sicci 7,0, Saponis medi
cati 5,0, Extracti Liquiritiae 2,0, Tuberum Jalapae et Radicis Althaeae ana q. s. zu 120 
Pillen gemacht. (HAGER, Analyt.) 

Liqueur·BERNHARD, ein Fleckwasser, bestehend aus circa 1 O Th. Galle, 5 Th. Pott
asche und 100 Th. Wasser. 

Ferrum. 
Ferrum. Mars. Eisen. Fer (franz.). lron (engl.) Fe. Atomgew. = 56. Das 

metallische Eisen findet in der Pharmacie in mehrfachen Formen Verwendung. 

1. Ferrum in fi lis, Eisendraht. Clavi ferrei, eiserne Nagel. Li matura 
Ferri, Ramentum Ferri, Ferrum in ramentis, Scobis ferrea, Eisenfeile, Eisen
feilspahne. Tornatura Ferri, Eisendrehspiihne. 
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Unter den vorstehenden Namen vorstand man frilher diejenigen Formen des Eisens, 
in denen dasselbe damais, als die reineren Eisensurteu noch einen verhaltnissmăssig hohen 
Preis hatton, zur Darstellung von Eisenprapamten verwendet wurde. Die Verhaltnisse 
sind heute infolge des wohlfeilen Preises der reineren Eisensorten sehr viel einfachere 
geworden. - Als leitende Gesichtspunkte fiir die Auswahl des zu Eisenprăparaten be
stimmten Eisens kann man folgende nehmen: 

Gusseisen, welches neben Kohlenstoff, Silicium, Phosphor auch noch Schwefel, 
Arsen, Kupfer, Blei und je nach der Beschaffenheit der Erze, aus denen es ausgebracht 
wurde, auch noch andere Metalle als Verunreinigungen enthălt, sollte niemals zur Dar
stelluug pharmaoeutischer Prăparate benutzt werden. Das Gleiche gilt hier fUr den 
Hammerschlag, den Drahtabfall und die Eisenfeilspahne der Metallarbeiter. Diese 
enthalten in der Regel Kupferfeilspăhne und Messingstaub. 

Das beste l\'Iaterial zur Darstellung von Eisenprăparaten ist der Eisendraht. Man 
verwendet ihn in Stărken von 1-1,5 mm. Da er oberflăchlich stets etwas fettig ist, so wird 
er von dieser Fettsohicht entweder durch Abreiben mit Kork, oder dl\rch schwaches Aus
gliihen gereinigt. Um ihn bequemer handhaben zu konnen, biegt man ihn in kleine Weifen 
oder dreht ihn in kleine Zopfe. Fast ebenso rein sind die eisernen Năgel, und zwar 
sowohl die jetzt nur noch ausnahmsweise gebrauchten Schmiedeniigel (Haken) als auch die 
sog. Drahtstifte. - Sehr rein sind ferner die in den Maschinenfabriken abfallenden Eisen
drehspăhne. 

Prfi[uttg. Man iibergiesst 1,0 Eisenfeile mit 9,0 verdiinnter (12,5 procentiger) 
Salzsăure, bewirkt die Losung zuletzt unter Anwendung von Wărme und verdiinnt mit 
einem doppelten Volum Wasser. Ein 'fheil dieser Losung mit Schwefelwasserstoffwasser 
versetzt, darf sich hOehstens etwas dunkler farben oder braunen, aher keinen dunklen 
Niederschlag ergeben (Kupfer, Biei). Erfolgte hier keine Făllnng, so versetzt man einen 
anderen Theil der Losung jenes Riickstandes mit einer reichlichen Menge Natriumacetat
lOsung oder Ammoniumacetatlosnng und dann mit Schwefelwasserstoff. E;ne weisse Fiillung 
zeigt Zink an. Eine schwache 'friibung ist gegenstandslos. 

Die Eisenfeile, welche zur Darstellnng des Tartarus martiatus Verwendnng findet, 
wird in gleicher Weise gepriift, jedoch ist 1,0 der Eisenfeile in der geniigenden Menge 
Bromsalzsiiure (s. S. 507) zu losen. 

Au[bewaltrung. In gut und dicht geschlossenen Glasgefăssen, nm das Rosten 
zn verhindern. 

Ferrum in ftlis pro analysi. Eisendraht zur chemischen Analyse. Zur 
Titerstellung von Kaliumpermanganatlăsungen benutzt man Blumendraht oder diinne Kla
viersaiten, welche durch Abreiben mit Bimsteinpulver und darauffolgend mit Filtrirpapier 
von Unreinigkeiten und Oxyd befreit sind. Man kann, ohne einen besonderen Fehler zu 
begehen, annehmen, dass dieser Draht 99,6 Proc. Eisen enthălt. Fur ganz genaue Be
stimmungen muss der Eisengehalt des Drahtes ein fiir allemal festgestellt werden. 

11. Ferrum pulveratum (Anstr. Germ. Helv.). Limaille de fer porphyrisee 
(Gall.). GepulTertes Eisen. Eisenpulver. Limatura :Martis praeparata. Pulvis 
Ferri alkoholisatns. 

Es wird in Tyrol fabrikmăssig dargestellt. Moglichst reines Eisen wird zunăchst 

mit grossen Feilen, welche dnrch Wasserkraft bewegt werden, bearbeitet, und die erhaltene 
"Eisenfeile" durch Stossen in Stahlmorsern noch weiter zerkleinert. Das so erzielte Eisen
pnlver wird durch Luftgeblăse s01·tirt, wobei die feinsten Theilchen am weitesten weg. 
getragen werden, wăhrend die gToberen Theile năher liegen bleiben. Die letzteren gelangon 
in den Stahlmorser zuriiek nnd werden nach wiederholter Zerkleinerung wiederum durch 
den Luftsţrom sortirt. Zum Pulvern darf nicht Gusseisen, sondern lediglich Sehmiedeeisen 
oder kohlenstoffarmer Stahl (Draht) verwendet werden. 

Eigenschaj'tett. Das reine gepulverte Eisen bildet ein geruch- und geschmack
Ioses, schweres, hOchst feines, granes oder dunkelgraues Pulver, welehes vom Magneten 
angezogen wird, welches beim Druck mit dem Pistill eine grau metallisch glănzende 

Fliicbe bietet, und beim Auflosen in verdiinnter Salzsăure unter Entwioklnng iibelrieohenden 
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Wasserstoffgases bis auf einen unbedeutenden und leichten, kohligen Riickstand Ioslich ist. 
Von Wasser wird es wegen anhaftender Luftblaschen nur unvollstăndig benetzt. Beim 
Gliihen an der Luft verglimmt es zu rothem Eisenoxyd, welchem sich mit Essigsaure 
fremde Metalle entziehen lassen. 

Das Eisenpulver besteht nicht. aus chemisch reinem Eisen, es enthălt grossere oder 
kieincre Mengen Kohlenstoff (Graphit), Schwefel, Arsen, Phosphor, Silic.ium, Sand, oft anch 
Mangan, Knpfer, Biei. Verfălschungen sind Graphit, Sand, Hammerschiag. 

Das ans rohemGusseisen hergestellte Eisenpulver hat eine schwarzgraueFarbe und 
ist mit Kohle, Schwefel, Arsen, Phosphor, Silicium und Mangan reichlich verunreinigt. 
Die Pharmakopoen fordem ein von Zink, Kupfer und Biei vollig reines Eisenpulver. 
Schwefel und Arsen diirfen dariu nur in sehr geringen Spuren enthalten sein. Demnach 
darf das aus rohem Gusseisen hergestellte Eisenpulver nicht in den Gebrauch gezogen 
werden, und ist ein dunkel- oder schwarzgraues Eisenpulver zuriickzuweisen. 

Priifung. Diese richtet sich gegen einen Gehalt von Schwefel, Arsen, sowie 
fremden Metallen und auf die Bestimmung des Eisengehaltes. 1) Wird 1 g Eisenpniver 
mit 20 ccm verdiinnter Schwefeisaure (Helv.) oder mit einer Mischnng aus 15 ccm Wasser 
und 10 ccm Salzsaure von 1,123 sp. G. (Germ.) iibergossen, so soli das entweichende Gas 
einen mit Bleiacetat getrănkten Papicrstreifen innerhal!J 5 Sekunden nicht mehr als braun
lich fărben. Da jedes technische Eisen unter diesen Bedingungen Schwefelwasserstoff
entwicklung giebt, so wird es sich nur darnm handeln, ein nicht zu stark schwefelhaltiges 
Eisenpulver auszuwahien. Man wird also dem Eisenpulver den Vorzug zu geben haben, 
weiches unter sonst gleichen Bedingungen cine nur leichte Braunung des Bleipapiers 
verursacht. 2) Wird ein Theil der sub 1 erhaltenen salzsauren oder schwefelsauren Losung 
mit Schwefelwasserstoffwasser iiberschichtet, so darf sich an der Beriihmngsstellc cine 
dnnkle Zone (Biei, Kupfer) nicht zeigen. 3) Ein anderer Theil der sub 1 erhaltenen salz
sauren oder schwefelsauren Losung wird mit starker Salpetersăure vollstăndig oxydirt 
und diese Losung in zwei Halften getheilt. a) Wird die cine Hălfte mit Natronlauge 
iibersăttigt, so darf das Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser nicht weiss getriibt werden 
(Zink). b) Wird die andere Halfte mit Ammoniakfliissigkeit iibersattigt, so darf das 
Filtrat nicht blăulich gefii.rbt erscheinen (Knpfer). 4) Ein Gemisch aus 0,2 g gepnlvertem 
Eisen und 0,2 g Kaliumchlorat werde in einem gerăumigen Probirrohre mit 2 ccm Salz
săure iibergossen, und die Mischung, nachdem die Einwirkung beendet ist, bis zur Ent
fcrnung des freien Chlors erwii.rmt. Wird alsdann 1 ecm des Filtrats mit 3 ccm Zinn
chloriirlOsung versetzt, so darf innerhaib einer Stunde cine branne Fărbung nicht eintreten. 
Diese Pri'lfung wiirde durch das Auftreten einer braunen Fărbnng oder eines braunen 
Niederschlages die Anwesenheit grosserer Mengen von Arsen, als zuzulassen sind, anzeigen. 
Kleine Mengen von Arsen sind nahezu in jedem Eisenpulver enthalten. Ihr Nachweis 
geschieht am schărfsten durch den MARsH'schen Apparat. 5) Bestimmung des Eisen
gehaltes. Germ. und Helv. schreiben fiir das Eisenpulver einen Gehalt von 98 Proc. 
metallischem Eisen vor. 

Germ. lii.s~t die Bestimmnng auf jodometrischem Wege ausfiihren. 1 g gepulvertes 
Eisen werde in etwa 50 ccm verdiinnter Schwefelsii.ure gel1lst, und diese L1lsung auf 
100 ccm verdiinnt. 10 ccm der verdiinnten L1lsung werden mit Kaliumpermanganat 
(5 = 1000) bis zur schwachen bleibenden R1lthung versetzt; nach eingetretener Entfarbung, 
welche n1lthigenfalls durch einige Tropfen W eingeist veranlasst werden kann, werde 1 g 
Kaliumjodid zugegeben und die Mischung eine Stunde lang bei gew1lhnlicher Warme im 
geschlossenen Gefăsse stehen gelassen; es miissen alsdann zur Bind ung des ausgeschiedenen 
Jods mindestens 17,5 ccm der Zehntel-Normal-Natriumthiosulfatl1lsung verbraucht werden. 

Helv. 0,1 g Eisenpulver, bei Luftabschluss in 15 ccm verdiinnter Schwefelsaure 
gelllst, soli so viei Kaliumpermanganatlllsung bis zum Eintreten einer rllthlichel_l Fii.rbung 
erfordern, als zur Oxydation von 1,75 ccm Normal-Oxalsii.ure erforderlich ist. 

Ueber die Einzelheiten beider Bestimmungen s. S. 1088. 

III. Ferrum reductum (Austr. Germ. Helv.). Fer reduit par l'hydrogime (Gall.). 
Ferrum redactum (Brit.). Ferrum reductum (U-St.). Ferrum Hydrogenio reductum. 
Reducirtes Eisen. Reduced iron. (Fer de Quevenne.) 
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DarstelZung. Diese zerfiillt 1) in die Darstellung eines reinen Ferrihydroxydes 
(aus Ferrichlorid), Trocknen und Pulvern uesselben; 2) in das Ueberleiten eines ergiebigen 
und anhaltenden Stromes von reinem Wasserstoffgase liber das getrocknete Fertihydroxyd, 
welches in diinner Schicht ausgebreitet ist und allmahlich auf Rothgluth erhitzt wird. Das 
Erhitzen ist so lange fortzusetzen, als noch W asserdampf entweicht. S) In dem Erkalten
lassen des red nzirten Eisens im W asserstoffstrome. - Das erforderliche W asserstoffgas 
wird aus Zink und verdiinnter Schwefelsiiure entwickelt und zu seiner Reinigung zunachst 
durch Li:lsungen von Bleiacetat und Cuprisulfat, schliesslich, um es zu trocknen, durch 
konc. Schwefelsăure geleitet. 

Das reducirte Eisen wird von den deutschen chemischen Fabriken in durchaus vor
schriftsmassiger Beschaffenheit geliefert. 

Eigenschnften. Das sog. durch Wasserstoff reducirte Eisen ist nicht reines 
metallisches Eisen, sondern ein Gemenge von metallischem Eisen und Eisenoxyduloxyd. 
Es bildet ein geruch- und geschmackloses und je nach dem Gehalte an Eisenoxyduloxyd 
glanzloses graues oder dunkelgraues, feines Pulver, welches vom Magneten angezogen 
wird und specifisch etwas leichter als das gepulverte Eisen ist. Ein grauschwarzes oder 
schwarzes reducirtes Eisen ist verdiichtig, denn es enthiilt entweder nur wenig metallisches 
Eisen und viei Eisenoxyduloxyd, oder es ist stark kohlenstoffhaltig. An der Luft erhitzt, 
verglimmt es zn rothem Ferrioxyd. In verdiinnter Salzsăure lOst es sich unter Entwick
lung eines geruchlosen Wasserstoffgases zu einer griinlichen Fliissigkeit. 

Praj'ung. Dieselbe erfolgt im allgemeinen unter den gleichen Gesichtspunkten 
wie bei Ferrum pulveratum, nur sind die Anforderungen noch etwas strenger. 

1) 1 g reducirtes Eisen muss sich in einer Mischung von 15 ccm Wasser und 10 ccm 
Salzsăure (25 Proc.) bis auf hi:lchstens 0,01 g (Kieselsiiure) leicht aufli:lsen. - Das dabei 
entweichende Wasserstoffgas sei fast geruchlos und veriindere Bleiacetatpapier innerhalb 
5 Sekunden iiberhaupt nicht (Abwesenheit von Schwefelverbindungen). 

2) 10 ccm Wasser, mit 2 g reducirtem Eisen geschiittelt, diirfen rothes Lackmus
papier nicht bliiuen; das· Filtrat darf beim Verdunsten keinen Riickstand hinterlassen. 
(N a triumkarbona t, von der Darstellung herriihrend.) 

3) Priifung auf Arsen erfolgt genau wie unter Ferrum pulveratum an
gegeben. 

4) Die Bestimmung des Eisengehaltes nimmt bei diesem Prăparate insofern 
eine Sonderstellung ein, als hier nicht der Gesammtgehalt an Eisen, sondern nur der Gehalt 
an metallischem Eisen bestimmt werden soll. 

Germ.: 1 g reducirtes Eisen werde mit 50 ccm Wasser und 5 g gepulvertem Queck
silberchlorid im Wasserbade unter haufigem Umschwenken so lange erwarmt, bis dasselbe 
gelost ist, die Fliissigkeit nach dem Erkalten mit W asser bis zu 100 ccm aufgefiillt und 
filtrirt. 10 ccm des Filtrats werden zunachst mit 10 ccm verdiinnter Schwefelsăure, und 
hierauf mit Kaliumpermanganatlosung (5 = 1000) bis zur bleibenden Rothung versetzt; 
nach eingetretener Entfarbung, welche nothigenfalls durch Zusatz von einigen Tropfen 
W eingeist veranlasst werden kann, werde 1 g Kaliumjodid zugegeben, und die Mischung 
bei gewohnlicher Warme im geschlossenen Gefasse eine Stunde lang stehen gelassen; es 
miissen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods mindestens 16 ccm der Zehntel
N ormal-N atriumthiosulfatlosung verbraucht werden. Hiernach wird verlangt ein Gehalt 
von 89,6 Proc. metallischem Eisen. 

Helv. 1,0 g reducirtes Eisen mit 4,0 g Jod, 3,0 g Kaliumjodid und 50,0 g Wasser 
zwei Stunden lang in einer gut verschlossenen Flasche digerirt, soll ein Filtrat von griiner 
Farbe geben, welches durch Starkelosung nicht geblaut wird, was einem Minimalgehalte 
von 88 Proc. Eisen entsprieht. 

A.ustr. Werden 0,2 g metallisches Eisen in einem mit Kohlensaure gefiillten Kolb
chen unter Erwărmen in verdiinnter Schwefelsăure gelost, so sollen mindestens 0,111548 g 
Kaliumpermanganat zur dauernden Rothung erforderlich sein = 98,8 Proc. metall. Fe . 

.Auj1Jewahrttng. Vor Fenchtigkeit geschiitzt in gleicher Weise wie das Eisen
pnlver, zweckmăssig in enghalsigen Flaschen unter Korkverschluss. 

Ferrum electricitate reductum CoLL&s. Fer reduit par l'electricite de COLLAS. 
Fer-COLLAS, bat Yor dem durch W asserstoff reducirten Eisen nichts voraus und kann daher 
durch letzteres jederzeit ersetzt werden .. CoLLAS bringt sein Praparat als Specialitiit in 
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den Handel und zwar in linsenfllrmige Gelatinekapseln von der Grllsse einer 0,125 Gramm
pille eingefiillt. Eisen, welches aus ammoniaksalzhaltigen Lllsungen elektrolytisch ab
geschieden wurde, ist nicht vllllig rein, sondern enthălt kleine Mengen Stickstoff, in noch 
unbekannter W eise gebunden. 

Oheu~ie und .Analyse. In reinem Zustande ist das Eisen von silberweisser 
Farbe, sehr zăhe und weicher als Stabeisen, sehr schwer schmelzbar. Das spec. Gewicht 
ist = 7,6-7,8. Das, was uns im gewilhnlichen Leben als Gusseisen, Stahl und Stabeisen 
unter die Hănde kommt, ist nicht reines Eisen, sondem Eisen, welches mehr oder weniger 
Kohlenstoff chemisch gebunden oder mechanisch beigemengt enthălt. 

An der Luft gegliiht, verbrennt das Eisen zu Eisenoxyd. In feuehter, namentlich 
kohlensaurereicher Luft rostet es sehr leicht. 

Man erkennt das metallische Eisen in Gemischen am einfachsten daran, dass cs 
vom Magneten angezogen wird. Es ist hierdurch sogar moglich, das Eisen ziemlich 
quantitativ aus Gemischen mit anderen Substanzen auszuziehen. Verwechselt kilnnte dabei 
das Eisen nur werden mit Kobalt und Nickel, die aher weit weniger magnetisch !'ind, 
ferner mit Magneteisenstein (Eisenoxyduloxyd); vom letzteren unterscheidet sich das metalli
sche Eisen dadurch, dass es beim Znsammenbringen mit verdiinnter Salzsaure oder ver
diinnter Schwefelsăure freien Wasserstoff entwickelt, was das Eisenoxyduloxyd bekanntlich 
nicht thut. 

Das Eisen bildet zwei Salzreihen, welche sich von dem Eisenoxydnl Fe202 (oder 
FeO) und dem Eisenoxyd Fe203 ableiten. - Lost man Eisen in Salzsaure oder verdiinnter 
Schwefelsăure, so entstehen die Oxydulsalze des Eisens. Durch Oxydationsmittel (Chior, 
Brom, Salpetersaure) kann man die Eisenoxydulsalze in Eisenoxydsalze iiberfiihren. -
In stark verdiinnter Salpetersăure lost sieh das Eisen ohne Wasserstoffentwicklung (der 
Wasserstoff wird zur Reduktion der Salpetersaure verbraucht) zu salpetersaurem Eisen
oxydul. Wirkt konc. Salpetersăure auf Eisen ein, so erfolgt unter Auftreten von Stick
oxyden Bildung von salpetersaurem Eisenoxyd. 

Analytisch zeigen die Eisenoxydulsalze und Eisenoxydsalze folgendes Verhalten: 

A. Die Eisenoxydulsalze. Dieselben sind im wasserhaltigen Zustande griinlich 
oder blăulich, im wasserfreien Zustande weiss. 1) Schwefelwasserstoff erzeugt in den 
mit Mineralsăuren angesăuerten Losungeu keine Fallung. Neutrale oder essigsaure 
Losungen werden nur unvollstăndig gefallt. 2) Schwefelammonium fălit aus neutralen 
oder alkalischen Losungen alles Eisen als griinschwarzes Ferrosulfid FeS, leicht lilslich in 
Mineralsauren. Sehr verdiinnte Losungen wer4en zunachst nur griin gefărbt; erst nach 
Iangerem Stehen bei Luftabschluss scheidet sich das Ferrosulfid als griinschwarzer Nieder
schlag ab. Ammoniumchlorid begiinstigt die Abscheidung des Ferrosnlfids, dnrch ge
niigende Mengen von Weinsăure oder Citronensănre und anderer organischer Substanzen 
kann die Făllung verhindert werden; in diesem Falle tritt alsdann nur griinschwarze 
Fărbung auf. 3) Kalilauge, Natronlauge und Ammoniak bewirken die Ausscheidung 
vou Ferrohydroxyd, welches im ersten Augenblicke weiss ist, aher bald blăulich und griinlich 
wird und sicb durch Aufnahme von Sanerstoff schnell in rostfarbiges Ferrihydroxyd ver
wandelt. Ammoniaksalze verhindern die Făllung durch Kali- oder Natronlauge theilweise, 
diejenige durch Ammoniak vollstăndig, aher nur so Iange, als der Sauerstoff der Luft ab
gehalten wird. Tritt derselbe hinzu, so erfolgt Bildung von Ferrihydroxyd, welches nicht 
mehr in Losung gehalten, sondern abgeschieden wird. Nicht fliichtige organische Săuren, 
sowie Zucker verhindern oder verzilgern die ]'ăllung des Ferrohydroxydes durch Alkalien. 
4) Ferrocyankalium erzeugt in Eisenoxydulsalzlilsungen einen weissen Niederschlag 
von Ferrocyan-Eisenoxydul-Kalium (FeCy6) 2K2Fe3, welcher durch Aufnahme von Luftsauer
stoff rasch blau wird und durch Salpetersăure oder Chior alsbald in Berliner Blau iiber
geht. 5) Ferricyankalium erzeugt einen blauen Niederschlag, welcher in Săuren un
lilslich ist, durch Alkalien (KOH, NaOH) aher zerlegt wird unter Abscheidung von Eisen
hydroxydul. - In stark verdiinnter Losung kommt es nur zu einer blauen Fărbung. 
6) Rhodankalium erzeugt in oxydfreien Losungen von Eisenoxydulsalzen keine Fărbung. 
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7) Baryumkarbonat zerlegt in der Kiilte die Eisenoxydulsalze - mit Ausnahme des 
Ferrisulfats - nicht. 

B. Die Eisenoxydsalze. Die wasserfreien neut.ralen Oxydsalze sind weiss, die 
wasserhaltigen gelb bis braun. 1) Schwefelwasserstoff bewirkt in den mit Mineral
siiuren angesiiuerten Eisenoxydsalzlosungen milchige Triibung in Folge Ausscheidung von 
Schwefel. Gleichzeitig werden die Eisenoxydsalze zu Eisenoxydulsalzen reducirt. Davon 
abgesehen, ist das Verhalten der Oxydsalze gegen Schwefelwasserstoff das nămliche wie 
dasjenige der Oxydulsalze. 2) Schwefelammonium fălit aus neutralen wie aus alka
lischen Losungen griinschwarzes Ferrosulfid FeS, mit freiem Schwefel gemengt. Im 
Uebrigen treten die niimlichen Verhiiltuisse ein wie bei den Eisenoxydulsalzen. 
3) Kalilauge, Natronlauge und Ammoniak bewirken die Făllung von rothbraunem 
Ferrihydroxyd Fe2 ( OH)6• Nicht fliichtige organische Sauren (Weinsaure, Citronensăure), 

ebenso Zucker, verhindern, falls sie in hinreichender Menge vorhanden sind, die Fallung. 
4) Ferrocyankalium bewirkt die Ausscheidung eines blauen Niederschlal;l'eS von Berliner
blau (FeCy 6)3 • Fe4• Dasselbe ist in Siiuren unlOslich, wird aher durch ătzende Alkalien 
unter Abscheidung von Ferrihydroxyd zersetzt. 5) Ferricyankalium fărbt Eisenoxyd
salze dunkler braun, giebt aher keine blaue Fărbung. 6) Rhodankalium erzeugt in 
sauren Eiseuoxydsalzlosungen blutrothe Fărbung infolge Bildung von Ferrirhodanid. Die 
Fărbung verschwindet nicht durch wenig Weingeist, wohl aber durch Zugabe von Mercuri
chlorid. In essigsauren Losungen des Eisens tritt die blutrothe Farbung des Ferri
rhodanids erst auf, nachdem man die Losung mit Salzsăure angesăuert hat. Aehnliche 
Verhăltnisse ergeben sich fiir Losungen der Oxalsăure, Weinsăure, Citronensiiure, Phosphor
săure, Arsensăure. - Das Ferrirhodanid geht dnrch Ausschiittelung der wăsserigen Losung 
mit Aether in diesen iiber. 7) Barynmkarbonat făllt aus Eisenoxydsalzlosungen schon 
in der Kălte alles Eisen als basisches Salz. 

Man bestimmt das Eisen entweder gewichts- oder massanalytisch, und zwar 
wăhlt man dasjenige der beiden Verfahren, welches sich fiir den bestimmten Fali am 
besten eignet. 

A. Gewichtsanalytisch. Liegt das Eisen nicht schon im Zustande des Oxydsalzes 
vor, so muss es durch Oxydation mit Chior, Brom, Salpetersaure oder Konigswasser in das 
Oxydsalz verwandelt werden. Etwa vorhandene Kieselsăure ist vorher abzuscheiden. Die 
Eisenoxydsalzlosung versetzt man in einer Porcellanschaale mit einer fiir die vorhandene 
Magnesia hinreichende Menge von Ammoniumchlorid, fiigt alsdann Ammoniakfliissigkeit 
im Ueberschuss hinzu und erhitzt bis nahezu zum Sieden. Man lăsst kurze Zeit absetzen, 
dekanthirt durch ein Filter, wiischt den Niederschlag vollstăndig (!) aus, trocknet ihn, 
verbrennt das Filter und gliiht den Niederschlag im Platintiegel bis zum konstanten 
Gewicht. (Enthălt der Niederschlag noch Ammoniumchlorid, so kann ein Verlust durch 
Verfliichtigung von Ferrichlorid erfolgen.) Was man gewogen hat, ist Eisenoxyd Fe20 3• 

Das gefundene Fe~03 >< 0,7000 ist = metallisches Eisen. 
Ist neben Eisenoxydsalz anch noch Alnminiumsalz zugegen, so wird mit dem Ferri

hydroxyd zugleich Aluminiumhydroxyd gefăllt. Um beide zu trennen, lose man den gut 
ausgewaschenen Niederschlag in warmer verdiinnter Salzsame. Man erhitzt alsdann in 
einer Platinschale einen erheblichen Ueberschuss reiner Natronlauge (aus Natronhydrat e 
Natrio) bis zum gelinden Sieden nnd giesst die salzsanre Liisung nnter Umriihren im 
diinnen Strahle in die Lange ein. Man erhitzt noch kurze Zeit, lăsst in der Wărme ab
setzen, dekanthirt durch ein Filter, sammelt auf diesem den Niederschlag, wiischt ihn 
mehrmals aus, lost ihn wieder in heisser verdiinnter Salzsaure, făllt mit Ammoniak und 
fiihrt die Bestimmung zu Ende, wie oben angegeben ist. 

B. Massanalytisch. Die massanalytische Bestimmung des Eisens geschieht ent
weder oxydimetrisch dnrch Kaliumpermanganat oder jodometrisch. 

a) Durch Kaliumpermanganat oxydimetrisch. Diese Methode beruht auf 
folgenden Thatsachen: Versetzt man eine, geniigende 1\lengen freier Schwefelsăure enthaltende 
Losung von schwefelsanrem Eisenoxydul mit Kaliumpermanganat, so wird das Eisenoxydul-
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salz zu Eisenoxydsalz oxydirt, gleichzeitig das Kaliumpermanganat so lange entfărbt, als 
noch Eisenoxydulsalz in der Losung vorhanden ist. Sobald alles Eisenoxydulsalz oxydirt 
ist, bleibt die rothe Farbung des Kalinmpermanganats bestehen, und diese Rothfârbung 
zeigt das Ende des Versuches an. - Voraussetzung ist demnach, dass bei dieser Be
stimmung das Eisen im Zustande der Oxydulverbindung zugegen ist. Ist dies nicht der 
Fali, liegt z. B. metallisches Eisen vor, so ist dieses durch Auflosen in verdiinnter Schwefel
săure (unter Ausschluss von Luft) in das Oxydulsalz iiberzufiihren. Um wăhrend des 
Auflosungsvorganges die Luft abzuhalten, verschliesst man das Kolbchen, in welchem die 
Auflosung vorgenommen wird, mit einem Kautschukpfropfen, in dessen Bohrung ein Glas
rohr eingesetzt ist, liber welches man ein Blatt Kautschukpapier spannt. Diese Einrichtung 
gestattet wohl den im Kolben unter Druck stehenden Gasen auszutreten, nicht aber dem 
Luftsauerstoff, in den Kolben einzutreten (Fig. 242). 

Enthălt die so bereitete EisenoxydulsalzlOsung eine geniigende Menge freier 
Schwefelsăure, so ist sie vor der Oxydation himeichend lange geschiitzt, so dass man die 
Titration ohne Fehler zu begehen ausfiihren kann. Liegt eine Oxydsalzlosung vor, so 

Fig. 212. 

dampft man diese (falls sie nicht etwa an und fiir sich schon Ferrisulfat ist) mit einem 
Ueberschuss verdiinnter Schwefelsăure ein, um fliichtige Săuren zu verjagen. Man lOst 
alsdann den Riickstand in Wasser, fiigt, wenn nothig, noch etwas Schwefelsăure hinzu, 
trăgt einige Stiicke (Stangen) eisenfreies Zink ein und erwărmt im Wasserbade unter ge
legentlichem Umschwenken so lange, bis eine mittels Platindraht auf eine Porcellanplatte 
gesetzte Probe durch Rhodanammonium nicht mehr gerothet wird. Dann giesst man vom 
Zink ab, spiilt 1 bis 2 mal mit ausg·ekochtem destillirten Wasser nach und titrirt ohne 
Verzug. 

Die Ausfiihrung der Titrirung erfolgt in der Weise, dass man liber einer weissen 
Unterlage (Filtrirpapier) zu der in einem Kolben befindlichen, geniigend freie Schwefel
săure enthaltenden Losung unter Umschwenken so lange Kaliumpermanganat zu:fl.iessen 
lăsst, bis die Fliissigkeit eben anfăngt, eine bestăndige, schwach rothe Fărbung 
anzunehmen. 

Da die Reaktion nach der Gleichung 

verlăuft, so ergiebt sich daraus, dass 

2Mn04K anzeigen 5Fe2 

316 560 
Es ist erwiinscht, dass diese Bestimmungsweise lediglich in schwefelsaurer Lo· 

sung ausgefiihrt wird. 
(J. Jodometrisch. Diese Bestimmungsweise beruht darauf, dass durch Einwirkung 

von Eisenoxydsalzen auf Kaliumjodid bei Gegenwart freier Săure nach folgender Gleichung 
freies Jod abgespalten wird: 

Fe013 + KJ = FeCI2 + KCl + J. 
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Die Bestimmung hat demnach zur Voraussetzung, dass das Eisen in Form eines 
Eisenoxydsalzes zugegen ist. Abwesend sein miissen Substanzen, welche ihrerseits Jod 
aus Kaliumjodid in Freiheit zu setzen vermogen, z. B. freies Chior, Salpetersaure, Jodsaure. 
Dagegen verlauft die Reaktion am giinstigsten bei Anwesenheit einer massigen Menge 
freier Salzsăure. Liegt daher schon ein Oxydsalz als solches zur Bestimmung vor, so kann 
man dasselbe ohne weiteres oder, wie bei dem salpetersaurem Salze, nach dem wiederholten 
Eindampfen mit Salzsăure zur Bestimmung verwenden. Ist das zu bestimmende Salz aher 
ein Oxydulsalz, so muss es zunăchst in das Oxydsalz iibergefiihrt werden. Dies geschieht 
in einfachster W eise dadurch, dass man die betreffende Losung bei Anwesenheit einer 
geniigenden Menge von freier Schwefelsăure mit Kaliumpennanganatlosung bis zur eben 
bleibenden Rothung versetzt. Einen Ueberschuss von Kaliumpermanganat kann man durch 
Zufligung einer geringen Menge Weingeist (1-2 Tropfen) beseitigen. 

Die Ausfiihrung dieser Bestimmung erfolgt in der W eise, dass man die betreffende 
Losung in ein hinreichend geraumiges Gefăss mit Glasstopfen bringt, falls sie noch nicht 
geniigend salzsauer sein sollte, etwas Salzsaure, sowie einen Ueberschuss von reinem 
jodsaurefreien (!) Kaliumjodid dazu giebt. Das Glas wird sofort verschlossen, der In
halt gemischt uud nun 1 Stunde sich selbst iiberlassen. Nach dieser Zeit lăsst man zu 
der durch freies Jod braun gefărbten Fliissigkeit, soviel 1 / 10-Natriumthiosulfatlosung zu
laufen, dass die Fliissigkeit gerade noch gelb gefărbt ist. Dann fiigt man etwas Stărke

losung zu und titrirt mit der Natriumthiosulfatlosung auf farblos. Aus der Formei 

FeC13 + KJ = FeCl2 + KCI + J 
ergiebt sich, dass 127 Th. Jod = 56 Th. metallisches Eisen anzeigen. 

Physiologisches. Das Eisen ist in allen drei Naturreichen verbreitet. Im Mineral
reiche ist es fast in allen Mineralien und in vielen (Eisenerzen) als wesentlicher oder be
gleitender Bestandtheil vorhanden. Es ist in allen natiirlichen Wăssern enthalten, ferner 
ein niemals fehlender Bestandtheil der Ackerkrume. Aus dem Erdboden bez. dem W asser 
wird das Eisen von den Pflanzen aufgenommen. Eisen ist ein organogener Bestandtheil 
der Pflanzen. Es ist ein wesentlicher Bestandtheil des Ohlorophylls, an welches bekannt
lich der Assimilationsvorgang der Pflanzen gebunden ist. Mit der vegetabilischen Nahrung 
und dem W asser gelangt das Eisen in den thierischen Organismus. In diesem bat es un
zweifelhaft eine ebenfalls sehr wichtige Funktion. Eisen ist in allen Organen und Sekreten 
des Thierorganismus enthalten, z. B. in Milch, Eiern, Haaren, Federn, Galle, Gallensteinen, 
Horn, Muskelfleisch, Knorpel, Knochen, Nerven, vor allem aber im Blute. 

Im Blute bildet das Eisen, in der Form des Hămoglobins fast ausschliesslich den 
Inhalt der farbigen Blutkorperchen, deren Menge zu derjenigen des Eisens in einem kon
stanten Verhiiltnisse steht. Die Eisenmenge im Blute eines 70 kg schweren Mannes schătzt 
GoRUP-BESANEZ auf 3,077 g. 

Der Bestand des Organismus ist an das V orhandensein einer gewissen Menge von 
Eisen gekniipft. Die im Verlaufe des Stoffwechselvorganges tăglich ausgeschiedenen, wenn 
auch kleinen Mengen von Eisen miissen dem Organismus wieder ersetzt werden. Dies 
geschieht auf dem Wege der Nahrungsaufnahme. Nach BoussiNGAULT geniigen tăglich 
0,059-0,061 g Eisen, um den Bedarf des menschlichen Korpers an Eisen zu decken, und 
diese Menge wird dem Organismus unter normalen Bedingungen mit der N ahrung zugefiihrt. 

Bei gewissen krankhaften Zustănden des Korpers geniigt das mit der Nahrung ein
gefiihrte Eisen nicht, um den Eisenbedarf zu decken; in solchen Făllen wird das Eisen als 
Medikament eingefiihrt. 

Principiell ist zu beachten, dass. nur ein verschwindend geringer Procentsatz deB 
in der Form von Arzneien eingefiibrten Eisens zur Resorption gelangt, der Rest wird, und 
zwar hauntsăchlich oorch die Faeces als Schwefeleisen, in Spuren auch durch den Urin, 
wieder ausgeschieden. Abgesehen von der ortlichen Wirkung, welche gewissen Eisen
prăparaten eigen ist und die meist in einer Aetzung oder doch Reizung besteht, ist die 
entfernte Wirkung des (resorbirten) Eisens eine tonisirende, d. h. es bessert sich die 
Zusammensetzung des Blutes, damit zugleich die Ernăhrung der einzelnen Organe, wodurch 
Hebung des Allgemeinbefindens eintritt. 

Ueber die Art, in welcher die Aufnahme der in den Magen eingefiihrten Eisen
verbindungen durch den Organismus erfolgt, ist man sich noch keineswegs im Klaren. 
Friiher, als man meist unorganische Eisenprăparate verordnete, stellte man sich vor, dass 
nicht bloss kleine Mengen Eisen resorbirt wiirden, sondern dass die physiologische Aufgabe 
der gereichten Eisenprăparate auch darin bestehe, dass sie den bei krankhaften Zustănden 
im Darme in iiberreichen Mengen vorhandenen Schwefelwasserstoff zu Schwefeleisen binden 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 69 
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sollten, so dass dieser nicht mehr zersetzend auf das Hămatogen der N ahrungsmittel wirken 
kiinne. Das war jene Zeit, in welcher Eisensalze in den bekannten g-rossen Gaben wie bei 
den BLAUD'schen Pillen verwendet wurden, wăhrend welcher auch die Oxydulsalze bevor
zugt wurden. - Spăter wurde die Annahme gemacht, dass die Oxydulverbindungen, be
vor sie zur Resorption gelangen, im Magen bez. Darm erst zu Oxydverbindungen oxydirt 
werden miissen. Da dies mit einem Verlust an Sauerstoff an irgend ciner Stelle verkniipft 
sein muss, so bevorzugt man nunmehr die Eisenoxydsalze. Und da die unorganischen 
Eisenoxydsalze mit den im Magen und Darm vorhandenen Eiweissstoffen unliisliche Ver
bindungen eingehen, so benutzte man eine gewisse Zeit und bis auf den heutigen Tag 
solche Eisenprăparate (z. B. Ferrum citricum), welche mit Eiweiss unliisliche Verbindungcn 
nicht eingehen. 

Wăhrend der letzten lii Jahre ist man zu der Anschauung gekommen, dass die 
Eisenverbindungen, bevor sie zur Resorption gelangen kiinnen, in Eisenalbuminatverbin
dungen umgewandelt worden sein miissen. Um dem Organismus diese Arbeit abzunehmen, 
bat man Albuminate, Peptonate und ăhnliche Verbindungen des Eisens thcrapeutiseh an
gewendet. Und neuerdings ist man, von der Erwăgung ausgehend, dass der Blutfarbstoff 
das am giinstigsten resorbirbare Eisenprăparat sein miisse, zur Bevorzugung der Blut
eisenprăparate gelangt. 

Metallisches Eisen (als Ferrum pulveratum oder Fen·um reductum) gilt zur Zeit als eine 
wenig empfehlenswerthe Form, erstlich deswegen, weil das bei seiner Aufliisung entstehende 
W asserstoffgas Blăhungen verursacht, ferner aher auch deswegen, weil zunăchst Ferrosalze 
gebildet werden, welche Sauerstoff absorbiren und dadurch angeblich den Magen belastigen. 
Die nămliche unerwiinschte Wirkung kommt natiirlich den Eisenoxydulsalzen an sich zu. 

Sauer reagirende geliiste Eisenverbindungen in die Mundhiihle eingefiihrt, wirken 
aufliisend auf die Zahnsubstanz und gehen mit Bestandtheilen des Speichels unliisliche 
V erbindungen ein, welche sich in schwărzlicher Substanz auf den Zăhnen ablagern. Nicht 
sauer reagirende Eisenliisungen bewirken diesen Uebelstand bei normal alkalisch reagiren
dem Speichel nicht. 

Anwenduttg. Die Anwendung des Eisens ist in allen den Făllen angezeigt, in 
welchen der Eisengehalt des Blutes (die rothen Blutkiirperchen) gemindert ist. Daher 
gelten Eisenprăparate als Heilmittel bei Bleichsucht, nach Săfte- und Blutverlust, ană
mischen Zustănden, Veitstanz, Korperschwăche, Gliederzittern, l\iligrăne, Facialschmerz, 
Krămpfen, Hysterie, Schleimfliissen jeder Art, iibermăssigen Schweissen, ferner bei allen 
Krankheiten, zu deren Heilung eine krăftige Blutbereitung gefordert ist, wie bei Krebs, 
allen kachektischen Zustănden, Skropheln, Rhachitis etc. Kontraindicirt ist der Eisen
gebrauch (ausgenommen in sehr geringen Gaben) bei allgemeiner Vollbliitigkeit, entziind
lichen, fieberhaften und gastrischen Leiden. 

Kitte mit Eisenfeile und Eisenpulver. - Rostkitt, Eisenkitt (fiir eiserne 
Rohren, Gerătsehaften) ist 1) ein Gemisch aus 100 'l'h. feinen Eisenfeilspănen und 1-2 Th. 
Salmiak - oder 2) aus 60 Th. Eisenpulver, 2 Th. Salmiak, 1 Th. Schwefelblumen und 
der niithigen Menge W asser - oder 3) aus Eisenpulver mit Essig angeriihrt - oder 
4) aus 200 Th. Eisenfeile, 150 Th. Eisenpulver, ·Î Th. Salmiak, 1 Th. Gips, 3 Th. Schwefel
blumen und 2 Th. Kalkeement. Diese Mischung wird mit Essig zum Erei angeriihrt und 
sofort verbraucht - oder 5) zum Einkitten eiserner Theile in Eisen: 30 Th. friseh ge
brannter Gips, 10 Th. Eisenfeile und 1 Th. Graphit werden gemischt und zum Gebrauch 
mit Essig zum Breie angeriihrt. Er ist sofort anzuwenden. - 6) Kitt fiir luftdichte 
Of e n t h iir e n aus 5 Th. feiner Eisenfeile, 1 weissem Bolus mit Essig angeriihrt, oder aus 
120 Th. Eisenfeile, 2 Th. Salmiak, 8 Th. Feldspathpulver ( oder Kalkcement), 1 Th. Schwefel
blumen mit W asser angeriihrt. 

BECK's Stahlhiirte-Substanz. Besteht aus einer Salbe und einem Salzgemisch. 
A) Die Salbe: Colophonii 50,0, Terebinthinae 40,0, Olei Lini 10,0. B) Das Salzgemisch: 
Ammonii chlorati 65,0, Kalii sulfurici 6,6, Kalii nitrici 13,0, Natrii nitrici i,O, Asae foe
tidae 11,0 (B. FrscHER). 

LICTAR's Schweiss- und Liithpulver fiir Eisen und Stahl. 100 Th. Eisenfeile, 
50 Th. Borax, 5 Th. Kopaivabalsam und 7,5 Th. Salmiak werden gemischt, gegliiht und 
in ein feines Pulver verwandelt. Zur Anwendung werden die Schweissflăchen mit dem 
Pulver bestreut, rothgliihend gemacht und in gewiihnlieher W eise die Schweissung aus
gefiihrt. 

Verquecksilberung des Eisens. Das mit stark verdiinnter Salzsăure gereinigte, 
in eine mit Salzsăure versetzte, stark verdiinnte Cuprisulfatliisung auf eine Minute ein
getauehte, dann abgeriebene und abgewasehene Eisen wird alsbald in eine mit etwas Salz
săure versetzte Sublimatliisung eingetaucht (REINSCH). 
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Schwarzbeize fiir Eisen. Um klcinere Eisentheile schwarz zu fărben, bestreicht 
man diese mittels eines Haarpinsels unter Erwărmen mit einer Li:isung von 70 Th. Kupfer
nitrat in 30 Th. W eingeist und erwărmt auf Eisenblechen. Das Bestreichen und Erwărmen 
ist zu wiederholen, bis der gewiinsehte schwarze Ton erzielt ist. Nimmt man an Stelle 
von Kupfernitrat Mangannitrat, so erhălt man Bronce-Ti:ine. 

Stahlbeize zum Briiniren von Gewehrlăufen, Lanzenschăften u. dergl. 
I) Hydrargyri bichlorati 7,5, Spiritus 30,0, Acidi nitrici crudi 7,5, Liquoris Ferri sesqui
chlorati 30,0, Cupri sulfurici 4,5, Aquae 250,0. II) Hydrargyri bichlorati 25,0, Acidi tar
tarici 2,0, Aquae 650,0, Acidi nitrici crudi 2,0. 

Stahl-Rostschutz. Man reibt die Gegenstănde aus Stahl ganz diinn mit fliissigem 
Paraffin ab oder taucht sie in eine Li:isung· von 1 Th. fliissigem Paraffin in 200 Th. Benzin. 

Stahl-Pulver als Schleifmittel an Stelle von Smirgel u. dergl. (Crushed steel). 
Zur Darstellung werden alte Siigeblătter gehărtet und dann gepulvert. Es wird mit Wasser 
befeuehtet zum Schleifen verwendet. 

Dr. ELKING's Pulver gegen Bleichsucht. Rp. Ferri pulverati 30,0, Corticis 
Cinnamomi pulverati 7,5, Sacchari albi 45,0. 

Dr. ))ERRNEHL's Pnlver gegen Blutarmuth und Blutstockung. Rp. Ferri pul
verati 16,0, Amyli 20,0, Sacchari 65,0. 

Fervin. Ist ein mit Eisen versetztes Fleischextrakt, welches in Kapseln in den 
Handel kommt. 

Kolner Klosterpillen. Rp. Ferri pulverati, Herbae Cardui benedicti, Succi 
Sambuci ăă. 

HoHL's Eisenpulver. Rp. Ferri pulverati 1,4 g, Sacchari albi 10,0, Pulveris Her
barum 8,6. Divide in partes X. 

Schwllbische Bleichsuchts-Latwerge. Rp. Fructus J uniperi pulv., Corticis Cin
namomi pulv., Herbae Cardui benedicti ăă 7,5, Ferri pulverati 30,0, Sucei Juniperi 120,0. 
Nach beendigter Wasserstoffentwickelung setzt man zu: Aquae 20,0 und erwărmt unter 
Bedecken des Gefasses im Dampfbade. 

Mixtura Ferri aromatiea. 
HELLENDEN'B lnk. HEBERDEN's Mixture. 

Rp. 1. Cortieis Chinae gr. pulv. 30,0 
2. Radicis Colombo concisae 15,0 
3. Caryophyllorum contusorum 7,5 
4. Ferri pulverati 10,0 
5. Aquae Menthae piperitae 400,0 
6. Tincturae aromaticae 50,0 
7. Tincturae Aurantii corticis 25,0. 

Man macerirt 1-5 wăhrend 2 Tagen, filtrirt und 
versetzt 350,0 des Filtrates mit 6 und 7. Tăg
lich 2-3 Ess!Offel als Tonicum. 

Pasta Cacao martlata. 
Rp. Pastae Cacao saccharatae 1000,0 

Ferri reducti 20,0. 
l\[an verreibt beide Bestandtheile iu der Wl!rme 

des Wasserbades und formt 100 Tafeln. 

Choeolat au fer rtlduit. 
Miquelard et Quevenne 

sind 40,0 g schwere Chokoladetafeln mit 0,2 g re
duciertem Eisen. 

Pilulae Ferri. 
Rp. Ferri pulverati 5,0 

Extracti Ferri pomati 
Rhizomatis Calami 
Corticis Cinnamomi ăa 10,0 
Extracti Absynthii q. s. 

Fiant pilula ponderis 0,2 g. 

Pilulae Ferri camphoratae EDLESSEN. 
Kam pfereisen nach EDLESSEN. 
Rp. Ferri reducti 

Camphorae tritae âă 6,0 
Extracti Gentianae 6,0 
Pulveris gummosi 
Aquae aa q. s. 

Fiant pilulae 90. 
Dreimal tl!glich 2-3 Pillen bei Blutarmuth. 

Pllulae Ferri redueti. 
A. Form. Berol. 

Rp. Ferri reducti 5,0 
Radicis Gentianae 1,0 
Extracti Gentianae 3,0. 

Fiant pilnlae 60, 

B. 1\liinch. A.-V. 
Rp. Ferri reducti 5,0 

Radicis Liquiritiae 2,0 
Succi Liquiritiae depurati q. s. 

Fiant pilulae 90. 

Pulvls antatrophieus (pauperum). 
Rp. Ferri pulverati 5,0 

Corticis Cinnamomi 10,0 
Magnesii carbonici 2,5 
Sacchari albi 50,0. 

Drei· bis viermal tăglich eine Messerspitze. 

Trageae Ferrl redueti. 
Dragees au fer reduit. 

Rp. Ferri redt:cti 5,0 
Saccharl albi 
Gummi arabiei aâ q. s. 

Fiant cum Aqua granulae 100, Saccharo obdu
cendae. 

Trochisci autatrophlei. 
Rp. Calcii phosphorici 20,0 

Cateii carbonici 10,0 
Ferri reducti 5,0 
Massae cacaotinae 
Pastae Cacao saccharatae âa 35,0. 

Fiant leni calore trochisci 100,0. 

Troehisei antirhaehitici. 
Rp. Rhizomatis Rhei 5,0 

Ferri redncti 2,5 
Massae cacaotinae 92,5. 

Fiant lcni calori trochisci 100,0. 
Den Tag iiber 4-6 Pastillen, 
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Trochiscl Ferri hydrogenlo reductl, 
1. . 

Rp. Ferri reducti 10,0 
Massae cacaotinae 90,0. 

Fiant trochisci 100. Singuli contineant 0,1 g 
Ferri. 

n. 
Rp. Ferri reducti 5,0 

Massae cacaotinae 95,0. 
Fiant trochisci 100. Singuli contineant 0,05 g 

Ferri. 

Trochlscl martlatJ MrLLET. 

Rp. Ferri pulverati 25,0 
Secalis cornuti 3,0 
Sacchari albi 72,0 
Aqnae destillatae q. s 

Fiant trochisci 100. 

Morgens und Abends je 5 Pastillen (bei Inconti
nentia urinae infolge von Anămie). 

Ferrum aceticum. 
1. Ferrum aceticum siccum. Ferrnm aceticnm lamellatum. Trockenes 

Ferriacetat. Acetate de fer. Peracetate of iron. 
Zur Darstellung bedeckt man Glastafeln mit einer etwa 1,5 mm hohen Schicht 

des noch zu besprechenden Liquor Ferri subacetici und trocknet diese an einem schattigen, 
staubfreien Orte bei einer 25° C. nicht iibersteigenden Temperatur .soweit aus, dass der 
Verdunstungsriickstand sirh von den Glastafeln als sprOde Lamellen abstossen lăsst. Roth
braunes Pulver oder braunrothe Lamellen, in kaltem Wasser und in Spiritus Iangsam aher 
klar und vollstăndig zu einer braunrothen Fliissigkeit loslich. Durch heisses Wasser 
erfolgt Zersetzung unter Abscheidung unloslicher basischer Salze. 1 Th. entspricht = 6 Th. 
des Liquor Ferri subacetici der Germ . 

.Aufbewa.hrung in gut verstopften Glasgefăssen, vor Licht geschiitzt. 

11. Liquor Ferri subacetici (Germ.). Ferrum aceticum solutnm (Helv.). Liquor 
Ferri Acetatis (Brit. U -St.). Liquor Ferri acetici. Essigsaure EisenoxydlOsung. 
FerriacetatlOsung. 

Darstellung. Die Darstellungsvorschriften der einzelnen Pharmakopoen 
wechseln stark, infolgedessen fallen auch die Eigenschaften der Prăparate nach den 
einzelnen Pharmakopoen sehr verschieden aus. Principiell werden die sămmtlichen Prii
parate dadurch dargestellt, dass man aus einem Ferrisalz durch Ammoniak das Ferri
hydroxyd austiillt, dieses auswăscht, durch Pressen vom Ueberschuss des Wassers befreit 
und nunmehr in Essigsăure auflost. Da bei ist folgendes zu beachten: Bei der Făllung ist 
das Ferrisalz in die Ammoniakfliissigkeit zu giessen (nicht umgekehrt), andernfalls geht 
die Zersetzung nicht vollstiindig zu Ende, es konnen dem Ferrihydroxyd vielmehr basische 
Salze beigemengt bleiben. Die Fallung ist ferner nicht mit koncentrirten, sondern hin
reichend verdiinnten Fliissigkeiten auszufi'thren. Es ist ferner jede Erwarmung thunlichst 
zu vermeiden, daruit nicht wasserărmere und infolgedessen in Essigsaure schwerer los
Iiche Eisenhydroxyde auftreten. Es empfiehlt sich deshalb in die Ammoniakfliissigkeit 
einige Eisstiicke einzutr~gen. Das Auswaschen des Niederschlages hat an einem kiihlen, 
schattigen Orte mit thunlichster Beschleunigung zu geschehen. Desgleichen soll man das 
Auflosen des gehorig abgepressten Ferrihydroxydes in konc. oder verdiinnter Essigsăure 
au einem kiihlen Orte in einem geschlossenen Gefăsse vor sich gehen Iassen. Die 
Losung ist schliesslich zur Entfernung von Fasern etc. durch einen Bausch Glaswolle zu 
filtriren. 

Brit. 180,0 g Liquor Ferri sulfurici (10,16 Proc. metallisches Eisen enthaltend, 
spec. Gew. = 1,441) werden mit 1 Liter Wasser verdiinnt und in eine Mischung von 
200,0 g Ammoniakfliissigkeit von 10 Proc. NH3 und 1 Liter Wasser eingegossen. Der ge
hiirig ausgewaschene und abgepresste Niederschlag wird in 79,5 g Eisessig von 99 Proc. 
Essigsăuregehalt gelost und die Fliissigkeit mit W asser auf 1 Liter oder auf das Gewicht 
von 1031,0 g gebracht. Spec. Gewicht = 1,031. Entsprechend einem Gehalt von etwa 
1,75 Proc. metallischem Eisen. - Das Priiparat der Brit. enthiilt auf 1 Atom Fe = 4,1 
Mol. Essigsăure. Es ist demnach eine Auflosung des neutralen Ferriacetates Fe(CH8C09) 3 , 

mit einem Ueberschuss freier Essigsăure. Man kann ihm die Formel Fe(CH3C09) 3 + CHa 
C09H geben. 
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Germ. 50,0 g Ferrichloridlosung (mit ca. 10 Proc. metallischem Eisen, spec. Gew. 
1,280-1,282) werden mit 250,0 g Wasser verdiinnt. Diese L5sung wird in eine Mischung 
von 50,0 g Ammoniakfliissigkeit mit 1000,0 g Wasser eingetragen. Der vllllig ausgewascbene 
und mllglicbst stark ausgepresste Niederscblag wird in 40,0 g Essigsăure (von 30 Proc. 
C2H40 2) gelost. Nacb erfolgter Auflllsung des Ferribydroxydes wird die Lllsung auf das 
spec. Gewicht 1,087-1,091 gebracbt, entsprechend einem Gehalte von 4,8-5,0 Proc. me
talliscbem Eisen. Das Prăparat der Germ. enthălt auf 1 Atom Fe = 2,24 Molekiile Essig
săure; es ist demnacb vorwiegend eine Lllsung des 2/ 3 Ferriacetates Fe(OH)(CH3C02) 2 

mit kleinen Mengen freier Essigsăure. 
Helv. 54,0 g Ferricbloridl5sung (mit einem Gebalt von 10,0 Proc. Fe, spec. Gew. 

1,28-1,29) werden mit 500,0 g Wasser verdiinnt. Anderseits werden 54,0 g Am
moniakfliissigkeit (spec. Gew. 0,960) mit 500,0 g Wasser vermischt. Beide L5sungen wer
den gleicbzeitig in diinnem Strahle und unter Vermeidung jeder Erwărmung (Eiszusatz) 
in 2000 Th. W asser eingegossen. Der geborig ausgewaschene und bis auf 50,0 g ab
gepresste Niederschlag wird in 40,0 g verdiinnter Essigsăure (von 30 Proc. C2H40 2, spec. 
Gew. 1,041) gelllst und diese Losung durch Wasser auf 100,0 g gebracht. Spec. Gew. = 
1,087-1,090. Der Gehalt an metallischem Eisen betrăgt etwa 5 Proc. Fe. Auf 1 Atom 
Fe sind = 2,07 Mol. Essigsăure (CH3C02H) vorhanden. Demnach stellt das Prăparat eine 
L5sung des 2/ 3 Ferriacetates Fe(CH3COJ2 dar ohne erhebliche Mengen freie Essigsăure. 

U -St. 1000,0 g Ferrisulfatlllsung (8 Proc. Fe enthaltend, spec. Gew. = 1,320) wer
den mit 1 O Liter W asser vermischt. Diese Lllsung wird in eine Mischung von 850,0 g 
Ammoniakfliissigkeit (10 Proc.) mit 3 Liter Wasser eingetragen. Der ausgewaschene Nieder
schlag wird auf 700,0 g ausgepresst, in 260,0 g Eisessig von 99 Proc. gelost und die L5-
sung mit Wasser auf 1000,0 g gebracht. Spec. Gew. = 1,160. Das Prăparat enthălt 7,5 
bis 8 Proc. metallisches Fe. Auf 1 Atom Fe sind 3 Mol. Essigsăure vorbanden. Das Pră
parat ist demnach eine Auflllsung des neutralen Ferriacetates Fe(CH3C02)3• 

Eigenschaften. Eine klare, dunkelbraunrothe, nur in diinnen Schicbten durch
sichtige Fliissigkeit vom Geruch der verdiinnten Essigsăure und von siisslich styptischem 
Geschmack. Sie ist von saurer Reaktion und mit Wasser oder Weingeist in jedem Ver
hăltnisse mischbar. Beim Erhitzen zersetzt sie sich unter Abscheidung von unloslichem 
basischen Ferriacetat. Ueber spec. Gewicht, Gehalt und Zusammensetzung der Praparate 
siehe oben unter Darstellung. 

Pritfung. 1) Eine klare, rothbraune Fliissigkeit ohne Bodensatz, schwach nach 
Essigsăure riechend. 2) Wird 1 ccm derselben mit 10 ccm Wasser verdiinnt und mit soviel 
Salzsăure versetzt, dass die rothbraune Farbung in Gelb iibergeht, so soll durch Ferri
cyankalium keine Blaufarbung verursacht werden (Eisenoxydulsalz) (wohl aber soll Blaufar
bung durch Ferrocyankalinm entstehen). 3) Verdiinnt man 5 ccm mit 10 ccm Wasser und 
fălit mit einem Ueberschuss von Ammoniak, so muss das ammoniakalische Filtrat farblos 
sein (Blaufarbung durch Kupfer), auch darf es durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert werden (Kupfer, Biei, Zink), auch nach dem Ansăuern mit Salpetersăure durch 
Silbernitratlosung nicht mehr als opalisirend getriibt werden (Chior). 

Gehaltsbestimmung. Germ.: Werden 2 ceru des Praparates mit 2 ccm Salz
saure versetzt, nach dem Verschwinden der rothen Fărbung mit 20 ccm Wasser verdiinnt 
und hierauf unter Zusatz von 2 g Kaliumjodid im verschlossenen Gefasse eine Stunde lang 
stehen gelassen, so sollen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods = 18,5-19,5 (Germ.) 
oder 18,5-19,0 ccm (Helv.) 1 / 10 Normal-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden. 
Unter den gleichen Bedingungen werden verbraucht fiir 2 ccm Eisenacetat-
Hlsung nach 

Brit. Germ. Helv. U-St. 

Spec. Gewicht 1,031 1,087-1,091 1,087-1,090 1,160. 
Verbrauchte ccm '/,0N a2S20 3 6,45 18,5-19,5 18,5-19,0 31,1-33,1. 
Procentgehalt an metal!. Fe. 1,75 4,8-5,0 4,8-5,0 7,5-8,0. 

.Aufbewahrung. Die Ferriacetatlosung muss vor der Einwirkung des Tages
lichtes bei einer Temperatur, die nicht unter 10° C. und nicht iiber 20° C. liegt, aufbewahrt 
werden, da sie bei niederer Temperatur Bodensatze bildet, bei hOherer Temperatur bis
weilen gelatinirt. Die in der Kalte entstandenen Bodensatze gehen bei mittlerer Temperatur 
gewohnlich wieder in Losung. 
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Anwendung. Die Ferriacetatlosung dient ziemlich ausschliesslich zur Bereitung 
der Tinctura Ferri acetici aetherea. In der Fărberei benutzt man ein rohes Praparat, 
welches im Nachstehenden beschrieben ist. 

Eisenacetatlosung als Beize in der Fiirberei. Wird wie das Prăparat der Germ. 
dargestellt, nur lăst man das aus 50 Th. Ferrichloridlăsung gefallte Ferrihydroxyd nicht in 
40, sondern vielmehr in 50 Th. verdiinnter Essigsăure auf, auch wird das Auswaschen des 
Ferrihydroxyds nur so lange fortgesetzt, bis das Chior der Hauptsache nach entfernt ist. 

III. Tinctura Ferri acetici Rademacheri (Erganzb., Hamb. Vorschr.). 
RADEIIIACHER's Eisenacetat•Tinktur. 

Diese Tinktur kann nicht durch eine ex tempore bereitete Mischung von Eisen
acetat!Osung mit W eingeist ersetzt werden. W o sie ofter gebraucht wird, hălt man zwei 
Standgefăsse von etwa je 5 Litern vorrathig, von denen immer der Inhalt des einen ab
lagert, wahrend derjenige des anderen verbraucht wird. 

Dat•stellung. Man stosst in einem eisernen Morser 23 Th. krystall. Ferrosulfat 
mit 24 Th. krystall. Bleiacetat zusammen, bis eine breiartige Masse entstanden ist. Diese 
wird mit 48 Th. Wasser und 96 Th. Essig (von 6 Proc. Essigsauregehalt) in einem eisernen 
Kessel zum Sieden erhitzt und nach dem Erkalten mit 80 Th. W eingeist vermischt. Die 
Mischung wird in einer Iose verschlossenen Flasche unter ofterem Umschiitteln einige 
Monate an einem kiihlen Orte stehen gelassen, dann :filtrirt und vor Licht geschiHzt, 
aufbewahrt (Erganzb.). RADEMACHER's Eisenacetattinktur ist von braunrother Farbe und 
besitzt einen an Malaga erinnernden Geruch und etwas zusammenziehenden Geschmack. 
Man giebt sie zu 30-60 Tropfen in W asser drei bis vierstiindlich als Antiphlogisticum bei 
Lungenentziindung·. Sic sei frei von gelosten Bleiverbindungen. 

Mixtura Ferri acl\tici Rademacheri. Rp. Tincturae Ferri acetici Rademacheri 
30,0, Aquae destillatae ~00,0, Gummi arabiei 30,0. 

Tiuctura antiphthisica FULLER ist der vorstehenden RADEMACHER'schen einiger
massen verwandt. Je 10,0 reiner Eisenvitriol und Bleiacetat werden zusammen gerieben, 
dann mit 100,0 verdiinntem Weingeist iibergossen, unter ăfterem Umschiitteln (im offenen 
Gefâss) 24 Stunden macerirt und dann :filtrirt. 

Tinctura antiphthisica GRAliiMAN (welche immer stark bleihaltig ist) wurde durch 
Vermischen einer Lăsung von 5,0 Bleiacetat in 20,0 Essig mit einer Losung von 4,0 (nach 
der Originalvorschrift mit 3,75) reinem Eisenvitriol in 60,0 Rosenwasser und Zusatz von 
20,0 Weingeist, cine zweităgige Maceration und endlich durch Filtration dargestellt. Ein 
vol!stăndiger Ersatz fiir dieses Prăparat diirfte eine Mischung aus 4,0 Liquor Ferri acetici, 
4,0 W asser und 3,0 W eingeist sein. 

Tinctura Martis ZWELFEB, Tinctura Ferri acetici aromatica, ZWELFER's Stahl
tropfen. 25,0 reiner Eisenvitriol werden zerrieben, zuerst mit 50,0 kaltem W asser und 
10,0 verdiinnter Essigsăure (von 30 Proc.), dann mit 50,0 Kaliumacetatfliissigkeit von 1,180 
spec. Gew. iibergossen und unter bisweiligem Umriihren 24 Stunden bei Seite gestellt. 
Hierauf wird ein Gemisch aus 400,0 weinigem Zimmtwasser und 450,0 verdiinntem W ein
geist dazu gegeben. Man lăsst unter bisweiligem Umriihren 8 Tage stehen, filtrirt hierauf, 
versetzt das Filtrat mit einer Lăsung von 2,5 Citronensăure in weinigem Zimmtwasser und 
giebt dann von letzterem soviel hinzu, dass ein Liter ausgefiillt wird. Diese Tinktur 
enthălt kaum 0,4 Proc. Eisen. Dosis ein Theelăffel voll 3-5 mal ·taglich. Es existiren 
noch andere Vorschriften, welche cine Tinktur mit kaum 0,15 Proc. Eisengehalt liefern. 

Tinctura Ferri acetico-formicata (Bad. Taxe, Miinch. Ap.-V.). Ersatz fiir 
HENSEL's Tonicum. 60,0 Calciumkarbonat werden mit einer Mischung aus 200,0 
Ameisensăure (25 proc.) und 155,0 Wasser iibergossen. Nach Aufhăren der Kohlensăure
entwickelung wird eine Lăsung von 21,0 krystall. Ferrosulfat, 80,0 Ferrisulfatlăsung (spec. 
Gew. 1,428-1,430), 80,0 Wasser und 320,0 verdiinnter Essigsăure (30 proc.) zugesetzt, die 
Mischung in cine Flasche gegeben und gut durchgeschiittelt. Dann fiigt man zu 400,0 
Weingeist und 15,0 Essigather, lăsst die Flasche an einem schattigen Orte unter bisweiligem 
Liiften des Stopfens 4 W ochen stehen und filtrirt alsdann. 

Hiimatin·Eisen nach HENSEL enthălt die festen Bestandtheile von IiENSEL's Toni
cum, ist also ein Kalk-Eisenprăparat. 

Essentla antiscorbntiea. 
Skorbut-Essenz. 

Rp. Tincturae Cbinae 50,0 
Tincturae Ferri acetici aethereae 25,0 
Acidi citrici 3,0 
Glycerini 22,0. 

Dreimal tiiglich 20-30 Tropfen in Wein zu nehmen. 
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Liquor l<'erri et Ammonii Acetatls (U-St.). Sirupus Ferri acetici. 
BASHAl\.IS Mixture. 

Rp. Tincturae Ferri chlorati 
(enthaltend 13,6 Proc. FeCl3) 20 ccm 

Aceti (6 Proc.) 30 ccm 
Liqnoris Arnmonii acetici 

(7 Proc.) 200 ccm 
Elixir aromatici 100 ccm 
Glycerini 120 ccm 
Aquac q. s. ad 1 Liter. 

Reme.Ua anticarcinomatica GRAILUL 

I. Al tera tivpillen: 
Rp. Fcrri oxydati fusei 15,0 

Rhizomatis Rhei 3,0 
Aloes 3,5 
Extracti Chamomillae 10,0. 

Fiant pilulac 150. 

li. Absorbent-'finktur. 
Liquor Ferri acetici. 

III. Detergentpulver. 
Ferrum phosphoricum oxydatum. 

Rp. Liquoris Ferri acetici 10,0 
Sirupi Sachari 90,0. 

Tinctnra Ferri acetici aetherea. 
'finctura l\Iartis KLAPROTH. 

KLAPROTH's Eisentinktur. Stahltropfen. 
Germ. und Hetv. 

Rp. IAquoris Ferri subacetici 8,0 
Spiritus 
Aetheris ace tiei aa 1 10. 

Enthlilt etwa 4,0 Proc. metal!. Eisen. Spec. Gew. 
= 1,044-1,046, 

'l'inetura Martis BoERHA VE. 

Rp. Jjquoris Ferri acetici 
Aceti (6 Proc.) ăa 10,0 
Sirupi Sacchari 110,0 
Spiritus Vini 20,0. 

Nach ciner ălteren Vorschrift werden 10,0 Eisen
feile; 120,0 Essig und 80,0 Zucker his auf 140,0 
eingekocht, die Kolatur mit 20,0 Wcingeist ver
mischt und nach einiger Zeit filtrirt 

Ferrum albuminatum. 
Das Eisenalbuminat wird in der Regel in der Form seiner wăsserigen Losung, 

seltener als trockenes Pulver angewendet. 

1. Liquor Ferri albuminati (Germ.). Ferrum albnminatum solutnm (Helv.). 

Eisenalbuminatliisung, Die von Germ. und Helv. gegebenen Vorschriften weichen unter 
einander etwas ab, geben aber schliesslich das gleiche Prăparat. 

Darstellung. Grundsătzlich ist folgendes zu beachten: Versetzt man eine Eiweiss
lOsung mit Ferrioxychlorid, so erhălt man eine rostfarbene triibe Fliissigkeit von saurer 
Reaktion. Neutralisirt man diese Fliissigkeit ganz genau (!) so scheidet sich Ferrialbuminat 

als rostfarbener Niederschlag ab. Wăscht man denselben mit Wasser bis zur annăhernden 
Chlorfreiheit aus, so geht der noch feuchte Niederschlag Llurch Einwirkung kleiner 

~fengen von Natronhydrat in Losung. Diese Li:isung winl "EisenalbuminatlOsung genannt. 
Germ. 35 Th. trockenes Eiweiss werden in 1000 Th. Wasser von nicht hoherer 

Temperatur als 50° C. (!) gelost. Diese Losung wird - um Eihaute und andere triibende 
Bestandtheile zu entfernen - durch ein feines Seidensieb gegossen und in eine :Mischung 
von 120 Th. fliissigem Eisenoxychlorid (Liquor Ferri oxychlorati) unter Umriihren ein
getragen. Man erhalt gewohnlich eine triibe, rostbraune Fliissigkeit, in der nur wenig 
Niederschlag vorhanden ist. Man stellt die Reaktion dieser Fliissigkeit fest. Sie wird in 
der Regel sauer sein. Man fiigt zu dieser sauren Fliissigkeit tropfenweise - am besten 
aus einer Biirette - soviel einer O, 7 5 proccntigen N atronlauge hinzu, dass die Fliissigkeit 
genau neutral ist. (Ein Ueberschuss von Natronlauge ist zu vermeiden, da alsdann das 
Ferrialbuminat wieder in Losung geht.) Sobald die Fliissigkeit genau neutral ist, scheidet 
sich das Ferrialbuminat gut ab. Man lăsst dieses absetzen und wascht es durch Dekan
thiren mit Wasser (von 50° C.) so lange aus, bis das Waschwasser nach dem Ansauern 
mit Salpetersăure durch Silbernitrat nur noch schwach opalisirend getriibt wird. Hierauf 
bringt man den Niederschlag auf ein genasstes Leinen-Kolatorium und lăsst ihn auf diesem 
freiwillig abtropfen. Wenn das Abtropfen beendet ist, bringt man den Niederschlag in 
eine vorher gewogene, geniigend grosse Flasche und iibergiesst ihn unter Umschiitteln mit 
einer Losung von 0,45 'fh. festem N atronhydrat in 50 Th. W asser. Hierdurch geht der 
Niederschlag binnen kurzer Zeit in Losung. N ach stattgehabter Losung fiigt man hinzu: 
Weingeist (von 90 Vol. Proc.) 150,0 Th., Zimmtwasser 100,0 Th., Tinctura aromatica 2,0 
und soviel Wasser, dass das Gesammtgewicht = 1000,0 Th. ist. 

Helv. 200,0 Th. frisches Eiweiss werden mit 4000,0 Th. Wasser von 50° C. ge
mischt und nach dem Durchgiessen durch ein Seidensieb unter Umriihren zu einer 
Mischung gegossen von 120,0 'l'h. Eisenoxychloridli:isung und 4000,0 Th. Wasser von 50° C. 
Die Fliissigkeit wird hierauf mit einer 0,3 procentigen Natronlauge genau (!) neutralisirt 
und der alsdann entstandene Niederschlag nach dem Absetzen solange durch Dekanthiren 
gewaschcn, als das Waschwasser noch Chlor enthalt. Dann sammle man den Niederschlag 
auf einem gewogenen Kolatorium und lasse ihn bis zu 400,0 Th. abtropfen. Diesen Riick-
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stand (von 400 Th.) bringe man in eine gewogene Flasche und fiige eine Losung von 0,75 g 
festem Natronhydrat in 2,0 g Wasser unter Umschiitteln hinzu. Nachdem Auflosung des 
Niederschlages erfolgt ist, setze man eine Mischung hinzu von Tinctura aromatica 2,0, 
Zimmtwasser 100,0, Spiritus 150,0, Wasser 350,0, lasse absetzen und koliren. 

Eigenscha{ten. Klare, aromatisch riechende und ebenso schmeckende rostfarbige, 
nieht vollig klare Fliissigkeit von schwach alkalischer Reaktion. Das spec. Gewicht ist 
bei 150 O. = 0,99. Der Gehalt an metallischem Eisen betragt = 0,4 Proc. Klar misch
bar mit Wasser, Milch und nieht zu erheblichen J\iiengen von Alkohol. Durch Zusatz von 
Ammoniakfliissigkeit oder Natriumbikarbonat entsteht keine Făllung. Neutralisirt man die 
Fliissigkeit aher vorsichtig mit Salzsaure, so entsteht ein Niederscblag von Ferrialbuminat, 
der auf weiteren Zusatz von Salzsăure in Fenichlorid und Eiweiss gespalten wird. Nieder
schlage entstehen durch Einwirkung sehr verdiinnter KochsalzlOsung (z. B. 1/ 10-Normal-NaOl
Losung). Durch Gerbsăure entsteht keine Dunkelfiirbung, durch Kaliumfenocyanid ohne 
Zusatz von Salzsaure keine Blaufiirbnng, dagegen wird dnrch Schwefelammoninm schwarzes 
Schwefeleisen gebildet. Dmch Znsatz kohlensaurer oder ătzender Alkalien erfolgt Gela
tiniren der Losung. 

Priifung. 1) Die Eisenalbuminatlosung sei fliissig, nieht dicklich oder gelatinos. 

2) vVerden 40 ccm Eisenalbuminatlosung mit 0,5 ccm Normalsalzsiiure vermischt, 
so muss ein farbloses Filtrat resultiren. Wăre dasselbe nicht farblos, so wiirde das ein 
Beweis dafiir sein, dass das Priiparat zu viel Alkali enthiilt. 

3) Zur Bestimmung des Eisengehaltes erhitzt man 10 g Eisenalbuminatlosung· 
in einem Becherglase mit 5 ecm Salzsăure, bis das anfangs ausgeschiedene rothbraune 
Eisenalbuminat vollig zersetzt ist. Das geronnene Eiweiss filtrirt man ab, wascht es aus 
und verdampft das Filtrat nach Zusatz von wenig Kaliumchlorat im Wasserbade zur 
Trockne. Man nimmt alsdann mit Wasser und wenig Salzsiiure wieder auf, fiigt 1 g 
Kaliumjodid hinzu und lasst die l\iischung bei gewohnlicher Wlirme im geschlossenen 
Gefasse 1 Stunde lang stehen. Hierauf titrirt man mit 1/10-Normal-Natriumthiosulfatlosung. 
Bei Annabme eines Gehaltes von 0,4°/0 Fe wiirden zur Biudung des ausgesrhiedenen Jods 
7,1 ccm 1 / 10 Normal-NatriumthiosulfatlOsung erforderlicb sein. 

Au{bewahrung. Man bewahre die EisenalbuminatlOsung in wohlverstopften, 
moglichst geflillten Gefiissen, vor Săuredămpfen geschiitzt, an einem Orte von mittlerer 
und gleichmăssig bleibender Temperatur auf. Glasstopfen sind nicht zu empfehlen, weil 
sie ein Verdunsten des Weingeistes nicht verhindern. Man wăhle Korkstopfen, welche 
iibrigens fast gar nicht g-eschwărzt werden. Die Einwirkung von Luft und direktem 
Sonnenlicht, sowie Temperaturschwankungen sind von dem Prăparate moglichst fernzuhalten. 
Der .Făulniss ist es iibrigens nicht unterworfen. 

Trotz aller aufg-ewendeten Sorgfalt gelatinirt die Eisenalbuminatlosung- doch bis
weilen nach einig-er Zeit der Aufbewahrung, ohne dass es bekannt ware, welche Ursachen 
dies bewirken und o b dieselben stets die nămlichen sind. In der Re gel beseitigt eine Er
hăhung des Natronzusatzes das Gelatiniren. 

Anwentlung. Eisenalbuminatliisung steht in dem Rufe, ein milde wirkendes, 
leicht verdaulicbes, den Magen nieht belastigendes Eisenprăparat zu sein. Man g-iebt es 
Kindern und Erwachsenen je nach dem Alter zu 5-30 Tropfen oder zu 1/ 2 - 1 / 1 Thee
lOffel voll dreimal tiig-lich kurz vor den Mahlzeiten entweder mit Wasser oder mit Milch 
vcrmischt. TE GEMPT hat es mit g-utem Erfolge bei ~Iagengeschwiiren angewendet. 

11. Ferrum albuminatum (Erganzb.). Eisenalbuminat. Trockenes Eisen-
albnminat. 

Dieses Prăparat wird erhalten, indem man, wie unter Liqnor Ferri albuminati an
gegeben, eine EiweisslOsung mit FerrioxychloridlOsung vermischt und die Fliissigkeit mit 
0,3 procentiger Natronlauge genau neutralisirt. Der entstandene ~iederschlag wird bis zur 
Chlorfreiheit ausgewaschen, alsdann zum Abtropfen gebracht, spăter, soweit es moglich, 
abgepresst, bei einer 30° O. nieht iibersteigenden Witrme in diinner Schicht ausgetrocknet 
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und in ein feines Pulver verwandelt. (Eine Anflosuug in Natronhydrat findet hier also 
nicht statt.) 

Ein ockerfarbenes Pulver, das in Wasser unloslich ist ·und 13-14 Proc. metallisches 
Eisen enthălt. 

Pritfung. 1) Werden 3,0 g Eisenalbuminat durch Anreiben in einer Mischung 
von 0,8 ccm Natronlauge (von 15 Proc. NaOH) und 96 ccm Wasser vertheilt und einige 
Zeit unter bisweiligem Umschwenken sich selbst iiberlassen, so erfolg't Auflosnng zu einer 
im durchfallenden Lichte klaren, im znriickgeworfenen Lichte etwas triiben, rothbraunen 
Fliissigkeit. Diese Losung entspreche beziiglich ihrer Reinheit der Eisenalbuminatfl.iissigkeit. 

2) Eisenbestimmung. 0,5 g Eisenalbuminat werden mit einem Theile einer 
Mischung aus 0,2 ccm Natronlauge (von 15 Proc. NaOH) und 20 ccm Wasser angerieben, 
mit dem Rest der Fliissigkeit in ein Becherglas gespiilt, nach vollendeter Auflosung mit 
5 ccm Salzsăure (25 Proc. HOl) versetzt und im Wasserbade erhitzt, bis das anfangs aus
geschiedene rothbraune Eisenalbuminat vollig zersetzt ist. Das geronnene Eiweiss wird 
abfiltrirt und ausgewaschen; das Filtrat wird nach Zusatz von wenig Kaliumchlorat im 
W asserbade zur Trockne verdampft und mit W asser + wenig Salzsăure aufgenommen. 
Die Losung wird bis auf 100 ccm mit Wasser verdiinnt und nach Zusatz von 3,0 g Kalium
jodid bei gewohnlicher Wărme im geschlossenen Gefasse 1 Stunde lang stehen gelassen. 
Es miissen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods 11,6-12,5 ccm der 1 / 10-Normal
Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein, was einem Gehalte von 13-14 Proc. an metalli
schem Eisen entspricht. 

AufbeuJahrung. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
Liquor Ferri albuminati DREES. DREES'sche Eisenalbuminatfliissigkeit. 

Ist ein nach einer geheim gehaltenen V orschrift dargestelltes Eisenprăparat, welches im 
wesentlichen identisch ist mit dem von der Germ. und Helv. aufgenommenen Prăparat 
(s. oben). 

Liqnor Ferri albuminati dialysati. Wird wie das Prăparat der Germ. und 
Helv. bereitet, nur wird das in verdiinnter Natronlauge geloste Ferrialbuminat solange der 
Dialyse unterworfen, bis das den Dialysator umgebende W asser nicht mehr alkalisch reagirt. 

Liquor Ferri albuminati GRAMM (Hollăndische Specialităt). Rp. Liquoris 
Ferri albuminati (dialysati) 30,0, Liquoris Ferri oxychlorati 10,0, Aquae destillatae 50,0, 
Aquae Menthae piperitae 10,0. 

Sirupus Ferri albuminati. Eisenalbuminatsirup. 1. Hamb. Vorschr.: 
Sacchari pulverati 5,0 werden in Liquoris Ferri albuminati 10,0 gelost und mit Sirupi 
Sacchari 85,0 gemischt. II. Albuminis ovi recentis 25,0 werden mit Aquae destillatae 15,0 
und Sirupi Sacchari 50,0 gemischt. In der kolirten Mischung lost man Ferri oxydati 
sancharati solubilis 12,5. (Miinch. Ap.-V.) 

III. Liquor Ferri albuminati Brautlecht. Eisenalbuminatsirup nach BRAUT
LEcHT. Albuminis ex ovis sicci 10,0 lost man in Aquae destillatae 100,0, fiigt zur Losung 
Natrii caustici (1,16 spec. Gew.) 25,0 und erhitzt im Dampfbade auf 80-90° O. Andrer
seits mischt man Aquae destillatae 150,0, Liquoris Ferri oxychlorati 180,0, lost in der 
Mischung durch Erhitzen auf 80-90° O. Sacchari albi pulv. 500,0, vereinigt mit der heissen 
Albuminatlosung·, fiigt Tincturae aromaticae 20,0 hinzu und bringt mit Wasser auf ein 
Gesammtgewicht von 1000,0 (DIETERICH). Nach 8 Tagen wird von einem etwa vorhandenen 
Bodensatze dekanthirt. 

IV. Ferrum albuminatum cum Natrio citrico (DmTERICH). Den bei der Be
reitung von Liquor Ferri albuminati (Germ.) aus 300,0 g Liquor Ferri oxychlorati ge
wonnenen Eisenalbuminat-Niederschlag presst man, nachdem er chlorfrei gewaschen, schwach 
aus. Anderseits lost man 7,5 g Oitronensănre in 30,0 g destillirtem Wasser und neu
tralisirt unter Kochcn mit q. s. (15-17,0 g) krystall. Natriumkarbonat. Den zerbriickelten 
Niederschlag iibergiesst man in einer Porcellanschale mit der erkalteten Natriumcitrat
lOsung und iiberlasst die bedeckte Schale der Ruhe. W enn sich alles, wenn nothig nach 
Zusatz von etwas Wasser, gelost bat, seiht man durch, giesst auf Glasplatten und trocknet 
bei 25-35° O. 

Liquor Ferri albuminati cum Natrio citrico. Ferri albuminati cum Natrio 
citrico (Marke Helfenberg) 28,0 lost man unter Ofterem Schiitteln in Aquae destillatae 
770,0 und setzt der Losung zu: Spiritus (90 proc.) 100,0, Spiritus Vini Oognac 100,0, Tinc
turae Zingiberis, Tincturae Galangae, Tincturae Oinnamomi Oeylonici ăii 1,5. 
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Ferrum benzoi'cum. 
Ferrum benzo"icum (Ergănzb., Hamb. Vorschr.). Eisenbenzoat. Ferribenzoat. 

Benzoesaures Eisenoxyd. Fe2 (C7H50 2) 3 (OH}3 + 6H20. Moi. Gew. = 634,. 

Darstellung. 20,0 Th. Benzoesăure (e Toluolo) werden in 400 Th. Wasser gelost 
und mit q. s. (28,0 Th.) Ammoniakfllissigkeit von 0,96 spec. Gew. genau neutralisirt. Zu 
dieser Losung setzt man eine Mischung aus 31,0 Ferrichloridlosung (spec. Gew. 1,280-1,282) 
und 1000,0 Th. Wasser. Der entstandene rothhraune Niederschlag wird zunăchst durch 
Dekanthiren, spăter auf dem Filter gewaschen, bis das ablaufende Wasser nach dem An
săuern mit Salpetersăure durch Silbernitrat nicht mehr getrlibt wird, dann măssig ab
gepresst und bei einer 30° C. nicht libersteigenden Warme an einem schattigen Orte 
getrocknet. Ausbeute 30,0 Th. 

Eigenschaj'ten. Ein brăunlich rothliches, geruch- und geschmackloses Pulver, 
in Wasser unlOslich. Durch heisse Salzsăure wird es mit gelber Farbe gelOst, wăhrend 

beim Erkalten der Losung sich Benzoesăure in Krystallen abscheidet. Durch ătzende 

Alkalien wird das Salz unter Abseheidung von l!'errihydroxyd zersetzt. Frisch bereitet 
lost es sich in Leberthran, diese Loslichkeit nimrnt aber im Verlaufe der Aufbewahrung 
ab. Es ent hălt 17-18 Proc. metallisches Eisen und hinterlăsst daher beirn Verbrennen 
im Platintiegel 24,28 bis 25,71 Proc. Ferrioxyd Fe20 3• 

Prufung. 1} 1 g Ferribenzoat hinterlasse beim Gllihen im Platintiegel 0,24-0,25 
Proc. Ferrioxyd; wird letzteres mit 1 ccm Wasser befeuchtet, so blaue es rothes Lackmus
papier nur schwach. 

2} 0,5 g Ferribenzoat werden in 2 ccm Salzsăure (von 25 Proc. HCI) und 15 ccm 
Wasser in der Wărme gelOst. Nach dem Erkalten filtrire man und wasche den Filter
rtickstand mit Wasser bis zur Entfernung alles J<Jisens aus. Zum Filtrat bringe man 1,0 g 
Kaliurnjodid und lasse die Mischung bei gewohnlicher Temperatur 1 Stunde im geschlossenen 
Gefăsse stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen rnindestens 15 ccrn 1/ 10-Norrnal
Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein. 15 >< 0,0056 g = 0,084 g metallisches Eisen. 
Da diese Menge in 0,5 g Ferribenzoat mindestens enthalten sein soli, so wird hierdurch 
flir dieses ein Mindestgehalt von 16,8 Proc. metallischem Eisen gefordert. Vergl. S. 1089. 

Aufbewalwung. Vor Licht geschlitzt aufzubewahren. Anwendung. Ledig
lich zur Bereitung von Eisenleberthran (vergl. S. 420). 

Ferrum bromatum. 
Das Ferro bromid oder Eisen brorn li r kornmt 1) Im wasserfreien Zustande, 

2) als krystallisirtes Salz FeBr2 + 2H20, 3) als Losung in verschiedenen Formen vor. 
Unter Ferrum bromatum im Sinne der Pharrnacie ist stets das krystallisirte Salz sub 2 
zu verstehen. 

1. Ferrum bromatum anhydricum. Wasserfreies Ferrobromid oder Eisen
bromiir. FeBr2• Moi. Gew. = 216. 

Dieses Salz entsteht, wenn man Bromdampf bei schwacher Rothgluth liber metalli
sches Eisen, am besten liber Eisendraht, leitet. Grlinlichgelbe krystallinische Schuppen, 
welche hygroskopisch sind und deshalb in Glasrohren eingeschmolzen werden. Wegen 
seiner schwierigen Handhabung wird es in der Praxis so gut wie gar nicht angewendet, 
sondern ist lediglich als "Sammlungsprăparat" anzusehen. 

11. Ferrum bromatum crystallisatum album. Weisses Ferrobromid oder 
Eisenbromiir. FeBr2 + 2H20. Moi. Gew. = 252. 
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Das Salz dieser Zusammensetzung wird wie folgt erhalten: Man iibergiesst in einem 
Kolben 35,0 Th. Eisenpulver mit 300,0 Th. destillirtem Wasser und fiigt allmăhlich 6R,5 Th. 
Brom hinzu. Die Darstellung erfolgt in analoger Weise wie beim Ferrojodid, s. S. 1111. 
Die filtrirte Losung wird unter Zusatz von etwas Bromwasserstoffsăure in der Wărme des 
Wasserbades zur Trockne gebracht. Alsdann zeneibt man den Riickstand, breitet ihn 
zwischen zwei Glasplatten aus und setzt ihn zwischen diesen von beiden Seiten dem 
direkten Sonnenlicht aus, bis er griinlich weiss geworden ist. 

[NB. Lăsst man die wăsserige Losung des Ferrobromids bei Luftabschluss ver
dunsten, so erhălt man bHtulich griine Krystalle FeBr2 + 6 H20]. 

Da das Fenobromid ziemlich leicht zersetzbar ist, wird es meist ex ternpore 
dargestellt. Es sei bemerkt, dass man bei Pillenmassen das im Ueberschuss vorhandene 
Eisen nicht abfiltrirt, sondern mit dem Fenobromid zusammen in die Pillen verarbeitet. 

Zur Darstellung des wasserhaltigen Ferrobromids ex tempore (z. B. fiir Pillen
mischungen) sind anzuwenden: 

Ferrobromid Brom Eisenpulver Ferrobromid Brom Eisenpulver 

g g g g g g 

0,5 0,32 0,15 5,5 3,49 1,65 
1,0 0,63 0,3 6,0 3,81 1,8 
1,5 0,95 0,45 6,5 4,13 1,95 
2,0 1,27 0,6 7,0 4,44 2,1 
2.5 1,59 0,75 7,5 4,76 2,25 
3,0 1,90 0,9 s,o fi,08 2,4 
3,5 2,22 1,05 8,5 5,40 2,55 
4,0 2,54 1,2 9,0 f>,71 2,7 
4,5 2,86 1,35 9,5 6,03 2,85 
5,0 3,17 1,5 10,0 6,35 3,0. 

W asser muss mindestens so viei, als Ferrobromid darzustellen ist, genommen werden. 

III. Liquor Ferri bromati enthălt 10 Procent wasserhaltiges Ferrobromid 
FeBr2 + 2~0. Es wird wie oben sub II angegeben bereitet, das Filtrat aber mit destil· 
lirtem Wasser bis auf 1000,0 verdiinnt und im Tageslichte wie der Liquor Ferri chlorati 
aufbewahrt. 

Bromure ferreux (Gall.). Solution of:O.cinale de bromure de fer ist eine fast 
genau 33 Pror. wasserfreies Ferrobromid FeBr2 enthaltende wăsserige Losung und wird 
bereitet durch Zusammenbringen von 40,0 Th. Brom, 20 Th. Eisen und 100 Th. Wasser. 

IV. Tinctura Ferri bromati, wird ex ternpore bereitet dnrch Losung von 9,6 
Kaliumbromid, 12,0 krystallisirtem Ferrosulfat in 40,0 destillirtem Wasser, 
Zusatz zuniichst von etwa 0,5 Eisenpulver und dann von 50,0 Weingeist von 90 Proc. 
Nach einem halbstiindigen Beiseitestellen wird die geschiittelte Flilssigkeit durch ein 
Băuschchen Glaswolle filtrirt und wie die Ferrobromidfliissigkeit aufbewahrt. Sie enthălt 
10 Proc. Ferrobromid, FeBr2 + 2H20. 

Auj'bewaltrung. Das Fenobromid und seine Losungen werden in gutgeschlossenen 
Gefiissen (vor Luft und Feuchtigkeit geschiitzt), aber unter miiglichster Bestrahlung durch 
das direkte Sonnenlicht. aufbewahrt. Die Losungen halten sich trotzdem nur kurze Zeit 
und sollten deshalb stets non nisi ad dispensationern bereitet werden. 

Anwendung. Innerlich in wasseriger oder spirituoser Losung zu 0,05-0,25 g 
bei Chlorose, Dysmenorehoe, chronischer Diarrhoe, Fluor albus, Gonorrhoe, Diphtherie, Bron
chitis; besonders gut wird es mit kohlensaurem Wasser vertragen (s. unten). Aeusserlich 
r.um Aufpinseln bei Erysipelas, zur Inhalation bei Bronchitis. 

Aqua ferri bromata nervina BAUER & B.A.uM. Auf 1 Liter kohlensaures Wasser 
werden 2,0 g Ferrobromid FeBr2 + 2~0 zugesetzt. Gegen Neurasthenie und Anămie. 
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Liqnor Ferri bromati PARRISH. 

Rp. Sacchari albi pulverati 40,0 
Liquoris Ferri bromati (10 Proc.) 60,0. 

Pllules de bromnre ferrenx (Gall.). 

Rp. 1. Solutionis Ferri bromati (33 proc.) 15,0 g 
2. Ferri pulverati 0,1 g 
3. Gummi arabiei 
4. Radicis Liquiritiae aa q. s. 

Man dampft 1 mit 2 auf 5,0 ein, giesst den Rtlck
stand in einen.· erwărmten PorcellanmOrser und 

formt mit 3 und 4 = 100 Pillen. Diese werden 
in Eisenpulver (oder auch Graphit) gerollt und 
mit einem ătherischen Lack aus l\lastix und 
Tolubalsam lackirt. 

Slrupns Ferrl bromidi. N at. form. 
Rp. Ferri pulverati 30,0 

Bromi 75,0 
Sacchari pulverati 600,0 
Aquae q. s ad 1000,0 

Der Sirup enthălt 10 Proc. wasserfreies Ferrobro
mid FeBr2• 

t V. Ferrum sesquibromatum solutum. Liquor Ferri perbromati. Ferri
bromidliisung. Eisenbromidlosung. 

Das trockne Ferribromid FeBr3 ist sehr hygroskopisch und daher schwer konservir
bar. "!\'lan stellt es durch HiniibeTleiten von Bromdampfen, welche man liber dunkelroth
gliihendes Eisen leitete, dar. Die 10procentige Losung des Ferribromids wird wie folgt 
dargestellt: 2,5 Eisenpulver, circa 60,0 destillirtes Wasser und 5,4 Brom werden 
in eine FerrobromidlOsung verwandelt, nach dem Filtriren, welches unter Nachwaschen des 
Filtrums geschieht, mit 2,7 Brom und dann soviel destillirtem Wasser versetzt, dass 
die Fliissigkeit 100,0 betragt. Diese wird in Flaschen mit dichtschliessendem Glasstopfen 
in der Reihe der starkwirkenden Ai·zneikorper aufbewahrt . 

.Anwendung. Es ist das Ferribromid bei Skrofeln, Amenorrhoe, Hysterie, Leu
korrhoe, Hypertrophie des Berzens und Uterus empfohlen und zu 0,02-0,04-0,06 g drei
bis fiinfmal taglich gegeben worden. Die starkste Einzeldosis ist zu 0,15 g1 die starkste 
Gesammtdosis auf den Tag zu 0,5 g anzunehmen. Aeusserlich als Pinselfiiissigkeit fand 
es GJLLESPIE besonders wirksam auf Geschwiilste der Driisen und bei Erysipelas. 

Ferrum carbonicum. 
Das Karbonat des Eisenoxyduls, Ferrokarbonat FeC03 ist bekannt. Es 

entsteht als ein weisser Niederschlag, wenn man eine FerrosalzlOsung mit Natriumkarbonat 
oder Natriumbikarbonat unter Abschluss von Sauerstoff falit. Aher dieser Niederschlag ist 
wenig bestăndig, er wird schon durch die Einwirkung des Luftsauerstoffs rasch oxydirt, 
wobei er eine griinliche bis blauliche, schliesslich rostrothe Farbung annimmt. Man ver
sucht, das Ferrokarbonat durch Zusătze von Zucker und ăhnlichen Substanzen in eine 
haltbare Form zu bringcn. Das Karbonat des Eisenoxyds, Ferrikarbonat Fe2(C03) 3, 

ist zur Zeit kaum bekannt. Es soll angeblich nur bei niederer Tempr.ratur bestehen. 
Durch Fallung von Ferrisalzlosungen mit Natriumkarbonat oder Natriumbikarbonat erhalt 
man bei gewohnlicher Temperatur unter Entweichen von Kohlensaure = Ferrihydroxyd. 

1. Ferrum subcarbonicum. Safran de Mars aperitif. Crocus Martis. 
x FeC03 + y Fe(OH)3• 

Man lOst 100,0 g· reines krystall. Ferrosulfat in 1 Liter Wasser, anderseits 120,0 g 
krystall. Natriumkarbonat in 1 / 2 Liter Wasser und giesst die SodaHisung in kleinen An
theilen allmahlich unter Umriihren in die EisenlOsung. Man Iasst den zunachst fast 
weissen Niederschlag absetzen, wascht ihn vorerst einige Male durch Dekanthiren, spiiter 
auf dem Kolatorium oder Filter, bis im ablaufenden Wasser Schwefelsaure sich nicht mehr 
nachweisen lasst. Gleichzeitig sorgt man wăhrend des Fallens und Auswaschens dafiir, 
dass der Niederschlag in moglichst griindliche Beriihrung mit der Luft kommt. Er 
nimmt infolgedessen eine grtinliche bis blăuliche, spater rostrothe Fărbung an. Sobald dies 
der Fall und Schwefelsăure im Filtrat nicht mehr nachzuweisen ist, wird der Niederschlag 
auf porosen Unterlagen bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 

Ein rostfarbenes Pulver, welches im wesentlichen aus Ferrihydroxyd besteht und 
nur kleine Mengen Ferrokarbonat enthalt. 
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11. Ferrum carbonicum saccharatum (Austr. Germ. Helv.). Ferri Carbonas 
saccharatus (Brit. U-St.). Zuckerhaltiges Ferrokarbonat. Das Prăparat ist im wesent
lichen Ferrokarbonat, welches durch Zusatz von Zucker in haltbaren Zustand gebracht 
worden ist. 

Darstellung. Man bereitet zunăchst Ferrokarbonat durch Făllung einer Ferro
snlfatlosung mit Natrinmkarbonat oder Natriumbikarbonat oder Ammoniumbikarbonat. 
Damit das Ferrokarbonat moglichst wenig oxydirt wird, wendet man die Ferrosulfatlosung 
heiss (!) an, die Erwărmung der NatriumbikarbonatlOsung dagegen soll nicht liber 50° C. 
hinausgehen. Man bringt die Natrium(bi)karbonatlosung in eine passende Flasche, filtrirt 
die heisse Ferrosulfatlosung dazn, flillt die Flasche sofort (!) mit ausgekochtem Wasser 
vollig an und lăsst unter Verschliessen (!) der Flasche mit einem Kork absetzen. Nach 
dem Absetzen hebert man die liber dem Niederschlage stehende Fltissigkeit ab, făllt die 
Flasche wiederum mit ausgekochtem Wasser vollig an, schlittelt um, lăsst absetzen und 
hebert wieder ab. Dieses Auswaschen mit heissem Wasser wiederholt man so oft, bis die 
liberstehende Fliissigkeit, nach dem Ansăuem mit Salpetersăure, durch Baryumchlorid kaum 
noch getriibt wird. Ist dieser Punkt erreicht, so lăsst man den Niederschlag sich moglichst 
dicht absetzen, hebert die Waschftiissigkeit thunlichst vollstăndig ab und giesst alsdann 
den rlickstăndigen Brei in eine Porcellanschale, welche die vorgeschriebene Menge Zucker 
enthli.It. Die letzten Reste kann man mit Hilfe von mehreren kleinen Portionen Alkohol 
dazubringen. Man dampft nun die Zuckermischung im Wasserbade rasch zur Trockne; 
zerreibt den trocknen Riickstand und bringt ihn durch Vermischen mit Zucker auf das 
geforderte Gewicht. - Die Vorschriften der einzelnen Pharmakopoen weicheu in Einzel
făllen von einander etwas ab, gehen aher sămmtlich von den oben ausgefiihrten Gesichts
punkten aus. 

Austr. Eine siedende Losung von 300,0 Th. kryst. Natriumkarbonat in 1200 Th. 
Wasser wird mit 50,0 Th. gereinigtem Honig vermischt. Dann setzt man unter Umschwen
ken in kleinen Antheilen 250,0 Th. gepulvertes krystall. Ferrosulfat hinzu (das Schaumen 
lasst sich durch Zusatz kleiner Mengen W eingeist unterdriicken). Der Niederschlag wird, 
wie oben angegeben, gewaschen und mit 200,0 Th. Zuckerpulver eingedampft bez. ein
getroclmet. 

Germ. und Helv. Eine hinreichend gerănmige Flasche entbălt eine :fi.ltrirte Losung 
von 35,0 Th. Natriumbikarbonat in 500,0 Th. lauwarmem Wasser (von nicht iiber 50° C.). 
In diese Losung :fi.ltrirt man eine zweite Losung hinein von 50,0 Th. krystall. Ferrosulfat 
in 200,0 Th. siedendem (!) Wasser. Der Niederschlag wird wie oben angegeben aus
gewaschen, dann in eine Porcellanschale iibergefiihrt, welche 10,0 Th. Milchzuckerpulver 
und 30,0 Th. Zuckerpulver enthiilt und mit diesen zur Trockne verdampft und ausgetrocknet. 
Der Trockenriickstand w1rd zerrieben und durch Vermischen mit Zuckerpulver auf 100,0 Th. 
gebracht. 

Brit. Eine Losung von 40,0 g krystall. Ferrosulfat in 1,6 Liter siedendem Wasser 
wird in eine Losung von 25,0 g Ammoniumkarbonat in 1,6 Liter siedendem Wasser ein
getragen, der Niederschlag wie oben angegeben ausgewaschen und mit iO,O g Zucker
pulver eingeda.mpft. 

U -St. Eine heisse Losung von 50,0 Th. krystall. Ferrosulfat in 200,0 Th. heissem 
W asser wird in eine Losung von 35,0 Th. N atriumbikarbonat in 500,0 Th. lauwarmem 
Wasser, welches nicht iiber 50° C. heiss sein soll, eingetragen, der Niederschlag wie oben 
angegeben ausgewaschen,· mit 80 Th. Zucker eingedampft und schliesslich mit Zucker auf 
das Gesammtgewicht von 100 Th. gebracht. 

Eigenschaj'ten. Ein grtinlichgraues Pulver von anfangs siissem, hinterher von 
mildem Eisengeschmacke. Beim Uebergiessen mit verdiinnter Salzsăure lOst es sich unter 
Aufbrausen ld. h. Entwicklung von Kohlensăure) zu einer gelblichen Fliissigkeit auf. Bei 
sorgsamer Bereitung sind von dem vorhandenen Gesammteisen etwa 25 Proc. als Ferri
hydroxyd und etwa 75 Proc. als Ferrokarbouat zugegen. Die salzsaure Losung giebt daher 
sowohl mit Ferrocyankalium, als auch mit Ferricyankalium blaue Niederschlăge. 

Priifung." Die Giite des Prăparates ergiebt sich zunăchst aus seiner Fărbung. 
Griinlichgraue oder graue Prăparate sind weniger zersetzt als deutlich braune. Ferner 
muss beim Uebergiessen mit verdiinnter Salzsăure lebhaftes Aufbrausen von Kohlensăure 
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erfolgen. In dem Maasse, wie die Umwandlung des Ferrokarbonats zu Ferrihydroxyd erfolgt, 
wird namlich das Entweichen der Kohlensaure weniger lebhaft. 

l) 1 g des Praparates muss sich in verdiinnter Salzsaure ohne Riickstand zu einer 
gelben Fliissigkeit auflosen, welche nach dem Verdiinnen mit Wasser dureh Barynmchlorid 
nur ganz schwach getriibt werden darf (Spuren von Schwefelsaure sind zuzulassen). 

2) Bestimmung des Gesammteisens. Helv.: 1 g des Praparates wird im 
Platintiegel verascht; der Riickstand wird wiederholt mit Salpetersaure behandelt und bis 
zum konstanten Gewicht gegliiht. Es sollen etwa 0,14 g Ferrioxyd zuriickbleiben, ent
sprechend einem Gehalt von 9,8 Proc. (also rund 10 Proc.) an metallischem Eisen. Germ. 
1 g des Prăparates werde -in 10 ccm verdiinnter Schwefelsaure in der Wărme gelOst, nach 
dem Erkalten (!)mit Kaliumpermanganatlosung bis zur voriibergehend bleibenden Rothung 
und darauf mit 1 g Kaliumjodid versetzt. Diese Mischung werde 1 Stunde bei gewohn
licher Temperatur in einem gesehlossenen Gefăsse stehen gelassen. Es sollen alsdann zur 
Bindung des abgeschiedenen Jods 17,0-17,8 ccm 1/ 10-Normai-Natriumthiosulfatliisung ver
braucht werden entsprechend einem Gehalte von 9,52-9,97 Proc. metallischem Eisen. 

3) Bestimmung des Gehaltes an Ferrokarbonat (Eisenoxydulsalz). Diese 
schreiben nur Brit. und U-St. vor. Bri t. Wird 1 g des Prăparates in konc. Phosphor
saure (von 66 Proc. H3P04) unter Erwărmen geliist, die Losung mit Wasser verdiinnt und 
mit 29,0 ccm Kaliumdichromatliisung [4,87 g ~Cr207 in 1 Liter] versetzt, so soll dieselbe 
mit Kaliumferricyanid noch eine blaue Fărbung geben. Daraus berechnet sich ein Gehalt 
von rund 16 Proc. metallischem Eisen in der Form des Oxydulsalzes oder ein Gehalt von 
33 Proc. Ferrokarbonat FeC03• U-St. Wird 1,16 g des Praparates in 10 ccm verdiinnter 
Schwefelsăure gelOst ·und die Losung mit Wasser auf 100 ccm verdiinnt., so sollen etwa 
15 ccm 1/10-Normal-Kaliumparmanganatliisung zur bleibenden Rothung verbraucht werden. 
[3,1534 g KMn04 in 1 Liter.] Hieraus berechnet sich ein Gehalt von 8,4 Proc. metallischem 
Eisen im Zustande eines Ferrosalzes, bez. 15 Proc. Ferrokarbonat FeC03 • 

.Aufbewahrung. Das gut ausgetrocknete Pulver werde in trocknen, nicht zu 
grossen und gut verschlossenen Flaschen aufbewahrt. Dic Einwirkung direkten Lichtes 
ist eher niitzlich als schădlich. 

Massa pilularum Ferri carbonici. Massa pilnlarum Valetti. .Massa Ferri 
Carbonatis (U-St.). 

Gall. Man lOst 100,0 krystall. Ferrosulfat in heissem 5procentigen Znckerwasser 
und giesst die heisse Liisung in eine zweite, noch heisse Liisung von 120,0 krystall. Natrium
karbonat in 5procentigem Zuckerwasser. Der Niederschlag wird in einer stets viillig 
gefiillt und gut verschlossen zu haltenden Flasche (siehe oben) mit heissem 5procentigen 
Zuckerwasser gewaschen, bis das Waschwasser nach dem Ansănern mit Salp\ltersăure dnrch 
Baryumnitrat nicht mehr merklich getriibt wird. Dann bringt man ihn auf ein mit Zucker
sirup angefeuchtetes Leinen-Kolatorium, bindet dieses zu und presst unter der Presse 
allmahlich, aber stark ab. Den Pressriickstand bringt man in eine Porcellanschale, fiigt 
30,0 Honig und 30,0 Milchzucker zu und dampft zur Konsistenz eines dicken Extraktes 
ein. U -St. Man falit eine heisse Liisung von 100,0 g krystall. Ferrosulfat in 200,0 g
heissem Wasser + 20 ccm weissem Sirup mit einer gleichfalls heissen Losung von 100,0 g, 
krystall. Natriumkarbonat in 200,0 g Wasser, wascht mit heissem Zuckerwasser (1 weisser 
Sirup, 19 Wasser) aus, sammelt anf einem Leinen-Kolatorium, presst moglichst stark und 
dampft den Riickstand in einer Porcellanschale mit 38,0 g gereinigtem Honig und 25,0 g 
Zucker bis zum Gewicht von 100,0 g- im Wasserbade ab. 

Aqna Ferri nervina von WoLFF & CALMBERG. Enthiilt in 100 Liter kohlensaurem 
Wasser 15,0 g Ferrokarbonat, 205,7 g Calciumphosphat, 232,9 g Natriumchlorid und 99,7 g 
Natriumbikarbonat. Es ware demnach nachzubilden aus: 21,1 g Ferrochlorid (FeCl2+2~0), 
205,7 g Calciumphosphat, 218,3 g Natriumchlorid und 120,7 g Natriumbikarbonat auf 
100 Liter kohlensaures Wasser. 

Dr. NAGEL's Nervenpillen der Salomonis-Apotheke in Dresden. Rp. Massae 
pilularum Valetti 10,0, Ferri !actiei 2,5, Chinini 0,3, Rhizomatis Rhei 5,0, Vini Tokayensis 
Extracti Gentianae ii.ă 5,0. 
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Bleichsuchtswasser von Dr. EwiCH enthălt in 10000 Th. 11 Th. kohlensaures Na
tron, 9 Th. Chlornatrium, 1,5 Th. schwefelsaures Natron, 7 Th. kohlensaure Kalkerde und 
1,2 Th. kohlensaures Eisenoxydul nebst reichlicher Kohlensăure. (HAGER, Analyt.) 

Zu seiner Darstellnng gehoren entwăssertes Natronk&rbonat 20,tJ; wasserfreies Cal
ciumchlorat 10,0, krystall. Ferrosulfat 3,0, 'Vasser 10000, Kohlensăure q. s. 

Choeolat ferrugineux (Gal!.). 
Eisen-C hokolade. 

Rp. Pastae Cacao saccharatae 990,0 
Ferri subcarbonici (= Safran aperitif) 10,0. 

J\fan bereitc nicht zu grosse Vorrăthc. 

Granula Pouguensia. 
Dragees de Pougucs. 

Rp. Feni carbonici saccharati 
Calcii carbonici 
l\Iagnesii subcarbonici aa 10,0 
N atrii bicarbonici 30,0 
Sacchari albi 140,0 
Olci Menthae piperitae 2,0 
Tragacanthae pulveratae 0,5 
Aquae q. s. 

}""""'iant pilulae ponderis 0,12, quae saccharo ohdu
cantur. 

Mixtura autihectica GRIFFITHIL 
GRIFFITH'sche l\Iixtur, !Iixtura anti

phthisica GRIFFITII. :Mixtura Ferri com
posita (Ergănzb.). (Hamb. V.). 

Rp. 1. Ferri sul!urici 1,25 
2. Kalii carbonici 1,50 
3. Aquae :JYientbae crispae 250,0 
4. ~iyrrhae pulveratae 4,0 
5. Sacchari 15,0. 

1\fan 16st 1 und 2 in 3, reibt 4 mit 5 fein und reibt 
es mit der LOsung an. 

Pasta Cacao cum Ferro carllonico. 
Rp. Pastae Cacao saccharatae 1000,0 

SacchaTÎ vanillinati 5,0 
Ferri carbonici sacchRrati 20,0. 

Man forme 100 Tăfelehen a 10,0 g. 

Pilulae autigastralgicae ScERLECKY. 
Rp. l\1assae pilularum Valleti 

Radicis Col om bo l\ă 3,0 
Seminis tltrychni 0,6 
Radicis Liquiritiae 1,5. 

Fiant pilulae sexaginta (60). 
Zwei bis drei P1llcn dreimal taglich (bei chloro

tischer Gastralgie). 

Pllulae Ferri carbonici BLAUD. 
BLAUD'scbe Eisenpillen. 

T. Ergiinzb. 
Rp. Ferri sulfurici sicci 9,0 

Sacchari pulv. 3,0 
Kalii carbon ici 7 ,o 
Magnesiae ustae 
Radicis Althaeae 

0,7 
1,4 

Glycerini q. s. (0,4) 
werden zu 100 Pillen geformt. 

II. Pilulae Ferri sulfurici Blaudii 
(Form. Berol.). 

Rp. Ferri sulfurici 
Kalii carbonici ăa 9,0 
Tragacanthae 1,2 
Aquae destillatae q. s. 

:Fiant pilulae 60. 

III. Pil ulae B laud ii al ka 1 in ae 
(MUnch. Vorschr.). 

Rp. Kalii carbonici 18,0 
Ferri sulfurici sicci 12,0 
~lagnesii carbonici 5,2 
Glycerini q. s. 

Fiant pilulRe pouderis 0,4 g. 

lV. Hamb. Vorschr. 
Rp. 1. }'erri sulfurici sicci 

2. Kalii carbonici aa 12,5 
3. ~Iellis 13,0. 

l\Ian schmilzt 3 im Dampfbade, fUgt die innige 
Mischung von 1 und 2 hinzu, stOsst zur Masse 
an und formt diese noch halbwarm zu 100 Pillen. 
Keine zu grossen Yorrăthe halten! 

V. Aeltere Vorschrift. 
Rp. 1. Ferri sulfurici crysta\1. 

2. Kalii carbonici ăă 10,0 
3. Sacchari albi 5,0 
4. Radicis Althaeae q. s. 

-:\lan r.erreibt 1 und 2 in eincm eisernen MOrser 
uud lăsst 1 / 4 Stunde oder so lange stehen, bis die 
Mischung breiig gcworden. Dann fUgt man 3 
und 4 hinzu und formt 150 Pillen, die mit 
Zimmtpu1ver zu hcstreuen sind. 

YI. Pilulac ferratae Kalinae (llclv.). 
Rp. Gummi arabiei 

Kalii earbonici ăă 3,6 
Ferri sulfurici cryst. 
Sacchari aa 5,0 
Aquae gtt. VIII. 

:\Ian form t 100 Pillen, welche sofort in 1\filchzucker 
zu rollen und an der Luft zu tTocknen s1nd. 

Pilulae Ferri carbonici. 

I. Germ. I. 
Rp. Massae pilularum Yaletti 10,0 

Radicis Althaeae q. s. 
Fiant pilulae 100, cortice Ciunamomi conspergendae. 
Fiir den Hand verkauf werden die Pillen hăufig 

versilbert oder kandirt abgegeuen. 

II. Gal\. Pilules de carbonate ferreux 
selon VALLET. 

Rp. Massae pilularum Yaletti SO,O 
Radicis Liq uiritiae 10,0. 

Fiant pilulae ponderis 0,25 g. 

III. Pilulae Ferri carbonici (Helv.) 
Rp. Gummi arabiei 2,5 

Ferri carbonici saccharati 10,0 
Glycerini 
Aquae ăa gtt. XV. 

Fiant pilulae 100. 

Pilules ferruginenses de BLAUD (Gal\.). 
Rp. 1. Gummi arabiei 5,0 

2. Aquae destillatae 30,0 
3. Sirupi Sacchari 15,0 
4. Ferri sulfurici sicci 
5. Kalii rar!Jonici aa 30,0. 

~fan l(_h;t unter Erwărmen 1 in 2, fUgt 3 und 4 
hinzu, rilhrt dann mit einem eisernen Spatel 
unter Erwărmen 5 dazu und verarbeitet zu 200 
Pillen, die zu versilbern smd. 

Pilnlae •'erri compositae GR!FFITH. 
Pilulae 1\fyrrhae ferratae. 

Rp. Ferri sulfurici crystallisati 
Kalii carbonici aa 2,5 
Myrrhae pulveratae 5,0 
Extracti Gentianae 2,5. 

Fiant pilulac 100. 
Filnf Pil\en tiiglich drei- bis viermal (bei Phthisis 

tuberculosa). 
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Compound Pills of iron (Nat. Form.). 
Rp. Myrrhae 9,75 

Natrii carbonici cryst. 
Ferri sulfurici cryst. ăâ 4,85 
Sirupi Sacchari · q. s. 

Fiant pilulae 100. 

Pulvis etrervescens ferratus (Helv.). 
Rp. Ferri sulfurici sicci 30,0 

Acidi tartarici 270,0 
Natrii bicarbonici 305,0 
Sacchari 395,0. 

Poudre gazoglme ferrugineuse (Gall.). 
Rp. Acidi tartarici 80,0 

N atrii bicarbonici 60,0 
Sacchari 260,0 
Ferri sulfurici cryst. 3,0. 

Pulvls aerophorus martiatns FRANK. 

A. 
Rp. Ferri carbonici saccharati 

Natrii bicarbonici aa 0,75. 
In eine blaue oder rothe Kapsel. 

B. 
Acidi tartarici O, 7 
Elaeusacchari Citri 0,5. 

In eine Wachskapsel. Man IOse A zuerst in Wasser 
und fUge alsdann B hinzu. 

Pulvis aerophorns ferruginosns MENZER. 
A. 

Rp. Ferri sulfurici cryst. 0,2 
Sacchari 0,5. 

In eine blaue oder rothe Kapsel. 
B. 

N atrii bicarbonici 0,2 
Sacchari 0,5. 

In eine weisse Kapsel. Gebrauch wie vorher, 

Pulvls aerophorus ferrugfuOSUS WALDENBURG. 
Rp. Ferri sulfurici sicci 0,05 

Pulveris aerphori 1,0. 
Doses tales X. 

Pnlvls aerophorus martlatns venalls. 
Rp. 1. Natrii bicarbonici 25,0 

2. Magnesii carbonici 2,0 
3. Acidi tartarici 23,0 
4. Sacchari 20,0 
5. Ferri pyrophosphorici 5,0 
6. Sacchari 25,0. 

Man mischt zunlichst je fUr sich 1 und 2, ferner 
3 und 4, dann 5 nild 6. Die drei Mischungen 
werden dann zu einem Pulver zusammengemischt. 

Sirupns Ferri earbonici. 
Sirupus ferratus. 

Rp. )lassae pilularum Valetti 2,0 
Aquae destillatae 5,0 
Sirupi Saccchari 93,0. 

Umgeschlittelt t1iglich 2-4mal 1 Kinder!Offel. 

F errum chloratum. 
1. Ferrum chloratum crystallisatum viride. Ferrum chloratum oxydula

tum crystallisatum. Chlorure. ferreux crystallisee (Gall.). Krystallisirtes Eisen
chloriir oder Ferrochlorid, FeCl2 + 4 H20. Moi. Gew. = 199. 

Darstellung. In einen gerăumigen Glaskolben bringt man 150 Th. reine Salzsăure 
(von 25 Proc. HOl) und giebt dazu allmăhlich 35 Th. Eisen inForm kleiner Schmiedenăgel 
oder als Draht. Wenn die Gasentwickelung bei gewohnlicher Temperatur fast aufgeh1irt 
hat, so erwărmt man den Kolben einige Zeit măssig, bis die Einwirkung der Săure auf das 
Eisen vollig beendet ist. Man filtrirt alsdann rasch und kocht das Filtrat alsbald in einem 
Porcellangefăss liber freiem Feuer bis zum Salzhăutchen ein. Man fligt zu der Fliissigkeit 
alsdann 1 Th. Salzsăure (von 25 Proc.) hinzu und dampft unter Umrlihren mit einem 
Glasstabe bis auf 98-100 Th. Rlickstand ab oder so lange, bis der resultirende Erei, auf 
einen kalten Gegenstand gebracht, zu einer Krystallmasse erstarrt. Man lăsst alsdann er
kalten, stOsst die Krystallmasse in Stlicke und bringt diese sofort in gut zu verschliessende 
Gefăsse. 

Eigenschaften. Grlinliche, hygroskopische Krystallfragmente, die meist durch 
Oxydation oberfHichlich mit einer ockerfarbigen Schicht von Ferrioxychlorid bedeckt sind. Sie 
Hisen sich in W asser und W eingeist, in Aether sind sie unloslich. Bei der Auflosung in 
Wasser verursacht das vorhandene Ferrioxychlorid eine Trlibung, die durch Salzsăure ver
schwindet. Das Salz enthălt rund 64 Proc. Ferrochlorid FeCl2 und 36 Proc. Wasser; es 
enthălt trotz sorgfăltigster Darstellung und Aufbewahrung stets Ferrioxychlorid. Ueber 
die Aufbewahrung siehe das folgende Prăparat. 

Priifung. Es ist genligend rein, wenn es sich in gleichviel Wasser unter Zusatz 
einiger Tropfen Salzsăure klar lOst, und wenn diese Losung mit einem dreifachen Volumen 
Weingeist eine klar bleibende Mischung Iiefert. Die wăssrige Losung soli auch durch Ba
ryumchlorid nicht getriibt werden. 

11. Ferrum chloratum insolatione paratum. Ferrum chioratum (Ergănzb). 
Ferrum chloratum siccum. FeCI2 + 2 H20. Moi. Gew. = 163. 
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Darstellung. Die sub I gewonnene heisse Salzli:isung wird nicht mit 1 Th., 
sondern mit 3 Th. Salzsiiure vermischt, die spiiter erhaltene harte Krystallmasse zu Pulver 
gerieben und dieses in etwa 0,5 cm dicker Schicht auf Porcellantellern den direkten Sonnen
strahlen ausgesetzt. Sobald die âusserste Schicht weiss erscheint, wird umgerlihrt und 
dies so oft wiederholt bis alles in ein troeknes weisses Pulver verwandelt ist und eine 
kleine l'lienge, in "\Vasser geli:ist, mit Kaliumferrocyanid zunăchst nur eine weissliche Triibung 
giebt. Das Pulver wird sofort in kleine lăngliche ]'Jaschen von ca. 50 ccm Rauminhalt 
eingeflillt etc. Bereitungszeit im Sommer. 

Eigenscha{ten. Dieses Ferrochlorid bildet ein weisses, wenig hygroskopisches, in 
Wasser fast klar li:isliches Pulver, welches mit Kaliumferrocyanid eine weissliche, erst nach 
einigen Augenblicken blăulich werdende 'friibung giebt. Es besteht aus 78 Proc. wasser
freiem Fenochlorid FeCl2 und 22 Proc. Wasser. Die Priifung erfolgt wie bei dem vorigen 
Prăparat. 

Aufbewahrung. Das krystallisirte sowie das getrocknete Ferrochlorid werden 
sofort nach der Darstellung in kleine lange Cylinderglăser von ca. 50 ccm Rauminhalt 
eingeflillt, die Gliiser mit Kork dicht geschlossen und die Verschllisse mit Flaschenlack 
dicht gemacht. DeT Aufbewahrungsort ist ein Ort, auf welchen helles Tageslicht und 
auch direktes Sonnenlicht fâllt. 

Liquor Ferri chlorati (Ergănzb.). Eisenchloriirlosung. 110 Th. metallisches 
Eisen werden mit 520 Th. Salzsăure (von 25 Proc. HCl), wie sub I angegeben, gelost. 
:Man filtrirt die Losung durch ein mit 1 Th. Salzsăure angefeuchtetes Filter nud wăscht 
dieses mit Wasser nach, bis das Gewicht des Filtrates = 1000 Th. ist. Klare, griinliche 
Fliissigkeit vom spec. Gewicht 1,226-1,230. Sie enthălt 10 Proc. metallisches Eisen oder 
22,68 Proc. wasserfreies Ferrochlorid FeCl2• 

Tinctura }'erri chlorata. Eisenchloriirtinktur. Ergănzb.: Ferri chlorati 
insolatione parati 25,0, Spiritus diluti (70 proc.) 225,0, Acidi hydrochlorici (2.5 proc.) 1,0. 
In kleinen Flaschen im hellen Tageslichte aufzubewahren. 

Liquor Ferri Protochloridi. N a t. F orm. Ferri metallici 160,0 g, Acidi hydro
chlorici (31,9 proc.) 6:25,0 g, Glycerini 250,0 ccm, Acidi hypophosphorosi diluti (10 proc.) 
10 ccm, Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter. 

Pilules de chlorure ferreux (Gal!.). 
Rp. Ferri chlorati siccati 1,0 

Radiei s Li q uiri tiae 

Pilulae Ferrl ehlorati (haltbarel 

Rp. Ferri chlorati sicci 5,0 
Gummi arabiei aa 0,5 Sacchari pulverati 1,0 
Aquae q. s. Pulveris Althaeae 1,0 

Fiant pilulae 10. Tragacanthae 0,2 
Man rolle sie in Eisenpulver (oder Graphit) und 

lackire sie alsdann mit eincm ătherisc:hen Lack 
aus Tolubalsam und Mastix ăa. 

Sirupi Sacchari q. s. 
Fiant pilulae 50. 

Sirupus Ferri Protoehloridl (Nat. form.). 
Sirop of Protochloride of Iron. 

Rp. Liquoris Ferri chlorati (Nat. 
form.) s. vorher. 50 ccm 

Glycerini 125 ccm 
Aquae Aurantii florum 125 ccm 
Sirupi Sacchari q. s. ad 1 Liter 

Ferrum citricum. 
1. Ferrum citricum oxydatum (Germ.). Citrate de fer. Ferricitrat. Eisen

citrat. Citronensaures Eisenoxyd. (C6H.,O,. Fe)2• Moi. Gew. = 490. 
Darstellung. 25 Th. FerrichloridHisung von 1,28-1,282 spec. Gew. werden mit 

250 Th. Wasser gemischt und in ein Gemenge (nicht umgekehrt) von 25 Th. Ammoniak
fliissigkeit (0,96 spec. Gew.) und 200 Th. Wasser im dlinnen Strahle, unter Umrlihren und 
unter Ausschluss jeder Erwărmung eingegossen (man bringe zweckmâssig etwas Eis in die 
ammoniakalische Fllissigkeit). Am Ende der Făllung muss ein Ueberschuss von freiem 
Ammoniak durch den Geruch deutlich (!) wahrzunehmen sein. 

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 70 
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Man lăsst die Făllungsfliissigkeit unter gelegentlichem Umriihren zunachst 2-3 
Stunden an einem kiihlen, schattigen Orte stehen. Dann Iasst man absetzen, zieht die 
klare, iiberstehende Fliissigkeit mit Hii.lfe eines Hebers ab, wascht den Niede'rschlag so lange 
mit kaltem (zum Schluss mit destillirtem) Wasser aus, bis etwa 100 ccm des Filtrats nach 
dem Ansauern mit Salpetersăure durch Silbernitrat nur noch opalisirend getriibt werden. 
Man sammelt nun den Niederschlag am besten auf einem dichten, genăssten und dann 
gewogenen Leinentuche, lasst ihn abtropfen und presst ihn in demselben vorsichtig so 
weit aus, dass sein Gewicht etwa 12,5 Theile betrăgt. Die noch feuchte Masse trăgt man 
alsdann sofort in eine geeignete Flasche ein, welche eine Liisung von 9 Th. Citronensăure 
in 35 Th. W asser enthălt, und Iasst an einem vor Licht geschiitzten Orte unter hăufigem 
Umschiitteln so lange stehen, bis miiglichst vollstăndige Auflosung eingetreten ist. Ist es 
niithig, die Mischung zum Zwecke der Auflosung zu erwărmen, so lasse man die Tempe
ra tur nicht iiber 50° C. hinausgehen. Sobald alles geliist erscheint, filtrirt man. Das 
Filtrat wird bei sehr gelinder Wărme (45 bis 50° 0.) bis zur Sirupsdicke eingedampft und 
bei ca. 30 bis 45 ° C., auf wagerecht liegenden Glasplatten ausgestrichen, getrocknet. Die 
Ausbeute betrăgt ungefăhr 12 Theile. 

Eigenschaften. Ferricitrat bildet diinne durchscheinende Blăttchen von rubin
rother Farbe und schwachem Eisengeschmacke; beim Erhitzen verkohlt es unter Eutwickelung 
eines eigenartigen Geruches und Hinterlassung von Eisenoxyd; in 100 Theilen sollen 19 bis 
20 Theile Eisen enthalten sein. In siedendem Wasser ist es leicht, in kaltem Wasser nur 
langsam, aher vollstăndig loslich. 

Das nach der vorstehenden Vorschrift der Germ. bereitete Prăparat hat die Zu
sammensetzung (C6H307 • Fe)2 + 6 H20. Die in demselben enthaltenen 6 Moi. Krystall
wasser entweichen erst bei etwa 150° C. Trotzdem empfiehlt es sich, zur Erzielung 
eines in Wasser leicht Iiislichen Praparates beim Eindampfen und Trocknen die Temperatur 
von 50° C. nicht zu iiberschreiten, weil andernfalls sehr langsam liisliche bezw. wenig liis
liche Praparate erhalten werden. 

Die wăsserige Liisung des Ferricitrates ist gelb gefărbt; sie schmeckt sehwach 
eisenartig und reagirt schwach sauer. In derselben erfolgt durch Schwefelwasserstoff kein 
Niederschlag von Schwefeleisen; Ammoniak bewirkt infolge Bildnng von liislichem Ferri
Ammoniumcitrat keine Făllung. Dagegen entsteht durch Aetzkali oder Aetznatron ein 
Niederschlag von Ferrihydroxyd, durch Natriumkarbonat jedoch erst beim Erhitzen. 

Priij'ung. 1) Die wăsserige Losung (1 = 10) giebt mit Kaliumferrocyanid zunăchst 
nur eine blaue Farbung, erst nach dem Ansăuern mit Salzsaure fallt ein blauer Nieder
schlag aus. - Mit iiberschiissiger Kalilauge versetzt, făllt ein gelbrother Niederschlag aus. 
Wird das Filtrat von diesem mit Essigsăure schwach angesăuert, und nach Zusatz von 
Calciumchlorid zum Sieden erhitzt, so entsteht eine weisse krystallinische Ausscheidung 
von Ualciumcitrat. - 2) Die wăsserige Lllsung (1 = 10) werde nach Zusatz von etwas 
Salpetersăure durch Silbernitrat nur opalisirend getriibt (Chior); mit Kalium-Ferricyanid
losung gebe sie hOchstens blaugriinliche Fărbung (Ferrosalz). Nach Ausfăllung des Eisens 
durch Kalilauge gebe sie ein Filtrat, welches nach dem Ansăuern durch Essigsăure auch 
bei Iangerem Stehen eine krystallinische Ausscheidung nicht bilde (Weinsăure). - 3) Ferri
citrat gebe beim Verbrennen einen Riickstand, welcher feuchtes rothes Lackmuspapier 
nicht blăut (Alkali). 

4) Gehaltsbestimmung. A.. Man Iose 0,5 g Ferricitrat in 2 ccm Salzsăure und 
15 ccm Wasser, fiige 1 g Kaliumjodid hinzu und lasse in verschlossenem Glasstopfengefiisse 
1 Stunde lang bei gewllhnlicher Temperatur stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen 
Jods sollen alsdann 17-18 ccm der 1/10-Normal-Natriumthiosulfatliisung erforderlich sein, 
entsprechend einem Gehalte von 19,04-20,16 Proc. metal!. Eisen. B. 1 g Ferricitrat 
hinterlasse beim Veraschen 0,271-0,288 g Ferrioxyd . 

.Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. .Anwendung. Das Ferricitrat gehiirt 
zu den milde,n · Eisenpriiparaten und wird leicht resorbirt. Seine verdii.nnte Liisung soll 
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neben der Eisenwirkung diuretisch, die concentrirte die Harnabsonderung beschrănkend 

wirken. Man giebt es zu 0,1-0,3-0,5 drei- bis viermal tăglich. 
Ferri Citras (U-St.). Ferric Citrate. Der im Nachstehenden noch zu be

sprechende Liquor Ferri Citratis (U-St.) wird bei nicht iiber 60° C. zum Sirup abge
dunstet, dieser auf Glasplatten' gestrichen und bei 50-60° C. getrocknet. Granatrothe 
Blăttchen von den gleichen Eigenschaften wie das vorige Prăparat. - 0,5 g verbrauchen 
bei der jodometrischen Bestimmung (s. vorher) = 14,3 ccm 1/ 10-Normal-Natriumthiosulfat
lt>sung. - 1,0 g des Ferricitrats hinterlasse beim Verbrennen = 0,2286 g Ferrioxyd. Nach 
beiden Bestimmungen wird ein Gehalt von 16 Proc. metallischem Eisen verlangt. 

Liquor Ferri Citratis (U-St.). FerricitratlOsnng. Man fallt aus 840,0 g Ferri
sulfatlt>sung (1,43 spec. Gew.) nach geMriger Verdiinnung mit Wasser in der auf S. 1092 
angegebenen Weise das Ferrihydroxyd durch 880 ccm Ammoniakfliissigkeit (von 10 Proc. 
NH3). Den wohlausgewaschenen Niederschlag presat man ab, bringt iim in cine Porcellan
schale und erwărmt mit 300,0 g Citronensăure im Wasserbade auf 60° C., bis vt>llige Auf
lt>sung erfolgt ist, bringt das Gesammtgewicht auf 1000 g, lăsst absetzen und filtrirt. 

Dunkelbraune Fliissigkeit, spec. Gewicht = 1,25 bei 15° C. Sie enthalte 7,5 Proc. 
metallisches Eisen. Demnach miissen 2,0 g nach dem Auf!Bsen in 4 ccm Salzsăure und 
nach Zugabe von 20 ccm Wasser und 2 g Kaliumjodid (nach einstiindigem Stehen) zur 
Bind ung des ausgeschiedenen J ods = 26,8 ccm 1/ 10- Normal-N atriumthiosulfatlt>sung erfordern. 

Il. Ferrum citricum ammoniatum (Ergănzb. Austr. Helv.). Citrate de fer am
moniacal (Gall.). Ferri et Ammonii Citras. (U-St.). Ferri-Ammoninmcitrat. Eisen
ammoniumcitrat. Citronensanres Eisenammoninm. Wenn auch die Vorschriften der 
einzelnen Pharmakopoen in den ?tlengenverhăltnissen der vorgeschriebenen Bestandtheile 
von einander abweichen, so stimmen sie doch alle im Princip der Darstellung iiberein: 
Darnach wird zunăchst durch Eingiessen einer Ferrisalzlosung (Ferrichlorid, Ferrisulfat) in 
Ammoniakfliissigkeit unter den S. 1092 angegebenen Bedingungen normales Ferrihydrat ge
făllt, dieses vollstăndig ausgewaschen, dann in Citronensăure gelost und diese Losung mit 
Ammoniakfl.iissigkeit im Ueberschuss versetzt, bei gelinder Wărme zur Sirupkonsistenz 
verdunstet, und der Sirup durch Aufstreichen auf Glasplatten und Eintrocknen bei 50 ° O. 
in Lamellenform gebracht. 

Anstr. Giebt wedor eine Vorschrift, noch schreibt sie einen bestimmten Eisen
gehalt vor. Man wird das Prăparat daher sowohl nach der Vorsuhrift der Helv. als nach 
derjenigen des Ergănzb. bereiten diirfen. 

Ergiinzb. Man fallt aus 50,0 Th. Ferrichloridlt>sung (spec. Gew. 1,28-1,282) in 
der S. 1092 angegebenen Weise durch Ammoniakfliissigkeit das Ferrihydroxyd, wăscht dieses 
vt>llig aus und trăgt es noch feucht in eine Auflt>sung von 18 Th. Citronensăure in 70Th. 
Wasser ein. Nach erfolgter Auflt>sung, welche durch Erwărmen (nicht iiber 50° C.) unter
stiitzt werden darf, filtrirt man, wăscht das Filter mit W asser nach, lt>st im Filtrat 9 Th. 
Citronensăure, fiigt Ammoniakfliissigkeit bis zur deutlich alkalischen Reaktion hinzu, dun
stet im Wasserbade bei nicht iiber 50° C. zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten 
und trocknet. 

Helv. Man falit aus 50,0 Th. Ferrichloridlt>sung (spec. Gew. 1,28 -1,29) durch 
Ammoniak das Ferrihydroxyd, bringt dieses nach vt>lligem Auswaschen noch feucht (!) in 
eine Lt>sung von 17,5 Th. Citronensăure in 35 Th. W asser, digerirt bis zur Auf!Bsung, ver
setzt das Filtrat mit Ammoniakfliissigkeit bis zur alkatischen Reaktion, dunstet im W asser
bade zur Honigkonsistenz ein, streicht auf Glasplatten und trocknet. 

Gall. Man falit aus 375,0 Th. Ferrichloridlt>sung (1,280 -1,282 spec. Gew.) das 
Ferrihydroxyd, wăscht es vt>llig aus, lt>st es noch feucht durch Zugabe von 100,0 Th. 
kryst. Citronensăure, macht die filtrirte Lt>sung durch Zugabe von etwa 36,0 Th. Ammo
niakfliissigkeit von 10 Proc. alkalisch, dunstet sie im Wasserbade bei nicht iiber 60° C. zum 
Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet bei 40-50° C. 

Bl'it. Man falit aus 288,0 'rh. Ferrisulfatlt>sung (1,441 spec. Gew.) durch Ammoniak 
in der S. 1092 angegebenen Weise das Ferrihydroxyd, wăscht dieses vfillig aus, lt>st es in 
einer konc. Lt>sung von 80,0 Th. kryst. Citronensăure auf, macht mit 106,0 Th. Ammoniak
fliissigkeit (von 10 Proc.) alkalisch, filtrirt, wenn nfithig, die Lt>sung, dunstet sie unter ge
legentlicher Zugabe von etwas Ammoniakfliissigkeit zum Sirop ein, streicht diesen auf Glas
platten und trocknet bei nicht iiber 38° C. 

U-St. Man mischt 100 ccm Liquor Ferri Citratis U-St. (s. S. 1107) mit 40 ccm 
Ammon.iakfliissigkeit von 10 Proc., dunstet bei nicht iiber 60° C. zum Sirup, streicht diesen 
auf Glasplatten und trocknet. 

Eigenscltaften. Diinne, durchscheinende, etwas hygroskopische Blăttchen von hell
rothbrauner Farbe und salzigem, hintennach schwach eisenartigem Geschmacke, welche 

70"' 
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beim Erhitzen unter Entwickelung von Ammoniak verkohlen und als Verbrennungsriick
stand Ferrioxyd hinterlassen. 

Sie losen sich leicht in kaltem W asser, kaum in Alkohol und in Aether. Die 
wăsserige Losnng rothet blaues Lackmuspapier schwach. Sie wird durch Ammoniakfliissig
keit nicht gefăllt, aber dunkler gefărbt. Auf Zusatz von Kali- oder Natronlauge entsteht 
ein rostfarbener Niederilchlag, beim Erwărmen tritt deutlich Ammoniakentwickelung auf. 

PrUfung. 1) Die wăsserige Losung (1 = 10) werde nach Zusatz von Salpeter
săure durch SilbernitratlOsnng nur schwach opalisirend getriibt. (Spuren von Chior sind 
zuzulassen). 2) Mit KaliumferricyanidlOsung gebe sie hOchstens eine blaugriine Fărbung. 
3) Wird 1 g des Prăparates verascht, so soli das zuriickbleibende Ferrioxyd angefeuchtetes 
rothes Lackmuspapier nur ganz schwach blăuen. 

4) Bestimmung des Eisengehaltes. Diese kann jodometrisch oder durch Be
stimmung des beim Verbrennen hinterbleibenden Ferrioxyds erfolgen. Bei der jodometrischen 
Bestimmung wende man 0,5 g des Prăparates an und verfahre genau wie auf S. 1106 an
gegeben ist. 

Es verlangen 

Gehalt an Fe in Proc. 
1 g hinterlasse Fc20 3 

0,5 g erfordern ccm 

Austr. Brit. 
21,7-22,4 
0,31-0,32 g 

Gal!. Ergilnzb. 
13,0-14,0 

0,184-0,20 g 

Helv. U-St. 
16,0 

0,228 g 

1f10 N.-Natriumthiosulfat 19,4-20,0 12,0-13,0 14,3. 

5) Nach dem Ausfiillen des Ferrihydroxyds durch Kalilauge darf das Filtrat beim 
Uebersiittigen mit Essigsăure auch nach lăngerem Stehen keine krystallinische Ausscheidung 
geben (Weinsăure). Wird das essigsaure Filtrat mit Calciumchlorid versetzt nnd zum 
Sieden erhitzt, so muss eine kornige Ausscheidung von Calciumcitrat auftreten . 

.Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, in kleineren, gut verschlossenen Gefăssen, 
letzteres mit Riicksicht auf die hygroskopischen Eigenschaften des Priiparates . 

.Anwendung. Als mildes Eisenmittel wie das Ferrum citricum. Man giebt es zu 
0,2-0,5-1,0 g drei- bis vier Mal tăglich. 

Ferrum citricum cnm l'lagnesio citrico ist eine Mischung aus gleichen 'rheilen 
Ferrum citricum und Magnesium citricum. 

Aqua Acidi carbouici cum Ferro citrico. 

I. 
Rp. 1. Ferri citrici 2,0 

2. Acidi citrici 4,5 
3. Aqnae frigidae 600-700,0 
4. Natrii bicarbonici 3 5 

1t'Ian lOst 1-3 in einer l\Iineralwasserflasche auf, 
fUgt 4 in S tU c k e n h1nzu und verschliesst so
fort mit einem Kork, der zu verdrahten ist. 

II. 
Rp. Ferri citrici 0,2 

Aquae destillatae Sjl,O 
Aquae Acido carbonico saturatae 980,0. 

Cerevisia ferrata. 
Rp. Ferri citrici 1,0 

Cerevisiae fuscae 500,0. 
Drei- bis viermal taglich ein Weinglas voi!. 

Ferrum citricum etrervesceus. 
Gekorntes Eisenbrausepulver (Ergănzb. 

Hamb. V.). 
Rp. Ferri pyrophosphorici cum 

Natrio pyrophosphorico 20 O 
Acidi citrici 35,0 
N atrii bicarbonici 45,0 
Sacchari 100,0 

werden als mittelfeine Pulver gemischt, mit Wein
gei•t in eine ktlimelige Masse gebracht, diese 
durch ein Sieb aus verzinnten1 Eisendraht van 
2 mm ).Iaschenweite gerieben und bei nicht iiber 
40°C. getrocknet. Weisse Korncr, vor Luft 
geschlitzt aufznbewahren. 

Ferrum citricum etrervescens fta vnm. 
Rp. 1. Ferri citrici ammoniati 50,0 

2. Aquae destillatae 20,0 
3. Acidi citrici 50,0 
4. Spiritus (95 Proc.) 80,0 
5. N atrii bicarbonici 250,0 
6. Acidi citrici 200,0 
7. Sacchari 500,0 
8. Sp1ritus (95 Proc.). 60,0. 

Man Hist 1 und 3 in 2, und fligt 4 hinzu. Ander
seits mischt man die scharfgetrockneten 5-7, 
befeuchtet mit 8, arbeitet die erstere Losung von 
1-4 gleichmassig danmter uud granulirt durch 
ein verziuntes Eisensieb (siehe vorher). 

Mixtura Ferri et Chlnini effervescens. 
(Consumption Hospital London.) 

Rp. Ferri citrici ammoniati 0,3 
Chinini sulfnrici 0,06 
Acidi citrici 0,6 
Aquae destillatae 30,0. 

:\lit 0,6 g Natriumbicarbonat zu nehmen. 

Pilnlae Ferrl eitrici (Form. Berdl.). 
Hp. Ferri citrit'i oxydati 5,0 

Radicis Gentianae 1,0 
Extracti Gentianae 3,0. 

Fiant pilulae 60. 

Sirop de citrate de fer ammoniacal (Gal!.). 
Rp. Ferri citrici ammoniati 

Aquae destillatae aa 25,0 
Sirnpi Sacchari (1,32 sp. G.) 950,0. 
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Sirupus Ferri ettrici. 
Rp. Ferri citrici 

Aquae destillatae aa 25,0 
Sirupi Sacchari (sp. G. 1,32) 950,0. 

Tablettes de eitrate de fer ammoniaeal (Gall.). 
Rp. Ferri citrici ammoniati 50,0 

Sacchari 1000,0 
Sacchari V anillae 30,0 
Mucilaginis Tragacanthae 100,0. 

Fiant tabulettae a 1,0 g. 

Vin chalybe (Gal!.). 
Rp. Ferri citrici ammoniati 5,0 

Vin de Grenache 1000,0. 

Vinum ferratum (Erganzb.). 
Stahlwein. 

Vinum Ferrl Cltratis (U-St.). 

Rp. Ferri citrici ammoniati 40,0 g 
Tincturae Aurantii dulcis 

(Apfelsinentinktur) 150,0 ccm 
Sirupi Sacchari 100,0 ccm 
Vini albi q. s. ad 1 Liter. 

Vinum martlatum FULLER. 

Vinum Ferri aroma ti cum. FuLLER's 
Stahlwein. 

Rp. Ferri citrici 5,0 
Vini albi 480,0 
Tincturae aromaticae 15,0. 

Vlnum Ferri Citratis (Brit.), 

Rp. Ferri ci triei ammoniati 5,0 Rp. Ferri ci triei ammoniati (Ergl!nzb.) 27,5 
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Vini Xerensis 100,0. Vini Aurantii q. s. ad 1 Uter. 

Sirop adstringent de Chable ist eine Auflosung von 10,0 Ferrum citricum ammo
niatum in 300,0 Sirupus Sacchari. 

Ferrum cyanatum. 
1. Ferrum cyanatum. Ferrnm Bornssicum. Ferrum zooticum. Ferrocyanure 

ferrique (Gall.). Ferroferricyanid. Eisencyaniircyanid (Berliner Blau). Blausaures 
Eisen. 3(FeCN)2 + 4 Fe(CN)3 + xH20. 

Darstellung. Man giesst unter Umriihren eine Losung von 10 Th. Kaliumferro
cyanid (gelbes Blutlaugensalz) in 100 Th. Wasser in eine Mischung aus 20 Th. Ferri
chloridlosung (spec. Gew. 1,280-1,282) mit 200 Th. Wasser ein. Der entstandene blaue 
Niederschlag wird zunachst wiederholt durch Dekanthiren mit salzsiiurehaltigem warmen 
Wasser, schliesslich auf dem Filter mit Wasser gewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr 
sauer reagirt und durch Silbernitrat kaum noch getriibt wird. Nach dem Abtropfen wird 
der noch feuch te (!) Niederschlag (weil das Pa pier an denselben sehr leicht antrocknet) 
vom Filter abgelost und auf Porcellantellern in massiger Warme getrocknet. Zur thera
peutischen Anwendung eignet sich nur das so dargestellte Praparat, nicht aher die blauen 
E'arbstoffe des Handels. 

Eige'ltschaj'ten. Ein tiefblaues, amorphes, geruch- uud geschmackloses Pulver, 
unloslich in Wasser, Weingeist und verdiinnten Siiuren. Beim Erwarmen mit Kalilauge 
wird es unter Riickbildung von Kaliumferrocyanid und Abscheidung von Ferrihydroxyd 
zerlegt, wobei natiirlich die blaue Farbe verschwindet. Aehnlich wird es durch Kochen 
mit Quecksilberoxyd unter Bildnng von Mercuricyanid und FeiTo-Ferrihydroxyd zerlegt. 
In konc. Schwefelsăure lOst es sich ohne Entwicklung von Blausăure zu einer farblosen 
kleisterartigen Masse, aus der durch Verdiinnen mit Wasser wieder Berlinerblau ausfiillt. 
Ebenso liist es sich in konc. Salzsaure und fălit aus dieser Losung beim freiwilligen Ver
dunsten (krystallinisch) oder beim Verdiinnen mit Wasser (amorph) wieder aus. Beim 
Erhitzen an der Luft wird es zersetzt; es entweichen zunachst Dămpfe, welche nach 
Ammoniak und nach Blausaure riechen, schliesslich hinterbleibt Ferrioxyd, welches gewohn
lich etwas kalihaltig ist. Das lufttrockne Prăparat enthiilt in der Regel circa 20 Proc. 
Wasser, welches unter theilweiser Zersetznng erst gegen 250° C. vollstăndig entweicht. 

Pra{ung. Nach dem Gliihen und vollstandigen Verbrennen des Kohlenstoffs muss 
die Asche, mit Salzsăure erwarmt, eine klare gelbe Losung geben (Ungelostes: Schwer
spath, Kieselerde). Nach Znsatz einiger Tropfen Salpetersiiure und Kochen theilt man 
die Losung in zwei Theile. Den einen Theil falit man mit einem Ueberschuss Ammoniak
fl.iissigkeit, den anderen mit Aetznatron oder Aetzkali und filtrirt. Das ammoniakalische 
Filtrat darf nicht blau sein (Kupfer) und durch Ammoninmkarbonat nicht getriibt werden 
(Erden), das kalische Filtrat dagegen weder dnrch Schwefelwasserstoff, noch nach der 
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Neutralisation mit Salzsiture durch Ammoniakfliissigkeitt eine Verănderung erleiden (Biei, 
Zink, Thonerde) . 

.Aufbewahrung. In geschlossenem Glas- oder Porcellangefăss. 
Anwendung. Das Ferroferricyanid wird gelegentlirh als Febrifugum und Ant

epilepticum angewendet und zu 0,2-0,4-0,6 drei- bis viermal tăglich in Pulvern oder 
Pillen gegeben. Eine Wirkung dieser Verbindung ist wegen ihrer Unloslichkeit zweifel
haft. Im pharmaceutischen Laboratorium wird es zur Darstellung des Mercuricyanids 
gebraucht. 

11. Ferrum cyanatum solubile. Kalium-Ferrocyaneisen. Kaliumferroferri
cyanid. Losliches Berlinerblau. Diese Verbindung entsteht, wenn man eine Ferri
chloridlosung mit einem grossen Uebersrhuss (!) von Kaliumferrocyanid fălit. 2[Fe(CN)6, 

KFe] +xH20. 
Zur Darstell ung trăgt man eine Mischung von 8 Th. FerrichloridlOsung mit 100 Th. 

Wasser in eine Losung von 10 Th. Kaliumferrocyanid (gelbem Blutlaugensalz) in 100 Th. 
Wasser ein. - Um das technische Produkt zu gewinnen, giesst man die Fliissigkeit nach 
dem Absetzen auf ein Filter, bringt auch den Niederschlag spiiter darauf und wăscht ihn 
so· lange mit Wasser aus, bis das Filtrat blau durchzulaufen beginnt. Sobald dies der 
Fall ist, lost man den Niederschlag in Wasser, um diese Losung als blaue Tinte zu ver
wenden, oder man trocknet ihn nach dem Abtropfen bei 25-30° C. auf Porcellantellern. 
Will man die Verbindung rein haben, so witscht man den Niederschlag znnăchst mit ver
diinntem Weingeist, dann Iose man ihn in Wasser und fitile ihn aus dieser Losung wieder 
durch Zusatz von Alkohol. Im trocknen Zustande ein violettblaues Pulver, welches in 
Wasser mit blauer Farbe Ioslich ist, seine Loslichkeit aher durch Trocknen bei 100-110° C. 
verliert. 

Coerulamentum. 1) Eine wăsserige Losung des vorstehend beschriebenen loslichen 
Berliner Blaus. 2) 10 Th. reines Berlinerblau (welches mit verdiinnter Salzsăure aus
gezogen und vollig ausgewaschen worden ist, s. oben) werden mit einer Losung von 2,5 Th. 
Oxalsăure in 10 Th. destillirtem Wasser angerieben und nach Zusatz von 60 Th. Gummi
schleim mit destillirtem Wasser auf 500 Th. gebracht. 

III. Technische Berlinerblau-Sorten. Diese werden meist dargestellt, indem 
man Ferrosulfatlosung mit Ferrocyankaliumlosung fălit und das entstandene wenig gefărbte 
Produkt der Oxydation durch die Luft iiberlăsst, wodurch es lichtblau wird. Die Sorten 
werden als Farbstoffe verbraucht und zu diesem Zwecke hăufig mit Thonerde, Gips, Kreide, 
Schwerspath vermischt. Als die reinsten Sorten gelten Pariser Blau und Berliner 
Blau, als die unreinste das Mineralblau. Hamburger Blau, Erlanger Blau, Dies
bacher Blau, WILLIAMSoN's Blau sind sitmmtlich technische Sorten von Berliner Blau. 

TURNBULL's Blau entstebt durch Făllung von Ferrosalzen mit Kaliumferricyanid. 
Es ist dem Berliner Blau sehr ăhnlich, aher theurer als dieses, hat auch vor demselben 
keinen V orzug. 

Bleu Suisse ist eine eingetroclmete Losung von Pariserblau in koncentrirter Oxal
săurelosung. 

Pllulae nntlneuralgleae JoLLY. 

Rp. Ferri cyanati 2,0 
Chinini sulfurici 1,5 
Extracti Opii 0,1 
Conlll)rvae Rosae q. s. 

Fiant pilulae 25. 
Stiindlich 1-2 Pillen. 

Pnlveres febrifug! SToscH. 
Rp. Fen-i cyanati 1,2 

Chinini sulfurici 1,8 
Rhizomatis Rhei 3,0 
Elaeosacchari Calami 6,0. 

Fiat pulvis. Divide in partes aequales X. 
3-4 mal tăglich ein Pulver (bei hartnilckigen 

Wechselfiebexn). 

:Bestim'mung des Cyans in Gasreinigungsmasse. 4,0 g der feingepulverten 
Substanz werden in einem glasirten Porcellanmorser mit 8,0 g chlorfreiem, gefălltem Queck
silberoxyd gemischt und mit W asser fein gerieben. Man spii.lt den feinen Brei mittels 
weithalsigen Trichters in einen 100 ccm-Kolben und spiilt soviel Wasser nach, dass der 
Kolben halb gefiillt ist. Dann kocht man in schrăger Lage des Kolbchens 10-15 Minuten 
lang. W enn die Farbe der Mischung von Griin in Gelbbraun iibergegangen ist, so liiBst 
man erkalten, fiillt bis zur Marke auf und fii.gt noch 2,5 ccm W asser zu, um das Volumen 
des Bodensatzes auszugleichen. Man mischt durch Umschiitteln und filtrirt alsdann durch 
I!În glattes trocknes Filter von 7 cm Durchmesser in ein trocknes KOlbcben. Man bringt 
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nun 50 ccm des Filtrates (= 2 g :Masse) in einen 300 ccm-Kolben, giebt eine konc. Liisung 
von 3-4 g kryst. chlorfreiem Zinksulfat in Ammoniakfliissigkeit und freie Ammoniak
fliissigkeit dazu, dass die Liisung viillig klar ist. Hierauf versetzt man nach und nach 
unter jedesmaligem Umschiitteln mit kleinen Portionen frischbereiteten, gesăttigten 
Schwefelwasserstoffwassers, bis in der iiber dem schwarzen Niederschlage stehenden Fliissig
keit eine rein weisse Zinkfâllung erfolgt. (:Man iiberzeugt sich von der Beendigung dieser 
Reaktion dadurch, dass man absetzen lăsst, mittels Pipette einige ccm der klaren Liisung 
entnimmt und Schwefelwasserstoffwasser zugiebt. Es muss nun eine rein weisse Zinkfallung 
entstehen. Die entnommene Probe fiigt man zu der Gesammtfliissigkeit wieder zn, 
spiilt Reagensglas sowie Pipette nach und giebt auch diese W aschwasser dazu.) W enn 
dies der Fall ist, fiillt man mit W asser bis zur :Marke auf, mischt und filtrirt durch ein 
trocknes Faltentilter in ein trocknes Kiilbchen. Von dem Filtrat pipettirt man 150 ccm 
(= 1 g :Masse) in ein Becherglas, fiigt Silbernitratliisung im Ueberschuss hinzu und săuert 
mit Salpetersăure an. Das ausgeschiedene Silbercyanid wird gesammelt, gewaschen, ge
trocknet und im Porcellantiegel bei langsam gesteigerter Hitze 1/~ Stunde gegliiht. Das 
hinterbleibende metallische Silber wird gewogen. Ag X 0,24074 = CN. Ag X 0,44243 = 
Fe7(CN)18• CN x 1,8375 = Fe7(C~)18" 

Ferrum jodatum. 
1. Ferrum jodatum anhydricum. Wasserfreies Ferrojodid. FeJ2• Moi. 

Gew. = 310. 
Zur Darstellung der wasserfreien Verbindung erhitzt man Eisenfeile in einem be

deckten Porcellantiegel zum Gli.ihen, setzt dann Jod in kleinen Mengen allmăhlich hinzu 
nnd sowie die Masse rothgli.ihend ist, wirft man grossere Mengen von J od hinein, setzt 
das Erhitzen fort, bis sich nur wenig Joddampf mehr zeigt, und lăsst dann den gut be
deckten Tiegel erkalten. Sobald die Temperatur sich etwas erniedrigt, entwickeln sich 
plotzlich reichliche Joddampfe, woraus zu schliessen ist, dass die gliihend fiiissige Masse 
Ferrijodid enthălt, das sich beim Erkalten zersetzt. Der Tiegelinhalt erstarrt zu einer 
grauen, blatterig-krystallinischen Masse von Ferrojodid FeJ2 , welches bei 177° C. schmilzt. 

Ferrum jodatum crystallisatum. FeJ2 + 411g0. Mol. Gew. = 382. Diese 
Verbindung krystallisirt in griinlichen Krystallen, wenn man eine wasserige Losung des 
Ferrojodids durch Eindampfen bis zum Salzhăutchen koncentrirt. 

Beide Salze sind nur wenig haltbar und finden aus diesem Grunde allgemeine thera
peutische Anwendung nicht. 

11. Liquor Ferri jodati (Germ.). Ferrum jodatum (Helv.). Eisenjodiirliisung. 
Man beachte, dass die H el v. unter "Ferrum jodatum" eine Losung des Eisenjodiii'S 

>ersteht. Diejenige der Germ. enthalt 50 Proc., die der Helv. 25 Proc. FeJ2• 

Germ. In ein Glaskiilbchen von ca. 200 ccm Fassungsraum bringt man 50 Th. 
Wasser, sowie 41 Th. Jod und fiigt nun in kleinen Antheilen unter hăufigem Umschiitteln 
soviel (15 Th.) Eisenpulver hinzu, bis die zunăchst brăunliche Fliissigkeit griinlich geworden 
ist. Sollte die Reaktion· zu beftig werden, so kann mau sie durch Abkiiblen des Gefasses 
in W asser măssigen. Die filtrirte Liisung enthălt 50 Proc. Ferrojodid FeJ2• Eisenjodiir
liisuug ist bei Bedarf frisch zu bereiten. Wird Eiseujodiir verschrieben, so sind fiir je 1 Th. 
Eisenjodiir = 2 Th. frisch bereitete Eisenjodiirliisung zu rechnen uud niithigenfalls in einer 
eisernen Scbale rasch einzudampfen. 

Fiir Pillenmassen stellt man 5 Th. Ferrojodid dadurch her, dass man im eisernen 
Miirser 4 Th. Jod mit 3 Th. Wasser verreibt, 1 Tb. Eisenpulver zugiebt und nachdem die 
Fliissigkeit griinlich geworden ist, unter Zufiigung der iibrigen Ingredienzien die Pillenmasse 
bereitet, ohne den kleinen Ueberschuss des metallischen Eisens vorber zu beseitigen. 

Helv. Lăsst zu einer :Mischung von 15 Tb. Eisenpulver und 100 Tb. Wasser all
măhlich 41 Tb. Jod zufiigen, nach beendigter Reaktion die griinliche Fliissigkeit :filtriren 
und durch N achwaschen des Filters mit destillirtem W asser auf 200 Tb. bringen. Diese 
Liisuug enthălt 25 Proc. Ferrojodid FeJ2• 

Man beachte also: Im Geltungsbereiche des deutschen Arzneibuchs bedeutet 
Ferrum jodatum die wasserfreie Verbindung FeJ2, im Geltungsbereiche der Pharmacopoea 
Helvetica dagegen die 25procentige wasserige Losung der Verbindung FeJ2• 
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.Aufbewahrung. Fiir den Fall, dass Ferrojodid hăufig in der Receptur vorkăme, 
kann man es wohl fiir eine Woche in Losung vorrăthig halten, wenn man es in gut 
verstopfter Flasche iiber Eisenpulver und an sonnigem Orte aufbewahrt. Das zu dispen
sirende Quantum wird jedesmal nach dem Umschiitteln abfiltrirt. Die Mischung wird fiir 
diesen Fall aus 8,0 Jod, 6,0 Eisenpulver und 40,0 destillirtem Wasser bereitet und die 
Signatur mit sumatur quintuplum vervollstăndigt, denn fiinf Theile der filtrirten Losung 
enthalten 1 Th. Ferrojodid, FeJ2 • 

.Anwendung. Man giebt das Eisenjodiir in allen den Făllen, wo man die Wirkung 
des Jods mit derjenigen des Eisens kombiniren will, zu 0,1-0,15-0,3 drei- bis viermal 
tăglich. Die stărkste Einzeldosis ist zu 0,5, die stărkste Gesammtdosis auf den Tag zu 
3,0 anzunehmen. Aeusserlich findet es Anwendung in Bădern (30,0-50,0 auf ein Voll
bad), zu Injektionen (1,0 auf 80,0-100,0 Wasser), in Salben (1,0 auf 50,0 Fett). 

Liquor Ferri Jodidi (Nat. form.). Man bereitet cine FerrojodidHisung aus 200 g 
Eisenpulver, 664 g Jod und 750 ccm Wasser, filtrirt in cine, 25 ccm Unterphosphorige 
Saure von 10 Proc. H3P02 enthaltende Flasche, wiischt mit 35 ccm heissem Wasser nach 
und fiillt auf 1 Liter auf. 100 ccm diescr Lă~ung enthalten 81 g Ferrojodid FeJ2• 

III. Ferrum jodatum saccharatum (Ergănzb.). Ferri Jodidum saccharatum. 
(U-St.). Zuckerhaltiges EisenjodUr. Die Vorschriften des Ergănzb. und der U-St. fiihren 
zu identischen Prăparaten. 

Darstellung. Man bereitet zunăchst in der oben angegebenen Weise aus 3 Th. 
Eisen, 10 Th. Wasser und 8 Th. Jod eine Losung von Eisenjodiir. Man filtrirt diese 
Losung durch ein kleines Filter in cine Porcellanschale, welche 40 Th. mittelfein ge
pulverten und getrockneten Milchzucker enthălt, wăscht das Filter mit heissem Wasser 
nach und dampft die Masse im Wasserbade unter bestiindigem Umriihren zur Extraktdicke 
ab. l\lan zieht alsdann die Masse in Făden, trocknet diese thunlichst rasch im Trocken
schranke aus und verwandelt sic durch Zerreiben in ein mittelfeines Pulver, das sogleich 
in gut zu verschliessende, kleine Glăschen untergebracht wird. 

Eigenschaften. Ein gelbliches Pulver ohne Geruch, von siisslichem und zugleich 
eisenartigem Geschmack. In 7 Th. Wasser klar loslich. 100 Th. enthalten etwa 20 Th. 
Ferrojodid FeJ2• - Wird die wiisserige Losung (1 = 10) mit einem Tropfen Ferrichlorid
liisung versetzt und alsdann Stiirkeliisung zugegeben, so tritt Blaufărbung ein. -
Wird die wăsserige Liisung mit Kaliumferrocyanidliisung versetzt, so fărbt sic sich nur 
hellblau. 

Jodbestimmung. Lăst man 2,0 g zuckerhaltiges Eisenjodiir in etwa 30 ccm 
Wasser, fiigt zu d.ieser Lăsung zunăchst ~O ccm 1 / 10-Normal-Silbernitratlăsung, alsdann 2 ccm 
Salpetersăure (von 25 Proc. HN03) und 2 ccm Ferriammoniumsulfatlăsung, so sollen nicht 
mehr als 4,5 ccm (theoretisch 4,2 ccm) zum Auftreten einer rothen Fărbung erforderlich 
sein, entsprechend einem Gehnlt von 20 Proc. FeJ2 • Zur Vervollstăndigung d.ieser Priifung 
lăst man etwa 0,5 g des zuckerhaltigen Eisenjodiirs in 50 ccm Wasser und falit nach dem 
Ansăuern durch Salpetersăure durch Silbernitrat im Ueberschuss. Wird der ausgeschiedene 
Silberniederschlag auf einem Filter gesammelt und nach dem Auswaschen durch W asser 
mit Ammoniakfliissigkeit ausgezogen, so soli das klare ammoniak~tlische Filtrat beim An
săuern durch Salpetersăure nur opalisirend getriibt werden (Eisenchloriir) . 

.Attfbewahrung. Ein gut ausgetrockneter Ferrojodidzucker hiilt sich in wohl 
verkorkten kleinen Flaschen iiber Jahr und Tag. Mangelhaft ausgetrocknet, oder 
nachdem er etwas Feuchtigkeit aus der Luft angezogen hat, wird er dunkler in der Farbe, 
zuletzt braun und riecht nach Jod. Ein solches verdorbenes Priiparat liisst sich auf keine 
W eise wieder brauchbar machen und muss weggeworfen werden. Selbst die Einwirkung 
des Sonnenlichtes ist ohne jeden Erfolg . 

.Anwendung. Das zuckerbaltige Eisenjodiir vereinigt in sich die stărkende, blut
verbessernde Wirkung des Eisens und die umstimmende Wirkung des Jods. Man giebt 
es zu 0,5-1,0-2,0 g drei- bis viermal tăglich bei skrofulosen Leiden und sekundărer 

Syphilis mit anămischer Blutmischung, gegen Kropf, bei Lungentuberkulose, Lungen
phthisis, Milzhypertrophie, Lăhmungen des Riickenmarks, Morbus Brightii. Als griisste 
Einzelgabe sind 2,5, als grosste Gesammtgabe auf den Tag 15,0 anzunehmen. 
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Ferrum jodatum lamellatum. Ferrojodid in Lamellen, ein Prăparat mit 
10 Proc. Ferrojodid. Die Ferrojodidlosung aus 6 Th. Eisenpulver, 20 Th. Wasser und 
16 Th. Jod wird mit einer pulverigen 'Mischung von 10 Th. Milchzucker, 4 Th. weissem 
Zucker und 165 Th. arabischem Gummi vereinigt und die sirupdicke Masse auf Porcellan
oder Glasfl.ăchen ausgestrichen an einem lauwarmen Orte ausgetrocknet, bis sich das Pră
parat leicht von seiner Unterlage sondern lăsst. Die Aufbewahrung ist dieselbe wie vom 
Ferrojodidsaccharat, die Gabe doppelt so gross. 

IV. Sirupus Ferri jodati (Austr. Germ. Helv.). Sirop de jodure de fer (Gall.). 
Sirupus Ferri lodidi (Brit. U-St.). Die Vorschriften zur Darstellung und der Gehalt an 
Ferrojodid sind in den einzelnen Pharmakopoen sehr wechselnd. 

Austr. Man bereite aus: 4 Th. Eisenpulver, 87 Th. destillirtem Wasser und 10 Th. 
Jod eine wiisserige Losung von Ferrojodid, filtrire sie durch ein genăsstcs Filter (ohne 
nachzuwaschen) auf 141 Th. Zuckcrpulver und bereite im bedeckten Gefasse durch 
Schiitteln und Erwărmen einen Sirup. Dieser enthalt ungefahr 5 Proc. Ferrojodid FeJ2• 

Brit. Man bereitet aus 825 g Zucker und 300 g siedendem Wasser cinen Sirup. 
Von diesem Sirup verdiinnt man 25 ccm mit 25 ccm W asscr und stellt die Mischung zur 
Seite. Dann bereitet man ein~> Losung von Ferrojodid aus 25 g Eisenpulvcr, 83 g Jod 
und 125 g Wasser, diese filtrirt man in die Hauptmenge des Sirups, dann wiischt man 
zunăchst mit der vorher zur Seite gestellten und zum Sieden erhitzten Sirupmischung, 
schliesslich mit soviel siedendem W asser nach, dass 1 Liter Sirup erhalten wird. Der 
Sirup enthălt 7,3 Proc. Ferrojodid, oder 1 Liter enthălt rund 100 g FeJ2• 

Gall. Man bereitet eine Ferrojodidltisung aus 4,1 g Jod, 2,0 g Eisenpulvcr und 
10,0 g destillirtem Wasser. Diese filtrirt man in cine Mischung von 785,0 g Sirupus Gummi 
arabiei und 200,0 g Sirupus Aurantii fl.orum und wăscht mit wenig W asser nach. Der 
Sirup enthălt etwa 0,5 Proc. Ferrojodid FeJ2 • 

Germ. Man bereitet eine Ferrojodidlosung aua 50 g Wasser, 41 g Jod und 15 g Eisen
pulver, fi1trire durch ein kleines Filter in 850 g Zuckersirup und bringe das Gesammtgewicht 
durch Auswaschen des Filters auf 1000 g. Der Sirup cnthiilt 5 Proc. Fcrrojodid FeJ2• 

Helv. Man mischt 40 Th. Eisenjodiir (d. i. Liquor Ferri jodati, 25 Proc. FeJ2 ent
haltend s. S. 1111) mit 0,2 l'h. Citronensăure und 960 Th. Zuckersirup. Der Sirup enthălt 
1 Proc. Ferrojodid FeJ2• 

U-St. Man bereitet eine Ferrojodidlosung aus 25 g Eisenpulvcr, 83 g Jod und 150 g 
W asser. Diese filtrirt man in ein Gefăss, welches 600 g ZuckP.rsirup enthălt, wăscht das Filter 
mit einer siedenden Mischung aus je 25 ccm Zuckersirup und destillirtem W asser nach und fiillt 
darauf mit Zuckersirup bis 1000 g auf. Der Sirup enthălt etwa 10 Proc. Ferrojodid FeJ2 • · 

Eigenscha(ten. Jodeisensirup ist frisch bereitet fast farblos oder ctwas gelblich. 
Bei unzweckmiissiger Anfbewahrung fiirbt er sieh gelegentlich infolge Ausscheidung von 
Jod braunlich. 

Aufbewahrung. Man bewahre den Jodeisensirup in moglichst geftillten Flasehen 
aus weissem Glase von 50-60 ccm Fassungsraum auf uud hii.nge die Gefasse so auf, dass 
sie moglichst reichlich vom Sonnenlicht getroffen werden. Das Sonnenlicht allein verhindert, 
- vorausgesetzt, dass der Sirup heiss in die Gefasse gefăllt wurde, nnd dass diese moglich 
vollgefiillt sind - in durchaus befriedigender W eise die Ausscheidung von J od. Die 
Vorschliige, dem Sirup (wie Helv. vorschreibt), um ihn haltbarer zu machen, einen Zusatz 
von Citronensaure zu geben oder einen blanken eisernen Nagel in das Vorrathsgefiiss zu 
bringen, sind als iiberfliissig zu bezeichnen. 

Anwendung. Die Gabe vom Sirupus Ferri jodati der Germ. ist ungefiihr 
1,5-3,0-5.0. Als eine sehr starke Gabe fiir Kinder bis 10 Jahren klinnen 3,0, fiir er
wachsene Personen 7,5 g (2 TheelOffel); als die stiirkste Gesammtdosis auf den Tag 
30,0 angesehen werden. Sollte der Arzt diese Dosis iiberschreiten, so mache man ihn 
darauf aufmerksam. Dies ist in Elsass-Lothringen und iiberhaupt an der franzosischen 
und schweizerischen Grenze wohl zu beachten, weil der Sirup der Gall. nur 0,5, derjenige 
der Helv. 1 Proc. Fenojodid enthiilt. 

A.qua A.cldi carbonlcl com Ferro jodato. 
Rp. 1. Kalii jodati 0,65 

2. Natrii chlorati 1,0 
3. Aquae destillntae 10,0 
4. Aquae Acidi carbonici 600,0 
5. Ferri sulfurici crystall. 0,55. 

Man liist 5 in 4, giebt die LOsung von 1-3 hinzu 
und verschliesst die Flasche sofort. 

Injectlo jodoferrata RrcoRD. 
Rp. 1. Ferri pulverati 0,2 

2. Jodi O,<l 
3. Aquae destillatae 50,0 
4. Aquae destillntae q. s. ad 300,0. 

Man bereite aus 1-3 eine Ferrojodidlosung, nnd 
fUlle das Filtrat auf soo,o auf. Zu 3-4 Injek
tionen bei Blennorrhoe ohne Schmerzen. 
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Liquor Ferri Jodidi (Nat. form.). 
Rp. 1. Ferri pulverati 200,0 g 

2. Jodi 664,0 g 
3. Acidi bypopbospborosi 

dilnti (10 Proc.) 25,0 ccm 
4, Aquae q. s. (750,0) ad 1 Li ter. 

l\Ian bereitet aus 1, 2 und 4 eine Ferrojodidl6sung, 
fligt 3 biuzu und fiillt zu 1 Liter auf. 100 ccm 
enthalten etwa 8110 g FeJ2• 

Mixtura Ferri jodati GREE". 
Rp. Kalii jodati , 8,0 

Aquae destillatae 50,0 
Ferri sulfurici 6,0 
'Iincturae Cardamomi 
Sirupi Sacchari aa 25,0. 

Taglicb dreimal 1 Thee!Offel bei Amenorrboe mit 
Cepbalalgie ,nnd Scbmerzen in der Regio pelvis. 

Oleum Ferro jodatum. 
Rp. Ferri pulverati 1,0 

Olei Olivae 100,0 
Jodi 0,3. 

)fan lasst unter hanfigem UrnschUtteln 24 Stnnden 
an einern warmen Orte steben nnd filtrirt. 

Oleum Jecoris Aselll cum Ferro jodatum. 
Wie Oleum ferro jodatum mit Leberthran zu be

reiten. 

Pilulae anticarcinomaticae BoiNET. 
Rp. Saponis medicati 5,0 

Gnmmi Ammoniaci 4,0 
Ferri jodati 2,0 
Ferri bromati 1,0 
Extracti Conii 
Extracti Aconiti ăă 3,0. 

Fiant pilulae 120. 
T1\glicb drei- bis viermal eine Pille zu nehmen 

(mindestens sechs Monate bindurch). Zur Dar
stellung dieser Pillenmasse wăren in einem 
Poreellanm6rser 0,9 Eisenpulver und circa 3,0 
Wasser, dann 1,64 Jod und 0,63 Brom zu geben, 
umzuriihren, hierauf zunăchst mit dem Gemisch 
aus Ammoniakgummi und der Seife, zuletzt mit 
den Extrakten zu versetzen und die Masse mit 
Traganthpulver zu verdicken. Dass Eisenseife 
und Natriumjodid und Natriumbromid cntstehen, 
ist erklarlich. 

Pilulae Ferri jodati BLANCARD. 
.BLANCARD' s che Ei senpill en. 

I. Gal!. 
Rp. 1. J odi 4,1 

2. Ferri pulverati 2,0 
3. Aquae 6,0 
4. Mellis 5,0. 

)fan bereitet eine Ferrojodidl6sung aus 1-3, filtrirt, 
setzt 4 zu und dampft bis auf 10,0 ein. Dann 
stosst man mit gleichen Theilen Radix Althaeae 
und Radix Liquiritiae zur Masse an und formt 
100 Pillen, welche man in Eisenpulver rollt und 
mit einem Tolubalsam enthaltenden Mastixlack 
schwach lackirt. Jede Pille enthălt 0,05 g Ferro
jodid. 

II. Hei v. 
Rp. 1. Ferri pulverati 2,0 

2. Aquae 2,0 
3. Jodi 4,0 
4. Tragacanthae 0,6 
5. Gummi arabiei 
6. Sacchari Lactis 
7. Amyli Tritici ăii 6,0. 

1\.fan lăsst 1-3 im EisenmOrser auf einander ein .. 
wirken, stosst mit 4-7 zur l\Iasse an und formt 
100 Pillen, welche sogleicb in l\Iilcbzucker zu 
rollen sind. Jede Pille enthălt 0,05 g Ferrojodid 

III. U-SI. 
Rp. Ferri reducti 4,0 

Jodi 5,0 
Radicis Liquiritiae 
Saccbari pulv. aii 4,0 
Extracti Liquiritiae 
Gummi arabiei aa 1,0. 

Man forme 100 Pillen, die mit einer ittberischen 
Tolubalsaml6sung zu lackiren sind. 

Sirupus Ferri Citro-Jodidl (Nat. form.). 
Tasteless Si rup de Jodide of Ir.on. 

Rp. Ferri limati 28,5 g 
Jodi 59,0 g 
Kalii ci triei 88,0 g 
Sacchari 650,0 g 
Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Sirupus Ferri et Mangani Jodidi (Nat. form.). 
Rp. Jodi 81,5 g 

Ferri limati 26,5 g 
lllangani sulfurici 26,5 g 
Kalii jodati 31,5 g 
Sacchari 775,0 g 
Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Sirupus Ferri jodati LuTAND. 
LuTANn's Jodeisensirup. 

Rp. Ferro-Kalii tartarici 20,0 
Aquae Cinnamomi 60,0 
Kalii jodati 20,0 
Sirupi Saechari 900,0. 

Tinctura Ferri jodati. 
Rp. 1. Ferri pulverati 3,0 

2. Jodi 8,2 
3. Aquae 20,0 
4. Spiritus q. s. ad 100,0. 

Man bereitet aus 1-3 eine FerrojodidlOsung zu, 
filgt 4 (ca. 70,0) hinzu, filtrirt und bringt durcb 
Nachwaschen mit Spiritus auf 100,0. 

Trocbisci Ferri jotlati. 
Rp. Ferri jodati saccharati 50,0 

Ferri reducti 1,0 
Saccbari pulverati 100,0 
Massae cacaotinae 250,0. 

l\Ian riihrt die Miscbung im erwărmten Eisenmorser 
zum gleicbformigen Erei und formt 400 Trocbis
ken. Jede derselben entbălt 0,125 g Ferrum 
jodatum saceharatum oder 0,025 Ferrojodid FeJ2, 

Ferrum lacticum. 
1. Ferrum lacticum (Austr. Germ. 

Lactas (U-St.). Ferrolaktat. Eisenlaktat. 
Helv.). Lactate ferreux (Gall.). Ferri 
Milchsaures Eisenoxydul. Fe(C3H~03)2 

+3H20. Moi. Gew. = 288. 
Darstellung. Abgerahmte Kuhmilch Iăsst man an 

gerinnen und sondert durch Koliren die Molken von dem Kăse. 

einem warmen Ort 
500 Th. der triiben 
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Molken, 100 Th. Wasser, 25 Th. Meliszucker, 25 Th. vom Staube durch Absieben 
g·ereinigte Eisenfeile werden mit 10 Th. altem speckigen Kuhkăse, welcher mit 
30-50 Th. Wasser zu einer emulsionsahnlichen Fliissigkeit angerieben ist, vermischt und 
an einen Ort, dessen Temperatur weder unter 20°0. herabgeht, nor.h 35°0. iibersteigt, gestellt. 
Eine niedrigere Tempera tur begiinstigt die W eingeistbildung, eine hOhere die Buttersaure
găhrung, und die Ausbeute wird vermindert. Mit einem Holzstabe riihrt man des Tages 
4-5 mal um. Die Milchsauregăhrung tritt nach Verlauf eines Tages ein, und unter Anf
werfen von Schaumblasen bildet sich Ferrolaktat, welches sich als ein griinlich-weisses 
Pulver am Boden des Gefăsses ansammelt. Nach zwei Tagen der Găhrung (also am vierten 
Tage morgens) werden 25 Th. Meliszucker zugesetzt und, wie oben bemerkt, riihrt man 
den Tag iiber 4-5mal um. Die Zuckerznsatze werden nach Verlauf von je 2 Tagen 
wiederholt, bis im ganzen 125 bis 130 Th. Zucker verbraucht siud. Wenn einige Tage 
nach dem letzten Zuckerzusatz sich keine Blasen mehr an der Oberfiache der Fliissigkeit 
ansammeln, ist die Milchsăuregăhrung beendet. Man giesst nach Zumischung von 200 Th. 
kochend heissem Wasser und 5 Th. Zucker die Fliissigkeit sammt Bodensatz in einen 
eisernen Kessel, kocht liber freiem Feuer und unter bisweiligem und sehr măssigem Um
riihren (das Ansetzen der Salzmasse zu verhiiten) nur einige Male auf und giesst die 
kochendheisse Losung durch ein leinenes, nicht zu dichtes Kolatorium. Den Riickstand 
im Kolatorium bringt man in den Topf zuriick, in welchem man wiedemm circa 250 Th. 
Wasser ins Kochen gebracht bat, kocht auf und kolirt wieder. Sollte der Riickstand auf 
dem Kolatorium noch bedeutend sein und durch kornige Beschaffenheit einen erheblichen 
Gehalt an Ferrolaktat zu erkennen geben, so wird er nochmals mit circa 150 Th. Wasser 
aufgekocht. 

Die Kolaturen sind eine gesăttigte Auflosung von Ferrolaktat mit verschiedenen 
Mengen Ferrilaktat. Ersteres scheidet man ab, wenn man der Kolatur ein Drittel ihres 
Volumens W eingeist zumischt, sie an einen kalten Ort stellt, alle 2-4 Stunden umriihrt, 
nach Verlauf von P/2 Tagen die dickliche Masse in einen Abtropftrichter bringt, anfangs 
mit 60procentigem Weingeist, zuletzt mit 90procentigem Weingeist die gefarbte Mutter
lauge aus dem Krystallmehle verdrăngt, dieses in Kolatorien auspresst nud die ganzen 
Presskuchen trocknet. Es lohnt nicht, aus der hier gewonnenen Mutterlauge noch Ferro
laktat abzuscheiden. 

Ausbeute 75-95 Th. Ferrolaktat. Es fălit wăhrend der Milchsăuregahrung die 
Temperatur sehr ins Gewicht, die giinstigste Ausbeute wird bei 30-33° O. der Găhrungs
temperatur erlangt. 

Die Mutterlauge wird mit dem Weingeist, den man zum Nachwaschen benutzte, 
gemischt und einen Tag bei Seite gestellt. Es setzen sich daraus noch 5 bis 6 Th. eines 
griinlich-weissen Eisenlaktats ab, welches man nach dem Abgiessen der klaren griinlich
braunen Fliissigkeit in einem Trichter sammelt, mit etwas Weingeist auswăscht, auspresst 
und trocknet. 

Eigenscha{ten. Ferrolaktat bildet ein weisses, aus nadelformigen Krystallen 
bestehendes Pulver mit einem geringen Stich ins Griinliche, oder griinliche oder griinlich
weisse Krystallkrusten. In reinem Zustande ist es geruchlos, von siisslich-metallisch-herbem 
Geschmack. Das im Handel befindliche Prăparat besitzt jedoch in der Rege! noch den 
eigenthiimlichen Geruch der Găhrfiiissigkeit in sehr geringem Grade. Es lost sich in etwa 
40 Th. kaltem oder 12 Th. siedendem Wasser. Die wăsserige Losung ist griinlichgelb, 
reagirt sauer und farbt sich an der Luft durch Aufnahme von Sauerstoff braun. In Wein
geist ist Ferrolaktat so gut wie unWslich. Das trockne Ferrolaktat ist kaum hygro
skopisch und oxydirt sich an der Luft nur langsam. Im feuchten Zustande dagegen geht 
es erheblich leichter in braunes basisches Ferrilaktat iiber. Aus der letzteren Verbindung 
bestehen die braunen Beliige an Stopfen und Hals der Standgefasse des Ferrolaktates. 

Auf dem Platinblech erhitzt, verkohlt es unter Verbreitung saurer, nach verbrennen
dem Zucker riechender Dămpfe; schliesslich hinterbleibt rothes Eisenoxyd, welches an 
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Wasser keine loslichen Antheile abgeben und befenchtetes rothes Lackmuspapier nicht 
blăuen soli. 

Pt•ilfung. 1) Die wăsserige Losnng (1 = 50) gebe nach dem Ansauern durch 
Salzsanre mit Ferricyankalium einen starken, mit Ferrocyankalium einen nnr schwachen, 
blauen Niederschlag, wodurch Spuren von Ferrisalz zugelassen sind. - 2) Dieselbe Losung
werde a) dnrch Bleiacetat nur schwach getriibt (Schwefelsaure, Citronensăure und Apfel
saure), b) nach dem Ansauern mit Salzsaure durch Schwefelwasserstoffwasser nur schwach 
getriibt (Ferrilaktat) aber keinesfalls dunkel gefarbt oder gefallt (Kupfer, Blei), c) nach 
dem Ansăuern mit Salpetersanre durch Baryumnitrat oder Silbernitrat nur opalisirend 
getriibt (Spuren von Schwefelsaure oder Chior sind zuznlassen). - :J) Wird Ferrolaktaţ 
mit konc. Schwefelsaure verrieben, so darf weder eine Gasentwicklung, noch Braunnng 
(Kohlehydrate), noch der Geruch nach Buttersaure (buttersaure Salze) auftreten. -
4) V ersetzt man die wasserige Losnng mit Kalilauge bis znr alkalischen Reaktion, filtrirt 
nud fiigt zum Filtrat FEHLING'sche Losung, so trete in der Kalte weder eine Koagulation 
(Gummi), noch beim Erwiirmen Abscheidung von rothem Kupferoxydul ein (Milchzucker). -
5) Wird 1 g Ferrolaktat mit 10 Tropfen Salpetersăure befenchtet, alsdann getrocknet nud 
gegliiht, so soli es mindestens 0,27 g Ferrioxyd hinterlassen, welches fenchtes rothes Lack
mnspapier nicht blănt nud an Wasser nichts Losliches abgiebt. Die Theorie verlangt 
0,277 g Ferrioxyd . 

.Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefăssen hălt sich das trockene Ferro
laktat ziemlich unveră_ndert. Einwirknng von direktem Sonnenlicht befiirdert die Halt
barkeit. 1\Ian achte daranf, dass Stopfeu und Hals von anhafteudem Ferrolaktat freigehalten 
werden, da die der fenchteu Luft. ausgesetzten Antheile sich leicht zu (braunem) basischem 
Ferrilaktat oxydiren . 

.Anwendung. Als milde wirkeudes, deu Mageu uicht belăstigendes, leicht resor
birbares Eisenprăparat in Gaben von 0,1-0,4 g tăglich in Pulvern, Pillen nud Pastillen. 
L osnngen wiirdeu sich schnell verăndern. 

Elixir }'erri Laetat.is (Nat. form.). 

Rp. Fen·i !actiei 17,5 g 
Kalii citrici 52,5 
Elixir~aromatici q. s. ad 1 Litet. 

Ferrum et Maugauum laetleum. 

Rp. Ferri lactici 
Mangani !actiei ăă. 

Pilulae Ferri !actiei (Form. Berol.). 

Rp. Ferri ~!actiei 5,0 
Radicis Gentianae 1,0 
Extracti Gentianae 3,0. 

Fiant pilulae No. 60. 

Sirupus Ferri laeticl. 
Rp. Ferri !actiei 2,0 

Sirupi Sacchari 100,0. 

Slmpus Ferrl phospholactlci. 
Rp. Ferri !actiei 2,25 

Acid1 phosphorici (25 Pcoc.) 10.0 
Sirupi Sacchari 40,0 
Elaeosacchari Citri 1,0 
Sirnpi Sacchari q. s. ad 250,0. 

Tablettes de lactate de fer (Gal!.). 
Rp. Ferri !actiei 50,0 

Sacchari pulverati 1000,0 
Sacchari Vanillae (1 +9J 30,0 
:\Iucilaginis Tragacanthae 100,0. 

Fiant pastilli a 1,0 g. 

'froehisci Ferri !actiei. 
Rp. Ferri !actiei 50,0 

l\fassae Cacao 650,0 
Sacchari 300,0. 

Fiant trochisci 1000. 

Vinum Ferri !actiei amarum 
JonERT de LA)IBALLR. 

Rp. Ferri !actiei 10,0 
Vini albi 560,0 
Tincturae Gcntianae 30,0. 

Dragees au lactate de fer de G:ELIS et CoNTE, eine Specialităt, mit aromatisirtem 
Zucker iiberzogene Pillev, deren jede 0,05 Ferrolactat enthălt. 

11. Ferrum lacticum oxydatum. Milchsaures Eisenoxyd. Ferrisublaktat. 
Ferrilaktat, ist ein Sublaktat nud wird hergestellt durch Aufloseu des noch feuchten 
Ferrihydrats, welches man ans 150,0 g der Ferrichloridfliissigkeit von 1,28 spec. Gewicht 
mittels Ammoniakfliissigkeit abgeschiedeu hat, in 55-60 Th. koncentrirter Milchsăure 
unter eintăgiger Maceratiou. Die nothigenfalls filtrirte Losnng ,,wird bei gelinder Wărn1e 
(40-50° C.) bis znr Sirupdicke eingeengt und daun anf Porcellan- nnd Glasflăcheu aus-



Ferrum malicum. 1117 

gestrichen getrocknet. Es bildet lichtbraune durchscheinende Lamellen, welche vor Ein
fluss des Lichtes und der Luft aufzubewahren sind. Sie sind in Wasser und Weingeist 
leicht loslich und von mildem styptischen Geschmack. 

Ferrum malicum. 
Ferrum malicum, Eisenmalat, ăpfelsaures Eisen, kommt nicht in reiner 

Snbstanz in den Arzneigebrauch, sondern in folgenden Formen: 

1. Extractum Ferri pomatum (Germ., Helv.). Extractum Malatis Ferri (Austr.). 
Extractum }'erri. Extractum Martis pomatum. 

Germ. 50 Th. reife, saure Aepfel werden in einem steinernen J\lliirser in einen 
Brei verwandelt und ausgepresst. Der Saft wird mit 1 Th. gepulvertem Eisen versetzt 
und die Mischung auf dem W asserbadc zunaehst ziemlich schwach, spiiter starker erhitzt, 
bis die Gasentwickelung ( von W asserstoff) aufgehiirt hat. Die mit W asser auf 50 Th. ver
diinnte Fliissigkeit lasst man einige Tage an einem kiihlen Orte absetzen. Alsdann :filtrirt 
man die geklarte Fliissigkeit und dampft sie im W asserbade zu einem dicken Extrakte ein. 
- Ausbeute etwa 7 Proc. vom Gewicht der Aepfel. 

Austr. 300 Th. zerstossene reife, saure Aepfel werden mit einer genilgenden Menge 
"\V asser 1 i 4 Stunde gekocht, dann mit 50 Th. reiner Eisenfeile wahrend einiger W ochen an 
einem lauen Orte unter haufigem Umriihren und unter Ersatz des verdunsteten Wassers 
digerirt, bis cine schwarze J\llasse entstanden ist. J\llan presst in Beuteln ab, liisst die Flilssig
keit durch Absetzen klaren, filtrirt und dampft sie zu einem dicken Extrakte eiu. Aus
beute ca. 10 Proc. vom Safte. 

Helv. Man fallt aus 10 Th. Ferrichloridliisung (1,28-1,29) durch Ammoniak das 
Eisen als Ferrihydroxyd, wascht dieses aus und liist es noch feucht unter Erwărmen in 
100 Th. Saft von reifen, sauren Aepfeln. Die erkaltete Liisung wird filtrirt und zu einem 
dicken Extrakte eingedampft. 

Eigenscha{ten. Ein dunkel-griinschwarzes Extrakt, welches sich in Wasser klar 
mit dunkelbrauner Farbe lost, von eisenhaltigem, aber mildem Geschmack. Ein aus 
Ebereschenfriichten dargestelltes Extrakt hat einen unangenehmen, kratzenden Geschmack. 
Sind in der Flilssigkeit wăhrend der Bereitung unbeabsichtigte Găhrungen (Milchsăure, 

Bernsteinsăure) aufgetreten, so enthălt das Extrakt infolge Vergăhrung der Aepfelsănre 
ausser ăpfelsaurem Eisen auch noch milchsaures und bernsteinsaures Eisen. Das Eisen 
ist bei der Helv. als Ferrisalz, bei Germ. und Austr. zum grosseren Theil als Ferri-, zum 
geringeren Theile als Ferrosalz zugegen. Der Gehalt an metallischem Eisen betrăgt 6-8 
Proc. - Sind erhebliche Mengen von bernsteinsaurem Eisen zugegen, so lOst sich das 
Extrakt nicht vollig in W asser, in der Rege! bleibt vielmehr das hernsteinsaure Eisen als 
krystallinischer, sandiger Riickstand zurii.ck . 

.Anwendung. Das Extractum Ferri pomatum gehort zn den milden Eisen
mitteln nud wird zu 0,25-0,5-0,75 g drei- bis viermal tăglich in Losung und in Pillen 
gegeben. 

Extrnctum Ferri cydoniatum wird aus Quittenfriichten in der nămlichen Weise 
wie das vorstehe~de bereitet, kann ii.brigens durch dieses in allen Fallen ersetzt werden. 

Il. Tinctura Ferri pomata (Germ. Helv.). Tinctura Malatis Ferri (Anstr.) . 
.\.pfelsaure Eisentinktur. Tinctura Martis pomata. Stahltropfen. Eisentropfen. 

Germ. Helv.: Eine :filtrirte Liisung von 1 Th. Extractum Ferri pomatum und 
9 Th. Aqua Cinnamomi. Au str.: Eine filtrirte Liisung von 2 Th. Extractum Ferri poma· 
turn und 10 Th. Aqua Cinnamomi spirituosa. 

Schwarzbraune F!Ussigkeit von Zirnmtgeruch uud mildem Eisengeschmack, mit 
Wasser in jedem Verhăltniss klar mischbar. Sie bildet nach einiger Zcit gern Boden
sătze und muss alsdann wiederholt filtrirt werden. Man giebt 3-4 mal tăglich 1/ 2- 1/ 1 

Theeloffel. 
Tinctnra Ferri cydoniata. Wird aus Extractum Ferri cydoniatum wie die vorige 

bereitet und kann durch diese in allen Făllen ersetzt werden. 
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Sirupus Ferri eompositus (Helv.) 
Sirupus magistralis. Magistralsirup. 

Rp. Extracti Fetri pomati 1,0 
Aquae Cinnamomi 4,0 
Sirupi Aurantii corticis 20,0 
Sirupi Sacchari 24,0 
Sirupi Rhei 50,0 
Tincturae Cinnamomi 1,0. 

Tinetura Dlgitalis ferrata LEBERT. 
Rp. Tincturae Ferri pomatae 20,0 

Tincturae Digitalis. 10,0. 
Dreimal tăglieh 15-30 Tropfen bei Klappenkrank

heiten des Herzens. 

Vinum Am·antli martlatum. 
Rp. Extracti Ferri pomati 10,0 

Vini Hispanici 160,0 
Tincturae Aurantii corticis 30,0. 

Ferrum nitricum. 
Ferrinitrat Fe2(N03) 6 entsteht durch Auflosen von Eisen in Salpetersăure. Die 

koncentrirte, braune Losung setzt auf Zugabe von Salpetersaure, je nach der Menge der
selben oder der Koncentration der Fliissigkeit, entweder farblose Wiirfel Fel~W3)6 + 12 H~O 
oder farblose monokline Prismen Fe2(N03) 6 + 18H20 ab. Die Krystalle sind sehr zerfliess
lich und losen sich in W asser zu einer braunen Fliissigkeit. 

1. Liquor Ferri Nitratis (U-St.). Man fălit aus 145,0 g FerrichloridlOsung (spec. 
Gew. 1,280-1,282) nach passender Verdii~nung mit Wasser in der auf S. 1092 angegebenen 
Weise durch einen Ueberschuss von Ammoniakfliissigkeit das Eisen als Ferrihydroxyd. 
Dieses wăscht man mit Wasser bis zur Chlorfreiheit aus, sammelt es auf einem Seihtuch, 
lăsst ablaufen, bringt es sodann in eine Porcellanschale, lost es in 194,0 g Salpetersăure 
von 25 Proc. HN03, bringt die Losung durch Zugabe von Wasser auf 1000,0 g und filtrirt. 
Klare, brăunliche Fltissigkeit von saurer Reaktion. Spec. Gew. = 1,050 bei 15° C. Ent
hălt 1,4 Proc. metallisches Eisen. 

Liquor Ferri pernitratis (Brit.). Spec. Gew. = 1,107. Enthălt 3,22 Proc. metal
lisches Eisen. 

11. Liquor Ferri nitrici Kerr. Tinctura Ferri nitrici KERR. Ferrinitrat· 
losung. Salpetersaure Eisenlosung. Eisennitratfliissigkeit. 5 Th. Eisendraht in 
Sttickchen werden nach und naeh in 60 Th. Salpetersaure von 1,185 spec. Gew. eingetragen. 
Nach Ablauf der Reaktion wird die Losung im Dampfbade erhitzt und bis zur Sirupdicke 
eingedampft. Nach dem Erkalten wird sie mit soviel Wasser g·emischt, dass ihr Gewicht 
100 Th. betrăgt, und endlich durch Glaswolle filtrirt. 

Eigenschaften. Eine dunkelrothe, sehr styptische Fliissigkeit, welche 5 Proc. 
Eisen oder 21,6 Proc. wasserleeres Ferrinitrat enthalt. 

Anwendung. Man giebt die FerrinitratlOsung zu 5-10--15 Tropfen, allmăhlich 
bis zu 25 Tropfen steigend in wă.sseriger Verdiinnung 3-4 mal taglich bei chTonischer 
Diarrhoe, Blennorrhoe, Leukorrhoe, Nesselsucht und atonischen Zustănden. Aeusserlich 
auf Aphthen und schlaffe Geschwiire. 

Das salpeteTsaure Eisen des Handels, ein Gegenstand fiir die Fărber, ist eine 
unter Erwărmen bewirkte Losung von ca. 25 Th. Eisenvitriol in einem Gemisch aus 2 Th. 
Schwefelsăure und 5 Th. roher Salpetersăure, nach dem Erkalten verdiinnt mit 16 Th. 
Wasser. 

Linimentnm Ferri nitrlci. 
Rp. Liquoris Ferri ni triei KERR 40,0 

Olei Olivae 60,0, 
Misce agitando. 
Zum Einreiben (bei Gesichtsschmerz, arthritischen 

Leiden). 

Unguentum martlatnm. 
Rp. Liquoris Ferri nitrici KERR 

Olei Olivae aa 50,0. 
Misce agitando. 

Unguentnm martiatnm THAL et NEVERMANN. 

Rp. Liquoris Ferri nitrici 20,0. 
Evaporando ad 10,0 remanentia redacta commisce 

cum 

Aloes pulveratae q. s. 
ut fiat massa unguinosa. 

Salbe (auf Condylome, phagedănische Schanker, 
faule und brandige Gcschwiire). 



Fermm oxydatum. 1119 

Ferrum oxydatum. 
1. Ferrum oxydatum hydratum. Ferrnm oxydatum fuscnm. Ferrum hydri

cnm. Magisterium Vitrioli Martis. Ferrioxydhydrat. Braunes Ferrihydrat. Braunes 
Eisenoxydhydrat. Unterscheidet sich wenig von dem auf S. 1100 abgehandelten Crocus 
Martis. 

Darstellung. 100 Th. des Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,428-1,430) 
werden mit 1000 Th. kaltem destillirten Wasser verdiinnt und dann einer kalten Mischung 
aus 100 Th. 10proc. Ammoniakfliissigkeit nnd 200 Th. destillirtem Wasser unter Umriihren 
zugesetzt. Den Niederschlag sammelt man in einem leinenen Kolatorium, und nachdem 
man ihn mit kaltem destillirten Wasser gut ausgewaschen hat, vertheilt man ihn in 
diinner Schicht auf Glas- oder Porcellanflăehen und lăsst ihn an einem Orte, dessen Tem
peratur nicht liber 30° C. hinausgeht, vor Tageslicht geschiitzt trocken werden. Endlich 
zerreibt man ihn zu Pulver. Wesentliche Momente bei der Bereitung sind die Făllung aus 
kalten Fliissigkeiten und das Austrocknen bei moglichst geringen Wărmegraden. Ausbeute 
15-16 Th. 

Eigenschaften. Ein feines, brăunliches, geruch- und geschmackloses Pulver, 
welches in Wasser unloslich, in Chlorwassersto:ffsaure aber ohne Aufbrausen loslich ist. 
Diese Losung, mit Wasser verdiinnt, giebt mit Kaliumferricyanid keine blaue Fărbung. 

Es besteht, wenn es bei einer iiber 30° C. nicht hinausgehenden Tempera tur ge
trocknet wurde, der Hauptmenge nach aus braunem (amorphen) normalen Ferrihydroxyd 
(Eisenoxydterhydrat) FeiOH)6 • Wenn die Trocknungstemperatur erheblich iiber 30° C. 
herausging, konnen diesem wasserărmere Fenihydroxyde (Fe205H~ und Fe204H2) bei
gemengt sein. Das normale Ferrihydroxyd Fe2 (OH)6 ist das am meisten reaktionsfăhige. 
Es wird deshalb W erth darauf gelegt, dass von diesem moglichst viel in dem Prăparat 
enthalten ist. 

Pritfttng. Das braune Ferrihydroxyd muss, mit einer 5fachen Menge 25procentiger 
Salzsăure iibergossen, sich darin ohne Aufbrausen auflosen (Darstellung und Făllung mit 
Alkalikarbonat), und ein Theil dieser Losung mit einem 20fachen Volumen destillirtem 
Wasser verdiinnt mit Chlorbaryum keine oder nur geringe Triibung erleiden (eine starke 
Triibung, welche die Durchsichtigkeit der FHissigkeit vollig aufhebt, deutet auf ungeniigen
des Auswaschen des Ferrihydroxyds). Das mit verdiinntem Aetzammon geschiittelte Pră
parat muss endlich ein Filtrat geben, welches auf Zusatz von Oxalsăurelosung keine 
Triibung erfahrt (zum Auswaschen verwandtes kalkhaltiges Brunnenwasser). 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasgefăssen und vor Tageslicht geschiitzt. 
Anwendung. Das Eisenoxydhyllrat ist ein hOchst mildes Eisenprăparat, welches 

sich besonders in Pulvern, Pillen, Pastillen und Lecksăften geben lăsst und die Zăhne nicht 
angreift wie EisenlOsungen. Man giebt es zu 0,15-0,3-1,0 drei- bis viermal tăglich. 

Aeusserlich gebraucht man es als Einstreupulver in jauchige Wunden, Krebsgeschwiire etc. 

Emplast.rum Ferrl (U-St.). 
Strengthening Plaster. 

Rp. Ferri hydrici 90,0 
Olei Olivae 50,0 
Resinae Burgundicae 140,0 
Emplastri Plumbi 720,0. 

Trochlsei Ferri (F-St.). 
Rp. Ferri hydiici 30,0 

Vanillae 1,0 
Sacchari 100,0 
Mucilaginis Tragacanthae q. s. 

Fiant trochisci 100. 

Ferrnm hydroxydatum in A.qna. Ferrum hydricum in A.qna. Ferri Oxydnm 
hydratnm (U-St.). Sesqnioxyde de fer bihydrate (Gall.). Man verdiinnt 100,0 Th. 
Ferrisulfatllisung mit 1000,0 Th. Wasser und giesst diese L!isung unter Umriihren in 
110,0 Th. Ammoniakfliissigkeit von 10 Proe. NH8 , die mit 300,0 Th. Wasser verdiinnt 
ist. Man wascht den Niederschlag aus, bis das Ablaufende Schwefelsaure nicht mehr ent
halt, sammelt ihn auf einem Kolatorium, presst gelinde aus, vertheilt ihn durch Anreiben 
mit Wasser, bringt auf das Gesammtgewicht von 1000,0 Th. und bewahrt diese Mischung 
an einem kiihlen Orte auf. 

Dient besonders als Antidot bei Arsenikvergiftungen, s. S. 391. Indessen ist nur 
ein frischbereitetes Praparat von der gehorigen Wirksamkeit. 
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Polirpulver fiir Stahl ist ein Gemisch aus kohlensaurer Magnesia 1 Th., gebrannter 
:Magnesia 1 Th. und braunem Eiscnoxyd 2 Th. 

11. Ferrum oxydatum rubrum. Ferrnm oxydatum (Helv.). {Crocus Martis 
adstringens). Rothes Eisenoxyd. Ferrioxyd. Fe20 3 • Moi. Gew. = 160. 

Darstellung. 100 Th. krystallisirtes Ferrosulfat und 9 Th. Kaliumnitrat werden 
zu einem groben Pulver gemischt, in einen Gliihtiegel gegeben, so dass dieser hochstens 
halb angefiillt ist, und anfangs bei gelindem, dann allmăhlich verstarktem Feuer erhitr.t, 
bis keine Dampfe mehr daraus aufsteigen. ~ach dem Erkalten wird die gepulverte Masse 
mit destillirtem Wasser ausgekocht und ausgewaschen, getrocknet und aufbewahrt. Es 
ist cin braunrothes geruch- und geschmackloses Pulver. Es kann auch durch schwaches 
Gliihen des Ferrum oxydatum fuscum dargestellt werden. 

Dieses unwirksame Praparat wird nicht mehr therapeutisch angewendet, und, wenn 
es ein Arzt verordnen sollte, durch das wirksamere Ferrum oxydatum fuscum ersetzt. 

III. Haematites. Lapis Haematites. Bergroth. Hămatit. Blutstein. Rother 
Glaskopf. Ein natiirliches Eisenoxyd von krystallinischer spiessig-faseriger Textur, von 
braunrother bis stahlgrauer Farbe und ein rothes Pulver gebend. Es wird gewohnlich 
nur in ganzen Stiicken vorrathig gehalten, indem es besonders in fingerlangen und dicken 
Stiicken zum Zeichnen auf Eisen, Stein u. dergl. von Handwerkern gefordert wird, in 
mittelfeiner Pulverform mit Schmirgel als Schleifmittel dient. In Stelle des gepulverten 
und geschlammten, des praparirten Blutsteins, Haematites praeparatus, als Medikament fiir 
Vieh pflegt man gewohnlich gepulvertes Colcothar zu dispensiren. 

IV. Colcothar Vitrioli. Ca put mortuum. Crocus Martis vitriolatus. Englisch
roth. Braunrotb. Vitriolroth. Todtenkopf. Colcothar. Oxyde de fer anhydre 
(Gall.). Der pulvrige Riickstand von der Destillation der Schwefelsaure aus Eisenvitriol. 
Es besteht aus Eisenoxyd mit kleinen !fengen Ferrisubsulfat. 

Der Todtenkopf findet eine vielseitige Anwenduug als Anstrichfarbe, Polirmittel. 
Vom Volke wird er oft als innerliches und ausserliches Arzneimittel gebraucht bei Blu
tungen, auf Wunden, bei Blutharnen und Ruhren der Haus- und Zugthiere, auch gegen 
das sogenannte Ranschen der Saue. 

Die im Handel bezogene Waare wird dnrch ein mittelfeines Sieb geschlagen und 
aufbewahrt. 

Ein geschlămmter Colcothar ist das beste Putzpulver fiir Goldsachen. 
Eisenmennige ist ein etwas Thonerde und Kalk enthaltendes Eisenoxyd von hell

rother Farbe. Sie dient als Anstriehfarbe. Man beachte, dass die Eisenmennige in sehr 
verschiedenen Nuancen vorkommt; deshalb bestellt man stcts zweckmassig nach Probe. 

V. Eisenglanz. Ein natiirlich vorkommendes Eisenoxyd in Rhomboedern von roth
lich stahlgrauer Farbe krystallisirend. Im fein gemahlenen Zustande zu Anstrichfarben 
verwendet. 

Schuppenpanzerfarbe. .A.) In Teigform: 75 Th. fein gepulverter Eisenglanz 
und 25 Th. Leinolfirniss. B) Streichfertig: 30 Th. fein gepulverter Eisenglanz, 70 Th. 
Leinolfirniss. 

VI. Ferrum oxydatum saccharatum (Germ.). Ferrum oxydatum sacchara· 
tom solubile (Helv.). Eisenzucker. Ferrisaccharat. 

Die Bereitung dieses Praparates beruht auf der Erkenntniss der Thatsache, dass 
Ferrihydroxyd in Zucker!Osung loslich ist bei Gegenwart einer zwar geringen, aher immer
hin geniigenden :afenge Natronhydrat. Dieses zum Zustandekommen der loslichen Ver
bindung erforderliche Natronhydrat lăsst Germ. einfach zusetzen, nach Helv. bleiben ge
niigende Mengen Natronhydrat in dem Ferrihydratniederschlage, da dieser absichtlich nicht 
bis zur Beseitigung alles Natronhydrats ausgewaschen wird, 

Darstellung. Die Vorschrift der Germ. ist im allgemeinen derjenigen der Helv. 
vorzuziehen, da sie unter allen Umstanden ein Iosliches Prăparat liefert. 

Germ. In einem etwa 2 Liter fassenden Gefaase werden 30 Th. Ferrichloridlllsung 
(spec. Gew. = 1,28-1,282) mit 150 Th. kaltem, destillirtem Wasser verdiinnt, dann wird 
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nach und nach eine heiss bereitete, filtrirte und wieder vollstăndig erkaltete Losung 
von 26 Th. kryst. N atriumkarbonat in 150 Th. W asser mit der Vorsicht hinzugesetzt, dass 
bis gegen Ende der Făllung vor jedem weiteren Zusatze die Wiederauflosung des entstan
denen Niederschlages abgewartet wird (!). Man hat wohl darauf zu achten, dass beide 
Losungen vollstăndig kalt sind. N achdem die Ftillung vollendet ist, iibergiesst man dcn 
Niederschlag mit etwa der 3-5 fachen Menge kaltem destillirten W asser, zieht die klare 
Fliissigkeit nach etwa 2 stiindigem Absetzenlassen mit Hilfe eines Hebers klar ab und 
wiederholt dies so oft, bis das Ablaufende, mit 5 Raumtheilen W asser verdiinnt, nach dem 
Filtriren und Versetzen mit etwas Salpetersliure, durch Silbernitratlosung nicht mehr als 
opalisirend sich trfibt, bis also das N atriumchlorid bis auf Spuren entfernt ist. Alsdann 
wird rler Niederschlag auf einem angefeuchteten, dicht gewebten, leinenen Tuche gesammelt 
und nach dem Abtropfen nur gelinde abgepresst. Man ziehe die Presse sehr langsam und 
vorsichtig an, weil sonst das Tuch leicht platzt. Hierauf mischt man den noch feuchten 
Niederschlag in einer Porcellanschale mit 50 Th. Zuckerpulver und zunachst mit 3 Th. 
Natronlauge (von L~ Proc. NaOH). Man achte bierbei sorgfăltig darauf, dass sich nicht 
etwa unzertheilte Kliimpchen von Eis')noxydhydrat in dem Gemische befinden, weil sich 
diese beim spăteren Erhitzen und Eindampfen nur schwierig oder gar nicht auflosen, 
sondern zu kleinen festen Stiickchen, aus Eisenoxyd bestehend, eintrocknen. Die Mischung 
wird nun im Dampfbade bis zur vollstăndigen Klărung erwărmt, nothigenfalls noch etwas 
Natronlauge von 15 Proc. NaOH (0,5 bis hOchstens 2 Th.) zugesetzt, darauf unter Um
riihren zur Trockne eingedampft, zu mittelfeinem Pulver zerrieben, diesem noch so viel 
trockenes Zuckerpulver zugemischt, dass das Gewicht der Gesammtmenge 100 Th. betrăgt, 
und das Ganze durch ein geeignetes Sieb geschlagen. 

Helv. 30 Th. Ferrichloridlosung, 10 Th. Zucker und 10 Th. Wasser werden ge
mischt, alsdann allmăhlich nnd unter Umriihren mit 40 Th. Natronlauge von 30 Proc. 
NaOH (oder 80 Th. Natronlauge von 15 Proc. NaOH) versetzt. Man lăsst einige Stunden 
bis zum Klarwerden stehPn und fiigt alsdann hinzu 500 Th. siedendes W asser. Das Ge
misch wird bis nach erfolgter KlărLmg zur Seite gestellt, die iiberstehende klare Fliissigkeit 
spăter abgehebert und der Niederschlag so lange mit Wasser ausgewaschen, als die Fliissig
keit farblos ablauft und deutlich alkalisch reagirt. Der noch feuchte Niederschlag wird 
in einer Porcellanschale mit 90 Th. Zucker gemischt, die Mischung wird im Dampfbade 
eingetrocknet, der Riickstand gepulvert nnd durch Zumischen von Zucker auf das Gewicht 
von 100 Th. gebracht. 

E'igenscha{ten. Eisenzucker bildet ein rothbraunes, siiss und schwach nach Eisen 
schmeckendes Pulver, welches sich in 20 '['h. Wasser klar anflost. Die wasserige Losung 
zeigt ein anderes Verhalten, als es sonst fiir Losungen von Eisenoxydverbindungen bekannt 
ist: Phosphorsaure, Kohlensăure, Arsensaure, Bernsteinsăue, benzoesaure Alkalisalze er
zeugen in ihr keine Fallung, durch Ferrocyankalium entsteht kein blauer Niederschlag, 
durch Rhodankalium keine rothe Fărbung, durch Gerbsăure!Osung keine blauschwarze 
Fallung. Dagegen fălit Schwefelammonium alles Eisen als Schwefeleisen. 

Auf Znsatz sehr vie1er Nentralsalze (z. B. NaCl, KBr, KJ, Sulfate, Nitrate u. a. m.) 
znr Losung, wird aus derselben beim Erwarmen sofort, bei gewohnlicher Tempera tur all
mahlich unlosliches Eisensaccharat abgeschieden. 

Auf Zusatz von Sauren zur Losung des Eisensaccharates erfolgt zunachst Abscheidung 
von unloslichem Eisensaccharat, bei weiterem Zusatz von Saure werden unter Zerlegung 
des Eisensaccharates die be~effenden Salze des Eisens gebildet. Daher wird die wăsserige 
Losung des Eisensaccharates durch Ferricyankalium nicht verandert; auf Znsatz von Salz
sanre entsteht zunachst schmutzig griine, alsdann rein blaue Farbung. 

Prufung. 1) Man erhitzt 10 ccm der wasserigen Losung (1 : 20) mit 2 ccm Salpetcr
saure. Nach dem Erkalten der Fliissigkeit darf in derselben durch Silbernitrat nur eine 
opalisirende Tri1bung erzeugt werden. Spuren von Chlor sind zuzulassen. 2) Zur Be
stimmung des Eisengehaltes bringt man 1 g Eisenzucker in eine Flasche mit gut 
eingeschliffenem Glasstopfen, fiigt 5 ccm Salzsaure hinzu und verdiinnt nach erfolgter Auf
losung mit 20 ccm Wasser. Hierauf setzt man 1,0 g Kaliumjodid hinzu und lasst das 
verschlossene Gefa;;_s eine Stunde lang bei gewohnlicher Temperatur stehen. Nach dieser 
Zeit sollen zur Bindung des ausgeschiedeuen Jods folgende Mengen 1/10-Normal-Natrium
thiosulfatlosung verbrancht werden: 

Germ.: 5,0-5,3 ccm, entsprechend 2,8-2,968 Proc. metal!. Eisen und Helv.: 
5,35 ccm entsprechend rund 3 Proc. (genauer 2,996 Proc.) metall. Eisen. 
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Anwendung. Der Eisenzucker ist ein mildes Eisenpriiparat, welches nicht unan
genehm schmeckt und die Ziihne nicht angreift, auch den Magen nicht beliistigt. Er steht 
in dem Ansehen, besonders leicht zur Resorption zu gelangen, was allerdings nicht be
wiesen erscheint, um so mehr, als unter dem Einflusse des sauren Magensaftes jedenfalls 
eine Veriinderung des Priiparates erfolgt. Dagegen hat er zweifellos den Vorzug, dass er 
mit alkalischen Nahrungs- oder Genussmitteln vermischt werden kann, ohne Zersetzung 
zu erfahren. 

Man giebt den Eisenzucker von 0,3-0,5-1,0 g drei- bis viermal tiiglich in Pulvern, 
Pillen und Pastillen in allen jenen Făllen, in denen man das Eisen als tonisirendes und 
das Blut verbesserndes Mittel anwenden will. 

Sirupus Ferri oxydati solubilis. Sirupns Ferri oxydati. Eisensirup. Ferri
saccharatsirnp. Natriumferrisaccharatsirnp. 

A) 1 Proc. metallisches Eisen enthaltend. Man bereitet, wie S. 1121 an
gegeben, das Ferrum oxydatum saccharatum der Germ. aus 30,0 Th. Ferrichloridlosung, 
fiigt im ganzen 10<J,O Th. Zucker zu, verdampft aber nicht znr Trockne, sondern auf 
150,0 Th., und fiigt 150,0 Th. Zuckersirup hinzu. 

B) 6,6 Proc. metallisches Eisen enthaltend (Hamb. Vorschr.). Wird wie 
Ferrum oxydatum saccharatum (Germ.) bereitet, nur mit dem Unterschiede, dass der aus 
30,0 Th. FerrichloridlOsung erhaltene Niederschlag (von Fe2(0H)6) nach dem Auswaschen 
gemischt wird mit 25,0 Th. Zuckerpulver sowie 3,0 Th. Natronlauge (von 15 Proc. NaOH), 
worauf man die Mischung auf 45 Th. eindampft. 

C) Sirnpns Ferri saccharati solubilis (Nat. Form). 1 Proc. metallisches 
Eisen enthaltend. Wird entweder nach A dargestellt oder ex tempore aus: Ferri oxy
dati saccharati, Aquae, Sirupi Sacchari ăă. 

Anwendung. Man giebt den Eisensirup zu 3,0-5,0-10,0 g drei- bis viermal 
tii.glich rein, nie in Mixturen und anderen Arzneistoffen, oft aber in Verdiinnung mit 
Sirupus Aurantii fiorum. 

Sirnpus Ferri-Ammonii saccharati (Sirupus Ferri oxydati solubilis HAGER), 
eine Zuckerlfisung mit fast 1,5Proc. Eisen oder 2Proc. wasserleerem Eisenoxyd. 150 Th. einer 
Ferrichloridfliissigkeit von 1,280-1,282 spec. Gew. werden mit der 15fachen Menge kaltem 
destillirtem W asser verdiinnt und mit 120 Th. einer 1 O procentigen Ammoniakfliissigkeit, 
welche zuvor mit ihrer 10fachen Menge destillirtem Wasser verdiinnt ist, gemischt, nach 
einer Stunde auf ein Filter gegeben und der Niederschlag mit einer 1 procentigen Ammo
niakfliissigkeit so lange ausgewaschen, bis das Ablaufende mit Salpetersaure angesăuf'rt auf
hfirt, mit Silbernitrat eine Chlor-Reaktion zu geben. Dann giebt man den Niederschlag 
nebat 10 Th. 10procentiger Ammoniakfliissigkeit auf 700 Th. zerstossenen Zucker, welche 
sich in einem porcellanenen oder eisernen Gefăss befinden, erhitzt unter Umriihren, kocht 
einige Male behufs Verfliichtigung des freien A.etzammons auf und verdiinnt mit soviel 
Rosenwasser, dass das Gewicht der Mischun.g 1100 Th. betrăgt. 

Eisenzucker, krystallisirter. 1000 Th. weisser Zucker werden mit 100 Th. Ferrum 
saccharatum solubile gemischt, in 300 Th. W asser bei Digestionswărme gelfist und an 
einem Orte von ca. 30° C. zur Krystallisation bei Seite gestellt. 

VII. Ferrum oxydato-oxydulatum. Ferrum oxydnlatnm nigrnm. Oxydnm 
Ferri magneticum. A.ethiops martialls. Eisenmohr. Ein Gemisch oder eine Verbin
dung von Ferrooxyd mit Ferrioxyd. 

Da1·stellung. 100 Th. einer Ferrisulfatlosung von ca. 1,318 spec. Gew. setzt man 
eine Losung von 25 Th. krystallisirtem Ferrosulfat in 350 Th. destillirtem Wasser hinzu 
und versetzt nach geschehener Mischung unter Umriihren mit 105 Th. 10proc. Aetz
ammon, oder soviel davon, dass es etwas vorwaltet. Dann giebt man das Gemisch 
in einen eisernen Kessel und kocht so lange, bis der Niederschla~ pulvrig und sehr 
schwarz erscheint. Hierauf wird cler Niederschlag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, 
mit heissem Wasser gewaschen und auf unglasirten Thonplatten bei gelinder Wiirme 
trocken gemacht. .A.usbeute ca. 15 Th. Ein in verdiinnter Salzsiiure bei Digestionswiirme 
vollig Iosliches schwarzes Pulver. Friiher wurde dieses Prii.parat auch durch Gliihung von 
Ferrum oxydatum fuscum, welches mit Olivenol getriinkt war, dargestellt. 

Man bewahrt es in gut geschlossener Flasche auf. Es ist ein hOchst wenig 
wirksames Eisenprii.parat, welches kaum noch Anwendung findet. Die Gabe ist eine be
Iiebige. 
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Bromophtharin, ein Desinfektionsmittel zur groben Desinfektion. Gemisch aus 
Eisenoxyd, Calciumoxyd, Calciumkarbonat, Gips, Natriumsulfat, ca. 5 Proc. Sand, mit einem 
alkoholliislichen Farbstoff gelb gefarbt. Desinficirende Wirkung = N ull. 

Ferrosol. Angeblich ein Doppelsaccharat von Eisenoxydchlornatrium (?) mit 
0,77 Proc. Eisengehalt. Mit Wasser mischbare Fliissigkeit. Bei chlorotischen und anămi
schen Zustănden. Die Zusammensetzung d0.s Prăparates ist nicht năher bekannt. 

Frostsalbe, BREFELD's, ein Gemisch aus Ferrum oxydatum fuscum 6,0; Bolus 
Armena 3,0; Terebinthina 6,0; Sebum taurinum 50,0; Adeps 50,0 und 15 Tropfen Oleum 
Bergamottae. 

Frostsalbe des Parochus WAHLER in Kupferzell ist von vorstehender Salbe nicht 
wesentlich verschieden. 

Grains de beau te von Dr. PrNELLE- Paris. Mit Silberiiberzug versehene Pillen aus: 
Hiilsenfruchtmehl, Zucker, Ferrihydroxyd, Gerbstoff, Drachenblut und einigen aromatischen 
Pflanzenstoffen. 

Purint>, Metallputzpomade von BERENDT & Co.-Berlin besteht aus Englischroth 
und Braunkohlenasche, die mit RiicksUinden der Purinfabrikation zur Paste verarbeitet sind. 

Putzpomade. Adipis 5 kg, Acidi stearinici 700,0 g, Acidi olernici 1,8 kg, Capihs 
mortuum 500,0, Terrae tripolitanae 6 kg, Nitrobenzoli 75,0 g. Die Pulver miissen fein ge
schlămmt sein. Zum Schluss lăsst man die ganze Masse durch eine Farbmiihle gehen. 

ATHENSTADT's Eisentinktur ist der Tinctura Ferri composita, Erganzb., ahnlich zu
sammengesetzt. 

Emplastrum cnm Ferro oxydato. 
Emplâtre ou Onguent de CAXET (Gall.). 
Rp. Emplastri Lithargyri simplicis 

Emplastri I~ithargyri compositi 
Cerae flavae 
Olei Olivae 
Colcotharis aa 100,0. 

Der Colcothar ist mit der Hălfte des Oeles fein 
zu reiben. Gilt als Heilpflaster filr alle Falle. 

Emplastrnm sticticnm rnbrnm. 
Emplastrum sticticum (stypticum) CROLL. 
Emplastrum defensivum rubrnm. Em .. 
plâtre de BAILL}~UL. Rothes Sticticum. 
Rothcs Bruchpflaster CAHRYAN's Bruch-

und Heilpflaster. Stiek- Schwede. 
Rp. Emplastri Plumbi simplicis 400,0 

Cerae flavae 50,0 
Terbinthinae laricinae 20,0 
Olibani pulverati 20,0 
Colcotharis Vitrioli 40,0 
Olei Olivae 20,0. 

Der Colcothar ist vorher mit dem Olivenol fein 
zu reiben. Das Pflaster ist in Stangen aus
zurollen. 

Pilnlae Ferri oxydulati KIRCHMANN. 

Rp. Ferri sulfnrici crystallisati 12,0 
1\Iagnesiae ustae 2,0 
Glycerini gt. XXV vei q. s. 

:M. f. pilulae centum (100), ut singulae 0,03 Fcrri 
oxydulati contineant. 

Liquor Ferri cnm Cacao (Hamb. Vorschr.). 
Aromatische Eisenessenz mit Kakao. 
Rp. 1. Cacao exoleatr 20,0 

2. Spiritus (90 l'roc.) 
3. Aquae aa 240,0 
4. Sirupi Ferri oxydati 

sacch. (H. V.= 6,6°/0 }'e) 33,0 
5. Aquae 227 ,o 
6. Sirupi Saccbari 240,0 
7. )rixturae aromaticae 5,5. 

Man maeerirt 1-3 wăhrend 3 Tagen. Dem Filtrat 
setzt man 4-7 zu. 
Tinctnra Ferri aromatica (Hamb. Vorschr.). 

Aromatische Eisenessenz. 
Rp. Sirupi Ferri oxydati saccharati 

(6,6 Proc. Fe. Hamb. V.) 33,0 
Sirupi Sacchari 240,0 
8piritus (90 Proc.) 165,0 
Aquae 562,0 
Mixturae aromaticae 5,5. 

Mixtnra aromatiea (Hamb. Vorschr.). 
Aromatische l\fischung. 

Rp. Aetheris acetici 4,0 
Tincturae Vanillae 15,0 
Tincturae aromaticae 30,0 
Tincturae Aurantii corticis 60,0 

Tlnetnra Ferri eomposita (Ergănzb.J. 
Aromatisehe Eisentinktur. 

Rp. Ferri oxydati saccharati (Germ.) 75,0 
Aquae 574,0 
Sirupi Sacchari 180,0 
Spiritus (90 Proc.) 165,0 
Tincturae Aurantii 3,0 
'l'incturae aromaticae 1,5 
Tincturae Yanillae 1,5 
Aetheris acetici gtt. V. 

Tinctnra Ferri aromatlca composita. 
Aromatische Eisentinktur (Bad.T.). 

Rp. }'erri oxydati saccharati 22,0 
Aquae 570,0 
Sirupi SaC'chari 240,0 
Spiritus (90 Proc.) 165,0 
Acidi citrici 0,2 
Tincturae Aurantii corticis 3,0 
Tincturae aromaticae 
Tincturae Cinnamomi Cey1anici 
Tinctnrae Vanillae aa o, 75 
Actheris acetici gtt. II. 

'l'rochisci enm Ferro oxydato saeeharato soln
blli. 

Rp. Ferri oxydati saccharati solubilis 100,0 
Saccbari albi 900,0 

5,0 
1,0 

Sacchari vanillina ti 
Tragacanthae pulveratae 
Aquae destillatae 

Fiant trochisci 1000, ut siuguli 
Ferri oxydati saccharati. 

q. s. 
contineant 0,1 

Uugnentum Ferri compositnm (Hamb. Vorschr.). 
F ros t-Heils al he. 

Rp. Boli rubrae laevigatae 25,0 
Ferri hydrici 50,0 
Terebinthinae venetae 50,0 
Se!Ji ovilis 
Adipis suilli 
Olci Layandulae 

aa 435,0 
5,0. 
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Vet. 

Ferrum peptonatum. 

P11lvls antlchlorotlcus ovlnm. 
Rp. Colcotharis rubri Vitrioli 

Fuliginis splendentis aa 200,0 
Vitrioli Ferri 50,0 
Natrii carbonici dilapsi 10,0 
Natrii sulfurici 
Herbae Absinthii 
Fructus Juniperi ăă 400,0 
Radicis Liqniritiae 200,0 
Olei Terebinthinae 50,0. 

Vet. Pnlvis martlatus ad boves. 
Rp. Colcotharis Vitrioli 200,0 

Vitrioli Ferri 20,0 
Kalii nitrici 100,0 
Natrii sulfurici 500,0. 

Divide in partes aequnles 20. 
T!tglich viermal ein Pulver mit Wasser (bei Rlicken

blut der Riuder). 

Vet. Pnlvls sunm surlentlum. 
Tăglich 15 g mit Wasser angerlihrt einem Schafe 

zu geben (bei der Fă u 1 e, nebenher Fiitternng 
mit Pappel- und Weidenlaub). 

(Rnnschpulver flir Săue.) 
Rp. Antimonii crudi 

N atrii nitrici 
Capitis mortuum ăii partes. Dieselbe Mischung passt auch bei R li c k e n b 1 u t 

der Rinder, nur in doppclter Menge pro dosi 
und tăglich drei Gaben. 

Eine Messerspitze auf jedes Futter (zur Unter
drlicku ug der G eschlech tsaufregung der Mastsăue ). 

Vet. Pulvis vermlf11gus suum. 
Rp. Aloes 2,0 

Seminis Strychni 1,0 
Colcotharis Vitrioli 
Radicis Liquiritiae ăă 10,0. 

Dosis: Eine Messerspitze auf das Futter. 

Ferrum peptonatum. 
1. Ferrum peptonatum (Ergănzb.). Eisenpeptonat. Peptoneisen. Peptonate 

de fer. Peptonate of iron. Ferripeptonat. 
Darstellung. 20 Th. trocknes Pepton werden in 2000 Th. Wasser gelOst, worauf 

der kalten Losung eine Mischung aus 240 Th. ftiissigem Ferrioxyrhlorid (Germ.) und 
2000 Th. Wasser in dii.nnem Strahle und unter fortwăhrendem Umriihren zugefiigt wird. 
Zur Făllung des gebildeten Eisenpeptonats wird mit verdiinnter Natronlauge (1,5 Proc. 
NaOH enthaltend) bis zur ganz schwach (!) alkalischen Reaktion versetzt. Hierauf wird 
der entstandene Niederschlag moglichst schnell durch Dekanthiren mit Wasser so lange 
ausgewaschen, bis eine Probe des Waschwassers durch Silbernitratlosung nicht mehr ver
andert wird. Der Niederscblag wird alsdann auf einem angefeuchteten Ieinenen Tuche 
gesammelt und nach dem Abtropfen in einer Porcellanschale mit 3 Th. Salzsăure (von 
25 Proc. HCl) bis zur Auflosung erwarmt. Die Losung wird nunmehr im Dampfbade 
zur Sin1pdicke abgedunstet, der Simp auf Glasplatten gestrichen und bei 50-60° C. 
getrocknet. 

Eigenschaften. Glanzend braune, durchscheinende Blii.ttchen oder Schiippchen, 
welche in 100 Th. = 24-25 Th. Eisen enthalten. Eisenpeptonat lost sich langsam in 
kaltem, schneller in warmem Wasser zu einer schwach sauer reagirenden Fliissigkeit, 
welche weder durch Kochen noch durch Zusatz von Weingeist getriibt wird. Werden 
10 ccm einer Losung (1 = 20) des Eisenpeptonats mit 2 ccm Salzsaure langsam bis zum 
Kochen erhitzt, so :findet zunachst Trii.bung, dann ftockige Ausscheidung statt, bevor Auf
lOsung eintritt. 

Bestimmung des Eisengeltaltes. 0,5 g Eisenpeptonat werden in 20 ccm heissem 
Wasser gelost, mit 10 ccm verdiinnter Schwefelsaure erhitzt, bis die entstandenen Aus
scheidungen wieder gelost sind. Alsdann wird die Losung mit 200 ccm heissem Wasser 
verdiinnt, mit Ammoniakfliissigkeit im Ueberschuss versetzt und so lange im Wasserbade 
erhitzt, bis der Niederschlag sich viillig ausgeschieden bat und die Fliissigkeit farblos 
erscheint. Der Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, mit heissem W asser aus
gewaschen, bis das Filtrat durch Baryumnitrat keine Triibung mehr erleidet, sodann durch 
Auftropfen heisser, verdiinnter Schwefelsaure auf dem Filter in Losung iibergefiihrt. Die 
Losung wird durch Auswaschen des Filters auf etwa 100 ccm gebracht. Man fiigt 3-4 g 
Kaliumjodid hinzu und lasst 1 Stunde lang bei gewohnlicher Temperatur im verschlossenen 
Geîăsse stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen alsdann 21,4-22,3 cC'm 
1 / 10-Normal-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein, entsprechend einem Gehalt von 23,97 
bis 24,97 Proc. metallischem Eisen. Vergl. S. 1089. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 
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11. Liquor Ferri peptonati (Ergănzb.). Eisenpeptonatessenz. 
8,0 g trockenes Pepton werden in 100 g heissem Wasser gelăst. Zu der erkalteten 

Losung fiigt man allmăhlich 174 g FerrioxychioridlOsung (Germ.) unter fortwăhrendem 

Umriihren hinzu. Der durch genaues Neutralisiren der Fliissigkeit mit stark verdiinnter 
Natronlauge (1,5 Proc. NaOH enthaltend) erhaltene Niederschiag wird soiange mit Wasser 
gewaschen, bis im Waschwasser Chior nieht mehr nachzuweisen ist. Alsdann sammelt 
man ihn in einem leinenen Kolatorium 1ind lasst abtropfen. Hierauf verreibt man den 
abgedampften Niederschlag mit 200 g Zuckersirup und fiigt unter Erwărmen soviei Natron
lauge (von 1,5 Proe. NaOH) hinzu, bis Aufliisung des Niederschlages erfoigt, wozu etwa 
90 g der 1,5 procentigen Natronlaug·e erforderlich sind. Der erkalteten (!) Losung werden 
zugefiigt: Spiritus (90 Proc.) 100,0 g, Pomeranzenschalentinktur 3 g, Aromatische Tinktur, 
Vanilletinktur je 1,5 g, Essigăther filnf •rropfen und Wasser bis zum Gesammtgewicht von 
1000,0 g. " 

Klare, rothlich braune Fliissigkeit. 100 Th. enthalten mindestens 0,6 Th. Eisen. 
Vor Licht geschii.tzt aufzubewahren. 

III. Sirupus Ferri peptonati. Eisenpeptonatsirup (Hamb. Vorschr.). Man 
Iose 14,4 g trocknes Pepton in 500,0 g Wasser unter Erwărmen. Zu der erkalteten Losung 
fiigt man eine ll'lischung aus 174,0 Th. Ferrioxychloridlosung (Germ.) und 400,0 Th. Wasser. 
Aisdann neutralisirt man genau mit 1,5 proc. Natronlauge (ca. 50 Th.). Der Niederschlag 
wird ausgewaschen und gelinde ausgepresst, dann in einer Porcellanschale mit 60 Th. 
Zuckerpulver verrieben nud unter Zusatz von 1,5 proc. Natronlauge (ca. 45 Th.) durch 
Erwărmen in Losung gebracht und durch Eindampfen auf ein Gesammtgewicht von 125,0 Th. 
gebracht. Der Sirup enthălt rund 5 Proc. metallisches Eisen. 

IV. Ferralbumose. Fein gehacktes, vom Fett befreites Fleisch wird mittels 
kiinstlichen Magensaftes verdaut, das nach vollendeter Verdauung erhaltene Filtrat zur 
Beseitigung von Eiweiss aufgekocht, mittels N atriumkarbonatlOsung gen au neutralisirt 
nochmals filtrirt und im luftverdiinnten Raume znr Trockne eingedampft. Diese Albumos~ 
wird in 10procentiger wăsseriger Anflosung durch eine Losung von Eisenchlorid (1: 10) 
gefăllt, bis kein Niederschlag mehr entsteht, der Niederschlag gesammelt, gewaschen, ge
trocknet, zerrieben und gesiebt. (DoKKUM.) 

Der Eisengehalt betrăgt rund 10 Proc. Fe = rund 14 Proc. Fe20 3• 

l'erro-Chininum peptonatum. 16 g Eisenpeptonat (mit 25 Proc. Fe) lost man 
durch Kochen in 80 g destillirtem W asser. Anderseits verreibt man 5 g Chininchlor
hydrat in 1 O g destillirtem W asser, setzt q. s. Salzsăure bis zur .Auflosung hinzu, mischt 
beide Fliissigkeiten, dampft zum Sirup ein, streicht auf Glasplatten und trocknet. Enthălt 
20 Proc. metall. Eisen nnd 25 Proc. Chininchlorhydrat. (DIETERICH.) 

Liquor Ferri peptouati. Liquor J<'erri peptonati cum Chinino. 
Ei senpep tona t- Es senz. I. Bad. Taxe. 

I. Bad. Taxe. Rp. Liquoris Ferri peptonati 100,0 
Rp. Feni peptonati 16,0 Chinin1 sulfurici 0,5. 

Aquae talidae 708,0 
Spiritus Cognac 100,0 
Spiritus (90 Proc) 75,0 
Sirupi Kacchari 100,0 
Essentiae Benedictinorum 1,0 

0,5. Aetheris acetici 

II. Miinch. Ap-V. 
Rp. 1. Fcrri peptonati 24,0 

2. Aquae calidae 665,0 
3. Chinini sulfurici 5,0 
4. Spiritus (90 Proc.) 100,0 

J.!an lasse absetzen und filtrire. 
5. Sirupi Sacrhari 200,0 
6. Tincturae Aurantii corticis 3,0 

IL Hamb. Vorschr. 
Rp. Sirupi Ferri peptonati 

Spiritus ăă 125,0 
Aquae 75010 
Mixturae aromaticae (s. S. 1123) 5,5. 

7. Tincturae Vanillae 
8. Tincturae aromaticae aa 1.5 
9. Aetheris acetici 0,25. 

l\Ian lOst 1 in 2 unter Erwă.rmen, in der wieder 
erkalteten Lăsung 3 und fUgt alsdann 4-9 zn. 

Pilulae Ferri peptonati (Form. Berol.). 
Rp. Ferri peptonati sicci 5,0 

Radicis Gentianae 1,0 
Extracti Gentianae 3,0. 

Fiant pilulae No. 60 
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Ferrum phosphoricum. 
Da die Zusammensetzung der phosphorsauren Salze des Eisens in der Nomenklatur 

nicht immer geniigend zum A.usdruck kommt, so hat man sich in jedem einzelnen Falle 
die Frage vorzulegen, welches Salz wohl gemeint ist. 

1. Ferrum phosphoricum oxydulatum (Ergiinzb.). Ferrnm phosphoricum. 
Ferri Phosphas (Brit.). Ferrum phosphoricum caeruleum. Ferrophosphat. Eisen· 
protophosphat. Ferroferriphosphat. Phosphorsaures Eisenoxydul. 

Darstellung. Ergiinzb. Zu ţliner Losung von 3 Th. krystall. Ferrosulfat in 
18 'rh. Wasser wird cine andere Losung von 4 Th. krystall. Natriumphosphat (Na2HPO~ + 12H20) in 16 Th. Wasser unter Umriihren hinzugesetzt. Der ausfallende Niederschlag 
ist zuniichst weiss, wird aber rasch bliiulich. Man bringt ihn alsbald auf ein Filter und 
wiischt ihn solange mit W asser, bis das A.bla11fende, mit Salpetersiiure angesliuert, durch 
Baryumch~orid nicht mehr getriibt wird. Hierauf lăsst man ihn auf porosen Tellern ab
saugen und trocknet bei gewohnlicher Temperatur. 

Brit. liisst eine Losung von 60 Th. kryst. Ferrosulfat in 600 Th. Wasser durch eine 
Lăsl).ng von 55 Th. kryst. N atriumphosphat in 600 Th. W asser bei 40-55° C. făllen, als
dann eine Lăsung von 15 Th. N atriumbikarbonat zusetzen und wie vorher auswaschen. 

Eigenschaften. Ein lockeres, graublaues oder Iavendelblaues, geruch- und ge
schmackloses Pulver, in der Wiirme griinlichblau, bei stlirkerer Hitze graubraun. In 
Wasser und Weingeist ist es unl1islich, von Mineralsăuren wird es leicht gelost. Die 
Losung in verdiinnter Salzsiiure ist schwach goldgelb gefărbt. Es besteht vorwiegend aus 
Ferrophosphat Fe3(P04) 2 , neben geringeren l\fengen Ferriphosphat Fe2 (P0~)2 und Eisen
oxyduloxyd. 

Die Losung in Salzsliure darf nach dem Verdiinnen mit Wasser durch Baryum
chloridlOsung nur schwach getriibt, durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel gefiirbt 
werden . 

..tlufbewahrung. In gut geschlossener Flasche und an einem kiihlen Orte. 
Tageslicht wirkt in betreff der Farbe konservirend . 

..tlnwendung. Die gebriiuchlirhe Gabe ist 0,1-0,3-0,6 mehrmals des Tages in 
allen den Fiillen, wo milde Eisensalze indicirt sind, besonders bei Rhachitis. 

Sirupns Ferri Pho11phatis (Brit.). Sirnpus Ferri phosphorici. Ferri in filis 8,6 g, 
A.cidi phosphorici (66,3 Proc. H3P04) 93,8 g. Sirupi Sacchari 700 ccm, A.quae q. s. ad 
1 Liter. Enthiilt Ferrophosphat. · 

11. Ferrum phosphoricum oxydatum (Ergiinzb.). Ferrnm phosphoricnm 
album. Ferriphosphat. Eisenphosphat. Phosphorsanres Eisenoxyd. Fe2(P04) 2 + 8 H20. Moi. Gew. = 4:4:6. 

Darstellung. Man vermische einerseits 1 Th. Ferrichloridlosung (1,280-1,282 
spec. Gew.) mit 9 Th. Wasser, anderseits lOst man 1 Th. krystall. Natriumphosphat 
(N~HP04 + 12H20) in 9 Th. Wasser. Beide Losungen werden bei gewohnlicher Tempe
ratur gleichzeitig (!) in diinnem Strahle unter Umriihren in ein Gefăss eingegossen. 
Der entstandene Niederschlag wird solange mit kaltem Wasser gewaschen, bis eine Probe 
des Waschwassers nach dem A.nsliuern mit Salpetersiiure durch Silbernitrat nur noch 
opalisirend getriibt wird. Man sammelt ihn alsdann auf einem leinenen Tuche oder auf 
einem Filter, llisst auf porosen Unterlagen absaugen und trocknet bei gewohnlicher 
Tempera tur. 

Eigenschaften. Ein weisses oder gelblichweisses Pnlver, fast geschmacklos, in 
Wasser und Weingeist unloslich, lOslich in Mineralsiiuren, unloslich in Essigsiiure, beim 
Erhitzen braun werdend. - Nach dem Trocknen bei 50° C. hat es die Zusammensetzung 
Fe2(P04) 2+8H20, nach dem Trocknen bei 100°C. entspricht es der Formei Fe2(P04)2+4H20 . 

..tlufbewahrung. In geschlossener Flasche vor Tageslicht geschiitzt . 

..tlnwendung. Wie das blaue Ferroferriphosphat. Das Ferriphosphat findet auch 
eine iiusserliche A.nwendung z. B. in Salbenform auf Krebsgeschwiire (3-5 auf 10 Fett) 
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Ferrum pllosphoricmn cum Natrio citrico. Ferri Pllosphas solubilis (U-St.). 
Ferrum phosphoricum solubile. Man lost 50 Th. Ferricitrat in 100 Th. destillirtem 
W asser unter Erwărmen auf dcm W asserbade, fiigt 55 Th. unverwittertes N atriumphosphat 
hinzu, riihrt bis zu dessen Auflosung, dunstet die Li.isung bei 60° O. zum Sirup ein, streicht 
diesen auf Glasplatten und trocknet. 

Glănzende, griine, durchsichtige Blăttchen, leicht und viillig liislich in Wasser, un· 
liislich in Alkohol. Enthălt 12 Proc. mctallisches Eisen. 

Liquor Ferri phospl10rici ScHOBEr.r. 

Liquor Ferri phosphorici acidus 
Liquor Schobelti. 

Panis martiatns. 
Eisenbrot. 

Rp. I'erri phosphorici oxydati albi 
Farinae triticeae 
Farinae secalinae albissimae 

35,0 
65,0 

Rp. Ferri phosphorici oxydati albi 2,5 
Acidi phosphorici (25 Proc.) 24,0. 

:F'arinae secaliuae grossioris aa 2000,0 
Salis culinarh.; q. s. 

:Man 16st unter Erwărmen, filtrirt, wă.scht mit 
Wasser nach und dampft das Filtrat auf 20,0 ab. 

Einige Tropfen auf Watte in den Zahn zu bringen 
(bei Schmerz cariiiser Zăhne). 

Fructus Carvi 
Fructus Anisi aa q. s. 

Man lasse vom Băcker Brate backen. 
Kindern tăglich zwei bis drei Schnitten mit 

Butter. 
100,0 enthalten circa 0,5 Ferriphosphat. 

III. Ferrum pyrophosphoricum (Ergănzb.). Ferripyrophosphat. Eisenpyro
phospllat. Pyrophosphorsaures Eisenoxyd. Pyroplwspltate de fer. Ferri Pyro
phosphas. Fe4(P20 7) 3 + 9H20. Moi. Gew. = 908. 

Darstellung. Eine Losung von 84 'rh. Natriumpyrophosphat in 500 Th. Wasser 
wird allmăhlich in eine Mischung von 126 'l'h. FerrichloridlOsnng (spec. Gew. 1,28-1,282) 
mit 800 Th. Wasser unter Umriihren eingetrag-en. Man lăsst absetzen, dekanthirt die 
klare Fliissigkeit und wăscht den Niederschlag auf dem Filter solange aus, bis das Filtrat 
nach dem Ansăuern mit Salpetersăure durch Silbernitrat nur noch ganz wenig opalisirend 
getriibt wird. Man trocknet den Niederschlag auf porosen Unterlagen bei Anwendung 
gewohnlicher Temperatur. Wărme ist bei der Făllung und bei dem Auswaschen unbedingt 
auszuschliessen. Ausbeute etwa 50 Th. 

Eigenschaften. Ein weissliches, geruchloses und fast geschmackloses amorphes 
Pulver, fast unlOslieh in W asser, lOslich in verdiinnter Salzsăure, sowie in einer wasserigen 
Losung von Natriumpyrophosphat. Im frischgefăllten Zustande wird es auch durch 
Ammoniakfliissigkeit und durch Ammoninmcitratlosung in Losung iibergefiihrt. 

1 g Ferripyrophosphat IOse sich in 20 ccm Wasser unter Zusatz von 3 g Natrium
pyrophosphat zwar langsam, aber vollkommen auf. Diese Losung muss beim Versetzen 
mit iiberschiissiger Salpetersănre in der Kălte klar bleiben, und diese salpetersaure Losung 
darf durch BaryumnitratlOsung ader SilbernitratlOsung nicht mehr als opalisirend getriibt 
werden. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiltzt. 

Ferri Pyrophosphas solubilis (U-St.). Ferrum pyrophosphoricum solubile. 
Man liist 50 Th. Ferricitrat in 100 Th. destillirtem W asser unter Erwărmen auf dem W asser
bade, bringt 50 Th. unverwittertes Natriumpyrophosphat hinzu, liist unter Umriihren, dunstet 
die Losung bei 50° O. zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet. -
Griine, durchsichtige Blăttchen, leicht loslich in W asser, unliislich in Alkohol. Sie ent
halten 1 O Proc. · metallisches Eisen. 

Mixtura Ferri pyrophosphorlci. 
Rp. 1. Natrii pyrophosphorici 13,0 

2. Aquae destillatae ferridae 100,0 
3. Liquoris Ferri sesquichlorati 

(spec. Gew. 1,280-1,282) 5,0 
4. Aquae destillatae frigidae 100,0. 

Man 16st 1 in 2, lăsst vollig erkaltcn (!), setzt die 'Mischung aus 3 und 4 zu und filtrirt, nachdem der ent
standene Niederschlag sich wieder gelăst hat. Dreimal tăglich cinen Esslăffel mit Selterser Wasser. 

IV. Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico (Ergănzb. Helv.). 
Pyrophosphate de fer citro-ammoniacal (Gall.). Eisenpyrophospllat mit Ammonium· 
citrat. ~fan trligt, wie unter Ferrum pyrophosphoricum angegeben ist, in eine Mischung 
aus 126 Th. Ferrichloridlosung (spec. Gew. 1,280-1,282) mit 800 Th. Wasser nach 
Ergănzb. eine Losung von 84 Th. (nach Helv. von 75 Th.) Natriumpyrophosphat in 
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500 Th. Wasser ein. Der ausgewaschene Niederschiag wird noch feucht in eine Losung 
von 26 Th. Citronensiiure mit 50 Th. Wasser und 100 Th. Ammonialdl.iissigkeit (oder 
soviei von Ietzterer, dass sie ein wenig vorwaltet) eingetragen. Die kiare, event. :filtrirte 
Losung wird in einer Porcellanschale bei nicht iiber 50° C. zum Sirup eingedampft, dieser 
auf Glaspiatten gestrichen und getrocknet. 

Griinlichgeibe Biăttchen von schwachem Eisengeschmacke, Ieicht und vollstandig in 
Wasser lOslich, 18 Procent metallischcs Eisen enthaltend. - Mit Kalilauge erhitzt, giebt 
die wasserige Losung unter Entweichen von Ammoniak einen rothbraunen Niedersehiag. -
Die wăsserige Losung (1 = 10) darf auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit einen Nieder
schiag nicht fallen lassen und nach dem Ansăuern mit Saipetersăure durch Silbernitrat
Iosung hOchstens opalisirend getriibt werden. 

Werden 0,5 g des Prăparates in 2 ccm Saizsiiure geiost und mit 1 g Kaliumjodid 
versetzt, so sollen nach einstiindigem Stehen 15-16 ccm 1/10-Normai-NatriumthiosulfatlOsung 
zur Bindung des ausgeschiedenen Jods erforderiich sein. Vergl. S. 1089. Vor Licht 
geschiitzt aufzubewahren. 

Sirupus Ferri pyrophosphorici. Sirop de pyrophosphate de fer (Gall.). Ferri 
pyrophosphorici cum Ammonio citrico 10,0, Aquae destillatae 20,0, Sirupi Sacchari 970,0. 

V. Ferrum phosphoricum cum Natrio pyrophosphorico. Ferrum et 
Natrium pyrophosphoricnm (Austr.). Pyrophosphate de fer et de sonde (Gall.). 
Natrium pyrophosphoricum ferratum. Natrinmferripyrophosphat. Ferro-Natrinm
pyrophosphoricum. Das Praparat ist eine Iose molekuiare Verbindung von Ferripyro
phosphat, Natriumpyrophosphat und kieinen Mengen Natriumchiorid. 

Darstellung. 200 Th. krystallisirtes Natriumpyrophosphat werden zu 
Puiver zerrieben, mit 400 'l.'h. kaltem, destillirtem Wasser iibergossen und unter 
bestandigem Umriihren allmăhlich mit 120 Th. FerrichloridlOsung (von 1,282 spee. 
Gew.), welche vorher mit 200 Th. destillirte·m Wasser verdiinnt sind, versetzt, und 
zwar so, dass nicht eher cine zweite Portion dieser EisenlOsung zugesetzt wird, ehe nicht 
der vorher entstandene Niederschiag in Losung iibergegangen ist. Diese Fliissigkeit wird 
mit 1000 Th. Weingeist gemischt, der dadurch entstandene Niederschiag mit etwas 
Weingeist abgewaschen, zwischen Fliesspapier ausgepresst und bei gelinder Wiirme ge
trocknet. Ausbeute circa 125 Th. 

Nigenschaj'ten. Das nach vorstehender Vorschrift bereitete N atriumferripyrophos
phat bildet ein weissliches, amorphes (nicht krystallinisches) Puiver von erwarmend mild 
salzigem, keineswegs styptischem Geschmack, welches sich in kaltem Wasser Iangsam lost 
und daruit eine biassgriinliche Losung giebt, aus welcher es durch W eingeist wieder aus
gefiillt wird. Wird die Losung bis zum Aufkochen erhitzt, so findet die Umsetzung in 
Orthophosphorsăure statt, und es scheidet sich weisses FerriorthophosJJhat ab. Die Gegen
wart freier Siiure setzt es ebenfalls, aber Iangsamer, in Orthophosphat um, selbst die 
Kohlensaure der Luft geniigt, diese Umsetzung anzubahnen. Dem den Hauptbestandtheil 
dieser Verbindung angeblich bildenden Natrium- Ferripyrophosphat wird die Formei 
Fe4(P207) 3 + 3Na~P207 + 14H20 zugeschrieben, doch ist diese Formei nicht vollig sicher
gestellt. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Glasgefassen, vor Săuredampfen und vor 
Tageslicht geschiitzt. 

Anwendung. Man giebt das Natriumferripyrophosphat fiir sich oder in Puiver
und Pillenmischungen zu 0,2-0,5-1,0 g zwei- bis dreimal tăglich. In der Losung ver
meide man saure Zusiitze. 

Ferrum pyrophosphoricum solnbile. Phosphate de fer soluble de LERAs. 
Ist ein Gemisch aus Ferripyrophosphat, Natriumpyrophosphat und Natriumchiorid in 
Lamellenform. 

100 Th. krystallisirtes Natriumpyrophosphat werden in der lOfachen Menge destil
lirtem Wasser geiost und nach und nach in kleinen Portionen unter Umriihren solange mit 
Ferrichioridlllsung versetzt, als der dadurch entstehende Niederschlag noch in Losung iiber
geht. Dann setzt man noch 10 Th. krystallisirtes Natriumpyrophosphat hinzu, dampft bei 
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gelinder Wărme auf ein Drittel-Volum ein, trăgt mittelst eines Pinsels die Fliissigkeit auf 
Glastafeln und lăsst am lauwarmen Orte trocken werden. Ausbeute ca. 130 Th. 

Dieses Prăparat bildet glănzende, durchscheinende, farblose oder weisse Lamellen 
oder Lamellensplitter. Es ist in W asser leicht loslich, damit eine fast farblose Losung von 
sehr schwach salzigem und styptischem Geschrnack gebend. 

Das LERAs'sche losliche Eisenphosphat wird wie vorstehend bereitet, in Stelle 
des Ferrichlorids aber Ferrisulfatlosung genommen. · 

Liquor Ferri pyrophosphorici. Natronhaltige Ferripyrophospbatlosung, ent
halt 1 Proc. Ferripyrophosphat in Losung. 48 Th. krystallisirtes Natriumpyrophosphat 
werden in 850 Th. destillirtem Wasser gelost und der kalten Losung unter Umriihren all
măhlich 24 Th. Ferrichloridfl.iissigkeit von 1,282 spec. Gew. (oder aus 12 Th. krystallisir
tem Ferrichlorid), verdiinnt mit 50 Th. destillirtem Wasser, zugesetzt. Nachdem der ent
standene Niederschlag nach mehrstiindiger Maceration in Losung iibergegangen ist, werden 
noch 2 Th. krystallisirtes Natriumpyrophosphat hinzugegeben und gelost, endlich filtrirt 
und das Fdt1at bis auf 1000 Th. m1t destillirtem Wasser verdiinnt. 

Solution de LERAS, Phosphate de fer soluble de LERAS, eine franzosische Spe
cialităt, wird wie die Ferripyrophosphatlosung dargestellt und aus 10,0-12,0 krystallisirtem 
Natriumpyrophosphat, 16,0 Ferrisulfatlosung von 1,317 spec. Gew. und soviel destillirtem 
Wasser bereitet, dass die Losung 1000,0 betrăgt. 

Sirupus Ferri pyrophosphorici LERAS. Sirop de LEUAS. Eine Losung von 
0,5 Natriumb1karbonat, 1,0 des Natriumferripyrophosphats in 50,0 Sirupus Sacchari und 
50,0 Sirupus Aurantii fl.orum. Ein kalkhaltiges Wasser zu den Sirupen ist zu vermeiden. 

Rp. 
Vinum Chinae ferratum FoRESTIER. 

1. Ferri pyrophosphorici 
2. Acidi citrici aa 5,0 
3. Natrii pyrophosphorid 10,0 
4. Glycerini 50,0 
5. Vini Hispanici 200,0 
6. Corticis Chinae 50,0 
7. Corticis Aurantii fructus 15,0 
8. Vini Hispanici 750,0. 

Man bereitet durch Digestion eine Lllsung von 
1-5, anderseits stellt man einen Auszug von 
6-8 dar, vermischt bei de und filtrirt nach einigen 
Ta gen. 

Bei kachektischen, anaemischen, chlorotischen 
Leiden tăglich drei bis viermal ein balbes W ain
glas. 

Lac Ferri (Hamb. Vorschr.). Lac Ferri pyrophosphorici (Ergănzb.). Eisenmilch. 
Man lost 2 Th. N atriumpyrophosphat in 40 Th. W asser und 5 Th. Glycerin, filtriri und 
bringt nach und nach unter Umriihren eine Mischung von 3 Th. Ferricbloridlosung (spec. 
Gew. = 1,282) und 40 Th. Wasser hinzu und fiillt mit Wasser zu 100 Th. auf. 

Lac Ferri cum Calcio phosphorico (Hamb. Vorschr.). Zu einer Losung von 
100 g Natriumpyrophosphat iu 2 Liter Wasser werde eine Mischung von 100 g Ferri
chloridlosung (spec. Gew. 1;282) und 50 g einer Calciumehloridlosung (1 +2) sowie 2 Liter 
Wasser gegossen. Der entstandene Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, nach 
volligem Abtropfen wiederholt mit geringen Mengen W asser gewaschen und mit 0,5 g 
N atriumpyrophosphat, 400 g weissem Sirup und soviel W asser angeriihrt, dass man 
2 Liter enthălt. 

Elixir Ferri Prrophosphatis (Nat. form.). 

Rp. Ferri pyropbospborici 
solubilis (U-St.). 35,0 g 

Aquae destillatae 60 ccm 
Elixir aromatici q. B. ad 1 Liter. 

Pyrophosphorsaures Eisenwasser. Auf 125 Liter mit Kohlensaure imprăg
nirtes destillirtes (!) Wasser giebt man eine :filtrirte Losung von 180,0 g Natriumpyro
phosphat in 3250,0 g Wasser, sowie 90,0 g FerrichloridlOsung (spec. Gew. 1,282) mit 225,0 g 
Wasser. Das Natriumpyrophosphat wird in der vorgeschriebenen Menge Wasser gelost 
und in die vollig erkaltete (!) Losung wird die Eisenlosung tropfenweise (!) unter 
Umschiitteln eingetragen. Die erhaltene Losung ist zu filtriren. Sind die Losungen warm, 
so lost sich der zuerst entstehende Niedersehlag nicht mehr auf, sondern man erhălt eine 
bleibende Făllung. Das pyrophosphorsaure Eisenwasser ist mit destillirtem Wasser zu 
bereiten, weil es mit gewohnlichem W asser bereitet nach einiger Zeit Niederschlage bildet. 
Die Flaschen sind vor dem Einfiillen des fertigen Wassers in einer pneumatischen Wanne 
mit Kohlensăure zu fiillen. 

VI. Ferrum hypophosphorosum. Man hat ein Oxydulsalz und ein Oxydsalz 
des Eisens mit der unterphosphorigen Săure zu unterscheiden. 

Ferrum hypophosphorosum (hypophosphoricum) oxydulatum. Hypophosphis 
ferrosus. Ferrohypophosphit Fe(P02H2) 11 Moi. Gew. = 186. 
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Darstellung. 10,0 Calciumhypophosphit und 16,4 krystallisirtes Ferrosulfat nebst 
50,0 kaltem destillirtem Wasser werden in einer Flasche gemischt und eine Stunde macerirt, 
die Fliissigkeit durch Filtration gesondert und bei sehr gelinder Wărme abgedampft. Aus
beute ca. 11 Th. 

Eigenschaften. Ein griingelbliches krystallinisches, der Zersetzung ungemein 
leicht unterworfenes Pulver. Wegen letzteren Umstandes ist von dem Gebrauche desselben 
abzurathen. 

Anwendung. Ein recht iiberfliissiges Praparat, welches besonders bei Phthisis 
grosse Erfolge sichern soll. Es diirfte durch ein Gemisch aus Ferrochlorid und Calcium
hypophosphit zu gleichen Theilen jederzeit ersetzt werden. 

Ferrum hypophosphorosum oxydatum. Ferri Hypophosphis (U-St.). Unter
phosphorigsaures Eisenoxyd. Fe2(PH20 2) 6 • Moi. Gew. = 502. Man lllst 100 Th. 
kryst. Ferri-Ammoniumsulfat in 400 Th. Wasser, andrerseits 67 Th. Natriumhypophosphit 
in 125 Th. Wasser und mischt beide Lilsungen unter Umriihren. Man wascht den ent
standenen Niederschlag, bis das ablaufende Waschwasser ohne Geschmack ist, und trock
net schliesslich an einem warmen Orte. 

Ein grauweisses, geruchloses und fast geschmackloses Pulver, an der IJuft bestandig. 
Unlllslich in Wasser, leicht lllslich in Salzsaure. Eine Lilsung van Natriumcitrat nimmt 
es mit griinlicher Fărbung auf. Im Glasrohre stark (!) erhitzt, entwickelt es selbstentziind
lichen Phosphorwasserstotl". In verdiinnter Essigsauro mnss es sioh ohne Riickstand auf
lilsen (Ferriphosphat); diese essigsaure Lilsung darf mit Ammoniumoxalat keinen weissen, 
in Salzsaure lllslichen Niederschlag (Calcium) ausscheiden. 

Aqoa Ferri nervina WoLFF & CALMBERG. Enthalt nach KRtiCKEBERG in 10000 Th.: 
Ferrokarbonat 1,50, Calciumphosphat 20,57, Natriumchlorid 23,\19, Natriumbikarbonat 9,97. 
Man wird es demnach nachzubilden haben ans: Ferrochlorid (FeC~+2H20) 2,1, Natrium
phosphat (Na3P04) 21,75, Calciumchlorid (CaC~) 20,72, Calciumkarbonat 1,3, Natrinm· 
bikarbonat 12,17, Kohlensaures Wasser 10000,0. Man vergl. S. 343. 

Elixir Cinehonae et Ferri (N at. form.). 

Rp. Ferri phosphorici solubilis 
(U-St.) 

Aquae 
Elixir Quininae compositi 

35,0 g 
60,0 ccm 

(Nat. form.) s. S. 765 q. s. ad 1 Liter. 

Ellxir Cinehonae, Ferri et Bismuti (Nat. form.). 
Rp. Bismuti Ammonio-citrici 

s. s. 487. 17,5 g 
Aquae fervidae 30,0 g 
Liquoris Ammonii caustici q. s. 
Elixir Cinchonae et Ferri 

(s. vorher) q. s. ad 1 Liter. 
Ammoniakf!Ussigkeit ist nur soviel zuzusetzen als 

erforderlich ist, um das W1smutsalz in Losung 
zu bringen. 

Elixlr Cinehonae, Ferri et Caleii Laetophos
phatls (Nat. form.). 

Rp. Calcii !actiei 8,5 g 
Acidi phosphorici 

(85 Proc. H 3P04) 4 ccm 
Liquoris Ammonii caustici 

(1 O Proc.) 32 ccm 
Acidi citrici 16,0 g 
Elixir Cinchonae et Ferri 

(s. oben) q. s. ad 1 Liter. 

Elixlr Ferrl Phosphatis (Nat. form.). 

Rp. Ferri phospholici solubilis (U-St.) 35,0 g 
Aquae 60,0 ccm 
Elixir aromatici q. s. ad 1 Liter. 

Ellxir Ferrl Pltosphatis, Qulninae et 
Stryehninae (Nat. form.). 

Rp. Ferri phosphorici solubi!is (U-St.) 17,5 g 
Chinini puri 8, 75 g 
Strychnini puri 0,275 g 
Spiritus (94. Voi. Proc.) 130,0 ccm 
Elixir aromatici q. s. au 1 Liter. 

Ellxir Ferrl Hypophosphitis (N at. form.). 
Rp. Liquoris Ferri Hypophosphitis 

(Nat. form.) 100 ccm 
Elix1r aromatici 900 ccm. 

Llqnor Ferrl Hypophosphitis (Nat. form.). 
Rp. Ferri-Ammonii sulfurici 

(Eisenalaun s. S. 114.8) 
N atrii hypophosphorosi 

330,0 g 
220,0 g 
215,0 g Kalii citrici 

Glycerini 
Aquae 

150,0 ccm 
q. s. ad 1 Liter. 

Pulvls Ferri Phosphatls efl'erveseens( Nat. form.). 
Rp. Ferri phosphorici solubilis (U-St.) 24.,0 

Natrii bicarbonici 366,0 
Acidi tartarici 330,0 
Sacchari 280,0. 

Slrupus Phosphatnm eomposltns (Nat. form.). 
Chemical food. 

Rp. Calcii carbonici 35,0 g 
Ferri phosphorici solubi!is (U-St.) 
Ammonii phosphorici âa 17,5 g 
Kalii bicarbonici 
Natrii bicarbonici ââ 4,0 
Acidi citrici 60,0 
Glycerini 65,0 ccm 
Acidi phosphorici (50 Proc.) 125,0 cem 
Aquae Aurantii florum 125,0 cem 
Tincturae Persionis 16,0 ccm 
Sacchnri 525,0 g 
Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Slrupus Ferri Hypophosphltis (Nat. form.). 

Rp. Ferri hypophosphorosi (U-St,) 17,5 g 
Kalii citrici 25,0 g 
Aquae Aurantii florum 65,0 ccm 
Sirupi Sacchari q. s. ad 1 Liter. 

:IIan beachte, dass dieser Sirup das Ferrlhypo
phosphit enthălt. 
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Slrnpns Ferri hypophosphorosi 
(Erganzb. Hamb. V.). 

Rp. 1. Ferri sulfurici crystall. 3,0 
2. Aquae 4,5 
3. Acidi phosphorici (25 Proc.) 3,0 
4. Calcii hypophosphorosi 2,05 
5. Sirupi Sacchari q. s. 

l\lan bereitet eine Losung von 1-3, trllgt 4 ein. 
Nach 5 Minuten wird der entstandene Nieder
sehlag durcb Koliren und l'ressen entfernt. 
1 Th des Filtrates mit 8 Th. Sirupus Sacchari 
gemischt. Man bea<'hte, dass dieser Sirup Ferro· 
hypophosphit enth!tlt. 

Slrnpns Hypophosphltnm eompositns. 
1 Hamb. Vorschr. 

Acidi hydrochlorici (12,5 Proc.) 1,0 
Spiritus diluti (70 Voi. Proc.) 9,0 
G!ycerini 12,0 
Sirupi Ferri hypophosphorici 321i,O 
Sirupi Calcii hypophosphorosi 650,0. 

• II.Nat.form. 
Rp. Calcii hypophosphorosi 35,0 g 

Kalii hypopho•phorosi 
Natrii hypophosphorosi aa 17,5 g 
Ferri hypophosphorosi (U -St) 
Mangani hypophosphorosi ăa 2,25 g 
Kalh CI triei 5,0 g 
Acidi citrici 2,0 g 
Chinini bydrochlorici 1,125 g 
'Tincturae Strychni 22,0 ccm 
Sacchari 775,0 g 
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Rp. Chinini sulfuriCI 
Extracti Strychni 

1.0 
2,0 Aquae q. s. ad 1 Liter. 

Ferrum sesquichloratum. 
1. Ferrum sesquichloratum anhydricum. Wasserfreies Ferrichiorid. Wasser

freies Eisenchiorid. Perchiorure de fer. Ferri Chioridum. Fe2Cl6• :Moi. Gew. 
=325. 

Dieses Praparat wird durch Erhitzen von Eisendraht in einem Strome trockenen 
Chlorgases erhalten und stellt kantharidenglanzende Krystallblăttchen (etwa wie krystall. 
Fuchsin) dar. Sie sind sehr hygroskopisch und in Wasser, Alkohol und Aether leicht 
loslich, doch wird es in atherischer Losung unter dem Einfluss des Lichtes leicht zu Eisen
chloriir reducirt. Die durch Zerfliessen dieser Krystalle an der Luft entstehende Fliissigkeit 
hiess friiher Oleum martis per deliquium. Das wasserfreie Eisenchlorid ist lediglich ein 
Sammlungspraparat, welches praktisch kaum verwendet wird. 

11. Ferrum sesquichloratum (Germ.). Ferrum sesquichioratum crystalli
satnm (Austr.). Ferri Chioridum (U-St.). Geibes, krystallisirtes Eiseuchiorid oder 
Ferrichiorid. Ferrum perchioratum crystallisatum. Ferrnm mnriaticum oxydatum 
crystallisatnm. Fe2Cl6 + 12H20. :Moi. Gew. = 54:1. 

Zur Darstellung bringt man 1000 Th. Ferrichlorid!Osung von 1,280-1,282 spec. 
Gew. in eine Porcellanschale, dampft sie in dieser auf 483 Th. ein und lasst diesen Riick
stand unter Bedecken der Schale an einem kiihlen, trockenen Orte erkalten. Binnen 1-2 
Tagen erstarrt die Fliissigkeit zu einer gelben, krystallinischen Masse. Sobald sie voll
standig fest geworden ist, warmt man die Schale liber einer Flamme rasch an, nimmt den 
ganzen Kuchen heraus, zerstosst ihn in einem kalten, trockenen Porcellanmorser zu Stiicken 
und bringt diese in trockne Gefasse, welche sogleich zu verstopfen und mit Paraf:fin zu 
dichten sind. · 

Eigenscha[ten. Gelbe, strahlige, drusig oder warzig krystallinische Massen, sehr 
hygroskopisch, an der Luft zerfliesslich; durch Sonnenlicht werden sie zum Theil zu Ferro
chlorid reducirt. Schmelzpunkt zwischen 35 und 40° C. Sie losen sich leicht in Alkohol 
und in Wasser, auch in Aetherweingeist, die Losungen reagiren sauer. Das Praparat 
besteht aus 60 Proc. wasserfreiem Ferrichlorid Fe2Cl6 und 40 Proc. Wasser. Die Losung 
von 1 Th. des Praparates in 1 Th. Wasser entspreche in ihrer Reinheit den bei Liquor 
Ferri sesquichlorati gestellten Anforderungen. 

Au[bewahrung. In mit Korken dicht verschlossenen Gefassen unter Paraf:fin
dichtnng an einem kiihlen Orte, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Insbesondere zur Darstellung von Pillenmassen. 
Ferrum sesquichioratum crystallisatum rubrum. W asserarmes krystallisirtes 

Ferrichiorid. Fe2CI6 +6H20 oder 5~0. Moi. Gew. = 433 bez. 415. Dieses Salz wird 
erhalten, wenn man die o ben erwiihnte gelbe Krystallmasse Fe2CI6+ 12H90 iiber Schwefel
saure sich selbst iiberlasst. Die Krystallmasse wird alsdann zunachst wieder fliissig und 
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bei weiterem Abdunsten von Wasser scheiden sich alsdann aus der Losung rothe warzen
artige Krystallmassen der Zusammensetzung Fe2CJ.s+5Hg0 (auch 6H20) aus. Es entsteht 
ausserdem direkt, wenn man eine Eisenchloridlosung iiber die vorher angegebene Koncen
tration von 60 Proc. Fe2CJ" hinaus an einem warmen Orte abdunsten liisst. 

Dieses Salz ist nicht das von den Pharmakopoen recipirte; es findet sich zuweiien 
zufăllig in geringeren oder grosseren Mengen in dem officinellen gelben Salze, wenn die 
Ferrichloridlosung zuweit eingedampft worden war. 

III. Liquor Ferri sesquichlorati (Germ.). Ferrum sesquichloratnm solutum 
(Austr. Heiv.). Chlornre ferrique dissous (Gall.). Liquor Ferri Chloridi (U-St.). 
Uquor Ferri Perchloridi 1) (Brit.). Liquor Ferri perchlorati. Liquor Ferri muri a
tiei oxydati. Oleum MBI·tis. Liquor stypticus Loofii. Eisenchloridftiissigkeit. 
Ferrichloridftiissigkeit. EisenOI. 

Die von den verschiedenen Pharmakopoen aufgenommenen Praparate enthalten ver
schiedene Mengen von Ferrichiorid. 

Darstellung. Diese erfoigt durch Oxydation von Ferrochioridiiisung und zwar 
mittels Chior oder Konigswasser. Bei der Darstellung verfolgt man das Ziei, eine mog
lichst neutraie FerrichloridlOsung zu gewinnen, welche frei ist von Salpetersăure oder 
freiem Chior und moglichst frei von freier Salzsăure und basischem Ferrichiorid. Dies ist 
der Grund, weshaib man zunachst das krystaiiisirte Saiz darstellt. 

125 Th. abgeriebenen Eisendraht (ziemlich genau gewogen) iibergiesse man in einem 
langhalsigen Kolben in mehreren Antheilen, so dass kein Ueberschăumen stattfindet, mit 
525 Th. Salzsiiure von 25 Proc. HOL W enn die Einwirkung der Saure auf das Eisen in 
der Kălte nachliisst, so fiihrt man die Reaktion durch Erwiirmung auf dem Wasser- oder 
Sandbade zu Ende. [Man hiite sich, den entweichenden Wasserstoff einzuathmen oder zur 
Entziindung zu bringen.] 

Nachdem die Salzsiiure mit Eisen gesattigt ist, wird die warme (!) Losung in ein 
tarirtes, zuvor mit Wasser genăsstes Filter gegeben, und der EisenrPst mit dem letzten 
Theile der Losung, zuletzt mit etwas heissem (!) destillirtem Wasser .in das Filter ge· 
spiiit. Das Filter wird mit warmem (!) Wasser mit Hilfe einer Spritzflasche vollig aus
gewaschen und dann mit seinem Inhalte getrocknet, um durch Nachwiigen das Gewicht 
des in Losung gegangenen Eisens zu erfahren. Waren gerade 100 Th. Eisen gelost worden, 
80 8ind dem Filtrate 260 Th. Salzsiiure von 25 Proc. HCl und 135 Th. Salpetersiiure von 
2!) Pro<'. HN03 zuzusetzen. Wiiren nnr 98 Th. Eisen gelost worden, 80 miisste der Zu
satz berechnet werden: 100:260 = 98: x (= 254,8) und 100: 135 = 98: x (= 132,3). Es 
wiiren in diesem Falle also 254,8 Th. Salzsaure und 132,3 Th. Salpetersaure hinzuzusetzen. 

Man gieht das Filtrat, die Ferrochioridiosung, in einen Glaskolhen 2) mit nicht zu 
langem Halse, welcher bis zu 2h damit angefiillt sein kann, setzt zur Ueberfiihrung in 
Ferrichlorid die vorgeschriebenen Mengen Salzsiiure und Salpetcrsiiure hinzu, verschliesst 
die Kolhenoffnung mit einem Glastrichter und erhitzt im W asserbade oder Sandhade bis 
auf ca. 90" C. Die hier sich freimachenden Dampfe und Gase hiite man sich einzuathmen. 
Zur Priifung, ob die Chlorirung (Oxydation) der Ferrochloridlosung vollendet ist, hereite 
man sich eine sehr verdiinnte Losung eines oberflachlich ahgewaschenen Krystalls von 
Kaliumferricyanid. In diese liisst man einige Tropfen des Koiheninhaltes fallen. Zeigt 
sich nun keine Blaufărbung mehr, so ist die Ueberfiihrung des Ferrochlorids in Ferri
chlorid heendet. 

Nunmehr wird der Kolheninhalt in eine tarirte Porcellanschaie gehracht und soweit 
eingedampft, dass fiir je 100 Th. des geiosten Eisens = 483 Th. Riickstand verhieiben. 
Ist dieser Punkt erreicht, so verdiinnt man die Fliissigkeit mit Wasser, dampft wiederum 
his auf 483 Th. ein und wiederholt dieses Verfahren so oft, his sich nach der unter 
"Priifung" angegehenen Reaktion mit Schwefeisăure und Ferrosulfat Salpetersiiure nicht 
mehr nachweisen Iasst. Das wiederholte Abdampfen bat den mehrfachen Zweck, den vor
handenen Ueherschuss von Salpetersaurc (bez. freiem Chior und Oxyden des Stickstoffs), 
aher auch die vorhandene freie Salzsiiure zu entfernen. Dieser Zweck wird allerdings 
erreicht, zugleich aher werden kleine Mcngen Ferrichlorid unter Ahspaltung von Chlor
wasserstoff in Ferrihydroxyd verwandelt, 80 dass die von Salpetersiiure und freier Salz
siiure hefreite Ferrichloridlosung schliesslich etwas Ferrioxychlorid enthălt. Indessen ver
folgt die Vorschrift die Absicht, eine Ferrichioridlosung darzustellen, weiche keinesfalls 

1) Man heachte, dass Brit. einen Liquor Ferri perchloridi und einen Liquor 
Ferri perchioridi fortis kennt. 

2) Hier ist ahsichtlich ein Koihen (nicht eine Schale) vorgeschriehen, weil in diesem 
die entwickelten Dampfe von Stickoxyd wieder zu Untersaipetersaure regenerirt zuriick
fliessen und nicht unausgenutzt in die Luft entweichen. 
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freie Saizsăure, Salpetersiiure, freies Chior oder Oxyde des Stickstoffs enthalten darf, wăhrend 
ein geringer Gehalt an Ferrioxychiorid als weniger stărend mit in Kauf genommen wird. 
Hat der Versuch gezeigt, dass die Lăsung Salpetersăure nicht enthalt, so dampft man, 
wenn năthig, nochmals ein und verdiinnt den noch heissen Riickstand mit so viei Wasser, 
dass das Gesammtgewicht das Zehnfache der angewendeten Eisenmenge betrăgt und das 
spec. Gewicht bei 15" C = 1,280 bis 1,282 ist. 

Ein anderes, weniger bequemes Verfahren der Darstellung besteht in der Chlorirung 
dcr Ferrochloridlăsung durch Chlorgas. Die o ben aus 100 Th. Eisen gewonnene Ferro
chloridlăsung wird bis auf 800 Th. mit destillirtem Wasser verdiinnt, bis auf 60-80° C. 
erwărmt, und in dieselbe so lange Chlorgas eingeleitet, bis die Eisenlăsung sich gegen 
Kalittmferricyanid indifferent verhălt. Leitet man das Chlorgas in eine kalte oder zu 
koncentrirte Ferrochloridlăsung, so geht die Chlorirung nur langsam vor sich, und ein 
Theil Chlorgas geht sogar unausgenutzt durch die Eisenlăsung und entweicht. Nach voll
endeter Chlorirung muss die Fliissigkeit durch Aufkochen von freiem Chlorgase befreit 
werden. Fiir die Ferrochloridlăsung aus 100 Th. Eisen ist das Chior aus 450 Th. 29proc. 
roher Salzsăure und 95 Th. Braunstein erforderlich. 

Eigenschaj'ten. Die Ferriehloridlosung uer Pharmakopoen ist eine gelbbraune, 
sauer reagirende Fliissigkeit, fast ohne Chior- oder Salzsăuregeruch. Sie lăsst sich in jedem 
Verhaltnisse mit Wasser, Weingeist und Glyeerin mischen. Durrh kleine Mengen von 
Alkalien entsteht nur eine rothbraune Fărbung der Losung infolge Bildung von Ferri
oxychlorid, durch Alkalien (KOH, NaOH, NH!. OH) im Ueberschuss werden je nach den 
eingehaltenen Bedingungen verschiedene Ferrihydroxyde erhalten. Beziiglich der Kon
centration stellen die einzelnen Pharmakopoen folgende Anforderungen: 

Austr. Brit. Gal!. Germ. Helv. U-St. 

Spec. Gew. bei 15° C. 1,28 1,11 1,26 1,280-1,282 1,28-1,29 1,387. 
Proc. metall. Eisen 10,0 4,50 8,96 10,0 10,0 13,0 
Proc. Fe~Cl6 29,0 13,0 26,0 29,0 29,0 37,8 
Proc. Fe2Cl6+ 12~0 48,2 21,6 43,3 48,2 48,2 62,9 

Liquor Ferri percbloridi fortis (Brit.). Hat das spec. Gew. 1,42 und soll in 
100 ccm = 22,5 g Eisen enthalten. In Gewichtsprocenten demnach: 15,84 metallisches 
Eisen oder 45,9 Proc. wasserfreies Ferrichlorid oder 76,5 Proe. Fe2CI6 + 12H20. Indessen 
stimmen diese Procentangaben mit dem specifischen Gewichte nicht tiberein. 

Gehaltstabelle der Losungen des wasserfreien und krystallisirten Ferricblorids. 
Temperatur 17,5° C. (nach HAGER). 

Spec. Gew.J Proc. Proc. 
1 Spec. Gew. 

Proc. Proc. 
1 Spec. Gew.[ 

Proc. Proc. 

Fe.cr. Fe2Ct. Fe,cr. .Fe,Cl6 Fe2Cl6 
Fe2Cl6 

+ t~H.o +t~H.o +t2H20 

1,670 
1 

60 100,0 1,415 40 66,6 1,180 20 33,3 
1 

1,659 

1 

59 98,2 1,403 39 64,9 1,170 19 31,6 
1,648 58 96,4 1,390 38 63,2 1,160 18 29,9 
1,636 

1 

57 94,8 1,376 37 61,5 1,150 17 28,3 
1,624 56 93,2 1,364 36 59,9 1,140 16 26,6 
1,612 55 91,5 1,352 35 58,2 1,131 15 24,9 
1,600 54 89,8 1,340 34 56,6 1,123 14 23,3 
1,587 53 88,2 1,328 33 54,9 1,113 13 21,6 
1,573 52 86,4 1,316 32 53,2 1,104 12 19,9 
1,560 51 84,tl 1,304 31 51,6 1,095 11 18,3 
1;547 50 83,2 1,292 30 49,9 1,087 10 16,6 
1,533 49 81,5 1,280 29 48,2 1,078 9 14,9 
1,520 48 79,9 1,268 28 46,6 1,069 8 13,3 
1,507 47 78,2 1,256 27 44,9 1,060 7 11,6 
1,494 46 76,5 1,245 26 43,2 1,051 6 9,9 
1,481 45 74,9 1,234 25 41,6 1,042 5 8,3 
1,469 44 73,2 1,223 24 39,9 1,033 4 6,6 
1,45-! 43 71,6 1,212 23 38,3 1,025 3 4,9 
1,441 42 69,9 1,202 22 36,6 1,016 2 3,3 
1,428 41 68,3 1,191 21 34,9 1,008 1 1,6 

Das spec. Gew. der Liisungen vermehrt oder vermindert sich zwischen 8-24° C. bei 
Ab- und Zunahme der Wărme um 1° C. bei einem Gehalt an wasserfreiem Chlorid 
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von 50-60 Proc. 

" 45-49 " 
40-44 " 

Ferrum sesquichloratum. 

durchschn. um 0,0008 von 30-39 Proc. durchschn. 
" " 0,0007 20-29 " 
" " 0,0006 10-19 

" 

um 0,0005 
" 0,0004 
" 0,0003 

Priifung. Die Reinheit des Prliparates stellt man in folgender Weise fest: 
1) Breitet man liber einer Glasscheibe einige Tropfen Eisenchloridfllissigkeit aus und 

hălt liber dieselbe einen mit Ammoniakfllissigkeit benetzten Glasstab, so sollen nicht Nebel 
entstehen. Bei einem erheblichen Gehalte an freier Salzsă ure entstehen augenblicklich 
dichte Nebel von Salmiak. - 2) Hlilt man liber die Oeffnung des die Eisenchloridlosung 
enthaltenden Geflisses ein Stlick mit Zinkjodidstlirkelăsung befeuchtetes Pa pier, so 
darf dasselbe nach 2 llfinuten nicht blau geflirbt werden, andernfalls enthlilt das 
Prliparat freies Chlor. (Man achte darauf, dass nicht Eisenchloridlosung in Sub
stanz auf das Papier gelangt.) - 3) Nach dem Ansăuern mit Salzsliure darf sie mit 
20 Th. Wasser verdlinnt durch Ferricyankalium nicht sogleich gebllint werden (Ferrosalz). 
- 4) Man verdlinnt eine Probe mit Wasser und făllt mit Aetzammon im Ueberschuss. 
Das Filtrat ist farblos (bei Gegenwart von Kupfer ist es vielleicht blănlich). Ein Theil 
desselben darf beim Eindampfen und Gllihen keinen Rlickstand hinterlassen (feuerbestlindige 
Stoffe), ein anderer Theil auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser weder eine weisse 
(Zink), noch eine gefarbte Trlibung oder Flillung (Kupfer und andere Metalle) veranlassen. 
Ein dritter Theil des Filtrats mit Salzsăure schwach angesauert, darf auf Zusatz von 
Chlorbaryumlosung keine weisse Trlibung (Schwefelsaure) geben. Ein vierter Theil des 
Filtrats wird bis zum Verschwinden des Ammoniakgeruchs erwarmt. Wird die erkal tet e (!) 
rlickstandige Fllissigkeit mit dem gleichen Volumen konc. Schwefelsăure gemischt und 
diese Mischnng mit Ferrosulfatlăsung liberschichtet, so soll keine braune Zone entstehen 
(Salpetersaure).- 5) Auf zu hohen Gehalt an Ferrioxychlorid priift man durch Aufkochen 
der Losung. Es darf alsdann keine Trlibnng auftreten. - 6) Auf Arsen prlift man am 
sichersten im MARsH'schen Apparate, s. S. 404. Weniger genau mit BETTENDORF's Reagens. 
Wird 1 ccm Eisenchloridlosung mit 3 ccm Zinnchlorlirlosung versetzt, so geht zunlichst die 
Dunkelfărbung der Fllissigkeit in Hellgrlin liber, indem Ferrochlorid gebildet wird. In dieser 
Fllissigkeit darf innerhalb 1 Stunde eine Farbung sich nicht zeigen, anderenfalls ist Arsen 
zugegen. 

Bestimmung des Eisengehaltes. Man wagt (!) 2,5 g des Liquors ab, ver
diinnt mit W asser, falit mit Ammoniak unter Erwarmen, filtrirt, wascht aus, trocknet den 
Niederschlag, gliiht ihn und wagt das vorhandene Eisenoxyd. Gefundenes Fe20~ ><O, 700 
= metallisches Eisen. Gefundenes Fe20 3 >< 2,031 = wasserfreies Ferrichlorid Fe2Cl.. Ge
fundenes Fe20 3 ><3,3812 = krystallisirtes Ferrichlorid Fe2016 +12H20. 

Aufbewahrung. In Glasflaschen mit Glasstopfen vor Tageslicht geschiitzt, 
weil durch Belichtung das Ferrichlorid zu Ferrochlorid reducirt wird. Man achte darauf, 
dass die Stopfen der Gefasse nach jerlesmaligem Gebrauche gereinigt werden, weil ~onst 
an Hals und Stopfen durch den Ammoniakgehalt der Zimmerluft hlissliche Ausscheidungen 
von Eisenhydroxyden entstehen . 

.Anwendung. EisenchloridlOsung ist ebenso wie das feste Eisenchlorid das krlif
tigste der Eisenoxydsalze. Sie koagulirt Eiweiss, wirkt daher im konc. Zustande auf 
Schleimhliuten und Wunden litzend, in starker Verdiinnung adstring-irend. Innerlich erzeugt 
sie in konc. Form heftige Magenentziindung. In starker Verdiinnung zeigt sic allgemeine 
Eisenwirkung, stort aber die Verdauung. ~fan benutzt sie: Aeusserlich als Aetzmittel bei 
wildem Fleisch, Kondylomen, Diphtherie, als blutstillendes Mittel, verdiinnt zu adstrin
girenden Injektionen. Innerlich nur selten und dann entweder in Form von Tropfen oder 
von Pillen. 

Eisenchlorid vertrăgt sich nicht mit Natriumkarbonat, Tannin, gerbstoffhaltigen 
Aufgiissen, Schleimen, Gummi ambicum, Opium, Morphin, Secale cornutum, Ergotin, Ei
weissstoffen, Quecksilbersalzen, Arsenik, Brechweinstein, Schwefelantimon etc. Helv. giebt 
flir die Eisenchloridlosung als Hochstgaben: 1,0 g· pro dosi, 4,0 g pro die. 
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Aether martiatus. 
Aether Ferri muriatici. 

Rp. Liquors Ferri sesquichlorati 5,0 
Aetheris 20,0. 

Man Iăsst einen Tag unter hăufigem Umschutteln 
stehen und giesst dann den Aethcr ab. 

Bacilli e J<'erro sesquichlorato MARTI". 
Rp. Ferri sesquichlorati crystallisati 

Radicis Althaeae ăa 1,0 
Glycerini q. s. 

Fiat bacillum unum. Doses V. 
Bei chronischer Metritis, Uteruskatarrh. 

Collodium ferratum. 
Collodium martiatum. Collodium hae· 

mostaticum. Collodium stypticum. 
Rp. Ferri sesquichlorati crystall. 2,0 

Collodii 18,0. 
Aeusserlich, als blutstillendes Mittel. 

Gossypium haemostaticnm (Ergtinzb.). 
Gossypium stypticum (Nat. form.). 

Ei sench !ori d w a t te. 
Ergănzb. Nat form. 

Rp. Liquoris Ferri sesqui
chlorati (Ergănzb. = 
1,28, Nat. form. = 
1,387.) 

Aquae 
Gossypii depurati 
Glycerini 

500,0 
1100,0 
1000,0 

Glycerolatum martiatum CLAR. 

500,0 
500,0 
500,0 
500,0. 

Glycerinum cum Ferro sesquichlorato. 
Rp. Liquoris Jo'erri sesquichlorati 2,5 

Glycerini 97,5. 
Halbstundlich 1 Kaffeeloffel voll bei Croup, Diph

therie. 

Llnimentum martiatum. 
Rp. Liquoris Ferri sesquichlora ti 20,0 

Aquae destillatae 
Glycerini aii 50,0. 

Bei Krampfadern, Blutadcrn, Varices, jeden 3. bis 
4. Tag das auf Leinwand gestrichene Liniment 
aufzupressen. 

Liquor aurens contra perniones. 
Gol den- }-.rost s piri tus. 

Rp. Liquoris Ferri sesquichlorati 20,0 
Spiritus diluti 30,0. 

Die Frostanschwellung [morgens und abends zu 
bestreichen. Man Jasse 1 /2 Stunde trocknen und 
verbinde das Glied mit Watte. 

Uquor haemostaticus ADRIAN. 
Haemostaticum JANSEN, 

Rp. Liquoris Ferri sesquichlorati 
Salis culinaris aa 10,0 
Aquae destillatae 30,0. 

Mixtura antihaemoptoica OPPOLZER. 
Rp. Liquoris Feni sesquichlorati 1,5 

Aquae destillatae 150,0 
Sirupi Papaveris 30,0 
Tiucturae Opii simphcis 0,3. 

Halbstundlich einen Ess!Offel voll. 

Tiuctura Ferri ammoniata. 
Tine tura Martis aperi ti va. Aroph 

Paracelsi. 
Rp. Ammonii chlorati ferrati 5,0 

Spiritus diluti (70 Voi. Proc.) 20,0. 
::\Ian lOst durch Digetiren und fi1trirt mehrmals 

tliglieh 30--60 Tropfen. 

Tinetura }'erri Citro-Chloridi (Nat. form.). 
Tastcless Tineture of Iron. 

Rp. I_Jiquoris Ferri sesquichlorati 
(1,387) 250,0 ccm 

K atrii ci triei 460,0 g 
Spiritus (94 Voi. Proc.) 160,0 g 
Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter. 

Tiuctura Ferri sesquichlorati. 
'l'inctnra Ferri muriatici oxydati. 

Rp. Liq noris Fcrri sesquichlorati 5,0 
Spiritus diluti (70 Voi. Proc.). 20,0. 

llnguentum Ferri sesquichlorati. 
Unguentum haemostaticum. 

Rp. }'erri sesquiehlorati crystallisati 5,0 
Aquae destillatac 1,0 
Adipis 20,0. 

Ungueutum contra colllbustiones STARR. 
BTARR'sche Brandsalbe. 

Rp. Liquoris Ferri sesquichlorati 2,0 
Vaseliui 16,0. 

Yet. Collodium stypticuUI. 
Rp. Liquoris Ferri scsquichlorati 5,0 

Collodii 50,0. 
Zum Bcpinseln der Geschwi'tre am Ohr und an der 

Schweifspitze. 

Vet. Liquor vuluerarius stypticus. 
Rp. Liqnoris Ferri sesquichlorati 10,0 

AJuminii su1fnrici 5,0 
Acidi benzoici e Toluolo 1,5 
Aquae t·ommunis 150,0. 

Damit befeuchtete Charpie oder Leinwand in die 
Wunde zu legen. 

IV. Tinctura Ferri chlorati aetherea. Spiritus aethereus martiatus. Liquor 
anodynus martiatus. Tinctura nervina BESTlTSCHEFF. Tinctura tonico- nervina 
BESTUSCHEFF. Tinctura aurea LAMOTTE. BESTUSCHEFF's Nerventropfen. LAMOTTE's 

Goldtropfen. Die von den einzelnen Pharmakopoen gegebenen Vorschriften weichen zwar 
in den Mengenverhăltnissen von einander ab. Sie stimmen aber zum Theil dariu i.i.berein, 
dass man die l\1ischungen in langen cylindrischen, gut verstopften Flaschen zunăchst dem 
Sonnenlichte aussetzen soli, bis sie farblos geworden sind. Dann soll man sie an einem 
dunklen Orte unter ofterem Liiften des Stopfens lassen, bis sie wieder goldgelbe Fărbung 
angenommen ha ben. Die einzelnen Vorschriften lauten: 

Austr. Spiritus Ferri sesquichlorati aethereus. 
sati (Fe2Cl6+ 12H20) 15,0, Spiritus Aetheris (0,820) 180,0. Im 

Ferri sesquichlorati crystalli
Sonnenlicht entfărben, dann 

wieder gelb werden lassen. 
Brit. Tinctura Ferri perchloridi. 

Gew. = 1,42) 250 ccm, Spiritus von 90 Proc. 
einfaches Mischen zu bereiten. 

Liquoris Ferri sesquichlorati fortis (spec. 
250 ccm, Aquae q. s. ad 1 Liter. Durch 
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Germ. Tinctura Ferri chlorati aetherea. Aetherische Chloreisentink
tur. Liquoris Ferri sesquichlorati (spec. Gew. 1,280-1,282) 1,0, Aetheris 2,0, Spiritus 7,0. 
Im Sonnenlicht entfărben, dann wieder gelb werden lassen. 

Helv. Spiritus aethereus ferratus. Liquoris Ferri sesquichlorati (Spec. Gew. 
1,28-1,29) 1,0, Spiritus aetherei 9,0. Im Sonnenlil'ht entrărben und wieder gelb werden 
lassen. 

U-St. Tinctura Ferri chloridi. Liquoris Ft>rri sesquichlorati (spec. Gew. 1,387) 
250 ccm. Spiritus (94 Vol. Proc.) q. s. ad 1 Liter. Die Mischung soll vor der Abgabe 
mindestens drei Monate stehen, dann vor Licht geschiitzt in Glasstopfenflaschen auf
bewahrt werden. 

Tinctura Ferri Chloridi aetherea Nat. Form. ist = Tinctura Ferri chlorati 
aetherea Germ. 

Man giebt diese mehrmals taglich zu 10-20-30 Tropfen in einem Glase voll 
Zuckerwasser bei Chlorose und Nervenschwăche. 

Sirop de per<•hlorure de fer (Gall.). Liquoris Ferri sesquichlorati (spec. Gew. 
1,26) 15,0, Sirupi Sacchari 985,0. 

V. Ammonium chloratum ferratum. Eisensalmiak (Germ. Helv.). Chlorure de 
fer et d'ammonium. Ammonium muriaticum martiatum. Flores Salis ammoniaci 
martiales. Ist keine chemische Verbindung, sondern eine galenische Mischung. 

Germ. Ammonii hydrochlorici 32,0 Th. werden in einer Porcellanschale mit Liquo
ris Ferri sesquichlorati (1,280-1,282 spec. Gew.) 9,0 Th. gemischt und unter fortwăhrendem 
Umriihren im Dampfbade zur Trockne verdampft. Es enthalte etwa 2,5 Th. metallisches 
Eisen. 10 ccm einer wăsserigen Losung, welche in 100 ~cm = 5,6 g Eisensalmiak entbălt, 
werden nach Zusatz von 2 ccm Salzsăure kurze Zeit zum Sieden t>rhitzt. N ach dem Er
kalten fiigt man 0,5 g Kaliumjodid hinzu und lăsst 1 Stunde bei gewiihnlicher Temperatur 
im geschlossenen Glase stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen 2,5-2,7 ccm 
1/ 10- Normal-N atriumthiosulfatliisung erforderlich sein. 

H el v. Liquoris Ferri sesquichlorati 1 ,O Th., Ammonii hydrochlorici 6,0 Th., Aquae 
3,0 Th. werden im Wasserbade unter Umriihren zur Trockne verdampft. 

Pomeranzengelbes, krystallinisches, etwas hygroskopisches Pulver, in 3 Th. Wasser 
loslich. 

Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Anwendung zu 0,1-0,3-0,5 g mehr
mals taglich als roborirendes Eisenmittel und zur Beforderung des Auswurfes bei Bronchitis. 

VI. Liquor Ferri oxychlorati (Germ). Ferrum oxychloratum solutum (Helv.). 
Liquor Ferri peroxychlorati. Eisensubchlorid11iissigkeit. Peroxyde de fer soluble. 

Eisenchloridli.isungen sind im Stande, grosse Mengen von frisch gefălltem Ferri
hydroxyd aufzuliisen. Diese Losungen haben eigenthiimliche, rothbraune Fărbung. Wenn 
das Eisenchlorid mit geniigenden Mengen Ferrihydroxyd verbunden ist, so lăsst sich in der 
Losung das Chior durch Silbernitrat nicht ohne weiteres nachweisen. 

Darstellung. Diese ist nach Germ. und Helv. die gleiche, nur schreibt die 
Helv. einige liberfliissige Umstăndliehkeiten zur Fii.llung des Ferrihydroxydes vor. 

Man mischt 350 Th. Ferrichloridliisung (von 1,280-1,282 spec. Gew.) mit 1600 Th. 
kaltem destillirten Wasser. Sodann mischt man in einem hinreichend gerăumigPn Gefăsse 
350 Th. Ammoniakfliissigkeit ( von 1 O Proc. NH3) mit . 3200 Th. kaltem destillirten W asser 
und giesst die Ferrichloridliisung unter Umriihren in die verdiinnte Ammoniakfliissigkeit. 
Jede Temperaturerhi.ihung ist auszuschliessen; sehr zweckmassig ist es, die Ammoniak
fliissigkeit durch Eintragen einiger Eisstiicke kalt zu halten. Nach Beendigung der Fallung 
muss die Fliissigkeit deutlich nach Ammoniak riechen (!) und rothes Lackmuspapier 
blauen. Aueh hier ist (wie bei Liquor Ferri acetici S. 1092) darauf hinzuarbeiten, dass 
der Niederschlag wirklich aus normalem Ferrihydroxyd Fe2(0H)6 besteht und weder wasser
armere Rydrate noch Ferrioxychloride enthalt. Riecht die Fliissigkeit zu Ende der Fallung 
nicht deutlich nach Ammoniak, so muss von diesem noch zugegossen werden. Da in 
dieser Anweisung schon ein Ueberschuss von Ammoniak vorgeschrieben ist, so wiirde das 
Eintreten dieses Falles darauf hinweisen, dass entweder die Ferrichloridliisung zu sauer 
oder die Ammoniakfliissigkeit zu schwach ist. Den Niederschlag sammelt man nach sechs
stiindigem Stehen auf einem leinenen Kolatorium und wascht ihn unter N achgiessen von 
destillirtem W asser so lange aus, bis sich das Abtropfende, nach dem Ansauern mit Sal
petersaure, mit Silbernitrat nicht mehr triibt. Dann legt man die Kanten des Kolatoriums 
aneinander, und unter Umschniiren mit Bindfaden schliesst man es beutelfiirmig oder in 
einer W eise, dass das Kolatorium mit seinem Inhalte einem zugeschniirten Beutel ăhnlich 
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ist. Man legt es nun einige Stunden in destillirtes W asser, hierauf den Beuteltheil auf 
den ăusseren Boden einer umgestiilpten porcellanenen Abdampfschale, so dass das aus dem 
Inhalte Abtropfende abwii.rts fliessen kann, driickt den Zipfeltheil des Kolatoriums mit den 
Hănden aus, iiberdeckt den Beutel mit einer Porcellanplatte oder einem Teller und be
schwert den Teller nach und nach 2 stiindlich mit Gewichten, so dass wohl die Fliissigkeit 
sehr langsam aus dem Niederschlage austreten, aher von dem Niederschlage selbst nichts 
durch die Maschen des Gewebes treten kann. 1\Ettels einer Presse lăsst sich dieses Aus
driicken im Anfang weniger zweckmăssig bcwerkstelligen. N achdem der grosste Theil des 
W assers aus dem Beutel allmăhlich ausgedriickt ist, kann man mit der Presse nachhelfen. 
Der Druck auf den Niederschlag kann bis zu 10-1.1 kg nach und nach verstărkt werden. 
Die Masse hat dann ein fast gleiches Gewicht wie die zur Făllung verwendete Ferrichlorid
losung und eine hrocklige Konsistenz. Man giebt sie in eine tarirte Flasche mit weiter 
Oeffnung und iibergiesst sic dariu mit 30 Th. Salzsănre von 25 Proc. HOL Man setzt 
einen Stopfen auf und schiittelt gut durch. Hierauf stellt man die Mischung an einen 
kiihlen schattigen Ort und wiederholt das Umschiitteln alle 3-4 Stunden. lm Verlaufe 
von 1-2 Tagen ist dann Losung erfolgt. Wenn es nicht unbedingt nothig ist, so ver
meide man es, die Losung durch Erwărmen zu befordern, wenn dies auch zulăssig ist. 
Man verdiinnt auf etwa 800 Th., lăsst nun einige Tage absetzen, giesst die Losung klar 
ab und bringt sic durch Zusatz von W asser auf das vorgeschriebene spec. Gewicht. 

Eigenscltaften. Eine braunrothe, klare oder fast klare, sauer reagirende Fliissig
keit von nur schwach adstringirendem Geschmacke, in 100 Th. = 3,5 Th. metall. Eisen 
enthaltend. Das spec. Gewicht ist = 1,050 bei 15° C. Sie lăsst sich mit Wasser, wenig 
Weingeist, auch mit ZuckerHisung ohne Tri.'tbung mischen. Konc. Salzlosungen scheiden 
Ferrihydroxyd aus; durch Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniak wird gleichfalls Ferri
hydroxyd gefăllt. Kaliumferrocyanid erzeugt blaue, Gerl1săurel0sung schwarze Făllung. 
Das Prăparat gerinnt nach 1ifterem Erhitzen; in der Kălte durch Einwirkung von Spuren 
Schwefelsăure, Alkalien, Karbonaten und Sulfaten der Alkalien. Nicht verăndert wird es 
durch Gegenwart kleiner l\Iengen von Salzsăure und Salpetersăure. Viele Neutralsalze, 
z. B. Ferrosulfat, Magnesiums~llfat, erzeugen Făllung. Beim Vermischen mit Eiweisslosung 
entsteht, wenn die Fliissig·keit vollig neutra! gemacht wird, ein rostfarbener Niederschlag 
von Ferrialbuminat (s. S. 1095). 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach kann das Ferrioxychlorid aufgefasst 
werden als cine Verbindung von 1 Moi. Fe2Cl6 + 8 Mol. Fe2(0H)6• 100 Th. enthalten 
3,5 Th. metallisches Eisen, entsprechend 7,07 Th. der Verbindung Fe2Cl6 + 8 Fe2(0H)6• 

Prufung. 1 crm fliissiges Eisenoxychlorid wird mit 19 ccm Wasser verdiiJJnt und 
G:tierauf mit 1 Tropfen Salpetersăme und 1 Tropfen SilbernitratlOsung· versetzt: die Fliissig
keit muss im durchfallenden Lichte klar erscheinen. Eine Tri.'tbung wiirde ungehOrigen 
Chlorgehalt anzeigen_ Es wi.'trde alsdann der Schluss zu ziehen sein, dass 1 Mol. Fe2Cl6 

mit weniger als 8 Moi. Fe2(0H)6 verbunden ist. Die Verhăltnisse sind genau einzuhalten, 
insbesondere ist nur 1 Tropfen Salpetersăure und 1 Tropfen Silbernitratlosung anzuwenden. 
Wiirde mehr Salpetersăure zugesetzt werden, so wi\rde ein Gemisch von Ferrinitrat 
und Ferrichlorirl entstehen und infolgedessen das Chior durch Silbernitrat nachweisbar 
werden. 

Zur quantitativen Bestimmung des Eisengehaltes kann man a) cine gewogene Menge 
mehrmals mit Salpetersăure eindampfen, gliihen und den Ri.'tckstand als Ferrioxyd, Fe203, 

wăgen, oder b) cine gewogene Menge mit einem Ueberschuss von Ammoniakfliissigkeit 
fallen, den Niederschlag· auswaschen, trocknen, gliihen und als l<'errioxyd wăgen; c) mass
analytisch verfahren: 5,6 g des Prăparates werden mit 3 g Salzsăure schwach erwărmt, 
bis eine hellgelbe Losung resultirt Nach dem Erkalten ftigt man 20 ccm Wasser und 
2 g J odkalium hinzu, und lăsst 1 Stunde im verschlosseneu Gefăsse bei gewohnlicher 
Wărme stehen. Alsdann ftillt man zu 100 ccm auf und titrirt 20 ccm dieser Losung mit 
1,'10-NatriumthiosulfatlOsuug. Von letzterer miissen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods 
7 ccm verbraucht werden . 

.Aufbewaln·ung. Dieselbe erfolge in gut geschlossenen Gefăssen an einem kiihlen 
Orte, vor Sonnen- oder Tageslicht geschiitzt, da durch Einwirkung desselben die Ab
scheidung von Niederschlăgen begiinstigt wird. 

Handb. d. pharm. Praxis. 1. 72 
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Dispensation. Wird Liquor Ferri oxydati dialysati verordnet, so darf (Germ.), 
bez. soll (Helv.) Liquor Ferri oxychlorati abgegeben werd~n. 

Sirupus Ferri dialysati, Sirupus Ferri oxychlorati (Harnb. Vorschr.). Eisen
oxychloridsirup. Liquoris Ferri oxychlorati 40,0, Aquae destillatae 100,0, Sacchari 
210,0. Enthiilt 0,56 Proc. metallisches Eisen. 

VII. Liquor Ferri oxydati dialysati (Ergănzb.). Ferrnm hydroxydatum dialysa
tum liquidnm (Austr.). Dialysirtes, fliissiges Eisenhydroxyd. Dialysirtes Eisen. 
Fer BRAVAIS. Das thatsăchlich durch Dialyse dargestelite Prăparat ist dem Ferrioxy
chlorid zwar ziemlich ăhnlich; aher doch nicht gănzlich mit demselben identisch. 

Darstellung. 100 'l'h. Ferrichloridlosung verdtinnt man mit 150 Th. destillirtem 
Wasser, kiihlt die Mischung ab und versetzt sie in kleinen Antheilen unter Umriihren und 
Ausschluss jeder Erwărmung mit einer Mischung von 25 Th. Ammoniakfliissigkeit und 
25 Th. Wasser. Wenn nach 1-2 Stunden die Fliissigkeit voliig klar geworden ist, fiigt 
man ihr vorsichtig so viei Arnmoniakfliissigkeit zu, bis eine bleibende, schwache Triibung 
entsteht und beseitigt diese durch vorsichtige Zugabe von etwas Ferrichloridlosung (klărt 
sich die Fliissigkeit nach dem ersten Zusatz von Ammoniak nach einiger Zeit nicht vollig, 
so giebt man nattirlich kein Ammoniak mehr zu, sondern beseitigt die Triibung durch Zu
gabe von Ferrichloridlosung). 

Diese Losung giebt man in einen Dialysa~or und unterwirft sie in diesem solange 
der Dialyse (s. unten), bis sie neutra! ist, und das die Membran umgebende Wasser nicht 
mehr brăunlich gefărbt ist unjl kein Chior oder wenigstens nur Spuren desselben enthiilt. 
Ist dies der Fali, so bringt man die Losung durch Eindunsten oder durch Verdtinnen mit 
Wasser auf das spec. Gewicht 1,05. 

Eigenschaften. Eine rothbraune, klare, neutrale, kaum nach Eisen schmeckende 
Fliissigkeit, welche sich von der sonst ăhnlichen Ferrioxychloridlosung durch folgende 
Momente unterscheidet: 

Die mit Wasser verdiinnten (1 : 20) Losungen zeigen folgendes Verhalten: 

Ferrocyankalium 
Rhodanammonium 

Gerbsăure 

Silbernitrat 

Ferrioxychlorid 

Blaue Făllung 
Blutrothe Fărbung 

Blauschwarze Ferritannatlosung 

1 O ccm mit 3 Tropfen Salpeter
săure zeigen nach Zusatz von 
10 Tropfen Silbernitratlosung 
im auffallenden wie im durch
fallenden Lichte starke Triibung 

Dialysirtes Eisenhydroxyd 

Schwache Triibung ohne Fărbung 
Geringe Triibung, die Fliissig

keit wird heller gelb 
Triibung; auch nach mehrstiin

digem Stehen kein Nieder
schlag 

10 ccm mit 3 Tropfen Salpeter
săure werden erst nach 30 
Tropfen des Reagens im auf
fallenden Lichte triib, im durch
fallenden Lichte klar. 

Die Losung kann auf 70-80° C., ja bis zum Sieden erhitzt werden, ohne dass un
losliche Antheile sich ausscheiden, sie kann im Wasserbade zur Trockne abgedunstet 
werden, der Verdunstungsriickstand ist in Wasser loslich. Sie enthălt bei einem spec. 
Gew. von 1,05 bei 15° C. = 3,5 Proc. metall. Eisen oder 5 Proc. Eisenoxyd. 

Ihrer chemischen Zusammensetzung nach ist sie eine Losung eines sehr stark 
basischen Ferrichlorids, d. h. das Ferrihydroxyd wird durch die moglichst geringste Menge 
Ferrichlorid in Losung gehalten. 

Pritfung. Werden 5 ccm des Praparates mit 5 ccm verdiinnter Salpetersăure er
wărmt, bis die Losung gelb geworden ist, darauf mit 4,5 ccm 1/ 10-Normal-Silbernitratlosung 
versetzt, so soli nach dem Umschiitteln und Filtriren eine klare Fliissigkeit erhalten wer
den, welche durch Silbernitrat nicht mehr getriibt wird. Vor Luft geschiitzt aufzu
bewahren. 

Dispensation. V on den Pharmakopoen schreibt nur die Au str. vor, dass ihr 
Ferrum hydroxydatum dialysatum liquidum in der That dureh Dialyse bereitet werden soli. 
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Germ. sagt.: Wenn Liquor Ferri oxydati dialysati verordnet wird, so darf Liquor Ferri 
oxychlorati gegeben werden. Helv.: Wenn Liquor Ferri dialysati verordnet wird, so soll 
Ferrum oxychloratum solutum gegeben werden. 

Dialyse. Der Vorgang der Dialyse beruht bekanntlich darauf, dass zwei Fliissigkeiten 
von verschiedener Zusammensetzung, welche von einander Jurch cine Membran getrennt 
sind, sich durch diese hindurch ins Gleichgewicht zu setzen suchen, soweit wenigstens 
ihre diffusionsfahigen Bestandtheile, die sog. Krystalloide, in Betracht kommen. Als Mem
bran benutzt man heute das fftr die Zuckerfabrikation fabricirte Dialysepergamentpapier 
(Osmose-Papier, s. S. 720). Man beachte wohl, dass nicht das gewohnliche zu Verpackungs
zwecken dienende Pergamentpapier hierfiir benutzt werden kann. Fiir Dialyse nur einiger
massen grosserer Mengen benutzt man den nachstehenden, von KnuYssE angegebenen 
Dialysator. 

Der Dialysator besteht aus einem langlich- viereckigen tlachen Kasten. Die lichte 
W eite entspricht 43 cm Lange bei 2~ cm Breite und 3 cm Tiefe. An jeder der Breitseiten 
des Kastens ist eine Scheide-
wand von ebenfalls 3 cm 
Hohe eingesetzt, die am 
Boden befestigt ist und sich 
in einem Abstand von 2 cm 
von der Breitseite befindet, 
so dass zwei kleine Behiilter 
entstehen, von welchen der 
eine fiir die A.ufnahme des 
frischen W assers dient, 
wahrend der andere das 
verbrauchte W asser auf
nimmt. Zwischen diesen bei
den schmalen Behaltern be
findet sich ein Raum von 
38 cm Lănge. Dieser Raum 
ist anf dem Boden mit einer 
Anzahl Leisten versehen, 
welche 5mm breit undebenso 

Aruicht uorr. ohut-. 

rtilt . 

Fig 249. Dinlysator oach Kn uvs. >:, 

hoch in einem Abstand von 1,5 cm von einander parallel mit den Langsseiten laufen und sich 
an die Scheidewandc anschliessen. A uf diese Leisten kommt das Pcrgamentpapier zu liegen. 
Die Lange und Brcite des Papiers ist gleich der des mittclsten Raumes vermehrt um 6 cm. 
Man schlagt nun an allen vier Seiten des Papiers einen Streifen von 3 cm Breite aufwarts 
um die an den vier Eckpunkten entstehenden dreicckigen Stiicke auf die Seite, so dass 
man ein flaches l'apierkastchen erhalt, welches gerade in den mittelsten Raum des Dialy
sators passt. Das Papicr wird jetzt auf die Seiten aufgelegt, so dass die aufstehenden 
Seiten durch die Langsseiten des Kastens und die Scheidewănde gestiitzt wcrden. Das 
Papier kann man sich der Bequemlichkeit halber auch auf einem gesonderten Rahmen 
falten, dessen Abmessungen um ein wenig kleiner sind als der Innenraum des Kastens; 
man setzt dann das auf dem Rahmen gefaltete Papier mit diesem in den Kasten und ent
fernt sodann den Rahmcn wieder, da dieser sonst den Raum fiir die dialysirende Schicht 
unnothig verkleinern wiirde. Man lasst nun das W asser in das erste Reservoir einfliessen. 
Dasselbe gelangt durch Oeffnungen, welche unten in den Scheidewanden zwischen den 
Lcisten angebracht sind, in den mittleren Raum, fliesst dort langsam an der Unterseitc des 
Pergamentpapiers entlang und gelangt ebenfalls durch Oeffnungen in der zweiten Scheide
wand in das dritte Reservoir, von wo es den Dialysator durch eine in der Năhe des 
Bodens durch die A.ussenwand gebohrte Oeffnung von 1,5 cm Durchmesser verlăsst. 

Um zu verhiiten, dass der Papierkasten zu stark auf die Leisten aufdriickt, hat man 
Sorgc zu tragen, dass das Niveau der Fliissigkeit innerhalb in gleicher Hohe mit dem 
Wasser in den beiden A.ussenbehiiltern zn stehen kommt. Dies lasst sich dnrch folgende 
Regulirung des A.bflusses erreichen. In die A.usflussoffnung des Kastens wird mittels eines 
Korkes ein zweimal rechtwinklig gebogenes Glasrohrchen eingesetzt, so dass man durch 
Drehnng des Rohrchens das Wasser im Dialysator leicht auf die gewiinschte Hohe ein
stellen kann. Um das Abtropfen des Wassers zu befordern, ist ein weiteres, schief ab
geschliffenes Rohrchen mittels eines Korkes aufgesetzt. 

Man giesst nun die zu dialysirende Ferrioxychloridlosung in etwa 1 cm hoher 
Schicht in den Pergamentpapierkasten und lasst das W asser, nachdem sich der A. pparat 
gefiillt hat, so zulaufen, dass in der Minute etwa 30 Tropfen zu- und ablaufen. 

72* 
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Antimiasmatischer Likor von Dr. KoENE in Geertruidenberg, Mittel gegen Cholera, 
Ruhr, Typhus, Pocken, Rotheln, Scharlach, Masern, Diphtherie, ist Eisenchloridlosung mit 
viel freier Salzsaure. 

LEGOUX's .Mittel zur Behandlung des Schweissfusses. Liquoris Ferri sesqui
chlorati 30,0, Glycerini 10,0, Olei Bergamottae gtt. XX. 

LOFFLER's Diphtheriemittel. Spiritus 60,0, Toluoli 36,0, Liquoris Ferri sesqui
chlorati 4,0, · Mentholi q. s. Die erkrankten Stellen werden alle 3-4 Stunden mit einem 
in obiger Losung getrankten W attebausch betupft. 

WoLLIIUR's Desinfektionsmittel. In den Handel gelangt eine Fliissigkeit und ein 
Pulver. Zur Darstellung werden Eisenoxydhydrat enthaltende Mineralien mit Siigemehl 
gemischt, zu Haufen geschichtet, diese mit Salzsaure befeuchtet und sich selbst iiberlassen. 
Das Ablaufende ist WoLLMAR's Desinfektionslosung, das Zuriickbleibende WoLLMAB's 
Desinfektions-Streupulver. Beide enthalten wechselnde Mengen Ferrochlorid und 
Ferrichlorid. B. FIBCHER fand: Wasser 43,2, Gesammteisen (Fe) 11,4, davon Fe90 3 in 
Wasser loslich 9,5, Fe20 3 in Salzsăurc loslich 6,9, ferner Chior 10,3, Kicselsăure und Sand 
(in HOl unloslich) 8,4, Sagemehl 1~,7. 

Eiseneognac von GouiEz enthalt in 100 ccm = 0,5 g Eisenoxyd und 18,5 g Alkohol 
und wird daher dargestellt durch Versetzen von 10 ccm Ferrioxychlorid mit 90 Th. eines 
Branntweins von 2U Gewichtsprocent Alkohol (moglicherweise eine Mischung aus gleichen 
Theilen Cognac und W asser) B. FiscHER. 

Ferrum sulfuratum. 
Ferrum sulfuratum. Ferrosulfl.d. Schwefeleisen. Einfach-Schwefeleisen. 

Sulfure de fer. Sulfl.d of iron. FeS. Moi. Gew. = 88. Man hat von dieser Ver
bindung zwei Modifikationen: das auf trockenem Wege und das auf nassem Wege bereitete, 
zu unterscheiden. 

1. Ferrum sulfuratum fusum. Ferrum sulfuratum (Erganzb.). Sulfure de 
fer par voie seehe (Gall.). Dieses Praparat wird von chemischen Fabriken in geniigender 
Reinheit bezogen, und nur iru Nothfall bewirkt man seine Darstellung iru pharmaceutischen 
Laboratorium. 

60 Th. reine Eisenfeile uml 45 Th. sublimirter Schwefel werden abwechselnd in 
0,3 cm dicken Lagen in einen irdenen Schmelztiegel bis zu 8/ 4 seines Rauminhaltes unter 
Driicken einges<'hichtet. Dann wird der Tiegel, nachdem er mit dem Deckel geschlossen 
ist, zwischen Kohlen erhitzt. Schon bei verhăltnissmassig massiger Hitze verbindet sich 
das Eisen mit dem Schwefel. Es tritt eine schr lebhafte Reaktion ein, welche sich durch 
Auftreten reichlicher Schwefeldămpfe zu erkennen giebt. Man erhitzt alsdann unter Ver
starkung des Feuers weiter, bis der iiberschiissige Schwefel verdampft und das gebildete 
Schwefeleisen geschmolzen ist, und giesst den Fluss entweder anf eine Eisenplat.te oder in 
Stabformen aus. 

Eigensclla{ten. Dunkelgraue oder grauschwarzc, nach lii.ngerer Aufbewahrung 
auch broncefarbene, zusammengesinterte, stellenweise blasige, harte Massen ohne Geruch 
und Geschmack, vom spec. Gew. 4,7. In verdiinnten Sauren (HCI oder H2S04) muss es 
nahezu ohne Riickstand unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff gelost werden. Das 
entwickelte Gas muss nahezu vollstandig von Kalilauge absorbirt werden (Wasserstoff wird 
nicht absorbirt). Wird das in einer Waschfl.asche mit Wasser gewaschene Gas in rauchende 
Salpetersaure geleitet, so darf beim Verdampfen derselben kein Riickstand hinterbleiben, 
der, in den MARsH'schen Apparat gebracht, Flecken oder Spiegel von Arsen verursacht. 

Aufbewahrung. An einem trockenen Orte, in gut geschlossenen Gefâssen. 
Anwendung. Zur Darstellung von Schwefelwasserstoffgas s. S. 118. Man unter

scheidet iru Handel verschiedene Sorten dieses Schwefeleisens. Die gewohnliche Sorte, von 
welcher 1 kg etwa 25 Pfg. kostet, enthalt stets noch geringe Mengen von Arsen. Zur 
toxikologischen Analyse ve1·wendet man Ferrum sulfuratum absolut arsenfrei zur 
forensischen Analyse, von welchem sich 1 kg iru Einkauf auf 4 Mk. stellt. 
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Hepar Sulfuris martiale, ein Gemisch aus Kaliumsulfid und Ferrosulfid. 40 Th .. 
trocknes Kaliumkarbonat, 40 Tb. gewaschener sublimirter Scbwefel und 20 Th. feine Eisen
feile oder Eisenpulver werden gemiscbt in einen Tiegel gefiillt und wie oben bei Berei
tung des Ferrosulfids bemerkt ist bebandelt. Eine graubraune Masse, welcbe in wohl ver
stopfter Flasche aufzubcwahren ist. 

11. Ferrum sulfuratum praecipitatum. Ferrum snlfuratum hydratum. Sul
fure ferreux par voie humide (Gall.). Frisch gefiilltes Schwefeleisen. Die Gall. Jasst 
es bereiten durch Fălluug einer Losung von 139,0 g krystall. Ferrosulfat mit einer Losung 
von 120,0 g krystall. Natriummonosulfid (Na2S + 9H20). 

Bereitunf!. 32,0 g krystallisirtes Ferrosulfat werden zu Pulver verrieben mit 
50,0 g Aetzammon und 1000,0 g Wasser iibergossen. In die bisweilen umzuriihrende 
Fliissigkeit wird nun Schwefelwasserstoffgas bis zur Uebersăttigung eingeleitet. Der 
Niederschlag· wird in einem Filter gesammelt, mit etwas Wasser ausgewaschen und fiir 
irgend einen Zweck (zur Darstellung einer lliixtur, eines Sirups etc.) verwendet. Er ent
hălt 10,0 g Ferrosulfid. 

Man beachte, dass das Prăparat nicht getrocknet wird, sondern stets noch feucht 
zur Verwendung gelangt. Will man es aufbewahren, so geschieht dies unter ausgekochtem 
destillirtem Wasser oder unter Schwefelwasserstoffwasser in kleinen, vollig gefiillten 
Flaschen. - Verwendung findet das Schwefeleisen gelegentlich als Antidot bei J\Ietall
vergiftungen. 

Sirupus Ferri sulfurati, Schwefeleisensirup. Der nach vorstehender V orschrift 
gewonnene Ferrosulfidniederschlag (aus 32,0 g kryst. Ferrosulfat) wird mit 500,0 destillir
tem W asser, in welchem 5,0 kryst. N atriumkarbonat und 2,0 trocknes Aetznatron gelOst 
sind, ausgewaschen, dann, so feucht wie er ist, sofo11t mit 125,0 Zuckerpulver versetzt und 
im geschlossenen Gefass bis zur Auflosung des Zuckers digerirt. Endlich wird mit soviel 
destillirtem Wasser verdiinnt, dass das Gewicht des Sirups 200,0 betragt. Dieser Sirup 
enthalt gut umgeschiittelt etwa 5 Proc. Ferrosulfid. 

Er wird zum Gebrauch jedesmal frisch bereitet. Man giebt ihn (am besten mit 
Magnesiamilcb, Lac Magnesiae, abwechselnd) bei Vergiftungen mit Metall-, besonders 
Biei- und Quecksilbersalzen nach Umstanden zu 1/ 2-1 Essloffel alle halbe bis ganze Stunden 
und nach jeder Dosis ebensoviel von der Magnesiamilch. Vorzuziehen ist die alsbaldige 
Mischung von 200,0 des Ferrosulfidsirups mit einer Mischung aus 5,0 Magnesia usta in 
50,0 W asser oder auch das DuFLos'sche Praparat. 

Mngnesia cum Ferro sulfurato in Aqua. Antidotum Duflosii, DUFLOS' Anti
dotum. Der aus 32,0 krystalli>-irtem Ferrosulfat gewonnene Ferrosulfid-Niederschlag wird 
mit 8,0 gebrannter Magnesia und 56,0 Wasser gut durchmischt und endlich mit soviel 
W asser versetzt, dass die Mischung 160,0 betragt. 

Es wird in ganz gefiillten, gut verstopften Flaschen an einem kiihlen Orte auf
bewahrt. 

Ferrum sulfuricum oxydulatum. 
1. ferrum sulfuricum (Austr. Germ. Helv.). Sulfate ferreux offl.cinal (Gall.). 

Ferri Sulphas (Brit. U-St.). Ferrum sulfuricmu purum seu crystallisatum. Vitrio
lum Martis purum. Reiner Eisenvitriol. l'errosulfat. Reines schwefelsaures 
Eisenoxydul. FeS04 + 7 H20. Moi. Gew. = 278. Man kann dieses Prăparat sowohl 
in gut ausgebildeten· Krystallen als auch in Form eines krystallinischen Pulvers gewinnen. 

Darstellung. A) der Krystalle. 1000 g destillirtes Wasser werden in einem 
Kolben von etwa 3 Litern Fassungsraum durch Umschwenken des Kolbens in wirbelnde 
Bewegung versetzt, worauf man \!50 g reine konc. Schwefelsaure in diinnem Strahle zu
fliessen lasst. In diese MiRchung tragt man 165 g Eisendraht, der durch Abreiben ge
reinigt und in Biindel zusammengedreht ist, ein. Sobald die W asserstoffentwickelung nach
lasst, erwărmt man den Kolben im Dampfbade, zunăchst kurze Zeit, spater andauernd, 
bis die W asserstoffentwickelung aufhort. - Die so erzielte Losung wird in eine Flasche, 
welche 30 Th. verdiinnte Schwefelsaure enthalt, hineinfiltrirt. Alsdann dampft man das 
Filtrat bis zum Salzhautchen ein und lasst es an einem kiihlen Orte krystallisiren. Die 
Krystalle lasst man in einem Trichter abtropfen, wascht sie mit wenig W asser, dann mit 
etwa 50procentigem Alkohol nach und trocknet sie durch Walzen auf Filtrirpapier bei ge-
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wohnlicher Temperatur. Man passt den Zeitpunkt ah, wenn die Krystalle trocken sind, 
und bringt sie alsdann sogleich in die Gefasse, lăsat sie nicht durch unnăthiges Liegen an 
der Luft verwittern. - Es mag hier gleich bemerkt werden, dass das Ferrosulfat aus der 
neutralen oder aus schwachsaurer Losung in blaulichgriinen, aus stark schwefelsaurer Losung 
aher in grasgriinen Krystallen anschiesst. 

B) des Krystallpulvers. Man lost wie sub A 165 g Eisendraht in einer 
Mischung von 1000 g Wasser und 250 g konc. Schwefelsaure und filtrirt diese Losung 
noch warm in ein Gefass, welches 500 g Alkohol (90-95 Vol. Proc.) enthalt, der wabrend 
des Einfiltrirens der Lăsung durch Umriihren mit einem Glasstabo in Bewegung erhalten 
wird. Das Ferrosulfat scheidet sich alsdann in Form eines blass-blaulichgriincn Krystall
pulvers ab. Das Krystallpulver sammelt man nunmehr auf einem leinenen Kolatorium, 
wascht es mit 50procentigem W eingeist, bis es nur noch sebr schwach sauer reagirt, presst 
es alsdann leicht ab und trocknet durch Walzen auf Filtrirpapier und Ausbreiten auf diesem 
in diinner Schicht, bis es lufttrocken geworden ist. Das lufttrockne Praparat bringt man 
sogleich in die Aufbewahrungsgefasse. 

Eigenscha{ten. Entweder blass-griinlich-blaue, schiefrhomboidische (monokline) 
Krystalle oder ein weisslich-blassblau-griinliches Krystallpulver, loslich in 1,8 Th. Wasser 
von gewohnlicher Temperatur oder in 0,5 Th. Wasser von 100° C., in Alkohol oder Aether 
unloslich. Die wăSserige Losung ist blass griinlich-blau, reagirt sehr schwach sauer und 
verwandelt sich unter Sauerstoffaufnahme aus der Luft allmiihlich in eine Ferroferrisalz
losung, welche eine braungelbe Farbe hat und ein gelbes basisches Salz (Ferroferrioxy
sulfat) absetzt. Diese Oxydation kann einige Zeit verzogert werden durch Ansiiuern der 
wiisserigen Losung mit etwas verdiinnter Schwefelsiiure. Beim Liegen an der Luft ver
wittern die Krystalle des Ferrosulfats allmiihlich, bei einer Temperatur von 30-40° C. 
ziemlich schnell, · zu einer fast weissen Masse. Sind die Krystalle feucht oder befinden sich 
dieselben in feuchter Luft, so werdeu• sie braungelb unter Bildung von Ferroferrioxysulfat. 
Erhitzt, schmelzen die Krystalle, lassen bei 100° C. 6 / 7 ihres Krystallwassers abdunsten, 
verlieren aher erst zwischen 250-300° C. das letzte 1 / 7 Krystallwasser, das sogenannte 
Konstitutionswasser. 

Das bei gewohnlicher Temperatur aus der koncentrirten Losung krystallisirende und 
das durch Alkohol gefiillte Ferrosulfat haben beide die Zusammensetzung FeS04 + 7H20. 
Bei 80° C. krystallisirt aus der gesiittigten Losung ein Salz von der Zusammensetzung 
FeS04 + 4H20 in geraden, rhombischen Săulen. 

P'I'Uj'ung. 1) Die mit ausgekochtem destillirten Wasser bereitete wăsserige Losung 
reagire nur schwach sauer (stark saure Reaktion zeigt freie Schwefelsăure an) und werde 
nach dem Ansăuern mit Salzsăure durch Schwefelwasserstoff nicht verăndert. (Dunkle 
Fiirbung oder Făllung = Kupfer oder Blei.) - 2) Werden 2 g des Salzes in wiisseriger 
Li:isung mit Salpetersăure oder Bromwasser oxydirt und dann mit einem Ueberschusse von 
Ammoniakfliissigkeit versetzt, so darf das farblose Filtrat durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht veriindert werden, auch beim Abdampfen und Gliihen einen wagbaren Riickstand 
nicht geben. Blaufiirbung der ammoniakalischen Losungwiirde Kupfer, ein durch Schwefel
wasserstoff entstehender weisser Niederschlag wiirde Zink anzeigen, ein gliihbestandiger 
Riickstand wiirde Magnesium und Alkalisalze anzeigen. 3) Wird 1 g des Ferrosulfats 
mit Natronlauge erhitzt, so darf der Geruch nach Ammoniak nicht auftreten (Verwechs
lung mit dem ahnlich aussehenden Ferro-Ammoniumsulfat). 

Spec. Gewicht und Gehalt der Losungen an krystallisirtem Ferrosulfat ·bei 15o c. 

FeSO, ~e. :w. Feso, p~c. :w. FeSO, p~c. 0 w. FeSO, p~c. 0ew. FeSO, p~c. ew. Proc. IS G 1 Proc. 18 G 1 Proc. 18 Ge 1 Proc. IS G 1 Proc. IS G 
+ 7 H.o bel15 c. + 7 H.o bel15 c. + 7 H.o be• 15 C. + 7 H"O bm 15 c. + 7 H.o be• 15 o c. 

' 
40 1,239 32 1,187 24 1,137 16 1,0~8 8 1,043 
39 1,232 31 1,180 23 1,131 15 1,082 7 1,037 
38 1,226 30 1,174 22 1,125 14 1,077 6 1,032 
37 1,219 29 1,168 21 1,118 13 1,071 5 1,027 
36 1,213 28 1,161 20 1,112 1l! 1,065 4 1,021 
35 1,206 27 1,155 19 1,106 11 1,059 3 1,016 
34 1,200 26 1,149 18 1,100 10 1,054 2 1,011 
33 1,193 25 1,143 17 1,094 9 1,048 1 1,005 



Ferrum sulfuricum oxydulatum. 1143 

Il. Ferrum sulfuricum siccum (Austr. Germ. Helv.). Ferri Sulphas exsic
catus (Brit. U-st.). Ferrum sulfuricum exsiccatum. Entwiissertes Ferrosulfat. 
Getrocknetes Ferrosulfat. 

Darstellung. Man legt Ferrosulfat (als Krystallmehl) zwischen zwei Fliesspapier
schichten, in ungefăhr 0,5 cm dieker Schieht locker ausgebreitet, an einen Ort, welcher 
20-30° C. warm ist. In einer iiber 45° C. hinausgehenden Warme wiirde das Salz 
schmelzen. Die Krystallchen verwitte1·n bei Iauer Warme oberflăchlich in kurzer Zeit und 
schmelzen dann, in die Wărme des W asserbades gebracht, nicht mehr. In letzterer lăsst 
man das Pulver unter bisweiligem Umriihren F/2-2 Tage, um es schliesslich noch eine 
Stunde hindurch im Sandbade bei ca. 120° C." zu erhitzen, nach welcher Zeit die Ver
dampfung der 6 Mol. Wasser sicher vollendet sein wird. Das in eine tarirte Porcellan
schale iibergefiihrte Salz wird wiederholt beziiglieh seines Gewichtsverlustes kontrollirt 
und ist geniigend entwassert, wenn 100 Th. auf 64 Th. reducirt sind. Vollig vom Krystall
wasser (6H20) befreit, betrăgt der Riiekstand 61,15 Proc. 

Wti.rde man das Krystallpulver sofort im Wasserbade auch mit aller Vorsicht lang
sam erwărmen, so kann dennoch leieht Schmelzung eintreten. Das geschmolzene Salz 
miisste erkaltet wieder zu einem Pulver zerrieben werden. 

Eigenschaj'ten. Ein weisses, in Wasser unter Selbsterwărmung langsam, aher 
vollig losliches Pulver,. welches ungefăhr die Zusammensetzung FeS04 + H20 hat. Auf 
seine Reinheit ist es wie das krystallisirte Salz zu priifen. 

Bestimmung des Eisengehaltes. Die Losnng von 0,2 g des getrocknetes Ferro
sulfates in 10 ccm verdiinnter Schwefelsănre werde mit Kaliumpermanganatlosung (.5 = 1000) 
bis zur bleibenden Rothnng versetzt; nach eingetretener Entfărbung, welche nothigenfalls 
durch Zusatz von einigen Tropfen Weingeist veranlasst werden kann, werde 1 g Kalium
jodid zugegeben, und die Mischung bei gewohnlicher Wărme im geschlossenen Gefăsse 
ei ne Stunde lang stehen gelassen; es miissen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen 
Jods mindestens 10,8 ccm der 1/ 10 -Normal-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden, 
entsprechend einem Gehalte von 20,14 Proc. metall. Eisen. Das getrocknete Ferrosulfat 
wird nameutlich zur Bereitung der Pilulae aloeticae ferratae gebraueht. Es ist 
in einem gut verschlossenen Gefăsse vor Feuchtigkeit geschiitzt aufzubewahren, da es 
sonst Wasser aus der Luft aufnimmt und theilweise wieder in das wasserhaltige Salz 
iibergeht . 

.Aufbewahrung. Das krystallisirte und das durch Alkohol gefăllte Ferrosulfat 
sind beide lange Zeit haltbar (das durch Alkohol gefăllte ist aber immer das haltbarere), 
wenn sie vollig lufttrocken und frei von ungebundener Schwefelsăure sind. Sind sie aher 
feucht oder enthalten sie freie Schwefelsăure, oder hat feuchte Luft zu ihnen Zutritt, so 
oxydiren sich die Krystalle, indem sie sich oberflăchlich mit rostfarbigen Flecken bedecken. 
Es ist also wesentlich, das gut gewaschene und vollig lufttrockene Salz in trockene, nicht 
zu grosse Gefăsse zu fiillen und diese gut zu verstopfen . 

.Anwendung. Das reine Ferrosulfat ist ein krăftiges Eisenmittel und beschrănkt 
besonders die Absonderung der Schleimhăute der Verdauungswege. In grossen Gaben wirkt 
es ătzend und erzeugt Entziindung der Magenschleimhaut. Man giebt es innerlich zu 
0,05-0,1-0,2 g drei- bis viermal taglich bei inneren Blutungen, chronischen Katarrhen 
des Darmkanals, der Lungen und Urogenitalorgane, Chlorose, Wurmleiden. Aeusserlich 
wendet man es als Adstringens zu Einspritzungen, W aschungen etc. an bei Schleim
fllissen, Nasenbluten, bei Auflockerung der Bindehaut, bei Hornhautflecken etc. In der 
Pharmacie dient es zur Bereitung verschiedener Eisenpraparate und als Reagens. 

Ueber die Wirkung des Eisens und seiner Praparate ist S. 1089 das Nothwendigste 
angefiihrt. 

Ferri Sulphas granulatus (U-St.) ist das durch Alkohol gefal.lte, krysta.lliniscbe 
Ferrosulfat. 

III. Ferrum sulfuricum crudum (Germ. Helv.). Sulfate ferreux du commerce 
(Gall.). Vitriolnm Martis. Eisenvitriol. Griiner Vitriol. Kupferwasser. Rohes 
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Ferrosulfat. Wird von den Vitriolwerkcn meist aus Schwefelkiesen dargestellt und 
gelangt in grossen Mengen in den Handel. 

Der Eisenvitriol ist nie rein, sondern gewohnlich mit den Sulfaten von Mangan, 
Zink, Knpfer, Thonerde etc. verunreinigt. Eine gute Waare ist ziemlich durchsichtig, 
trocken, von bHiulichgriiner oder griinlicber J<'arbe, in der Rege! etwas verwittert und 
măssig oxydirt, daher sind die Krystalle zum Theil meist beschlagen und stellenweise mit 
gelblichen Partikeln bedeckt. Sie bildet grossere Krystallklumpen, untermischt mit einzel
nen Krystallen und Bmchstiicken derselben. Die grossen Krystalle sind die besten. Mit 
vielem Krystallgruss untermischte, kleinstiickige, an der Oberflăche brăunlichgelbe, 

sowie eine schwărzlichdunkelgriine (Schwarzvitriol) Waare ist zu verwerfen oder nur 
zur Bereitung der Gallustinte oder zu Desinfektionszwecken anwendbar. 

Die wăsserige Losung (1 = 5) darf einen erheblichen, ockerartigen Bodensatz nicht 
fallen Iassen und muss nach dem Filtriren eine blaugriine Farbe zeigen. Nach dem An
săuem darf sie durch Schwefelwasserstoffwasser nur schwach gebrăunt werilen. 

Kleinere Mengen des Eisenvitriols bewahrt rnan in Steinzeuggefăssen, grossere 
liengen in Holzkăsten oder in Holzfăssern an einem kiihlen, schattigen Orte auf. 

A.nwendung. Der Eisenvitriol wird ăusserlich zu Bădern (25,0-50,0 auf ein 
Vollbad) angewendet und besonders zur Desinfektion von Făkalmassen (um theils Ammon, 
theils Schwefelwasserstoff zu binden oder zn zerstoren) fiir sich in Auflosung, oder als 
Pulver oder in Mischung mit Aetzkalkpulver gebraucht; er ist indessen lediglich als Deso
dorirungsrnittel, nicht als Desinfektionsrnittel anzusehen. 

Balneum Vichiense 

Bain de Vichy. 

Rp. Natrii bicarbonici pulverati 500,0 
Salis culinaris 20,0 
Natrii sulfurici crystallisati 130,0. 

Misce. Signa: Salze I. 

Rp. Calcii rhlorati crystallisati 130,0. 
Signa : Salze IL 

Rp. Magnesii sulfurici 33,0 
Ferri sulfurici 2,0. 

Misce. Signa: Salze III. 
In das Bad, aus 200-250 Li tern Wasser bestehend, 

werden z:uerst Salze 1, nach dem Umriihren 
Salze II und zuletzt Salze ITI gegeben. V ergl. 
auch S. 442. 

Lapis stypticus KNAUPP. 

Poudre adstringen te de KNAUPP (Gall.). 
Heilstein. 

Rp. 1. Ferri sulfurici cryst. 
2. Aluminis crudi aa 50,0 
3. Ammonii hydrochlorici 
4. Zinci sulfurici cryst. 
5. Cupri oxydati aa 3,0. 

Man scbmilzt 1-4, riihrt 5 darunter und gicsst 
auf eine Eisenplatte aus. Ein wie eine wălsche 
Nuss grosses StUck wird in einem Liter warmem 
Wasser gelOst und mittelst Kompressen auf 
wunden Hautstellen, Wunden, Hautausschlăgen 

etc. bei Menschen und Vieh, in zwei J,itern 
Wasser gelost auch als Augenwasser angewendet. 

Llquor stypticus BRWIITON. 

Rp. Ferri sulfurici crystallisati 3,0 
Aquae destillatae 60,0. 

Aeusserlich (mit der erwărmten Fliissigkeit ge
trankter Schwamm mittelst Rollbinde aufzulegen, 
nebenher ein Laxans und Gebrauch von Chinin 
und Ferrichlorid bei Phlegmatia alba dolens 
puerperarum). 

Pilulae antlblennorrhagicae lllosT. 
Rp. Ferri sulfurici crystallisati 

Kino 
Extracti Gentianae 
Terebinlhinae coctae ăa 8,0. 

Fiant pilulae ducentac (200). 
Dreimal tăglich 5-6 Pillen (bei inveterirten Blen

norr hagien). 

Pilulae antichlorotlcae KAE!IPF. 
KAEMPF's Rothe-Backen-Pillen. 

Rp. Ferri sulfurici crystallisati 5,0 
Extracti lllyrrhae 
Galbani aa 15,0 
Extracti Aurantii corticis q. s. 

Fiant pilulae centum et quinquaginta (150). 
Tăglich 4-5mal fiiuf Pillen. 

Pilulae Ferrl cum Magnesia. 
Eisen -Ma gne si a- Pili en. 

I. Ergănzb. 
Rp. 1. Ferri sulfurici cryst. 20,0 

2. Sacchari pulverati 2,0 
3. Aquae dcstillatae 10,0 
4. Glycerini 2,0 
5. Magnesiae ustae 7,4 
6. Tragacanthae 0,8 
7. Radicis Althaeae 2,0. 

Man IOst 1-4 unter Erwărmen im Wasserbade, 
mischt 5 hinzu und dampft auf 35,4 ein. 
De.r Riickstand wird mit 6 und 7 •ur Pillenmasse 
angestossen, aus welcher 120 Pillen zu formen 
sind. 

It. Form. Berol. 
Rp. Ferri sulfurici cryst. 9,0 

l\Iagnesiae ustae 1,0 
Glycerini q. s. 

Fiant pilulae No. 60. 

Pnlvis desinfectorlus SrRET. 
Rp. Ferri sulfurici cryst. 1000,0 

Zinci sulfurici 50,0 
Gipsi 2000,0 
Carbonis Ligni 100,0. 
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Pilulae nerviuae Norveg. 
Rp. Ferri sulfurici 

Asae foetidae 
Extracti Gentianae aa 5,0 
Pulveris Gentianae q. s. 

Fiant pilulae 100. 

Pulvls aerophorus ferrugiuosus, 
Poudre gazoglme ferrugineuse (Gal!.), 

Rp. Acidi tartarici 80,0 
Natrii bicarbonici 60,0 
Sacchari 260,0 
Ferri sulfurici cryst. 3,0. 

Pnlvls martiatns externus DAUVERGNE. 
Rp. FeiTi sulfurici crystallisati 10,0 

Carbonis Ligni 30,0. 
Fiat pulvis subtilissimus. 
D. S. Aeusserlich (abends auf das Kinn auszu

breiten bei der Kinnflechte). 

Species ad balneum ferruginosum. 
Eisenbad. 

I. Balneum mitius, 
Rp. Ferri sulfurici crudi 100,0. 

D. S. No.l. 

Rp. Acidi tartarici 20,0. 
D. S. No. 2. 

Rp. Natrii bicarbonici pulverati 60,0. 
D. S. No. 3. 
In diescr Rcihenfolgc werden die Substanzcn dem 

Badewasscr zugesetzt, nach jedem Zusatze einige 
Male umgcrilhrt. 

II. Balneum fortius. 
Rp. Ferri sulfurici crudi 150,0 

Salis marini 300,0. 
D. S. Auf ein Bad. 

Sirupus Ferri sulfurici. 
Si rupu s ch a ly bea tus "'~ILLIS 

Rp. Ferri sulfurici crystallisati 2,0 
Sirupi Sacchari 100,0. 

Vet. Electuarium anticoryzarium, 
Rp. Vitrioli l\Iartis 50,0 

Foliorum Digitalis 3070 
Herbae Conii 15,0 
Lichenis Islandici 250,0 
Radicis Liquiritiae 
]~arinae secalinae aa 200,0 
Aquae q. s. 

Fiat electuarium. 
Vierstilndlich so viei wie ein Hlihnerei gross (bei 

bOsartiger llruse der Pferde). 

Vet. Injectio uterina. 
Rp. Ferri sulfurici 2,0 

Lactis vaccini 750,0. 
(Bei Geb1irmutterentzilndung der Kilhe. Neben

her Gaben einer Latwerge aus Kali nitric., Na
trium nitr:icum, N atrium sulfuricum.) 

Vet. Pulvis contra haematuresin. 
Rp. Vitrioli Jllartis 30,0 

Radicis Althaeac 
Radicis Imperatoriae 
Rhizomatis Calami ăă 90,0. 

Fiat pulvis DiVIde in partes aequales decem (10). 
Tăglich viermal ein Pulver mit Wasser zu gehen 

(bei Blutharnen der Rinder). 

Yet. Pulvis roborans. 
}'ilr genescndes Rindvieh. 

Rp. Ferri sulfurici cryst. 
Radicis Gentianae pulv. 
Fructus Carvi pulv. ăă. 

Vet. Trinkwasser fiir das Gelliigel 
hei Hiihnercholera. 

Rp. Ferri sulfurici 5,0 
Aquae 500,0. 

Massa pilularum Blaudii, haltbare. A) Man erhi1zt im Wasserbade Ferri sul
furiei praeeipitati 500,0, Natrii biearboniei, Kalii carboniei aii 250,0, Saeehari albi 150,0, 
Aquae destillatae 120,0, bis die Kohlensăure-Entwiekelung naehlăsst, setzt Gnmmi arabiei 
pulv., Radieis Liqniritiae aii 40,0 hinzn und dampft auf 1000,0 ein. 20,0 g Masse liefern 
100 Pillen mit je 0,1 g Ferrum su1furieum. Die Masse hălt sieh in gut schliessenden Ge
fassen nnverăndert. B) N aeh MIEHLE: Ferri snlfurici crystall. 1200,0, Sacchari pulv. 400,0, 
Glycerini 350,0, Magnesiae ustae 100,0, Kalii carbonici, Natrii bicarbonici aii 600,0. Man 
mischt in der angegebenen Reihenfolge zusammen, riihrt mit 1000,0 heissem W asser an, 
dampft zur Breikonsistenz ein, giebt 30,0 Radix Althaeae pulv. hinzu, dampft weiter ein, 
bis die Masse brocklig wird, fiigt noch 170,0 Radix Althaeae zn und mischt nach Ent
fernung vom Dampfbade sorgfaltig. Das Endgewicht bctrage 3000,0. 37,5 g der Masse 
enthalten 15,0 g Ferrosulfat. 

Farmer's Friend. DowN's Pulver gegen Bran din Getreide, zur Beseitigung 
der Schnecken, Erdflohe, Wiirmer etc.: Ei,envitriol67,5 Th., Kupfervitriol18,5Th., 
Arsenige Săure 13,8 Th., Sand 0,2 Th. 

Fungivore von GENSOUL in Toulon, zur Bekămpfung von 01dium, Pero
nospora etc. auf Rtlben und Obstbăumen. Gemisch von Schwefel und Eisenvitriol. 

Lammerlăhme-Mittel von SEER. No. 1. Grobes Pnlver aus: Kalmus 50,0, Angelika
wurzel 100,0, Chamillenpulver 160,0, Kaliumsulfat 60,0, Eisenvitriol 120,0, Bolus roth, 
Bolus weiss je 30,0, Schwefel 120,0, Krăuterpnlver 200,0, Hagebuttenkorner 15,0. 
No. Il. Ein feines Pulver aus Kampher 1,0, Aloe 8,0. 

LEIDI.OFF's Desinfektionspulver. Gemisch aus rohem Eisenvitriol nnd Gips. 
Kann nicht als Desinfektionsmittel angesehen werden. 

1\littel gegen Brand des Getreides von ARKENBOUT in Gonda. Kupfervitriol 
9,0 'l'h., Eisenvitriol 53,0 Th., Arsenige Sănre 35,0 Th. 

Reblausmittel von BOGREAU. Natriumphosphat 3,0 Th., Ammoniumphosphat 1,0 Th., 
Ammoniumchlorid 4,0 Th., Kaliumsulfat 3,0 Th., Natriumkarbonat 5,0 Th., Schwefelblumen 
6,0 Th., Eisenvitriol 178,0 Th. 
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Urinal-Cakes zur Desinfektion von Klosets. Eine Mischung von Kupfervitriol, 
Eisenvitriol, Zinkvitriol, Alaun und Natriumsulfat, die mit Hilfe von Colophonium in die 
Form von Kuchen gebracht ist. 

IV. Ferrum sulfuricum oxydulatum ammoniatum (Erganzb.). Ferro-Ammo
nium sulfurieum. Ferrum sulfurieum ammoniatum. Ammonium-Ferrosulfat. Eisen
dop}lelsalz. MOHR'sches Salz. Eisenoxydulammonsulfat. FeS04. (NH~)2. so4 + 6H20. 
Moi. Gew. = 392. 

Eine Losung von 100 Th. reinem Ferrosulfat und 48 Th. Ammoniumsulfat 
in 600 Th. destillirtem Wasser und 5 Th. verd iinnter Sch wefelsa ure wird filtrirt 
und durch Abdampfen und Beiseitestellen in Krystalle verwandelt. Die letzte Mutterlauge 
wird fortgegossen. Dann werden die Krystalle in der vierfachen Menge destillirtem 
Wasser gelost und unter Umriihren in ein doppeltes Volum W eingeist eingegossen. 
Das abgeschiedene Krystallmehl ist in derselben W eise wie das durch W eingeist gefallte 
Ferrosulfat (S. 1142) zu behandeln. 

Die Aufbewahrung erfordert dieselbe Fiirsorge, wie der reine Eisenvitriol. 
Helle, blaulichgriine Krystalle oder ein hellbHLulichgriines krystallinisches Pulver, 

von den Eigenschaften des reinen Ferrosulfats, nur wird beim Erwarmen mit Natronlauge 
Ammoniak in Freiheit gesetzt. Das Salz ist haltbarer als das Ferrosulfat, dient deshalb 
hitufig zur Titerstellung. Es enthalt genau 1/7 seines Gewichts, metallisches Eisen im 
Zustande des Oxyduls. 

V. Ferro-Natrium sulfuricum. Natriumferrosulfat. Schwefelsaures Natrinm· 
Eisenoxydul. FeS04• NaJS04 + 4H20. Moi. Gew. = 366. 

Darstellung. 100 Th. krystallisirtes Ferrosulfat, unter Erhitzen gelOst in 
100 Th. destillirtem Wasser und 2,0 verdiinnter Schwefelsaure, werden mit 
115 Th. sehr reinem krystallisirten Glaubersalz (Natriumsulfat) versetzt, ins Kochen 
gebracht und unter fortgesetztem Umriih1·en so weit eingedampft, bis das ausgeschiedene 
Salz vom Ganzen ungefahr 2 /3 Volum, das Fliissige 1/ 3 Volum einnimmt. Man entfernt 
nun vom Feuer, riihrt bis zum Erkalten um, giesst die Fliissigkeit ab, giebt die Salzmasse 
in einen Trichter, welcher mit einem hOchst lockeren Băuschchen Glaswolle versehen ist, 
verdrangt die anhăngende Lauge mit einer geringen Menge destillirtem Wasser (oder einer 
kalt gesattigten Losung des Salzes), trocknet das Salz durch Driicken zwischen zwei Lagen 
Fliesspapier oberflachlich ab, dann in warmer Stubenluft oder in der Sonne und endlich in 
der Warme des Wasserbades (BILTZ und GRAEGER). 

Eigenschaj'ten. Das Natrium-Ferrosulfat ist ein blaulich weisses Pulver von grosser 
Bestandigkeit, welches sein Krystallwasser noch bei 100° C. vollstandig zuriickhălt. Es 
enthălt 15,3 Proc. Eisen. 

Aufbewaht•ung. Wie beim Ferrosulfat angegeben ist. 
Anwendung. Zu analytischen Zwecken in Stelle des Ferro-Ammoniumsulfats und 

des Ferrosulfats (GRAEGER). Das Gewicht des krystallisirten Ferrosulfats mit 1,3166 mul
tiplicirt ergiebt das aquivalente Gewicht des Natrinm-Ferrosnlfats. 

Ferrum sulfuricum oxydatum. 
Ferrum snlfuricnm oxydatum. Ferrisulfat. Sehwefelsaures Eisenoxyd. 

Sulfate ferrique. Ferri Persulphas. Ferri Tersulpbas. 
Dieses Salz wird ganz allgemein durch Oxydation einer Ferrosulfatlosung mittels 

Salpetersaure bei Gegenwart einer hinreichenden Menge von freier Schwefelsaure dar
gestellt, ist aher von den Pharmakopoen nicht in festem Zustande, sondern in Form von 
Losungen aufgenommen worden. 

1. Ferrum sulfuricum oxydatum siccum. Fe2(S04) 3• Moi. Gew. = too. 
Dieses Salz bildet eine weisse, krystallinische, sehr hygroskopische Masse, welche 

aus der Luft Wasser aufnimmt und zu einem braunen Sirup zerfliesst. 
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Il. Liquor Ferri sulfurici oxydati (Ergănzb.). FHrum sulfuricnm oxydatnm 
solntnm (Helv.). Liquor Ferri. Persulfatis (Brit.). Liqnor Ferri Tersulfatis. Ferri· 
sulfatlOsnng. Schwefelsaure Eisenoxyd:fliissigkeit. 

DarsteZZung. 80 Th. krystallisirtes Ferrosulfat, 40 Th. Wasser, 15 Th. 
reine Schwefelsăure vom spec. Gew. 1,836 (!) und 22 Th. Salpetersaure (von 
25 Proc. HN03) werden in einem Glaskolben auf dem W asserbade erhitzt, bis die Mischung 
eine braune Farbe ange)lommen hat und 1 Tropten, mit Wasser verdiinnt, durch Kalium
ferricyanidlosnng nicht mehr blau gefărbt wird. Wenn dieser Punkt erreicht, also alles 
Eisenoxytlulsalz in Eisenoxydsalz iiberg·efiihrt ist, wird die Fliissigkeit in einer ge
wogenen (!) Porcellanschale auf dem Wasse1·bade auf 100 Th. eingedampft. Der Riick
stand wird mit 60 Th. Wasser verdiinnt und wiederum anf 100 Th. eingedampft. Dieses 
Verdiinnen des Riickstandes mit Wasser und Abdampfen auf 100 Th. wird so oft wieder
holt, bis nach der unten angegebenen (s. Priifung) Methode sich Salpetersaure nicht mehr 
nachweisen lăsst. Man lăsst die Fliissigkeit schliesslich erkalten und bringt sie durch 
Zusatz von W asser auf das Gewicht von 160 'rh., bez. auf das specifische Gewicht 
1,428-1,430. 

Eigenschaften. Klare, etwas dickliche, brănnlichgelbe Fliissigkeit, welche nach 
Erganzb., Brit. u. Helv. iibereinstimmend 10 Proc. metallisches Eisen enthalten soll. 
Dagegen weichen die Angaben iiber das spec. Gewicht etwas ab, was seinen Grund dariu 
hat, dass die Praparate je nach der Bereitungsvorschrift verschiedene Mengen freier 
Schwefelsaure enthalten. Spec. Gew.: Nach Ergănzb. und Helv. · 1,428 bis 1,430, nach 
Brit. = 1,441. - Das Praparat der U-St. soli nur 8 Proc. metallisches Eisen enthalten 
und das spec. Gewicht 1,320 bei 15° C. haben. Die wasserige Losung des Praparates ist 
von saurer Reaktion und von styptischem Geschmack; sie wird durch Baryumnitrat weiss, 
durch Kaliumferrocyanid blau gefallt. 

Priifung. 1) Wird eine Mischung von 3 Tropfen Ferrisulfatlosung und 10 ccm 
1 / 10-Normal-NatriumthiosulfatlOsung Jangsam zum Sieden erhitzt, so miissen beim Erkalten 
einige FIOckchen Ferrihydroxyd sich zeigen. Beweist die Gegenwart kleiner Mengen basi
schen Ferrisulfats und damit die Abwesenheit freier Schwefelsăure. - 2) In dem mit 
10 Th. Wasser verdiinnten und mit Schwefelsaure angesanerten Praparate darf Kaliumferri
cyanid blaue Fărbung uicht hervorrufen (Ferrosalz). - 3) W erden 5 ccm Ferrisulfatlosung mit 
20 ccm Wasser verdiinnt nnd mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit g·emischt, so soli ein 
farbloses Filtrat erhalten werden (Blaufărbung=Kupfer), welches nach Uebersattigung mit 
Essigsăure weder durch Silbernitratlosung (Chior), noch durch Kaliumferrocyanidlosung 
(Zink weiss, Kupfer braun) verandert wird und beim gelinden Gliihen einen wagbaren 
Riickstand nicht hinterlăsst. - 4) 2 ccm des ammoniakalischen Filtrates mit 4 ccm konc. 
Schwefelsliure gemischt und mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, diirfen eine braune 
Zone nicht geben (Salpetersăure). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt aufzubewahreu. 

Anwendung. Die FerrisulfatlOsung findet vorzngsweise Anwendung zur Bereitung 
des Antidotum At·senici und einiger Eisenpraparate. In Verbindung mit W asser wird sie 
gelegentlich auch als Stypticum und Desiuficiens auf Wunden und profus eiternden Ge
schwiiren angewendet. 

Achtung! Wegen der wichtigen Verwendung als Antidot des Arseniks hatte die 
Germ. I vorgeschrieben, dass in jeder deutschen Apotheke stets ein eiserner Bestaud von 
mindestens 500 g Ferrisnlfatlosung vorrăthig sein solle. Wenn diese Forderung auch von 
den spăteren Pharmakopoen mit dem P1·aparate selbst fallen gelassen worden ist (auch das 
Ergănzb. stellt sie nicht), so wird der Apotheker doch gut thun, sich dieselbe von seinem 
Gewissen vorschreiben zu lassen. Dieses konnte unter Umstănden schwer belastet 
werden, wenn er sich sagen miisste: Ein Menschenleben hlitte vielleicht gerettet werden 
konnen, wenn - ich 500 g Ferrisulfatlosung vorrăthig gehalten hittte. 
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Spec. Gewicht und Gehalt der Losungen an wasserfreiem Ferrisulfat und an 
metallischem Eisen bei 18° C. 

1,557 11 44 
1,540 43 
1,523 42 
1,506 1 41 

~:!~~ .11 ~~ 
1,458 38 
1,442 1 37 
1,427 1 36 
1,411 35 
1,395 34 

1

1 ~ 
~ 

12,32 
12,04 
11,76 
11,48 
11,20 
10,92 
10,67 
10,36 
10,08 

1 9,80 
1 9,52 
1 

1,380 
1,365 
1,351 
1,337 
1,323 
1,310 
1,297 
1,284 
1,271 
1,258 
1,245 

1 ~ 
1 ~ 

33 1 

32 

~~ 1. 

29 
28 1 

27 ! 
26 
25 

1 24 
1 23 

9,24 
8,96 
8,68 
8,40 
8,12 
7,84 
7 56 
7;28 
7,00 
6,72 
6,44 

1,232 
1,220 
1,208 
1,196 
1,184 
1,173 
1,162 
1,151 
1,140 
1,129 
1,118 

1

1 ~ 
~ 

22 16,16 
21 5,88 
20 1 5,60 
19 1 5,32 
18 1 5,04 
17 1 4,76 
16 4,48 
15 4,20 
14 3,92 
13 3,64 
12 3,36 

1,107 
1097 
1,087 
1,077 
1,067 
1,057 
1,046 
1,036 
1,027 
1,017 

11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

1 ~ 
3,08 
2,80 
2,52 
2,24 
1,96 
1,68 
1,40 
1,12 
0,84 
0,56 

III. Liquor Ferri oxysulfurici. Liquor Ferri subsulfurici. Liquor Ferri Sub
sulphatis (U-St.). Liquor haemostaticus Monsel. MONSEL's Solution. Eine wăsserige 
Losung von basischem Ferrisulfat von wechselnder Zusammensetzung mit einem ungefahren 
Gehalt von 13,6 Proc. metallischem Eisen. 

1) 65,0 g konc. Schwefelsaure werden in 400,0 g destillirtes W asser eingetragen. 
Man erhitzt die Miscbung in einer Porcellanschale zum Sieden, giebt 178,0 g Salpetersaure 
(von 25 Proc. HN03) hinzu und triigt nun in vier einzelnen Portionen insgesammt 675,0 g 
(also jedesmal ca. 170 g) zerriebenes krystall. Ferrosulfat unter Umriihren ein. Beim jedes
maligen Zusatz einer Portion erfolgt Auftreten brauner Stickoxyde. Man setzt eine neue 
Portion erst dann zu, wenn die durcb den vorbergegangenen Zusatz veranlasste Entwicke
lung von Stickoxyden beendigt ist. W enn alles Ferrosulfat zugegeben und gelost ist, fiigt 
man einige Tropfen Salpetersiiure hinzu. W enn hierdurch die Entwickelung rother Dampfe 
veranlasst wird, so giebt man tropfenweise solange Salpetersiiure hinzu, bis braune Stick
oxyde nicht mehr entweichen. Dann erhitzt man die Losung so lange, bis sie eine 
rubinrothe Farbe annimmt und nicht mehr nach salpetriger Siiure riecht. Schliesslich 
bringt man sie auf ein Gesammtgewicht von 1000,0 g. (U-St.) 

II) Eine einfachere Vorschrift lautet: 1000,0 g Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. 
Gew. 1,428-1,430), sowie 250,0 g destillirtes Wasser und 500,0 kryst. Ferrosulfat erhitzt 
man in einer Porcellanschale und dampft die Fliissigkeit ein, bis ibr Volumen = 1 Liter 
ist, was einem spec. Gewichte von etwa 1,450 entspricht. Der Eisengebalt betriigt etwa 
14,0 Proc. metal!. Eisen. 

Nach U-St. eine braunrothe Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,55 bei 15° C., etwa 13,6 
Proc. metallisches Eisen enthaltend, mit Wasser und Weingeist in jedem Verhăltniss klar 
mischbar. 

IV. Ferrum sulfuricum oxydatum ammoniatum. Ferri et A.mmonii Sulphas 
(U-St.). Alumen ammoniacale ferratum. Ferri-Ammoniumsulfat, Ammoniakalischer 
Eisenalaun. Fe{NH4)(S04) 2 + 12 H20. Moi. Gew. = 482. 

Darstellung. In 240 Th. der Ferrisulfatlosung vom 1,428-1,430 spec. Gew. 
werde 28 Th. Ammoniumsulfat gelost und die Losung durch Abdampfen und Beiseitestellen in 
Krystalle gebracht. Diese werden in einem Trichter gesammelt, mit wenig W asser ab
gewaschen und durch Wălzen auf Fliesspapier ohne Anwendung von Warme getrocknet. 

Eigenschaften. Der Eisenammonalaun bildet grosse, sehr blass violettamethyst
farbene, durchsichtige, oktaedrische Krystalle, welche an der Luft oberflachlich verwittern. 
Er ist ohne Geruch, abet von stark styptischem Gesehmack, unloslich in Weingeist, loslich 
jn 2 Theilen Wasser von mittlerer Temperatur. Die Losung reagirt sauer, wird durch 
Aetzkalilauge unter Fallung von Eisenoxydhydrat und Freiwerden von Ammoniak zersetzt 
und giebt mit Baryumchloridlosung eine weisse Fiillung. 

Au[bewah1-ung. Der Eisenammonalaun wird nicht nur vor Lir.ht geschiitzt, 
sondern aueh in dichtgeschlossenem Glasgefăss aufbewahrt, damit er im ersteren Falle 
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einen Ferrisulfatg·ehalt nicht in Ferrosulfat umsetzt und im zweiten Falle das Verwittern 
auf das geringste Maass beschrănkt bleibt. 

Priifung. 1) Die wăsserige Losung 1 = 20 werde nach dem Ansăuern mit Salz
săure durch eine frischbereitete Kaliumferricyanidlosung nicht geblăut. - 2) 30 ccm der 
wăsserigen Losung (1 = 20) werden nach Zusatz von 3 ccm Salpetersăure dureh Silber
nitrat nicht verandert, d. h. das Salz sei vollig chlorfrei. 

Anwendung. Therapeutisch wird dieses Salz nnr hochst selten angewendet, und 
zwar soll es ein noch krăftigeres Adstringens sein, als der gewohnliche Alaun. Die 
hauptsăchlichste Verwendung findet es in der Analyse und zwar als Indikator bei der 
Ohlortitrimng nach VoLHARD, s. 8. 58, und zur Hervorbringung der Identitătsreaktion 

des Morphins (Blaufărbung). 

Ferrum tartaricum. 
1. Ferrum tartaricum (Ergănzb.). Ferrum tartaricum (Brit.). Ferritartrat. 

Eisentartrat. Weinsaures Eisenoxyd (C4H40 6) 3 • Fe2 + H20. Moi. Gew. = 574:. 
Darstellung. Man făllt aus einer Mischung von 100 Th. Ferrichloridlosung 

(spec. Gew. 1,280-1,282) und 400 Th. Wasser in der auf S. 1092 angegebenen Weise 
mittels einer Mischung von 100 Th. Ammoniakfiiissigkeit (spec. Gew. 0,960) das Eisen als 
Ferrihydroxyd. Der Niederschlag wird bis znr Ohlorfreiheit gewasehen, dann in eine Losung 
von 40 Th. Weinsăure und 150 Th. Wasser, welche sich in einer Porcellanschale befindet, 
eingetragen und bei gewohnlicher, jedenfalls aber 50° O. nieht iibersteigender Temperatur 
bis zur nahezu vollstăndigen Losung stehen gelassen. Die Losung wird filtrirt, bei nicht 
iiber 50° C. zum Sirup eingedunstet, dieser auf Glasplatten gestrichen und bei nicht iiber 
50° O. getrocknet. 

Eigenscha{ten. Diinne, durchseheinende, rubinrothe Blăttchen von sănerlichem 

Eisengeschmack. Sie verkohlen beim Erhitzen unter Verbreitung von Karamelgeruch und 
hinterlasseo, schliesslich Eisenoxyd. Leicht loslich in kaltem Wasser, in siedendem Wasser 
unter Abscheidung von etwas hasischem Salz noeh leichter lOslicb; die wăsserige Losnng 
rothet blaues Lackmuspapier. 

Die wăsserige Losung giebt nach dem Ansăuern durch Salzsăure mit Kaliumferro
cyanid einen tiefblauen Niederschlag. Durch Kalilauge wird sie in der Kălte nur dunkler 
gefărbt, nicht. gefăllt, erst beim Kochen scheidet sich ein braunrother Niederschlag ab. 
Wird das alkalische Filtrat mit Essigsaure iibersătt.ig-t, so scheidet sich beim Stehen ein 
krystallinischer Niederschlag von Kaliumbitartrat ab. 

Prufung. 1) Die wasserige Losnng (1 = 20) werde durch Kaliumferricyanid nur 
blaugriin gefărbt, nicht blan gefăllt (Oxydulsalz) und naeh dem Ansauern mit Salpeter
săure durch Silbernitrat nur opalisirend getriibt. (Chior, von welchem Spuren zuzulassen 
sind.) - 2) 1,0 g des Prăparates hinterlasse beim Verbrennen 0,243-0,257 g Ferrioxyd, 
welches nicht alkalisch reagiren soll, entsprechend einem Gehalt von 17-18 Proc. metal
lisehem Eisen. (Brit. schreibt vor, dass 1 g = 0,3 g Ferrioxyd hinterlassen solle, ent
sprechend einem Gehalt von 21 Proc. metallischem Eisen.) Die Aufbewahrung erfolge 
vor Licht geschiitzt, die Anwendung ist die gleiche wie die des Ferrnm citricum. 

Il. Ferri -Ammonium tartaricum. Tartrate ferrico- ammonique (Gall.J. 
Ferrum tartaricum ammoniatum. Ferrum tartaricum cum .A.mmonio. .A.mmonium 
tartaricum ferratum. .Ammoniumferritartrat. C4HJ06 (Fe0)NH4 • + 2H20. Moi. 
Gew. = 274. Das im Folgenden zu besprechende Prăparat der Gall. ist zu dispensiren, 
wenn es von Aerzten, welche der romanischen Rasse angehoren, verordnet wird. 

DarsteUung. Man fallt aus 560 Th. Ferrichloridlosung (spec. Gew. 1,280-1,282) 
nach gehOriger Verdiinnung mit Wasser durch 560 Th. Ammoniakfiflssigkeit (spec. Gew. 
= 0,960), welche gleichfalls gehOrig· verdiinnt sind, in der auf S. 1092 angegebenen Weise 
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das Eisen als Ferrihydroxyd, wascht dieses bis zur annahernden Chlorfreiheit aus. Den 
gut abgetropften Niederschlag bringt man in eine Porcellanschale, fiigt 150 Th. gepulverte 
Weinsaure zu. Man erwărmt schwach und fiigt, wenn das Eisen in Losung gegangen 
und die Fliissig·keit eine mehr gelbliche Fărbung angenommen hat, unter Umriihren in 
kleinen Portionen soviel Ammoniakfliissigkeit (von 0,960 spec. Gew., ca. 180 Th,) hinzu, 
dass die Fliissigkeit deutlich nach Ammoniak riecht und kl ar (!) ist. Dann dunstet man 
bei nicht iiber 60° C. ein, streicht auf Glasplatten und trocknet. 

Eigenschaften. Das Ammoniumferritartrat bildet amorphe, glanzende, durch
scheinende, granatrothe, in Masse dunkel rothbraune, mild styptisch-siisslich schmeckende 
Lamellen, welche sich in Wasser leicht, nicht in Weingeist losen. Es enthalt annahernd 
30 Proc. Eisenoxyd oder 20,44 Proc. Eisen . 

.Aufbewahrung. In gut verstopften Glasgefassen vor Licht geschiitzt . 

.Anwendung. Man hat dieses Prăparat vorzugsweise bei Chlorose, Chorea, Neu
ralgien, typhoiden Fiebern, Erysipelas, nervoser Hysterie u. d. m. in Gaben zu 0,3-0,5-0,8 
zwei- bis viermal tăglich angewendet. 

Ferri et Ammonii Tartras (U-St.). Iron et Ammonium Tartrate ist von den 
vorigen verschiedcn. 105 Tb. Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,428-1,430) 
werden in gehiiriger Verdiinnung durch 110 Th. Ammoniakfliissigkeit von 0,960 spec. Gew. 
in der S. 1092 angcgebenen Weise zersetzt. Das gebildete Ferrihydroxyd wird ausgewaschen, 
dann in einem leinenen Kolatorium thunlichst ausgepresst. Dann lost man 14,5 Th. W ein
săure in Wasser, neutralisirt diese Losung genau (!) mit (ca. 33 Th. Ammoniakfliissigkeit, 
fiigt nochmals 14,5 Th. Weinsăure hinzu, lost das ausfallende Ammoniumbitartrat durch 
gelindes Erwărmen, bringt untcr Umriihren den ausgepressten Niederscblag in kleinen 
Portionen hinzu und erwărmt bei nicht iiber 60° C., bis Auflosung erfolgt ist. Man filtrirt 
die Losung noch beiss, dunstet sie bei nicht iiber 60° C. zum Sirup ein, streicht diesen 
auf Glasplatten und trocknet. 

Granatrothe bis braunrothe, etwas hygroskopische Bliittchen, leicht lilslicb in Wasser, 
unloslich in Alkohol. Sie enthalten 17 Proc. metall. Eisen. Ihre Zusammensetzung ent
spricht etwa der Formei: (C~H406)2 • Fe20 9 • 2NH4 +9H20 . .Aufbewahrung. Vor Licht 
g e s c h ii t z t. .Anwendung. W ie das vorige. 

Sirupus Ferri tartarici ammoniati. Sirop de tartrate de fer ammoniacale 
lGall.). Ferri tartarici ammoniati 25,0, Aquae destillatae 25,0, Sirupi Sacchari 950,0. 

III. Ferri-Kalium tartaricum. Tartarus ferratus (Ergănzb. Helv.). Tartrate 
ferrico-potassique (Gall.). Ferri et Potassii Tartras (U-St.). Ferrum tartarisatum. 
Tartarus martiatus purus. Eisenweinstein. Kaliumferritartrat. C~H406(FeO)K. 
Moi. Gew. = 259. 

Die Darstellungsvorschriften der Arzneibiicher konnen als identisch angesehen 
werden. 

Da1•stellung. Man tritgt eine Mischung von 300 Th. Ferrichloridlosung (spec. 
Gew. 1,280-1,282) und 1600 Th. Wasser in eine Mischung von 300 Th. Ammoniak
fli.i.ssigkeit (spec. Gew. 0,960) und 6000 Th. Wasser ein, wăscht das gefâllte Ferrihydroxyd 
in der auf S. 1092 angegebenen Weise sorgfalt.ig aus; der noch feuchte Niederschlag wird 
in einer Porc'ellanschale mit 100 Th. gepulvertem Kaliumbitartrat und der erforderlichen 
Menge Wasser unter Ansschlnss des Sonnenlichtes im Dampfbade bei nicht iiber 60° C. er
wărmt, bis er sich unter Hinterlassung eines nur geringen Riickstandes gelost hat. Die filtrirte 
Losung wird bei etwa 60° C. zum Sirup eingedampft, dieser auf Glasplatten gestrichen 
und bei 50-60° C. unter Lichtabschluss getrocknet. Starke Erhitzung· beim Eindampfen 
und Einwirkung des Sonnenlichtes befordern die Bildung von Ferrotartrat. 

Diinne, braunroth durchscheinende, glanzende Blattehen von fast schwarzer Farbe, 
von mild adstringirendem, kaum eisenartigem Geschmack, loslich in 5 Th. Wasser, unlos
lich in Alkohol. Hinterlitsst beim Gliihen einen stark alkalischen, Eisenoxyd enthaltenden 
Ri.i.ckstand. Der obigen Formei entspricht ein Gehalt von 21,62 Proc. metall. Eisen. 
Ergănzb. verlangt einen Eisengehalt von etwa 21 Proc., U-St. dagegen bei gleicher Dar
stellung nur von 15 Proc. Fe. Dementsprechend wird aus 1 g des Prăparates erhalten 
werden miissen Ferrioxyd Fe203 : Nach Erganzb. = 0,3 g, nach U-St. = 0,215 g. 
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Au{bewahrung. Diese ist dieselbe, wie beim vorhergehenden Prăparate. 
Pru{ung. Eine vollstăndige Loslichkeit in 10 Th. Wasser und nur eine weisse 

Trlibung durch Schwefelwasserstoff genligen als Zeichen der Reinheit. Spuren Ferrooxyd 
werden in dem Prăparate immer vorhanden sein. 

Anwendung. Der reine Eisenweinstein ist ein sehr mildes Eisensalz, welches 
wie das vorhergehende und in gleicher Gabe angewendet wird. Es wird nur selten 
gebraucht. 

Solute de tartrate ferrico • potassique. Tinctura Martis (Gall.). Ferri-Kalii 
tartarici 1 Th. Aquae destillatae 4 Th. Man Iose in der Kălte und filtrire. 

Sirupus Tartari ferrati. Sirop de tartrate ferrico • potassique (Gall.). Ferri 
Kalii tartarici, Aquae destillatae ăă 25,0, Sirupi Sacchari 950,0. 

IV. Ferro-(Ferri-)Kalium-tartaricum crudum. Tartarus ferratus crudus 
(Ergănzb ). Tartarus martiatus crudns. Roher Eisenweinstein. Ein Gemisch aus 
Ferrotartrat, Ferritartrat uud Weinstein. 

Bereitung. 1 'rh. grobgepulverte Eisenfeile und 5 Th. grobgepulverter Weinstein 
werden in einem irdenen Gefăsse mit vVasser zu einem Erei angerlihrt und dieser unter 
<ifterem Umriihren und Ersatz des verdampften Wassers solange bei 35-40° C. digerirt, 
bis eine gleichmăssige, schwarze }lasse entstanden ist, und bis cine aus der gut um
geriihrten Masse entnommene Probe sich zum grossten Theile (zu einer grtlnschwarzen 
Fli.issigkeit) lost. Man trocknet alsdann die Masse an einem warmen Orte ein und ver
wandelt sie in ein rnittelfeines Pulver. Ausbeute etwa 5,6 Theile. 

Schmutzig grlinliches, mit der Zeit braun werdendes Pulver, in 16 Th. kaltem 
Wasser znm grossten Theile loslich. Hinterlăsst beim Gliihen eine stark alkalische, 
Eisenoxyd enthaltende Asche. 

Anwendung. Der Eisenweinstein wird hauptsăchlich zur Darstellung von Eisen
oder Stahlbădern gebraucht. Zu einem Vollbade gehăren 75,0-100,0 g Eisenweinstein. 
In Wasser oder Wein geliist, gebrauchen ihn bleichsilchtige Mădchen als ein billiges Eisen
mittel. Die Dosis ist circa 0,8-1,0 g zwei- bis dreimal des Tages. Das reine Prăparat 
wird auch in Wasser geliist zum Verbaude von eiternden Wunden und Schankern an
gewendet. 

Globuli martiales (Austr.). Boule de Nancy, Stahlkugeln. Im Handverkauf 
wird" der rohe Eisenweinstein in Form von Kugeln gefordert. Zur Darstellung derselben 
werden 100 Th. des gepulverten rohen Eisenweinsteins mit 20 T. destillirtem Wasser und 
1 Th. gepulvertem arabischem Gummi angeriihrt und im W asserbade so lange erwiirmt, 
bis sich aus der warmen Masse Kugeln formen lassen. Man macht dieselben 35,0-36,0 g 
schwer und liisst sie an einem lauwarmen Orte langsam austrocknen. N ach dem Trocknen 
iiberstreicht man sie mit einer Losung des arabischen Gummis, welcher eini_ge Tropfen 
Gallăpfeltinktur zugesetzt sind, damit sie glii.nzend und schwiirzlich werden. Eine Kugel 
wiegt dann ca. 30,0 g. Man hat auch Messingformen, in denen man die Kugeln durch 
Pressung darstellt. 

Pulvis aerophorus martiatus Ht:FELAXD. 

Rp. Tartari ferrati 5,0 
Magnesii carbonici 15 O 
Tartari depumti · 30,0. 

Tablettes de tartrate de fer ammouiacal (Gall.). 
Rp. Ferri-Ammonii tartarici 50,0 

Sacehali 1000,0 
Saechari Vanillae 30,0 
:\lucilaginis Tragacanthae 100,0. 

Fiant tabulettae No. 1000. 

Tinctnra }'erri tartarisata. 
Tinctura Martls Ludovici seu Glauberi. 

Rp. 1. Ferli sulfurici cryst. 8,0 
2. Tartari depurati 4,0 
3. Aquae destillatae 30,0 
4. Spiritus diluti 70,0. 

Man reibt 1 und 2 mit 3 fein an, digerirt die 
)1ischung unter hăufigem Umschiitteln 24 Stun
den, fUgt 4 hinzu, lăsst einige Stunden absetzen 
und fi 1 trirt. 

Ferrum valerianicum. 
Ferrum valerianicum. Ferri Valerianas (U -St.). Ferrivalerianat. Ferri

subvalerianat. Baldriansaures Eisenoxyd. Ist ein basisch valeriansaures Eisenoxyd 
von nicht ganz konstanter Zusammensetzung. 



1152 Ferri salia varia. 

Darstellung. 20,0 Valeriansăure werden mit einer Losung von 25,0 krystallisir
tem Natriumkarbonat in 225,0 destillirtem Wasser oder mit soviel dieser Losung versetzt, 
dass eine neutrale Fliissigkeit entsteht. Nachdem noch zweimal soviel krystallisirtes 
Natriumkarbonat, als zur Săttigung erforderlich war, zugegeben und in Losung gebracht 
worden ist, wird filtrirt und in das kalte Filtrat nach und nach in kleinen Mengen 100,0 
FerrichloridlOsung von 1,280-1,282 spec. Gew., verdiinnt mit gleichviel Wasser, unter 
Umriihren eingego~sen. Wăre die in der Ruhe sich klărende Fliissigkeit noch gelblich ge
fărbt, so giebt man noch einige Tropfen der Natriumkarbonatlosung hinzu, um die Făllung 
vollstăndig zu machen. Den Niederschlag sammelt man auf einem Filter, wăscht ihn mit 
kaltem Wasser aus und trocknet ihn in diinner Schicht auf einer porosen Porcellanplatte 
ausgebreitet vor Tageslicht geschiitzt an einem Orte, dessen Temperatur 25° C. nicht iiber
schreitet. A.usbeute circa 33,0. 

Eigenschaften. Das Ferrisubvalerianat ist ein rothbraunes, nach Valeriansăure 
riechendes, in Wasser unlOsliches, in Alkohol lOsliches Pulver von mild styptischem Ge
schmacke. 

Seine Zusammensetzung entspricht etwa der Formei F~(C3H902MOH)4 • Moi. Gew. 
= 382. Dieser Formei entspricht ein Gehalt von rund 29,3 Proc. metall. Eisen oder 
41,8 Proc. Ferrioxyd. U-St. fordert fiir ihr Praparat nur einen Gehalt von 15-20 Proc. 
metal!. Eisen, entsprechend 21,5-28,6 Proc. Ferrioxyd, was eben mit der wechselnden Zu
sammensetzung dieses Salzes zusammenhăngt . 

.Aufbewahrung. In gut verstopfter Flasche vor Tageslicht geschiitzt . 

.Anwendung. 1\'Ian hat das Ferrisubvalerianat bei Chlorose, welche von hysteri
schen oder epileptischen Krampfen begleitet ist, und bei Chorea angewendet. Gabe 0,2-
0,5-1,0 zwei· bis dreimal tăglich in Bissen oder Pillen; 

Ferri salia varia. 
1. ferrum oleinicum. Oelsaures Eisen, ftiissige Eisenseife. 100 Th. kăufliche 

Oelsăure, 10 Th. Eisenpulver und 15 Th. Wasser werden in einen Glaskolben gegeben und 
unter bisweiligem Umschiitteln 8 Tage hindurch in der Wărme des Wasserbades digerirt. 
Dann wird die erwarmte dunkelbraune Fliissigkeit durch ein Băuschchen mit Oelsăure ge
trănkter Baumwolle filtrirt. 

Diese Eisenseife wurde von Kru.L als Reilmittel von Wunden und Geschwiiren em
pfohlen und als Specialităt in den Handel gebracht. 

Ungnentum Saponls ferrlcl, 
Rp. Cerae flavae 10,0 

Ferri oleinici 20,0. 
:\lan mischt unter gelindem Erwltrmen und rUhrt 

alsdann bis zum Erkalten. 

Ungnentum Saponls ferricl cum Acldo carbollco. 
Rp. Unguenti Saponis ferrici 30,0 

Acidi carbolici puri 1,0. 
Salbe (auf schlaffe oder faulig eiternde Wundeu 

und GeschwUre). 

11. Ferrum sebacinum. Emplastrum ferratum. . Emplastrum martiatum. 
Emplastrum Martis ex Sebo. 150 Th. einer gut ausgetrockneten Talgseife werden zer
schnitten in 1500 Th. heissem destillirten W asser gelost und dann unter Umriihren mit 
80 Th. Ferrichloridlosung oder soviel davon versetzt, als dadurch ein Niederschlag ent
steht. Dieser wird in kaltem Wasser malaxirt und in Stangen ausgerollt. Ausbeute 
circa 100 Theile. Wird zum Verbande der Wunden gebraucht, allerdings hiichst selten. 

III. Ferrum tannicum (Erganzb.). Ferritannat. Gerbsaures Eisenoxyd. Tan
nate ferrique. Tannas ferricus. 

Zu einer Losung von 65 Th. Gerbsăure in 500 Th. Wasser wird eine Mischung von 
100 Th. FerriacetatlOsung (Liquor Ferri subacetici Germ. s. S. 1092) mit 200 Th. Wasser 
unter Umriihren in langsamem Strahle zugegossen. Der entstandene Niederschlag wird 
nach dem A.bsetzen mit lauwarmem Wasser ausgewaschen, auf einem Filter gesammelt und 
auf porosen Unterlagen bei gewohnlicher Temperatur getrocknet. 
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Snhwarzes geschmackloses Pulver, welches 13-14 Proc. metallisches Eisen entbalt. 
1,0 g gebe beim Verbrennen an der Luft unter Befeuchten mit Salpetersii.ure 0,186-0,20 g 
Ferrioxyd, welches an Wasser nichts Losliches abgeben darf. Vor Lich t gesch ii tzt a uf
znbewahren. 

Das Praparat soll als Roborans nud als Darmadstringens verwendet werden, dltrfte 
aber keine Znkunft haben. 

IV. Ferrum casei'natum. Ferrum nucleo-albuminatnm. 
Entrahmte und mit Wasser verdltnnte Milch wird mit soviel stark verdiinnter Essig

saure versetzt, dass das Kase'in gefii.llt, ein Ueberschuss von Essigsaure aber vermieden 
wird (s. S. 670). Das gefallte Kase'in wird wiederholt mit warmem Wasser, dann mit 
Alkohol gewaschen, zuletzt mit Aether entfettet. 1 Th. des so gereinigten Kase'ins wird 
mit 1 Th. Calciumkarbonat und 100 Th. warmen Wassers angerieben und die entstandene 
Losung von Calciumkase'inat filtrirt. Das Filtrat wird mit einem geringen Ueberschuss 
einer 1 procentigen, frisch bereiteten wăsserigen Losung von Ferrolaktat versetzt. Der 
hierdurch entstehende Niederschlag, welcher ursprUnglich weiss ist, wird gewaschen nud 
getrocknet. Er nimmt infolge des Trocknens Fleisehfarbe an. 

Geruch- und geschmackloses, fleischfarbiges Pulver, unlOslich in Wasser, loslich in 
schwacher Natriumkarbonatlosung, anch in Ammoniakfliissigkeit. Von Pankreatin, sowie 
auch von Pepsin + Salzsiiure wird das Eisenkase'inat verdaut. Der Gehalt an metallischem 
Eisen betrăgt 2,5 Proc. Von DAWYDOw an Stelle des Eisenalbuminates als leicht resorbir
bares Eisenprăparat empfohlen. 

V. Ferrum oxalicum oxydulatum. Ferrooxalat. Oxalsanres Eisenoxydul. 
FeC90 4 + 2H20. Moi. Gew. = 180. 

10 Th. kr,vstall. Oxalsăure werden in 50 Th. heissen Wassers geliist, durch (27 Th.) 
Ainmoniakfliissigkeit von 0,96 spec. Gew. neutralisirt und mit einer Losung aus 21 Th. 
krystall. Ferrosulfat in 45 Th. Wasser versetzt. Der entstandene Xiederschlag wird nach 
dem Erkalten anf einem Filter ausgewaschen und an einem lauwarmen Orte getrocknet. 

Blassgelbes bis citronengelbes, krystallinisches Pulver, geruchlos und fast ge
schmacklos, luftbestăndig, wenig loslich in kaltem oder in heissem Wasser, unloslich in 
Weingeist. Von konc. kalter Salzsăure oder heisser verdiinnter Schwefelsăure wird es ge
lost bez. zersetzt. Beim Erhitzen an der Luft verglimmt es zu Eisenoxyduloxyd, schlicss
lich hinterbleiben 44,4 Proc. Eisenoxyd Fe20 3• Als mildes Eisenprăparat (Tonicum unu 
Alterans) bei Anamie und Chlorosis in Gaben von 0,1-0,4 g dreimal taglich. Technisch 
als photographischer Entwickler, auch ;r.ur Darstellung von l<'errum H.vdrogenio reductum. 

VI. Ferrum salicylicum. J;'errisalicylat. Salicylsaures Eisenoxyd. Gleiche 
Theile Ferrichloridlosung (spec. Gew. 1,280-1,282) und Natriumsalicylat werden in konc. 
FlUssigkeit mit einander vermischt. Es fălit ein brauner, bald violett sieh fărbender 
Niederschlag aus, der nach dem Auswaschen und Trocknen eine amorphe braune Masse 
oder ein schwarzbraunes Pulver clarstellt. Wird in Gaben von 0,2-0,6 g und zwar in 
Pillenform als Tonicum, Antisepticum, Adstringens und Antirheumaticum gelegentlich 
·angewendet. 

VII. Ferrum succinicum. Man neutralisirt 32 Th. Bernsteinsăure mit (ca. 90 Th.) 
AmmoniakflUssigkeit von 0,960 spec. Gew., verdiinnt die Losung mit einem gleichen 
Volumen Wasser und tragt in dieselbe eine Mischung von 100 Th. Ferrichloridlosung 
(spec. Gew. 1,280-1,282) unter Umrlihren ein. Der Niederschlag wird nach dem Absetzen 
von der Uberstehenden Fliissigkeit getrennt, bis zur Chlorfreiheit gewaschen und auf 
porosen Unterlagen bei 30-40° C. getrocknet. 

Braunliches Pulver, nnr wenig liislich in kaltem Wasser; durch siedendes Wasser 
wird es theilweise in Ferrihydroxyd und Bernsteinsaure gespalten (verhălt sich also iihnlich 
wie Ferriacctat). 

VIII. Ferratin. Ferrialbuminsiinre. Eisenalbuminsiinre. Ferratin·BOEHRINGER. 
In unseren Nahrungsmitteln kommt nach BuNGE das Eisen in einer besonderen Form sehr 

H~ndb. d. phRrm. Prnxis. I. 73 
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fest an Eiweiss gebunden vor. Diese Verbindung ist von ScHMIEDEBERG aus Schweins
lebern abgeschieden worden, indem er diese mit Wasser auszog und den :filtrirten wăsse
rigen Auszug mit W einsăure făllte. Das so erhaltene Produkt nannte ScHMIEDEllERG 
"Ferratin". Eine Verbindung mit den gleichen Eigenschaften wie das natiirliche Ferra
tin, also gewissermassen ein kiinstliches Ferratin, erhălt man nach folgendem, der Firma 
BoHRINGER & SoHNE durch D.R.P. 72168 und 74533 geschiitzten Verfahren. 

Darstellung. Zu einer Liisung von 100 Th. Eier-Eiweiss in 2000 Th. Wasser 
fUgt man eine Liisung von 25 Th. Ferritartrat in 250 Th. Wasser, ferner 100 Th. einer 
10 proc. Natronlauge. Die zunăchst schwarzrothe Fliissigkeit wird solange auf 90° C. (im 
Dampfbade) erhitzt (1-2 Stunden), bis sie klar, diinnfliissig und wieder heller roth ge
worden ist. Dann leitet man einen Dampfstrom ein nnd fiigt gleichzeitig Weinsănre bis 
zur neutralen Reaktion hinzu, sănert mit W einsăure an und leitet den Dampfstrom noch 
einige Minuten weiter ein. Nachdem die Fliissigkeit sich geklărt hat, wird filtrirt. Das 
Filtrat macht man mit .A.mmoniak ammoniakalisch, erhălt die Mischung alsdann mehrere 
Stunden bei 90° C. Dnrch .A.nsănern mit Weinsăure făllt alsdann das Ferratin ans, wel
ches dnrch nochmaliges .A.ufliisen in ammoniakhaltigem (und .A.mmoniumtartrat haltigem) 
Wasser und Wiederansfăllen ans dieser Liisung durch Weinsănre gereinigt wird. Der 
Niederschlag wird gewaschen, schliesslich getrocknet und gepulvert. 

Eigenschaften. Ein rothbrannes Pulver in Wasser nnd schwach angesăuertem 

Wasser unliislich, in grossen Mengen Weinsăure jedoch liislich. Frisch gefăllt ist es in 
kaltem schwach alkalischem, scharf getrocknet in gelinde erwărmtem, schwach alkalischem 
Wasser sehr leicht liislich. Es entbălt 7-10 Proc. Eisen, aber nicht in Form eines Salzes, 
sondern - nach .A.nsicht der Erfinder - direkt an Kohlenstoff gebunden. 

Von den gewiihnlichen Eisenalbuminaten unterscheidet sich die Verbindung durch 
folgende Reaktion: Liist man 0,06 g des Prăparates in 20 ccm ammoniakhaltigem Wasser 
und fiigt 1 Tropfen 50 proc. Schwefelammoniumliisung hinzu, so verăndert sich innerhalb 
3 Minuten die Fliissigkeit nicht, erst von da ab tritt Dunkelfărbung ein infolge Bildung 
von Schwefeleisen. 

Anwendung. .A.Is leicht verdauliches und angenehm zu nehmendes Eisenprăparat 
in Form von Pulvern oder Pastillen zu 0,5-2,0 taglich in gebrochener Dosis (Kinder ent
sprechend weniger) bei Chlorose, akuter Aniimie nnd grossen Blutverlusten. Neuerdings 
wird auch ein liisliches N a trium-Ferra tin dargestellt und verordnet. 

Ferripton. Ein von .A.potheker KUNzE in Serkowitz bei Radebeul dargestelltes, 
koncentrirtes und săurefreies Eisenpriiparat, welches die Zăhne nicht angreifen und in der 
vorgeschriebenen Verdiinnung geruch- und geschmacklos sein soll. 

Filix. 
1. Nephrodium Filix mas Michaux (syn • .A.spidinm Filix mas (L.) Sw., 

Polystichum Filix mas Rth.). Familie der Polypodiaceae-A.spidieae-A.spidiinae. 
Heimisch in ganz Europa, von der Ebene bis auf 2000 m steigend, in .A.lgerien, 

Nordasien, Kaukasus und Himalaya, in .A.merika siidwărts bis Peru. Blii.tter der Pflanze 
einen Trichter bildend, nach vorn allmăhlich, nach dem Gnmde wenig verschmălert, ober
seits dunkelgriin, unterseits heller mit haarăhnlichen Spreuschnppen, Stiei kiirzer wie 
die Blattflăche, mit grossen, braunen Spreuschuppen. Fiedern abwechselnd, kurz ge
stielt, aus breiter Basis lineal-lanzettlich, Fiederrhen am Grunde mit breiter Basis mit 
einander verschmelzend, kerbig oder eingeschnitten gesăgt. In der Regel nur der mittlere 
und obere Theil der Blătter frukti:ficirend, die Sori zweireihig an den Fiederchen, selten 
bis zur Spitze derselben vorhanden. Indusium herz- nierenfiirmig. Sporangium mit 
unvollstandigem, auf der Bauchseite in die schmalen Zellen des Stomium iibergehenden 
Ring. Sporen dunkelbraun mit unregelmăssigen, gewundenen Leisten. Verwendung :findet 



Filix. 1155 

das Rhizom mit deu stehengebliebeneu Blattbasen. Rhizoma l<'ilicis (Germ. 
Helv.). Radix Filicis maris (Austr.). Filix mas (Brit.). Aspidium (U-St.). Radix 
Nephrodii crenati. Radix Polypodii filix mas. - Farnwurzd. Wurmfarnwurzel. 
Bandwurmwurzel. Johanniswurzel. Tenfelsklaue. - Rhizome de fongere mâle 
(Gall.). - Male Fern. 

Bescht·eibuny. Das wagerecht oder schrag in der Erde licgende Rhizom erreicht 
eine Lange von 30 em (das langste der einheimisehen l<'arne), seine Dirke betragt 2-2,5 cm, 
erscheint aher dureh die zahlreiehen Basen abgestorbener Blatter, die dem Rhizom ange
drUekt sind, bis 6 cm dick. Auf dem Querschnitt ist 
das Rhizom hOehst unregelmassig infulge der durch 
die Blattstielbasen verursachten Eindrtlcke, am hin
teren Ende mit zahlrei•·hen aus den Blattstielbasen 
vorbrechenden Wurzeln, am vorderen Ende hăufig 

mit einer Knospe schneekenformig eingerollter Blătter. 
Das ganze Rhizom ist in zahlrciehe Spreublăttchen 

eingehiillt. Die Blattbasen sind nach uben und 
unten etwas verjiingt, also von gedrungen spindeWir
miger Gestalt, glanzend dunkelbraun, die an der Un
terseite und an den Seiten stehenden sind nach oben 
aufgebogen. Ihr Quersehnitt ist von rundlich ovaler 
Gestalt, an der dem Rhizom zugedrehten Seite etwas 
abgeplattet, er zeigt in einen lockeren Kreis gestellte F•g. 244. 

Gefassbiindel, von denen 5-10 vorhanden sein konnen, Quersehnitt durch das Rhizom von Nephro-
dwm .Filix ma" Michaux. f Gefăss!Jiindel. 

am hăufigsten 7-9 (Fig. 245). Die einzelnen Biindel 
sind koncentrisch gebaut, sie haben das Xylem im Centrum vom schmalen Phluem und 
dieses wieder von einer Endodermis umgeben. Die Spreuhaare sind von gestreckt lan
zettlicher Gestalt, von breiterem Grunde ausgehend in eine schlanke Spitze endigend, am 
Rand mit spărliehen, aher krăftig ausgebildeten , aus meist 2 Zellen bestehenden Zahnen, 
an der Basis oft zwei kleine Driisen. 

Das Rhizom selbst lăsst auf dem Quersehnitt einen Kreis von ungefahr 8 stărkeren 
Biindeln erkennen und ausserhalb desselben eine grossere Anzahl kleinerer Biindel (Fig. 244). 
Dieselben sind gebaut wie die in den Blattbasen. Das Grundgewebe ist cin liickiges, getiipfeltes 
Parenchym, das reichlich Stărkemehl enthălt in meist 
rundlichen, etwas abgefl.achten, oft aher auch eiformig 
oder unregelrnăssig gestalteten Kornchen, die bis 18 ft 
gross sind. In den grossen Intercellularrăumen trifft man 
hăufig auf einzellige kuglige Driisenhaare, die durch eine 
Wand von der Parenchymzelle, der sie aufsitzen, abg·etrennt 
sind (Fig. 246). Die Driisen sondern zwischen ihrer }lem
bran und der infolgerlessen abgehobenen Cnticula ein 
grlinlich-gelbes Sekret ab, in welchem man die wirksamen 
Bestandtheile der Droge (vergl. unten} erbliekt. Neben 
der Starke fiihren manehe Parenchymzellen braunen Inhalt, 
der mit Eisensalzeu schmutzig grtln und danach mit Na
triumkarbonat behandelt violett oder blau wird (Gerb

Fig. 245. Querschnitt durch die 
Blattba"is von Nephrodium Filix 

mas. l\lichaux, schwach vergr. 

stoff). Der Quers~hnitt des Rhizoms s.owohl wie der Blattbasen muss von griiner und 
nieht brauner Farbe sein. 

Bestamltlteile. Filixsăure (vergl. unten), ătherisehes Oel 0,04-0,05 Proc. 
in der im Herbst und 0,025 Proc. in der im Juni gesammelten Droge. Dasselbe ist hell
gelb von intensivem Geruch der Droge und aromatisch-brennendem Geschmack. · Leiclit 
liislich in Aether und absolutem Alkohol. Spec. Gew. 0,85-0,86. Das Oel beginnt. bei 
140 ° C. zu siedcn, liber 250° C. tritt Zersetzung ein. Es enthălt ne ben freien Fettsăuren 
(Buttersăure) Rexyl- und Octyl-Ester der Fettsăuren von der Buttersăure bis etwa zur 
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Pelargonsaure. Gerbstoff (Filixgerbsăure) zu etwa 10 Proc. von glukosidischem 
Charakter, liefert mit verdiinnten Sămen einen nicht krystallisirbaren Zucker und das 
Phlobaphen (Filixroth), das auch in der Droge vorkommt. Letzteres hat die Zusammen
setzung C26H180 12 und liefert mit Kali geschmolzen Phloroglucin und Protocatechusăure. 
Mit Eisenchlorid wird der Gerbstoff olivengriin. Die braune Farbe ălterer Droge ist durch 
das Filixroth bedingt. Flavaspidsăure, Albaspidin, Aspidinol. Fettes Oei 
(Filixol) zu 5-6 Proc., besteht aus Glycerinestern der Filosmylsaure und Filixolin
săure, Zueker 11 Proc. Filixwachs, eine brăunlieh gelbe, amorphe Masse, die bei 
69° C. schmilzt, leieht in heissem Alkohol und Petrolăther, schwer in Aether loslich. 
H arz, aus dem Filixroth und weiteren Umwandlungsprodukten des Gerbstoffes bestehend. 
'Vassergehalt etwa 14 Pruc., Asche 1,4-3,0 Proc., davon 0,1-0,3 Proc. in Salzsăure 
nnlOslich. Als Haupttrăger der Wirksrtmkeit gilt die Filixsăure (vergl. unten), ferner 

in zweiter Linie das ătherische Oei, beide bil
den mit dem fetten Filixol ein inniges Ge
misch (Emulsion), vielleicht sogar eine lockere 
Verbindung. Auch der Gerbstoff soli an der 
Wirkung betheiligt sein. 

Verweclislungen und Verfiilsclmngen. 
Die Rhizome der iibrigen in Mitteleuropa heimi
schen Farne sind meist im Aussehen und in den 
Dimensionen dem von N. f. m. so uni.ihnlich, dass 
an eine irrthiimliche V erwendung solcher in der 
Apotheke nicht wohl zu denken ist. Da wir 
aber jetzt nach neuesten Untersuchungen von 
HAcSMANN wissen, dass solehe Rhizome nieht sel
ten auf Extrakt ( vergl. dort) verarbeitet werden, 
so ist es doeh wiinschenswerth, die unterscheiden
den Merkmale solcher Rhizome anzugeben: 

1) Aspidinm spinnlosum Sw. (syn. Po
FJg. 246. Quersehnitt <lurch <las l:hizoma Filicis. lystichum spinulosum D. 0.). Rhizom auf

a Getilpfelte Zellcn. b Stiirke. c Driisenhaarc. steigcnd, 5 cm ]ang, Durchmesser 8 mm, locker 
mit Blattbasen besetzt. Im Querschnitt unregel

măssig gebuchtet, mit iJ-7 Gefăssbiindeln. Blattbasen im Querschnitt mit 5-8, meist 
6 und 7 Gefâssbiindeln. Im Parenchym Drlisen. Spreublăttchen ziemlich breit, in eine 
lange, aus einer Zellreihe bestehende Spitze mit einer (oft abgebrochenen) Driise aus
laufend. Rand dos SpreubHittchens wenig buchtig, mi~ wenig Dr[isen. 

2). Aspidium cristatum Sw. (syn. Polystichum cristatum Roth). Im Parenchym 
Driisen. Blattbasen im Qucrschnitt mit 5-8, meist 5 und 6 Biindeln. Spreublăttchen 
ganzrandig, selten mit kurzen und stumpfen Zahnen, breit, Driisen am Rande sehr spărlich 
odor fehlond. 

3) Aspldium montanum Aschers. (syn. Polystichum montanum Roth). 
l{hizom kurz, aufsteigend. Driisen im Parenchym fehlend. Spreublăttchen ganzrandig, 
Driisen von zweiorlei Form, kleine, einzellige und griissere mit 2-3zelligem Stiei, nicht 
nur am Rande, sondern auch auf der FHiche. Blattbasen im Querschnitt fast dreieckig, 
zwei Gefâssbiindel zeigend. 

4) Aspidium rigidnm Sw. (syn. Polystichum rigidum D. C.). Im Parenchym 
Dr[isen. Blattbasen im Querschnitt fast rund mit 4-6 Biindcln, von denen drei griisser 
sind. Spreublăttchen am Rande mit spărlichon Zahnen, am Rande mit kloinen Driisen
haaren. 

5) Aspidium lobatum Sw. Ohne Driiscn im Parencbym. Blattbascn im Quer
schnitt dreieckig mit ausgezogenen Seiten, mit 4-6 Biindeln. Spreublattchen ohne Driisen, 
am Rande durch die zahlreichen Zăhne verzerrt. 

6) Aspidium dilatatum Sw. Im Parenchym Driisen. Spreublăttchen wie bei A. 
spinulosum, aber mehr in die Lănge gczogen und allmăhlicher zugespitzt. 

7) Asplenium Filix femina Bernh. (syn. Aspidium Filix femina Sw., 
Athyrium Filix femina Roth.). Rhizom schief aufsteigend, 10 cm lang, 0,5-1,0 cm 
im Durchmesser, innen blassgriin, im Qucrschnitt mit 4-7 Biindeln. Im Parcnchym kcine 
Driiscn. Blattbasen im Qucrschnitt fast dreieckig mit breiter Basis, mit 2 Biindeln; ahn
lich wie A. montanum, aber griisser. Spreublattchen ganzrandig, ohne Driiscn. - (Vergl. 
wcitor: Schweiz. W ochcnschrift f. Pharmacie 1896 p. 440.) 
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Einsr,emmlung, Aufbewahruny. Uebereinstimmend lassen die Arzneibtichcr 
die Droge im Spatsommer oder Herbst sammeln, von den Spreuschuppen, Nebenwurzeln 
und abgestorbenen Theilen soviel wie mciglich befreien, ohne Schalung bei gelinder 
Wărme trocknen und nicht liber ein Jahr aufbewahren. Das in nicht zu grosser 
llfenge hergestellte Pul ver soli hellgrtln sein; es wird in braunen, gut geschlossenen 
CHăsern oder im Dunkeln nntergebracht: ein gelbliches oder zimmtbraunes Pulver darf 
weder abgegeben, noch zur Extraktbereitung verwendet werden. 100 Th. lufttrockner 
Droge liefern 85-90 Th. Pulver. Nach CAESAR unu LonETz soli die auf vulkanischem 
Boden, dann die auf Thonschiefer gewachsene Pfianze am gehaltreichsten sein. 

Da auch bei sorgfăltigster Aufbewahrung einzelne Rhizome nach lăngerem Liegen 
nicht mehr "griinbrechend" sein werden, so sei darauf hingewiesen, dass in Deutschland 
nur fiir die Apotheker Bayerns eine gesetzliche Verpfiichtung, die Farnwurzel jederzeit 
vorrăthig zu halten, besteht. 

TVirkuny und Anwenduny. Das Farnrhizom und die aus ihm hergestellten 
Prăparate (Extrakt) sind eines der am besten und sichersten wirkenden Bandwurmmittel 
(sowohl bei Taenia wie bei Botriocephalus). Meist werden die Bandwiirmer durch das 
J\!Iittel nicht getodtet, sondern nur betăubt, weshalb es darauf ankommt, sie durch ein 
folgendes Abflihrmittel zu entfernen. Es ist aher zu beachten, dass die Filixsăure, 

wenn sie resorbirt wird, auch fUr den Menschen ein starkes, das Centralnervensystem 
lahmendes Gift ist, ferner sind hăufig einseitige oder doppelseitige Erblindungen beobachtet. 
Von 78 beobachteten Vergiftungsfallen endeten 12 mit dem 'rode. Der Apotheker sollte, 
auch wenn der Abgabe des Farnrhizoms und seiner Zubereitungen (in Oesterreich darf 
das Extrakt nur gegen ărztliche V erordnung verabfolgt werden) keine gesetzlichen 
Hindernisse entgegenstehen, sich unter keinen Umstănden auf eine Bandwurmkur 
einlassen. Da die Resorption der Filixsăure besonders erleichtert wird, wenn sie in Oel 
gelOst ist, so ist die Verwendung von Ricinusi:il als Abfiihrmittel neuerdings aufgegeben 
und man bedient sich eines anderen Laxans, etwa Kalomel. 

Die Droge selbst findet kaum noch Verwendung, meist benutzt man das ătherisehe 
Extrakt, neuerdings auch die reine Filixsăure (vergl. unten). 

Das Vorrăthighalten des Rhizoms vermeidet man am besten ganz und verarbeitet 
das frisch bezogene Rhizom sofort auf atherisches Extrakt, das man in kleinen, ganz 
gefiillten Glasern aufbewahrt. Die Droge beziehe man im Herbst, wenn man nicht im 
Stande ist, sie selbst sammeln zu lassen, nur aus ganz zuverlăssiger Quelle. Die griine 
Farbe des Rhizoms im Querschnitt ist noch kein Beweis fiir dessen Frische, dagegen nicht 
griines natilrlich unter allen Umstănden zu verwerfen. Ebenso beziehe man das fertige 
Extrakt nur ans ganz zuverlăssiger Quelle, wo man sicher ist, dass die Angaben liber das 
Alter des Prăparates auf Wabrheit beruhen, und ferner, dass nur die officinelle Droge zu 
seiner Herstellung benutzt wurde. Wir wissen durch neueste Untersuchungen von HAus
MANN, dass auch die Rhizome anderer Farne auf Extrakt verarbeitet werden: flir Aspi
dium spinulosum Sw. darf das als sichergestellt angesehen werden. (E. l\ifERCK bringt 
dieses Extrakt neuerdings in den Handel.) Verschiedene der im Handel befindlichen Ex
trakte enthalten keine Filixsăure, sondern As p i din C23H320,, welches in dem genannten 
Farn vorkommt. 

Um zu entscheiden, ob ein Extrakt Filixsăure oder Aspidin enthălt, wird 
ein Quantum desselben nach HAUSMANN mit soviel gebrannter Magnesia angerieben, dass ein 
homogenes Pulver entsteht. Dieses wird durch ein Sieb geschlagen und auf je 50 g mit 10 l 
Wasser 1-P/2 Tag ausgelaugt. Die abfiltrirte Li:isung wird mit Schwefelsăure angesăuert, 
der entstandene Niederschlag durch. Kolircn gesammelt, die Schwefelsăure ausgewaschen und 
der Niederschlag liber konc. Schwefelsăure getrocknet. Die Ausbeute betrăgt 6-18 Proc. 
Aspidinhaltige Extrakte geben relativ geringe Ausbeute. - Das trockne Pulver wird dann in 
mi:iglichst wenig Aether geliist. Enthalt dic Li:isung Aspidin, so erstarrt sie innerhalb 
weniger Stunden zu einem krystallinischen Erei, den man in kleinen Portionen in Alkohol 
absolutus eintrăgt und damit verri.ihrt. Die fast unli:islichen Krystalle des Aspidins 
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konnen dann durch Filtriren, Absaugen und Nachwaschen von der Mutterlauge getrennt 
werden. Man reinigt sie dureh Losen in siedendem absoluten Alkohol und wiederholt 
die Operation. Das reine Aspidin hat dann den Schmelzpunkt 124-125°0. - Erstarrt 
die ătherische Losung nicht, so lasst man den Aether zum grossen Theil freiwillig 
verdunste~, versetzt mit einer grosseren Menge Aceton und liisst Iangere Zeit stehen, wobei 
sich die Fllixsliure als undeutlich krystallinisches Pulver abscheidet, das man auf dem 
Saugfilter sammelt und so lange mit Aceton nachwiischt, bis dasselbe nicht mehr rothgelb, 
sondern gelb ablăuft. Die Filixsaure auf dem Filter krystallisirt man wiederholt aus 
beissem Essigăther um, bis sie den Schmelzpunkt 184-185°0. zeigt. Der Gehalt an Filix
siiure in den untersuchten Extrakten schwankte von 0,15-1,8 Proc., derjenige an Aspidin 
von 0,5-1,8 Proc. Von 19 untersuchten Extrakten enthielten 4 Aspidin. Uebrigens sollen 
Extrakte aus Aspidium spinulosum ebenfalls anthelmintisch wirken. 

Bestimmung des GPhaltes an Filixsiiure im Extractum Filicis: nach FRoMME: 
5,0 Extract. Filicis, 30,0 Aether und 100,0 Barythydratlosung (1 proc.) werden in einer 
200 g-Flasche 5 Minuten anhaltend geschiittelt, dann in einen Scheidetrichter gegossen und 
10-15 Minuten der Ruhe iiberlassen. Von der unteren, wiisserigen Losung werden 86,0 
(= 4,0 Extrakt) mit 25-30 Tropfen Salzsaure iibersiittigt und nacheinander mit ~5, 15, 
10 und 10 ccm Aether ausgeschiittelt. Die vereinigten iitherischen Ausschiittelungen werden 
nach dem Filtriren in einem tarirten 100,0 g-Kolben zur Trockne abgedunstet. Der Riick
~tand wird mit 1 ccm Amylalkohol und 1 ccm Methylalkohol iiber freier Flamme durch 
Schwenken gelost und der Losung so lange tropfenweise Methylalkohol zugegeben, bis die 
Losung beim Schwenken nicht wieder Jdar wird. Dann wird soviel Methylalkohol zu
gegeben, dass die ganze verwendete Menge desselben 30 ccm betriigt, worauf sich die 
Filixsiiure ausscheidet. Das Ganze liisst man dann 10-12 Stunden bei moglichst niederer 
Temperatur stehen, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wiischt Kolben- und Filterriickstand 
mit :l x 5 ccm Methylalkohol aus, presst das Filter mit lnhalt zwischen Fliesspapier vor
sichtig aus, bringt es in den Kolben zuriick, trocknet zunachst bei 40° C., dann bei 80° C. 
und wagt. - Das Gewicht minus Kolben und Filter ist die Filixsiiure in 4,0 g Extrakt. 
Der nach diesem Verfahren ermittelte Gehalt an Filixsiiure ist viel hăher wie der oben 
von HAUSMANN ermittelte, er betriigt nach CAESAR und LoRETZ: 5,09-9,80 Proc. 

Electuarium anthelminthicnm. W urmlatwerge (DIETERICH). Farnrhizom, 
Wurmsamen je 20 Th., Jalapenknollen 5 Th., mischt man mit Siissholzextrakt 5 Th., ge
reinigtem Honig 20 Th., gereinigtem Tamarindenmus 25 Th. 

Extractum Filicis (Germ., Helv.); Extr. Filicis maris (Austr.); Extr. Filicis 
liquidum (Brit.); Oleoresina Aspidii (U-St.). Oleum Filicis maris. - Farn
cxtrakt; Wurmfarnextrakt. - Extrait de fougere mâle (Gall.). - Liquid Ex
tract of Male Fern.- Nach Austr., Brit., Helv., U-St., Gall. wird das frische, 
gcreinigte und grob 1) zerstossene Farnrhizom im Verdriingungsapparate mit Aether er
schopft, wozu nach Gall. auf 1 Th. Farnrhizom ~ Th. Aether (spec. Gew. 0,724) geniigen, 
nach DIETERICH hochstens 4 Th. gebraucht werden; nach Germ. wird 1 Th zuerst mit 3, 
dann mit 2 Th. Aether je 3 Tage lang ausgezogen. Von den Ausziigen wird der Aether 
abdestillirt und der Riickstand zu einem diinnen, vollig iitherfreien Extrakte verdunstet. 
Ausbeute 12-15, nach WEPPEN und LunERS wenigstens 10 Proc. Aufbewahrung: Kiihl, 
vor Licht geschiitzt. Das griinliche (Germ.) bis braunlich·griine (Helv.), in Wasser un
losliche Extrakt ist vor der A.bgabe umzuschiitteln. Mit Glycerln verdiinnt darf es unter 
dem Mikroskop keine Stiirkekorner zeigen, deren A.nwesenheit auf sorglose Filtration des 
Auszuges deutet. 

Brit. giebt als Einzelgabe 2,5-5 g, Helv. die Dosis max. pro die auf 10 g an. 
Die angenehmste Form ist die der elastischen Gelatinekapseln, wenn dieselben 

frisch sind. Solche Kapseln mit Farnextrakt und Ricinusol sollten aus den ohen an
gefiihrten Griinden nicht verwendet werden. Ebenso ist man neuerdings von der bisher 
iiblichen Vorbereitungskur abgekommen. Nach E. GRAWITZ nimmt man am Tage der Kur 
Morgens niichtern Karlsbader- oder Bittersalz und n ach erfolgter Abfiihrung das Band
wurmmittel (8-10 g Extrakt, bei Kindern die Halfte) mit Kaffee. Die Kapselfabriken 
liefern iibrigens die Bandwurmkapseln auch mit Zusiitzen wie Kalomel, Sagradaextrakt, 
ferner mit Kosin, Granatwurzelextrakt und mit Keratiniiberzug. 

Das Extrakt ist vor der Dispensation immer gut umzuschiitteln. 
Emulsio Extracti Filicis nach WIDERHOFER. WIDERHOFER's Bandwurm

mittel. Farnextrakt 18 g, Pomeranzenschalensirup 46 g, arabisches Gummi 12 g mischt 
man und reibt damit Kamala 24 g an. 

1) Gall. schreibt mittelfeines Pulver, U-St. Pulver N o. 60 vor, um griissere A.usbeute 
bei geringerem Aetherverbrauch zu crzielen. 
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Wurmmittel fiir Thiere (nach DIETERICH). 
Wnrmpilltm fiir Runde. Farnextrakt 2 g, Aloe 3 g, Seife 3 g. Zu 2 Pillen, die 

morgens auf einmal gegeben werden. 
Wurmol fiir Hunde. Farnextrakt 2 g, Ricinusol 20 g. Morgens erwarmt auf ein

mal zu geben. 
Wnrmpillen fiir Schafe. Farnextrakt 1 g, Aloe 5 g, Naphtalin 0,1 g, Seifenspiritus 

q. s. zu einer Pille. 
Aus Farnextrakt mit oder ohne Zusatze von Granatwurzelextrakt, Ricinusol, Him

beersaft u. dergl. bestehen folgende Bandwurmmittel: 
Berliner von J. LEwmsoH.-.;-, Genfer von BERNARD, Genfer von PEsCHIER, von 

M. BiiTTCHER in Altenburg, von ENDRUWEIT in Berlin, 0TTO FLoHR in Freiberg, Dr. Frn
CKING in Berlin, HENNIG m Berlin, Pfarrer KNEIPP, TH. KoNETZKI in Stein, LAFFON, LUTZE, 
LuTZE & Co. in Braunschweig, RrcH. MoHRMANN in Berlin, MooK in Berlin, MuTH in 
Chemnitz, PETzOLD in Leipzig, WENDE in Berlin. 

Helminthenextrakt von O. KoNETZKI-FRITSCHI in St. Ludwig ist ein Gemisch von 
5 Th. Extr. Embel. Rib., 1,5 Th. Extr. Cort. Granati, 38,5 Th. Extr. J:.'ilicis, 1,7 Th. Extr. 
Absinthii, 53 Th. 01. Ricini, 0,3 Th. Vanillin. 

Tritolum Filicis, Bandwurm-Tritol nennt DrnT~;RICH eine Gallerte aus Farn
extrakt, Ricinusol und Malzextrakt. 

Electnarium contra taeniam. 
llilnch. Nosokom. Vorschr. 

Rp. l~xtracti Filicis 8,0 
Pulpae Tamarin<l. depur. 22,0. 

Poti o taenlfuga V AX .~lillEL. 

ltp. Acidi salicylici 0,4 
Olei Filicis aeth. 0,6 
Tinct. Cinnamom. gtts. X 

Gummi arabiei 8,0 
Aquae destillat. 96,0 
~irupi simplicis 00.0. 

3lorgens nilchtern anf zweimal. (Bul!. therap.) 

Vet. 'feinture contre l'antimie vermineuse 
(Gal!. Suppl.). 

Rp. Tinct. Filicis maris 25,0 
Extract. Filicis aeth. 5,0. 

t Acidum ftlicicmn amorphum. Filixsiiure. C3;;H420 13• Amorphes, leichtes, 
weisses, geruch- und geschmackloses Pulver, in kaltem Alkohol loslich, wird von Alkalien 
und fetten Oelen sehr leicht aufgenommen. Schmelzpunkt 125° C. Nur diese amorphe 
Săure wirkt anthelmintisch; die sich ebenfalls hăufig reichlich im Extrakt findende krystal
linische Săure C14H160 0 , die man ftlr ein Anhydrid der amorphen hălt, gilt als wirkungs
los. Schmelzpunkt der krystallinischen Săure 184-183° C. (nach KRAFT 179-180° C.). 
Sie ist fast unlOslich in absolutem Alkohol, unlOslich in Wasser. 

Dosis der amorphen Săure 0,5-1,0, zugleich als Abfiihrmittel Kalomel oder Ka
lomel und J alappe. Die ausserordentlich verschiedene Wirkung der Farnextrakte diirfte 
zum grossen Theil daruit im Zusammenhang stehen, wieviel der vorhandenen Filixsaure im 
amorphen und wieviel im krystallinischen Zustand vorhanden ist. - Ausser in Nephro
dium Filix mas ist die Filixsăure auch in Aspidium rigidum Sw. und ..lsplenium Fi
lix femina Bernh. aufgefunden worden. 

11. Aspidium marginale Willdenow (syn.: Dryopteris marginalis .Asa 
Gray). Heimisch in Nordamerika. Das Rhizom ist nach U-St. neben I officinell. Es ist 
diesem sehr ăhnlich, soli aber im Querschnitt nur etwa 6 Biindel im Rhizom erkennen lassen. 
Filixsăure konnte in der Droge nicht nachgewiesen werden. Aspidium rigidum Sw. wird 
in Nordamerika auch als Anthelminticum verwendet. 

III. Aspidium athamanticum Kunze. Heimisch in Siidafri"ka. Namen: Inko
mankomo, Unkomocomo. Das Rhizom (Radix Pannae) gelangt seit 1851 auch zu
weilen nach Europa. 

Beschrelbung. Es ist bis 15 cm lang, von allen Seiten mit dachziegelformig 
angeordneten Blattbasen oder deren Narben und mit Spreublăttchen bedeckt. Der Quer
schnitt ist wie bei I durch Druck der W edelbasen unregelmăssig buchtig, wohl meist von 
brauner l!'arbe, er zeigt 8-13 in einen Kreis angeordneter Gefassbiindel. Der Querschnitt 
der Blattbasen ist meist halbrund, aber auch :Oacher, er lăsst 6-7 in einen Kreis gestellte 
grossere und reichlich kleinere Biindel erkennen. 

Im Parenchym einzellige Driisenhaare wie bei I, die Stărkekornchen sind grosser 
wie bei I, eiformig oder nierenformig. Intercellularrăume sinll etwas spărlicher wie bei J, 
auch die Zellwămle des Parenchyms dicker. 
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Bestandtheile. Das Rhizom liefert 5,1 Pror. athel'isches Extrakt. Es enthalt: 
Flavopannin C21H260 7, aus Aether in citronengelben, b~i 151° C. schmelzenden Prismen 
erhalten. Albopannin 021~407 , aus Alkohol in seidenglănzenden weissen Nadeln er
halten und Pannol (Pannasăure) C11Hu0" in feinen verfilzten Nadeln von gelblichcr 
Farbe erhalten. 

Von diesen drei Korpern ist das Flavopannin intensiv giftig, das Albopannin etwas 
weniger giftig, das Pannol ist nicht giftig. 

Verwendung als Anthelminticum wie ·bei J. 
IV. Polypodium vulgare L. Familie das Polypodiaeeae - Polypodieae. 

Heimisch in Europa, dem nordliehen Asien und Nordamerika. Verwendung findet das 
Rhizom: Rhizoma Polypodii, Rhizoma Filiculae dulcis. - Engelsiiss. Korallen
'lvnrzel. Tropfenwurz. - Polypode de chene. 

Besch1•eibung. Besteht aus 5-12 cm langen, 3-5 mm dicken, meist flach ge
driickten, etwas gekriimmten Stiicken, die fein runzelig, rothbraun bis dunkelbraun sind 
und deren o bere Seite entfernte, arwechselnd gestellte 1-3 mm hohe, 3 mm breite, 
schiisselformig vertiefte Blattnarben trăgt. Die Unterseite lăsst die Reste der abge
schnittenen Wurzeln erkennen. Im Parenchym Stărke und eine fadenziehende Masse. Ge
schmack siisslich, dann etwas bitter, Geruch schwach i:ilig-ranzig. 

Bestandtheile. Zucker 5. Proc., fettes O el 8 Proc., angeblich auch Glycyr
rhizin. 

Einsammlung und Verwendung. Das Rhizom soli im Herbst gesammelt 
werden, 5 Theile der frischen Droge geben 1 Th. trockne. 

Man verwendet es noch hier und da als Expectorans und Diureticum. 
V. Ebenfalls als Expectorans gelangt noch zuweilen nach Europa aus Peru und 

Chile das Rhizoma Calabualae oder Calagualae von Polypodium Calaguala Ruiz, 
mit dem oft die Rhizome von Acrostichum Huascaro Ruiz und Polypodium crassi
folium L. vermengt werden. 

Beschreibung. Das echte Rhizom ist 4 cm lang, 1,5 cm dick, mit Spreuschuppen 
bedeckt. Die Riickseite trăgt Blattbasen, die Bauchseite Narben. Querschnitt des Rhizomes 
oval, seicht ausgerandet, er zeigt '10--12 Gefăssbiindel, von denen zwei grosser wie die 
ii brigen sind. 

VI. Polypodium adiantiforme L. verwendet man auf Portorico als Antisyphili
ticnm und Sudorificum. 

Polypodium incanum Sw. dient als Emmenagogum. 
Von Notochlaena hypoleuca verwendet rnan in Columbien die Blătter als Mittel 

gegen Brust- und Leberkrankheiten. 
Vergl. auch Adiantum. 

Fluoresce'inum. 
1. Fluorescei'num. }'luorescei'n. Resorcinphthalein c20H1205. Moi. Gew.=332. 

Zur Darstellung der reinen Verbindung erhitzt man 5 Th. Phthalsăureanhydrid mit 7 Th. 
Resorcin irn Oelbade auf 195-200° C., bis die Masse festgeworden ist. Nach dem ET
kalten zieht • man das Produkt mit Wasser aus, bringt den Riickstand durch Natronlauge 
in Li:isung und făllt die filtrirte Losung durch Săure, worauf sich das Fluoresce'în in Flocken 
abscheidet. - Die technischen Sorten werden durch Erhitzen von 25 Th. Resorcin mit 
17 Th. Phthalsaureanhydrid und 8 Th. Chlorzink auf 18fi ° C. dargcstellt. 

Ein gelbrothes Pulver, in Wasser, Aether und Benzol ziemlich unloslich, in Alkohol 
mit gelbrother Farbe nnd griinlicher Fluorescenz li:islich. Von ătzenden Alkalien wird es 
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leicht gelost; diese Losungen sind im durchfallenden Lichte rothlich gefarbt und besitzen 
im auffallenden Lichte prachtvoll griine Fluorescenz, die noch in sehr starker Verdiinnung 

OH bemerkbar ist. 
C/CeHa<0 Das Fluorescei:n dient zu diagnostischen Zwecken in der Augen
! •;'CeHa<oH heilkunde; in der Acidimetrie und Alkalimetrie als Indikator, in der Hy
l drologie zum Nachweis des unterirdischen Zusammenhanges von Gewiis-

CaH, C02 sern. In der Technik als Ausgangsmaterial zahlreicher Farbstoffe un!l 
1 

---~---1 organischer Verbindungen. Gegen atzende Alkalien verhalt es sich wie 
Fluoresce!n. ein zweiatomiges Phenol. 

11. Uraninum. Fluoresce'in·Natrium c20H100fiN~. .Mol. Gew. = 376. Ist das 
Natriumsalz des vorigen und kommt als rothgelbes Pulver in den Handel, welches in 
Wasser leicht loslich ist und dessen wăsserige Losung die oben beschriebene Fluor
escenz giebt. Es ist diejenige Form, in welcher man zur Zeit das Fluorescei"n zu diagno
stischen Zwecken verwendet. 

Um den Zusammenhang von Wasserlăufen festzustellen, tragt man eine mit 
Natronlauge stark alkalisch (!) gemachte Losung des Uranins in geniigender Menge Cl 
- in einem Falle wurden einmal 30 kg angewendet - in den hoher gelegenen Wasser
lauf ein. Das Auftreten einer gelbgriinen Fluorescenz in dem niedriger gelegenen vVasser
laufe zeigt einen Zusammenhang beider W asserlaufe an. 

III. Tetrabromfluoresce"in. Eosin. C20H8Br,o,. Mol. Gew. = 64-8. Entsteht 
durch Einwirkung von Brom auf in Wasser vertheiltes Fluorescei:n. Ein gelbrothes, in 
Wasser fast unlOsliches Pulver. Das Kaliumsalz = Eosinkali um C20H6~Brt03 + 6H20 
ist der unter dem Namen Eosin (Gelbstich), namentlich zur Tintenfabrikation beliebte rothe 
Farbstoff, welcher aber auch zum Farben von Seide und ·wone uncl von Mikroorganismen 
dient. 

IV. Tetrajodfluoresce"in. C20H8J 40;;. Moi. Gew. = 836. Zur Darstellung wird 
Fluorescei:n in Natronlauge gelost, diese Losung mit einer Losnng von berechneten Mengen 
Jod in Natronlauge vermischt und dann mit Sauren angesauert. Das Natriumsalz 
C20H6J40 5Na2 kommt als Jodeosin, Erythrosin, Eosin (Blaustich) in den Handel. 
Es farbt ăhnlich wie das gewohnliche Eosin, aher mit etwas blanlicherem Stich. 

V. Tetrabromdichlorfluoresce"in. C20H6Cl2Br405 • Moi. Gew. = 717. Entsteht 
dureh Einwirkung von Brom auf Dichlorfluorescei:n, welches seinerseits durch Erhitzen von 
Resorcin mit Dichlorphthalsăure dargestellt wird. Das Kalisalz C20H4Cl2Br403K2 kommt 
als Phloxin in den Handel. 

Dieses Phloxin ist ein sehr beqnemer und prachtvoller Ersatz des Karmins zum 
Farben von Zahnpasten, Zahnpulvern, Schminken u. dergl. Fiir Pulver und pastenartige 
Zubereitungen ist es in der Niiance uniibertrefflich. Fiir alkoholische Losungen eignet e~ 
sich dagegen nicht, fiir diese ist Cochenilletinktur weitaus geeigneter. Vergl. ~- 554 unter 
Pasten und 555. 

Fluorum. 
Das Fluor ist ohne Zweifel ein Element, welchem eine wichtige physiologische 

Bedeutung fiir den thierischen Kiirper zukommt, wenn wir auch iiber dieselbe zur Zeit 
nur wenig unterrichtet sind. Das Fluor kommt als Calciumfluorid vor in den Knochen. 
im Schmelz der Zahne, im Blut, in der Milch und in zahlreichen Pflanzenaschen. Die 
umfangreichere therapeutische Verwendung von Fluorderivaten diirfte der nachsten Zukunft 
angehOren, nachdem es in den Ietzten Jahren der Firma VALENTINER & ScHWARz in 
Leipzig-Plagwitz gelungen ist, im Kern fluorirte aromatische Verbindungen nach einem 
relativ einfachen Verfahren darzustellen. D.R.P. 96153. 

Darstellung. Versetzt man eine Losung von salzsaurem Anilin und freier Salz
saure in der Kal te mit einer Losung von Natriumnitrit, so erhalt man zunăchst Diazo-
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benzolchlorid C6H5N = N-CI. Wird die stark verdiinnte wasserige Losung des Diazobenzol
chlorids mit Fluorwasserstoffsaure erhitzt, so findet unter Abscheidung von Stickstoff Um
setzung in Fluorbenzol C6H5F statt. 

Beispiel. 10 Th. Anilin werden in ein Gemisch von 32,5 Th. Salzsăure (von 
25 Proc. HCI) und 20 Th. Wasser eingetragen und die g·ut abgekiihlte (!) Losung 
wird allmăhlich mit 7,53 Th. Natriumnitrit (NaNO~) versetzt. Die Diazobenzolchlorid
losung wird darauf in einen Kessel gebracht, mit 20 Th. Flusssăure versetzt und unter 
Riickflusskiihlung allmăhlich steigernd erwărmt, bis keine Stickstoffentwickelung mehr 
stattfindet. Das Reaktionsgemisch wird neutralisirt, das gebildete Oel abgehoben, durch 
ViTasserdampf iibergetrieben und durch fraktionirte Destillation gereinigt. 

In der namlichen Weise, wie beim Anilin, kann j e de im aromatischen Kern stehende 
- N~ Gruppe durch ein Fluor-Atom ersetzt werden. 

Fluorbenzol. C6H,F. Wie vorher beschrieben dargestellt, ist ein lichtbrechendes, 
wasserhelles Oel von aromatischem Geruch, Siedepunkt 85° C. 

Fluortoluol. C6 H4 (CH3)F. Durch Einwirkung von Natriumnitrit auf eine, freie 
Salzsăure enthaltende Liisung von salzsaurem p-Toluidin wird Diazo-p-Toluolchlorid darge
stellt und dieses durch Einwirkung von Fluorwasserstoffsăure in Fluortoluol iibergefiihrt. 
Wasserhelles, leicht fliichtiges O el, Siedepunkt 116 ° C. 

Fluorpseudocnmol. C6H~(CH3)3 F. ·wird analog den vorigen aus Pseudocumidin 
C6H2 ( CH3) 3 NH~ dargestellt und bildet eine bei 172 ° C. siedende wasserhelle Fliissigkeit von 
stark aromatischem Geruchc, welche zu schillernden Blăttchen vom Schmelzpunkt 24 ° C. 
erstarrt. 

Fluorphenetol. C6H4 (OC2H") F. Wird analog den vorigen aus Phenetidin 
C6H4 (OC2H5) N H2 dargestellt und bildet ei ne gelbliche, bei 197 ° C. siedende Fliissigkeit von 
einem an Anisiil erinnernden Geruche. 

Fluor-~aphthalin ({J). C10H7F. Wird analog den vorigen aus ţ-Naphthylamin 
dargestellt. Farblose, schillernde Blăttchen, Schmelzpunkt 59° C., Siedepunkt 211° O. 

Dilluordiphenyl. F -C"H4 - C6H4 -- F. Wird analog den vorigen aus Benzi din 
NH2 - C6H~- C6H4 - NH2 dargestellt und bildet farblose, bei 87 ° C. schmelzende Blătt
chen. Unliislich in Wasser, lcicht liislich in Alkohol, Aether, Chloroform und in fetten 
Oelen. Geruch an Dillsamen erinnernd. 

Diese Verbindungen werden zur Zeit auch in Form von Salben und Streupulvern in 
den Handel gebracht und therapeutisch angewendet. 

Die Fluorverbindungen miissen durch Erwarmen mit der Salbengrundlage in diesen 
gelOst werden. 

Antitussin- YALENTINER & ScHwARz. Rp. Difluordiphenyli 5,0, Adipis Lanae 
anhydrici 85,0, Vaselini 10,0. Wird in Einreibnngen angewendet bei akuten Keuchhusten
anfăllen, Mandclentziindungeu, Hals- und Rachenkrankheiten. Die Einreibungen wirken 
schlafmachend, cler Anfall wird coupirt, ein Keuchhusten geht in gewohnlichen Husten 
liber. Ueber die Anwendung siehe das folgende. 

Fluorrheumin-VALENrrxER&ScHWARz (Antirheumin) 1). Rp. Fluorphenetoli 1,0, 
Difluordiphenyli 4,0, Adipis Lanae anhydrici 8fi,O, Vaselini 10,0. Wird zu Einreibungen 
gegen Rheumatismus, Hexenschuss, Influenza angewendet. Die einzureibenden Hautstellen 
miissen vorher, daruit dic HautpOTen aufnahmefahig werden, mit lauwarmem Wasser ab
gewaschen werden. Die Aufnahme der Salbe von der Haut ist durch Massage zu befordern. 
Man bedeckt schliesslich die eingeriebene Stelle mit einem losen Verbande, welcher 
12 Stunden liegen bleiben kann, bevor eine neue Einreibung nothig ist. 

Epidermin- V ALUTINER & ScHWARZ. Rp. Fluorpseudocumoli 1,0, Difluordiphenyli4,0, 
Adipis Lanae anhydrici 85,0, Vaselini 10,0. Wird auf eiternden Wunden (auch bei bos
artigen Eiterungen z. B. Ulcus molie), BrandwLmden, iiberhaupt als Heilsalbe, ăhnlich wie 
bisher die B01·salbe angewemlet. Es wirkt schmerzstillend, reinigt die Wunden, befordert 
die Granulationsbildung und bewirkt rasche T!eberhăutung. 

Streupulver der genannten Antiseptica werden mit Talcum venetum und zwar 
entweder im Verhăltniss 5 + 95 oder 10 + 90 in der dermatologischen Praxis angewendet. 

1 ) Nicht zu verwechseln mit der aus Natriumsalicylat und Methylenblau bestehenden 
Mischung, welche "Antirheumatin" genannt wird. 
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Ueber die Wirkung dieser aromatischen Fluorverbindungen ist man sich vom theo
retisrhen Standpunkte aus noch keineswegs im klaren. Es scheint nicht, dass diese Fluor
verbindungen lediglich als bakterientOdtende Antiseptica wirken, es scheint vielmehr, als 
ob sie zur Resorption gelangten und umstimmend auf die Zellen bezw. anregend auf das 
Nervensystem wirken. 

Ueber den Nachweis und die Priifung dieser Fluorverbindungen lii.sst sich zur Zeit 
nur wenig sagen. Das Fluor sitzt in dem aromatischen Kern so fest, dass es kaum durch 
Erhitzen mit konc. Schwefelsaure (nur bei dem Difl.uordiphenyl ist uns dies muglich 
gewesen) abgespalten werden kann. Dagegen gelingt die Abspaltung des Fluors durch 
Erhitzen mit metallischem Natrium. Fiir die Reinheit der unvermischten Verbindungen 
wiirden die Bestimmungen des Schmelzpunktes bezw. Siedepunktes von Wichtigkeit sein. -
Den menschlichen Organismus scheinen die besprochenen Fluoride unverandert zu passiren. 

Fluoroform. CBF3• :Moi. Gew. = 70. Wird von VALENTINER & ScnwARZ durch 
Einwirkung von Fluorsilber auf Jodoform bei Gegenwart von Wasser, aher unter Aus
schluss von Luft erhalten. Es ist bei gewohnlicher Temperatur (und auch noch bei 
- 20° C.) ein Gas, welcher von dem gleichzeitig ~,uftretenden Koblenoxyd durch Waschen 
mit Kupferchloriirlosung befreit wird. Es lost sich zu etwa 2,8 Proc. in Wasser, und 
wirkt ebenso wie Chloroform anasthesirend. Vorlaufig findet es im wesenlichen in Form 
seiner wăsserigen Losung Verwendung. In der wăsserigen Losung ist das Fluoroform 
ziemlich fest gebunden. 

A.qua Fluoroformii. Fluoroformwasser. Eine gesattigte Losung von Fluoroform 
in W asser, etwa 2,5 Proc. CHF3 enthaltend. 

Es ist nahezu geruchlos und geschmacklos und hinterlăsst beim Schlucken ein leichtes 
Kratzen im Gaumen. Man giebt es vier- bis fiinfmal tăglich kaffee- bis essloffelweise 
gegen Phthisi~, Lupus und tuberkulose Gelenkerkrankungen. 

Foeniculum. 
Gattung der Umbelliferae-Apioideae-Amminene-Seselineue. 

1. Foeniculum vulgare Miii. (syn. F. capillaceum Gilib., F. officinale 
Ali.), heimisch von den Azoren bis Persien, von Nordafrika bis Ungarn, vielfach kultivirt. 
Einjăhriges oder ausdauerndes kahles Kraut mit bis 2 m hohem, zart gerilltem, bereiftem 
Stengel. Blătter 3- und mehrfach sparrig getheilt, die 
letzten Zipfel pfrremlich, oberseits schmal rinnig, Dol
tien 10-20 strahlig. Hiille und Hiillchen fehlen, Bliithe 
gelb. Verwendung findet die F r u c h t: 

Fructus Foeniculi (Austr. Germ. Helv.). Foe
niculi Fructus (Brit.). Foeniculmn (U-St.). Semen 
Foeniculi. Semen Foeniculi germaniei s. majoris. 
- Fenchel. Fenchelthee. - Fenouil. Fruits ou 
semenccs de fenouil. - Fennel. Fennel Fruit. 

Beschreibung. Die Frucht erreicht eine Lănge 
von 8 mm (nur deutscher und franzosischer Fenchel 
eneichen diese Maximalgrenze) und einen Dnrchme.sser Fig. 247 Qnerschnitt durch deutschen 

. . d' b F enchel. von 3 mm. In der Droge ist sie me1st m 1e eiden 
Theilfriichtchen zerfallen. Die Farbe ist griinlichbraun. Auf der Spitze sind der Diskus 
und die beiden kurzen Narben deutlich zu erkennen (Fig. 251. 252). Die Rippen treten stark 
hervor, in jedem Thălchen zwischen den Rippen schimmert ein schizogener Oelgang 
durch, aussertiem trăgt die Fugenfl.ăche jedes Theilfriichtchens zwei (Fig. 247. 248. 250), 
also das Theilfriichtchen im ganzen sechR, doch kommt zuweil('n eine Verdoppelung 
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eines Ganges vor; das Parenchym der Fruchtschale ist in der Nahe der Gefassbiindel z11 gross
maschig-netzformig verdickten Zellen umgewandelt, die fiir die Ei'kennung des Fenchels 
aurh im Pulver wichtig sind. Doch ist zu bemerken, dass die Ausbildung dieser Zellen 

Fig. 248. Quer-.eboill dnr('io liimi
schen Fcn ·h 1. 

bei den einzelnen Sorten eine sehr verschiedene ist, bei 
deutschem und galizi s chem Fenchel warcn nur 
wenige Zellen in der Năhe der Gefassbiindel in der an
gegebenen Weise verdickt, wogegen bei romischem und 
macedonischem fast die ganze Mittelschicht des Pericarps 
aus solchen Zellen besteht (Fig. 249). 

Die Zellen des Endosperms fiibren Aleuronkorncr, 
die wie auch sonst bei den Umbelliferen theils Drusen 
von Oxalat, theils Globoi:de enthalten. Sie messen 1,5 
bis 16,0 fl· Geruch angenehm aromatisch, Geschmack 
siiss-aromatisch, charakreristisch. Japanischer Fenchel 
riecht und schmeckt auffallend nach Anis. 

Bestandtheile nach KoENIG. Wasser 17,18 Proc. , 
stickstoffhaltige Substanz 16,28 Proc. , atheri
sches Oei 3,89 Proc., Fett 8,86 Proc., Zucker 4,71 

Proc., Starke (durch Sanren in Zu ck er iiberfiihrbare Substanz) 14,33 Proc., 
stickstofffreie Extraktstoffe 12,40 Proc., RohfaseT 13,74 Proc., Asche 8,60 Proc. 
Sic enthiilt Kali 31,96 Proc., Natron 2,38 l'roc., Kalk 19,54 Proc., Magnesia 14,03 

Proc., Eisenoxyd 2,12 Proc. , Phosphorsăure 
16,47 Proc., Sch wefelsănre 9,98 Proc. Kiesel
săure 0,87 Proc., Chior 3,41 Proc. Das Gehalt an 
atherischem Oelschwankt von 2-6 Proc. (vgl. 8.1167 J. 

Sm·ten. Die FTiichte sind nach der Pro· 
venienz in Farbe, Grosse, Aussehen und Oelgehalt 
ziemlich verschieden. 

1) Dentscher Fenchel : bis 10 mm lang, 
bis 3. mm breit. Die Oelgănge 8ind im Querschnitt 
bi8 0,22 mm lang und 0,07- 0,08 mm breit. Ziem
lich cylindrisch, oft etwas gekriimmt. Farbe griin
lichgrau und graubraun, die Rippen stark her

Fig. 249. Netzformig verdickte Zelleu in der vortretend und von hellerer Farbe, in den Thăl-
Fruchtschale des Fenchels. chen 8Chimmern die Oelgănge durch (Fig. 247). 

2) Pugliser Fencbel au8 Apulien mit 
wenig hervortretenden Rippen. In der Farbe dunkler wie 1., von feinem Ge8ebmaek. 
Oelgange kaum halb 80 gross wie bei 1 (Fig. 250). 

i>) Macedonischer Fenehel, 80 gro8s wie der deut8che, von brauner Farbe, mit 
8tark hervortretenden Rippen. Oelgănge kleiner wie bei 1 (Fig. 252). , 

4) Galizi8cher Fenehel, bis 5 mm lang, von grau
griiner Farbe, mit stark hervortretenden Rippen. Oelgănge 
im Quer8chnitt 0,2- 0,22 mm lang, 0,08-0,1 mm breit. Ge-
8ehmack ziemlieh seharf, kampferartig. 

Fig. 250. Querschnitt uun·lt 
Pugliser Fenchel. 

5) Ro misch er, kretiseher, fi oren tin er, sii8ser 
F e n chel. Stammt von in Siidfrankreich kultivirten Pflan
zen, die man als Foeniculum dulce D. C. von der gewohn
liehen Art unterscheidet, die aber neuerdings als Varietiit 
derselben gilt. Sie ist charakterisirt durch kiirzeren, unten 
zusammengedriickten Stengel, fast 2zeilig gestellte Grund
blătter und 6-8 strahlige Dolden. Die Friichte werden bis 
12 mm lang, sie sind hell gefărbt und zeichnen sich durch 
stark hervortretende Rippen aus. Die Oelgănge sind im 
Quer8chnitt 0,11 mm lang und 0,04-0,05 mm breit. Die 
Frpchte Fructus Foeniculi romani s. cretici, Semen 

Foeniculi dulcis, Fruit de fenouil doux sind in die Gall. aufgenommen (Fig. 248. 252). 
Verunreinigungen und rerfalsclmngen. Der Fenehel ist nicht selten mit 

fremden Fritchten, Samen, Doldenstrahlen, Erde u. s. w. verunreinigt; natiirlieh ist eine 
solche Sorte vom pharmaceutisehen Gebrauch ausznscbliessen. Ferner kommen hiiufig 
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.Friichte in den Handel, denen das Oel ganz oder zum Theil entzogen ist, cntweder 
1) durch Destillation im Dampfstrome oder 2) durch Destillation mit Wasser oder 3) durch 
theilweise Extraktion mit Alkohol. Da der Fenchel der letzteren Kategorie nicht un
crhebliche Mengen von Oei noch enthălt, so besprengt man die saft-, gernch- und ge
schmacklosen Friichte der beiden ersten Kategorien mit etwas FenchelOl und Alkohol, um 
solchen der 3. Kategorie vorzutăuschen. Diese extrahirten Friichte sind immer mehr 
oder weniger entfărbt, man stellt die Farbe dann wieder her mit Chromfarben, griinem 
Eisenocker oder Schiittgelb. Guter Fenchel giebt 15 Proc. trocknes, wăss

riges Extrakt, ausgezogener viel wenigcr. 
Endlich sind als "Fenchel" vorgekommen die Friichte von ~Ieum atha

manticum Jacq., die als Bărenfenchel, wildcr Fenchel etc. in der 
Volksmedicin eine Rolle gespielt haben. Sie sind so gross wie die erste Droge, 
aber etwas breiter, von brauner Farbc, sehmecken auffalleud nach Sem. Foenu
graeci und haben in jedern Thălchen nicht einen, sondern mehrere (2-3) Se
kretgănge. Fig. 251. 

Deutschcr 
Fenchcl. 

Die beste Handelssorte ist der nach der Art der Einsammlnng benanntc 
Kammfenchel. Die reifen Friichte wcrden an der Luft getrocknet und, 

3 mal YrrgT. 
von etwaigen Beimengnngen gereinigt, in Blechgefăssen (s. S. 307 Fussnotc) 
aufbewahrt. Das Pulver bereitet man aus dem bei gelinder Wărme oder liber Aetzkalk 
nachgetrockneten Fenchel. 100 Th. liefern 90-92 Th. Pulver. 

JVirkung und Anwendung. Aeusserlich als Aufguss oder 'l'inktur zu Augen
wăssern, innerlich als Stomachicum, Carminativum und Expectorans 5,0-15,0: 150,0 als 
Aufguss. 

In Frankreich ist auch dic W u rr. el des }'oeniculum dulce D. C. als Racine de 
fenouil doux officinell. 

Aqua }'oeniculi. Fenchelwasser. Eau de fenouil. Fennel Water. Germ. 
1 Th. gequetschtcr Fenchel giebt mit q. s. W asser 30 Th. Destillat. - H el v. Aus 4 Th. 
Fenchel (III) destillirt man ohnc Befeuchtung im Dampfstrom 100 Th. 
- Austr. 1 Th. Fenchel macerirt man mit 40 Th. Wasser und 
destillirt nach 12 Stunden 20 Th. ab. - B rit. Aus 1 Th. Fenchel 
und 20 Th. Wasser 10 Th. Destillat. - U -St. 2 ccm Fencheli:il ver
rcibt man mit 4 g prăcipitirtem Calciumphosphat, fiigt nach und 
nach Wasser q. s. zu 1 Liter hinzu und filtrirt. - Aufbewah
rung in gelben Flaschcn im Kiihlen. Es wird empfohlen, die Ge
fasse nur mit Pergament zu iiberbinden.1) Vor dem Filtriren lăsst 
man das W asser einige Stunden bei Zimmerwărme stehen. 

Hydrolatum Foeniculi. Eau distillee de fcnouil (Gall.). 
Wie Hydrolatum Chamomillae S. 716. 

Sirupus Foeniculi. (Ergănzb.) Fenchelsirup. .Aus zer- Fig. 252. Rumischeruml 
quetschtem Fenchel wie Sir. Chamomill. (8. 716). Ex tempore : 15 Th. mneedonisehcr Fenchel. 
Fcncheltinktur, 85 Th. Zuckersirup. Sirupus Focniculi lOplex s. S. 231. 1'!, mal ycrgr. 
- In klcineren, ganz gefiillten Glăscrn aufzubewahren. Bei Dar-
stellung im grossen ist die Verarbeitung der Pressrii.ckstănde auf ătherisches Oel lohnend. 

1'inctura Foeniculi. Tine tura Foeniculi composita (Ergănzb. Helv.) Essen, 
tia ophthalmica. Spiritus ophthalmicus. Zusammengesetzte Fencheltinktur. 
RoMERSHAUSEN's Augcnesscnz. - Teinture de fcnouil composec. 100Th. grob 
gepulverten Fenchcl zieht man 3 Tage mit 500 Th. verdiinntem Weingeist aus und lost 
im Filtrat 1 Th. Fenchelol. 

!qua ophthalmlca Ro,IERSHAL'S E"I (Ergănzb . ) . 

Ro:MERHACSEN's Aug e nwasscr 

Rp. Tinct. Foeniculi comp. 1,0 
Aquac destillatne 5,0. 

Zum Waschen der Augcn bchufs Stărkung <ler 
Sehkrnft. 

.1ogentrost K:\'Ell ' l' ' s. 

I :p. Extracti Aloes 0,2 
Fructnum Foeniruli 
Hcrbne Euphrnsinc aa 10,0 
Spiritus 20,0 
Aquae destill. 80,0. 

Digt·riren nud filtriren. 

1) ~ach C. GESSNER werdcn in Spanien aromatische Wăsser in Flaschcn aufbcwahrt, 
dic man nicht verkorkt, sondcrn nur mit Pergament zubindet; man soll dadurch das Ver
dcrbcn der 'Viisscr verhiiten. Porcellankriigc mit Deckcl warcn friihcr als V orrathsgefâsse 
auch sonst vielfach gebrăuchlich. 
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Confeetlo Foeniculi. 

Ueberzuckerter Fenchel. 
Man gewinnt denselben genau so, wie iiberzuckerte 

Pillen, im Drageekessel. 

Elaeosaccharum Foeniculi. 
Oleosaccharure de fenouil. 

Wie Elaeosacch. Carvi (S. 661) zu bereiten. 

Fenchelhonig-Extrakt. 

Rp. Olei Foeniculi 
Spiritus 
Glycerini 
Mellis depurati 

gtt. V 
5,0 
2,5 

250,0 
500,0. Sirupi simplicis (fliiss. Raffinade) 

Handverkaufs Artikel. 

Mel Foeniculi. 

lfenchelhonig. 

I 

Rp. Sirupt Foeniculi 
Mellis depurati aii. 

IT. 
Rp. Olei Foeniculi gtt. XXV 

Sirupi simplicis 400,0 
Mellis depurati 60u,o, 

Man mischt durch krii.ftiges Schlltteln, erwarmt 
im Wasserbade, filtrirt heiss, und fllllt in kleinere 
Flaschen. 

III. (nach RODERFELD). 

Rp. 1. Fruct. Foeniculi gr. plv. 
2. Spiritus 
3. Aquae destillatae 
4. Mellis crudi 
li. Aquae destillatae 
6. Sacchari albi 

200,0 
100,0 
400,0 

2000,0 
1000,0 
1200,0. 

Jllan zieht 24 Stunden 1 mit 2 und 3 aus, presat 
ab, vermischt mit 4 und 5, erwărmt 1 Stunde im 

• Dampfbade und filtrirt heiss, nilthigenfalls unter 
Zusatz von etwas weissem Bolus. Im Filtrat 
Jilst man 6 und seiht durch. Statt 1-3 kann 
man eine Losung von 4,0 FencheWI in 36 Wein
geist und 360 Wasser verwenden. 

Puhis Foenlculi compositus. 
Pulvis Magnesiae compositus. Pul vis 

galactopoeus RosENS~'EIN. Pulvis lac 
provocans RoSEN. Ammenpulver. 
Rp. Fructus Foeniculi pulv. 25,0 

Corticis Aurantii pulv. 10,0 
Magnesii carbonici pulv. 45,0 
Sacchari albi pulv. 20,0. 

Theeloffelweise. 

Mei Foeniculi cum Jlalto. 
Sirupus Malti foeniculatus. Malz

Fenchelhonig (Hambg. Vorschr.). 
Rp. Otei Foeniculi 1,0 

:liellis depurati 500,0 
Extracti Malti 100,0 
Sirupi simplicis 400,0. 

Speeies placantes. 
Kinderberuhigungsthee (Wiener Vorschr.). 

Vet. 

Rp. Fructuum Foeniculi 
Florum Chamomillae ăă 100,0 
Radicis Althaeae 
Radicis Liq uiritiae 
Rhizom. Graminis âii 200,0. 

Species galactopoeae BERG. 
Milchthee. Ammenthee. 

Rp. Fructus Foeniculi 50,0 
Fructus Anisi 10,0 
Herhae Melissae 
Rhizom. Polypodii aii 20,0. 

Spiritus Foeniculi. 
Rp. Olei Foeniculi gtt. XV 

Spiritus diluti 100,0. 

Drusenpulver. 
Rp. Fructus Foeniculi gr. plv. 45,0 

Fructus Juniperi gr. plv. 
Semin. I<'oenugraeci gr. plv. ăă 60,0. 

2 EssWffel anf jedes Futter. 

Vet. Hnstenpulver fiir Pferde. 
Rp. Fruct. Anisi gr. plv. 

Fruct. Foeniculi gr. plv. 
Semin. Foenugraeci plv. 
Sti!Jii sulfurati aurant. 

2 Essloifel mehrmals tăglich in 
trank. 

ăă 800,0 
100,0. 

warmem Kleien-

V et. Jlilch· und Nutzenpnlver. 
Rp. Fructus Foeniculi plv. 

Fructus Juniperi plv. 
Natrii chlorati plv. 
Sulfuris sublimati plv . 
Rhizom. Calami plv. aa. 

Zweimal tăglich 1 Ess!Offel. 

Slrupus diureticus. 
Sirupus de quinque radicibus composi

tus. Sirupus Foeniculi compositus. 
Sirop des cinq racines. Sirop diuretique 

(Gal!.). 
Rp. 1. Specier. diureticar. (Gal!.) 50,0 

2. Aquae destill. ebull. 300,0 
3. Sacchari albi 200,0. 

Man iibergiesst 1 mit der HiiUte von 2, seiht nach 
12 Stunden ab, wiederholt dasselbe mit dem 
Rest von 2, iiltrirt nud bringt mit 3 zum Sirop 
vom spec. Gew. 1,32 

Species diuretlcae. 

Espece• diuretiques. Cinq racines 
aperitives (Gall.). 

Rp. Radicis Apii graveolentis 
Asparagi 
Foeniculi 
Petroselini 
Rusci aculeati ăă. 

Augenessenz, Dr. MuLLER's, ist ein schwacher, mit Fenchel-, Lavendel- und Ros
marină! versetzter W eingeist. 

Augenwasser von BERGMANN ist Fenchelwasser. 
Rn;DEL's :M1ttel gegen Kopfk.olik. Mischung aus Aloetinktur, Rhabarbertinktur 

und Kampherspiritus zum Einnehmen, Fencheltinktur mit anderen Pflanzenstoffen zum 
Einreiben. 



Formaldehydum. 1167 

Soothing-Sirup der Mrs. WINSLOW in New-York. Ein mit Anis-, Fenchel- und 
Kiimmeltinktur oder -spiritus versetzter Zuckersirup mit einem Morphingehalt von 0,1 
bis 0,2 Proc. 

Oleum Foeniculi (Germ. Helv. Austr. Gall. U-St.). FenchelOI. Essence de 
Fenouil. Oii of Fennel. 

Gewinnung. Durch Destillation der zerquetschten Fenchelfriichte mit Wasser
dampf. Es gelangt meist mahrischer oder Liitzener Fenchel, zuweilen aher auch galizischer 
und rumanischer zur Verarbeitung. Die Ausbeute betrăgt 4,5-6 Proc. Die anderen 
Fenchelsorten wie de:r :romische, macedonische Fenchcl ode:r de:r wild wachsende Bitte:r
fenchel, geben Oele von ande:ren Eigenschaften und ande:re:r Zusammensetzung. 

Eigensclwften, P1·ii{U'11g. Farblose oder gelbliche, nach Fenchel :riechende 
Fliissigkeit von einem anfangs bitteren, kampberartigen, hintennach siissen Geschmack. 
Spec. Gewicht 0,965-0,975 [nicht unte:r 0,960 Germ. Austr. U-St.] D:rehungswinkel im 
100 mm-Rohre + 12 bis + 24° C. Beim langsamen Abklihlen scheidet es Krystalle von 
Anethol ab und erstarrt bei stiirkerer Kalte zu eine:r festen, von Oel durchtriinkten Masse. 
Der nach de:r auf 8. 315 beschriebenen Weise bestimmte Erstarrungspnnkt liegt bei guten 
Oelen zwischen + 3 nnd + 6° C. Minderwerthige Fenchelole scheiden erst bei noch 
niedrigere:r Temperatu:r K:rystalle ab und werden bisweilen im Kaltegemisch iiberhaupt 
nicht fest. Fenchelol liist sich in gleichen Theilen Spiritus kla:r auf. 

Bestandtlleile. De:r we:rthvollste Be~tandtheil ist das zu 50 bis 60 Proc. im Oele 
enthaltene Anethol., C10H,20 (s. Seite 315). Charakteristisch fii:r Fencheliil ist ein bitter 
schmeckendes mit Kamphe:r isomeres Keton C10H160, das Fenchon. Es verhalt sich ahnlich 
wie Kamphe:r und bildet diesem ahnliche Verbindungen. Sdp. 192-193° C. Spec. Gewicht 
0,9465 bei 19°C. Specifisches Drehungsvermogen [a] D = + 72°C. Schmelzp. + 5 bis 
+ 6° c. 

Von Terpenen enthălt das Fenchelol Rechts-Pinen (Sdp. 157-160° C.) und Dipenten 
(Sdp. 175 o C.). 

Anwendung. FenchelOl wird wie AnisOl als Geschmackscorrigens und Carmi
nativum, meist mit Zucke:r verrieben, verab:reicht. Dosis 0,05-0,15 g = 2-6 Tropfen. 

11. Indiseher Fenchel stammt von Foeniculum Panmorium O. C., den man 
aber auch als Va:rietat von I auffasst. Die Friichte sind 6-7 mm lang, die Oelgănge im 
Querschnitt 0,1 mm lang und 0,03-0,04 mm breit. Der Geschmack ist siiss nnd erinnert 
an Anis. 

III. In Sicilien werden die scharf schmeckenden Friichte des Foeniculum piperi
tum Sweet benutzt. 

Formaldehydum. 
Unter dem Namen Formaldehyd we:rden zu:r Zeit ve:rschiedene, mit einander aller

dings nahe ve:rwandte Substanzen zusammengeworfen. 1) Gasformige:r Formaldehyd CH20, 
2) die wăsse:rige Losung des gasfiirmigen Formaldehyds, 3) das Polymerisationsprodukt des 
gasformigen Fo:rmaldehyds, nămlich das Paraformaldehyd (CH~0)3 • 

1. Formaldehyd, wasserfreier, gasformiger. CH20. Moi. Gew. = 30. 
Dieser ist bei gewohnlicher Temperatu:r ein stechend riechendes Gas, welches in 

Wasse:r loslich ist. Durch Abkiihlung mit einem Gemisch von fester Kohlensăure und 
Aether wird das Gas zu fllissigem Formaldehyd verdichtet. Diese:r bildet eine wasserhelle, 
leicht bewegliche Fliissigkeit, welche bei - 21° C. siedet. Sic ist nur bei starker Kălte 
im fiiissigen Zustande zu bewahren. In eine:r Kliltemischung von - 20° C. ve:rwandelt sie 
sich in eine feste, weisse Substanz, ein Polymeres des Formaldehyds (KEKUL:E). 
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11. Formaldehyd in wiisseriger Uisung. Formaldehydum solutum (Germ.). 
}'ormalin. Formol. Methrlaldehyd. Oxymethylen. Ameisenaldehyd. Ist eine 
wăsserige Auflosung des gasformigen Formaldehyds, welche nach Germ. rund 35 Proc. 
CH;aO enthalten soli. 

Darstellung. Dieselbe erfolgt durch Oxydation von lllethylalkohol mittels Luft 
unter bestimmten Bedingungen. Zur Darstellung kleinerer Mengen leitet man ein Gemisch 
von Methylalkoholdampf und Luft liber cine erhitzte Kupferspirale. Der hierzu zu he
nutzende Apparat ist im Kommentar von HAGER-FrscHER-HARTWICH, II. Aufl. S. 759 
abgebildet. - Im fabrikatorischen Betriebe gelangt meist das Verfahren von TRILLAT zur 
Anwendung! 

Methylalkoholdampf wird durch feine Oeffnungen in ein weites kupfernes, einseitig 
o:ffenes Rohr geleitet, in welchem sich an einer ausgebauchten Stelle Koks- oder Ziegel
stiicke befinden. Das andere Ende des kupfemen Rohres steht mit dem zum Auffangen 
des gebildeten Formaldehyds dienenden Recipienten in Verbindung. An letzterem wirkt 
eine Saugvorrichtung, sodass eine znr Oxydation des Methylalkohols ausreichende Menge 
Luft zu dem o:ffenen Ende des Kupferrohres eintritt, wăhrend der gebildete Aldehyd in 
den Recipienten gesaugt wird. 

Die Oxydationsprodukte werden in Wasser aufgefangen. Aus der wăsserigen Losung 
wird der Methylalkohol durch Destillation entfernt. Koncentrirte Losungen werden 
durch Verdiinnen mit Wasser, verdiinntere durch Abdestilliren eines Theiles des Wassers 
auf den richtigen Gehalt gebracht, in der Technik schlăgt man nati.irlich di.inne Losungen 
wieder zum Sattigen mit Formaldehyd vor. 

Eigenscltaj'ten. Eine klare, farblose, infolge Verfilichtigung von gasfOrmigem 
Formaldehyd stechend riechende, wăsserige Fllissigkeit. Dem Gehalt .von etwa 35 Proc. 
Formaldehyd entspricht bei 15° C. ein specifisches Gewicht von 1,079 bis 1,081. Die reine 
FormaldehydHisung ist gegen Lackmus neutra!, in der Rege! aber reagirt das Handels
prăparat infolge eines geringen Gehaltes an Ameisensăure schwach sauer. Die Bildung 
der Ameisensiiure erfolgt durch Einwirkung des Luftsauerstoffes auf den Formaldehyd. Mit 
Wasser und mit Weingeist lăsst sich die Formaldehydlosung in jedem Verhiiltnisse mischen, 
nicht aber mit Aether. 

In chemischer Hinsicht zeigt der Formaldehyd alle Eigenschaften eines Aldehydes. 
Er ist additionsfăhig, polymerisationsfahig und ein hervorragendes Reduktionsmittel, auch 
ist seine Verbindungsfăhigkeit mit zahlreichen Substanzen eine bemerkenswerthe. 

Dampft man die wiisserige Losung auf dem Wasserbade ein, so entweicht ein Theil 
des Formaldehyds zusammen mit den W asserdămpfen, im Riickstand verbleibt eine weisse, 
amorphe, in Wasser unlosliche Masse, Paraformaldehyd oder Trioxymethylen, 
(CH20)3• Der Formaldehyd hat demnach sein }lolekiil verdreifacht. Erhitzt man den 
Paraformaldehyd fiir sich oder mit Wasser auf 180-200° C., so geht er wieder in gewohn
lichen Formaldehyd liber: (C~0)3 = 3CH20. 

Lost man 0,1-0,2 g Silbernitrat in 10 ccm Wasser, ftigt 1-2 Tropfen Ammoniak
ftiissigkeit, sowie 2-3 Tropfen Formaldehydlosung hinzu und mischt, ohne stark zu 
schiitteln, so bleibt die Fliissigkeit zunăchst unverăndert. Allmahlich aher scheidet sich 
ein glanzender Silberhelag an der Glaswandung ab (Aldehyd-Silberspiegel) (Reduktion). 

Fiigt man zu 5 ccm FEHLING'scher Losung 5 Tropfen Formaldehydliisung, so tritt 
zunachst keine Verănderung ein, beim Erwărmen jedoch oder nach litngerem Stehen 
crfolgt Abscheidung von metallischem Kupfcr. - In ăhnlicher Weise werden Goldsalze 
rcducirt. 

Mit dem Ammoniak verbindet sich der Fo1·maldehyd zu der einsaurigen Base Hexa
m cthylen tetramin (CH~)6N~. 

Durch Kalkmilch wird der Formaldilhyd in cine zuckilrartige Verbin1l.ung, die sog. 
Formose iibcrgefiihrt, welche zum grossten Theile aus a-Akrose C6H120 6 besteht. lllit 
Hydroxylamin verbindet er sich zu einem polymeren Formoxim (CH2 = N-OH)n, mit saurcm 
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schwefligsaurem Xatrium zu formaldehydschwefligsaurem Xatrium (oxymethylsulfosaurem 
Natrium) CH2(0H)SO~Na. 

Spec. Gewicht wiisseriger Formaldehydlosungen bei 18,5° C. 
nach H. LuTTKE. 

l'roc. l Spec. Gelv. 1 Proc. 1 Spec. Gcw. ~- Proc. : Spec. Gew. 1 Pr~c. 1 Spec. Ge.";.l P~·oc. -~ Spec. Gew. 

1 1,002 9 1,023 17 1,041 25 1,064 33 1 1,078 
2 1,004 10 1,025 18 1,043 26 1,067 34 1,079 
~ 1,007 11 1,027 19 1,045 27 1,069 35 i 1,081 
4 1,008 12 1,029 20 1,049 28 1,071 36 1 1,082 
5 1,015 13 1,031 21 1,052 29 1,073 37 1 1,083 
{i 1,017 14 1,033 22 1,055 30 1,075 38 i 1,085 
7 1,019 15 1,036 23 1,058 31 1,076 39 1,086 
8 1,020 16 1,039 24 1,061 32 1,077 40 1,087 

1 

Wird eine wăsserige Formaldehydliisung verdampft, so seheidet sich eine weisse 
flockige Masse aus, nach viilligem Eintrocknen hinterbleibt eine weisse, porcellanartige, 
amorphe Masse (Paraformaldehyd), welche beim Erhitzen fiir sich oder mit Wasser wieder 
in Formaldehyd iibergeht (siehe oben) und an der Luft verbrennt, ohne einen Riickstand 
zu hinterlassen. - Wird Formaldehydliisung mit Ammoniak stark alkalisch gemacht, so 
tritt starke Selbsterwărmung ein. Die Fliissigkeit muss farblos sein (Blaufărbung = 
Kupfer); wird sie im Wasserbade verdunstet, so verbleibt ein weisser, in Wasser sehr 
leicht liislicher Riickstand von Hexamethylentetramin. 

Prii[ung. 1) Formaldehydliisung soll, mit 5 Th. Wasser verdiinnt, nur schwach 
sauer reagiren (Ameisensăure). Zur Bestimmung der Ameisensăure schiittelt man eine 
gemessene oder gewogene Menge Formaldehydlosung mit reinem Calciumkarbonat, filtrirt 
und besti=t im Filtrat das Calcium als Calciumoxyd. 1 g Calciumoxyd entspricht 
= 1,64 g wasserfreier Ameisensăure. 2) 5 ccm Formaldehyd werden in einem Platin
schălchen verdampft. Man erhitzt schliesslich, bis der zuriickbleibende Paraformaldehyd 
verbrennt. Es darf kein wăgbarer Riickstand hinterbleiben. Derselbe wiirde aus mine
ralischen Verunreinigungen bestehen. 3) Man bereite sich eine Mischung von 6 ccm 
Formaldehydlosung und 24 ccm Wasser. Von dieser Losung werden je 10 ccm nach
folgenden Prii.fungen unterworfen: a) Silbernitrat bringe darin keine Verănderung hervor. 
Eine weisse Opalescenz oder Triibung oder ein weisser Niederschlag wiirde Chior an
zeigen. b) Baryumnitrat bringe auch nach einigen Stunden keine Triibung hervor, andern
falls ist Schwefelsăure zugegen. c) Schwefelwasserstoffwasser bringe weder dunkle· 
Farbung noch Fallung hervor. Hier kommt besonders Kupfer als Verunreinigung in 
Betracht, welches leicht hineingelangen kann, wenn bei der Herstellung kupferne Spiralen 
benutzt werden. Kupferhaltige Praparate geben beim Ucbersăttigen mit Ammoniak Blau
iărbung. 4) 1 ccm Formaldehydlosung werde mit 1 Tropfen Normal-Kalilauge versetzt: 
Die Mischung darf nicht mehr sauer sein, also blaues Lackmuspapier nicht mehr riithcn. 
Hierdurch wird ein Hochstgehalt von etwa 0,0023 g wasserfreier Ameisensăure in 1 ccm 
Formaldehydliisung zugelassen. 

Gehaltsbestimmung. Diese ben1ht auf der Thatsache, dass Formaldehyd auch 
in wăsseriger Lăsung sich mit Ammoniak zu Hexamethylentet.ramin vereinigt im Sinne 
folgender Gleichung: 

+ 4~H3 
68 

Formaldehyd Ammoniak 

2H20 + !CH2)6N4 
Hexamethylentetramin 

Setzt man also zu Formaldehydliisung Ammoniakfl.iissigkeit im Ueberschuss und zwar 
in bekannter Menge zu und ermittelt nach Ablauf der Reaktion die Menge des noch im 
freien Zustande vorhandenen Ammoniaks, so kennt man aueh die Menge des gebundenen 
Ammoniaks und kann nach obiger Gleiehung die Menge des vorhandenen l!'ormaldehyds 
berechnen. Das entstandene Hexamethylentet.ramin ist zwar eine einsiiurige Base, 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 7 4 



1170 Formaldehydum. 

wendet man aber als Indikator Rosolsaure an, so braucht man auf das Hexamethylen
tetramin keine Riicksicht zu nehmen, weil dieses auf Rosolsaure nicht einwirkt (die Rosol
săure darf aber nicht etwa durch einen beliebigen anderen Indikator, z. B. Methylorange 
oder Congo ersetzt werden). Ferner ist zu beachten, dass man verdiinnte Liisungen von 
Formaldehyd und 4-mmoniakfl.iissigkeit 2-3 Stunden stehen lassen muss, wenn man sicher 
sein will, dass die Bildung des Hexamethylentetramins sich quantitativ vollzogen hat. 
Unter Beriicksichtigung aller dieser Umstande verfăhrt man wie folgt: 

Man stellt die Formaldehydlosung genau auf 15 ° C. cin, misst mit Hilfe einer Pipette 
oder Biirette 5 ccm ab und bringt diese in ein mit gut eingeschliffenem p-lasstopfen vcr
schencs Glas von ctwa 180 ccm Inhalt. Alsdann giebt man 56,5 ccm Normal-Ammoniak
fliissigkeit (vorher igleichfalls auf die Temperatur von 150 C. gebracht), verschliesst das 
Gefass mit dem Stopfen, mischt den Inhalt durch und iiberlii.sst das Ganze 2-3 Stumlen 
lang sich selbst Nach dieser Zeit ist der Formaldehyd v5llig verschwunden und mit einem 
Theile des Ammoniaks zu Hexamethylentetramin verbundan. 

Zu der nach 2-3 stiindigem Stehen rrhaltenen Fliissigkeit werden 20 ccm Normal
Salzsăura gegeben. Hiardurch wird alles freie Ammoniak neutralisirt und die Losung ent
hălt nunmehr einan Uaberschuss von Salzsăure. Diesen bestimmt man dadurch, dass man 
3-5 Tropfen Rosolsăura hinzugiebt und - indem man das Gefass auf eine weisse Unter
lage stellt - so langc Normal-Kalilauga zufliassen lăsst, bis die gelbliche Fii.rbung der 
Losung in Rosa iibergegangen ist. Hierzu sollen mindestens 4 ccm Normal-Kalilauge 
erforderlich sein. 

Fiir dia praktische Ausfiihrung der Titrirung ist Folgendes zu beachten: Giebt man 
einige Tropfen Rosolsăura zu destillirtem W asser, so wird dieses gelblich gefărbt. Setzt 
man zu dieser Fliissigkeit Săure, so bleibt dia gelblicha Fărbung unvarăndert. Lasst man 
zu der sauren Fliissigkeit nunmehr Kalilauga { oder ein anderes Alkali) zufliessen, so bleibt 
die gelbliche Fii.rbung bestehen, so langa die Fliissigkait sauer odar neutra! ist. Ein kleiner 
Ueberschuss von Alkali aher fiihrt die gelbliche Fii.rbung in Rosa iiber. 

Der Farbanumschlag ist nicht ganz scharf, sondern geht durch ein gelbrothes 
Stadium hindurch. Man muss daher den Umschlag durch blînde Versuche studiren und 
stets das gleicha Rosa als Endpunkt festhalten. Am besten stellt man sich beim Titriren 
V ergleichslosungen auf dcn Arbeitsplatz. 

Berechnung. Es wurden angewendet 5 ccm (= 5,4 g) Formaldehydlosung und 
56,5 ccm Normal-Ammoniak, welche 0,96 g NH3 (genau 0,9605 g NB3 ) enthalten. 

Der Ueberschuss von Ammoniak wurde durch 20 ccm Normal-Salzsii.ure weg
genommen und dar nunmehr vorhandene Uebarschuss von Salzsii.ure mit 4 ccm Kalilauge 
neutralisirt. Wir konnen daher der Einfachheit halber fiir diese 4 ccm Normal-Kalilauge 
direkt 4 ccm N ormal-Salzsiiure in Abzug bringen und annehmen, wir hiitten zur Bindung 
des freien Ammoniaks 16 ccm Normal-Salzsiiura verbraucht. 

16 ccm Normal-Salzsiiure sii.ttigen nach der Gleichung 

HCI : NH3 

36,5 17 
16 x 0,017 g NH3 d. i. 0,272 g NH3 

Angewandet wurden 0,96 g Nlfa (s. oben). Es sind also zur Bindung des Formal
dehydes verbraucht worden 0,960 minus 0,272 g, d. i. 0,688 g NH3 • 

Wir berechnen nunmehr, welcher Meng·e Formaldehyd dieses vcrbrauchte Ammoniak 
entspricbt: 

4NH3 : 6[CH20] 0,688 g : X z=l,820 g 
68 180 

und finden 1,820 g Formaldehyd. Da diese Menge in 5,4 g Formaldehydlosung enthalten 
ist, so berechnet sich nach der Gleichung 

5,4 : 1,820 100 : X X= 33,7 

der Gehalt dieser Losung an Formaldehyd, CH20, zu 33,7 Proe . 
.Aufbewakrung. Da die Formaldehydliisung ziemlieh starke Dampftension besitzt, 

so bewahre man sie an einem Orte mittlerer Temperatur und in gut verschlossenen Ge
fassen auf. Die weissen Krusten, welche sich zwischen Stopfen und Hals bilden, sind 
Paraformaldehyd, welcher infolge Verdunstung von Wasser hinterbleibt. Bei starker Ab- · 
kiihlung der Liisung scheiden sich weisse Flocken aus, die gleichfalls aus polymeren Modifi
kationen bestehen. "Man hiite sich, zu stark an Formaldehydliisungen zu riechen, da 
Formaldehyd die Schleimhaute stark reizt. - Die Aufbewahrung erfolge vorsichtig und, 
da man annimmt, dass Belichtung die Săurebildung befiirdert, vor Lieht geschiitzt. 
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Anwendung. Formaldehyd ist, wie von Low nachgewiesen wurde, ein miirhtiges 
Protoplasmagift, welches besonders auf niedere Organismen einwirkt. Auf Grund dieser 
Erkenntniss wird es zur Zeit als relativ ungiftiges Antisepticum empfohlen. Nach STAHL 
tudtet es in einer Verdiinnung 1 ) von 1:20000 Milzbrandbacillen und in einer Verdiinnung 
von 1 : 1000 Milzbrandsporen nach einstiindiger Einwirkung. Es wird daher als Antisepti
cum empfohlen: znm Reinigen und Aufbewahren der Schwiimme, zum Reinigen der Hănde 
und Instrumente (Formaldehyd. solut. 1,0, Aqua 100,0). - Liisst mau Formaldehydlosung 
im geschlossenen Raum ohne Anwendung von Wărme verdampfen und die Dămpfe auf 
Verbandstoffe (Watte etc.) einwirken, so schliigt sich in diesen Paraformaldehyd nieder 
uud macht sie aseptisch und steril. Auch zur Konservirung anatomischer und mikro
skopischer Objekte wird Formaldehyd angewendet. Ferner ist es anch zur Haltbarmarhung 
von Nahrungsmitteln vorgeschlagen worden, doch hat kiirzlich der oberste Sanitătsrath in 
Wien diese Verwendung vorliiufig als unzuliissig erklart. Dnrch Ammoniak wird die des
inficirende Wirkung aufgehoben! 

Merkwiirdig ist die ortliche Wirknng des Formaldehyds. Bringt man dieses auf 
die thierische Haut, so wirkt es auf diese lederbildend. Die Haut wird hart, undurch
dringlich und zum Absterben gebracht. :M1iglirherweise wird sich auch diese Eigenschaft 
therapeutisch (z. B. gegen Warzen und andere Neubildungen) verwerthen lassen. Nach 
JABLIN-GONNET benutzt man zur Konservirung von Bier und Wein pro Liter 0,0005 bis 
0,001 g, fiir eingekochte Friichte pro Kilo 0,1 g Formaldehyd, CH20. 

Solutio Formalini, l Proc. (Miinch. Ap. V.) Rp. Formaldehydi soluti Germ. 3,0, 
A.quae destillatae 97 ,0. 

Der Formaldehyd hat Prote!nverbindungen gegeniiber merkwiirdige Eigenschaften. 
Er macht die Gelatine nnloslich in Wasser, so dass sie eine horniihnliche Substanz wird. 
In ăhnlicher W eise wirkt er auf Kase!n und Eiweiss. 

Er hebt die Quellbarkeit der Stărke auf, und soll sich sogar mit Dextrin und Gummi 
verbinden. Wieweit die so erhaltenen Produkte einheitliche chemische Verbindungen sind, 
muss abgewartet werden. Dass sie es sind, wird von den Herstellern behauptet, ohne dass 
hierfiir geniigende Beweise erbracht worden wăren. Immerhin finden diese Substanzen 
therapeutische Anwendung und miissen deslialb besprochen werden. 

Formaldehyd-Gelatine. Glutoform. Glutol - ScHLEICH. Die Gelatine mit 
Formaldehyd zu verbinden, bietet keine Schwierigkeiten; man braucht nur eine Gelatine
losung mit FormaldehydlOsung einzudampfen und zu trocknen oder Gelatinebliitter in 
Formaldehydlosung einzulegen, abzuwaschen und zu trocknen. Eine gewisse Schwierig
keit besteht jedoch dariu, eine pulverformige Formaldehyd-Gelatine darzustellen. 

Nach J. B. ScHMIDT: 500 g Gelatine werden in 375 g Wasser aufgelost. Man giebt 
25 Tropfen Formaldehydli:lsung zu, giesst dit> Masse aus und troeknet sie in einem ge
schlossenen Kasten, in welchem sich ein mit Formalin getrankter Wattebausch befindet, 
iiber A.etzkalk soweit, dass rnan eine plastische Masse erhalt. In diesem Zustande zer
kleinert man das Praparat durch Reiben im Morser und trocknet dann vollstandig. 

Nach VAN VLOTEN. Man lost 100 Th. Gelatine in 400 Th. Wasser, setzt die nothige 
Menge Formaldehydlosung zu und schlagt die Fliissigkeit mit einem Eierriihrer zu Schaum. 
Der Schaum verhiilt sich genau wie trockner Eierschaum und kann leicht in ein feines 
Pulver verwandelt werden. 

Nach ScHROEDER. Man lost 50 Th. Gelatine in 50 Th. Wasser, fiigt zu der noch 
warmen Losung 2 ccm Formaldehydlosung und riihrt kriiftig durch, worauf sich die Massc 
als dicker Klumpen um den Riihrstab festsetzt. Man bringt alsdann die noch warme 
Masse in eine kalte Schale, iibergiesst sie darauf in einem geschlossenen Gefăsse mit For
malinlosung und lasst sie damit einige Zeit in Beriihrung. Die so behandelte Gelatine wird 
d:1nn zu grobem Pulver zerrieben, mit Wasscr gut gewaschen und im Exsiccator getrocknet. 
Dann trocknet man noch kurze Zeit irn W asserbade und zerreibt zu trocknem Pulver. 

1 ) Diese Angabe bezieht sich auf die wasserfrei gedachte Verbindung 0~0. 
74* 
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Die pulverformige Formaldehydgelatine wird als Trockenantiseptikum auf Wunden 
angewendet. Man stellt sich vor, dass durch die biologische Thatigkeit des Organismus 
Formaldehyd aus dem Praparate abgespalten wird, welcher antiseptisch wirkt. 

Collaform nennt C. FR. HAusMANN in St. Gallen die von ihm hergestellte pulver
formige Formaldehyd-Gelatine. 

Formaldehyd-Kasein. Wird durch Einwirkung von Formaldehyd auf Kase"in 
ahnlich wie die Formaldehydgelatine dargestellt und ist ein geruehloses, fast geschmack
loses gelbliches Pulver, welches von verdiinnten Sauren Iangsam geli.ist und aus diesen 
Losungen durch Natronlauge wieder abgeschieden wird. Wie die vorigen zur antiseptischen 
Wundbehandlung. 

Dextrinoform. Dextroform. Ebenso wie das vorige cine Kombination von 
Dextrin mit Formaldehyd, wahrscheinlich durch Eindampfen einer kouc. Dextrinlosung mit 
Formaldehyd erhalten. Weisses, in Wasser losliches Pulver. 

Amyloform. Eine von CLASSEN dargestellte Kombination von Formaldehyd und 
Stărke, welche angeblich eine feste chemische Verbindung sei11. soll, die auf 1 Moi. Starke = 
1 Mol. Formaldehyd enthalten soli. 

Ueber die Darstcllung ist nichts Nahcres bekannt, doch wird man nicht fehlgchen 
in der Anuahme, dass das Praparat erhalten wird durch Anriihren von Stărke mit kaltem 
W asser, Zusatz der Formaldchydlosung, worauf man die Mischung einige Zeit stehen lasst, 
dann im Wasserbade bis zum Verkleistern erhitzt, eintrocknet und pulvert. 

\Veissliches Pulver, mit Wasser quellbar, aber keinen Kleister mehr gebend. Ver
kleistert weder mit Essigsaure, noch mit Natronlauge. Kann ohne Zersetzung bis 180° C. 
erhitzt werden. Beim Erhitzen mit verdiinnten Sauren und Alkalien wird Formaldehyd 
abgespalten, beim Erhitzen mit verdiinnten Săuren wird die Stiirke verzuckert. Mit Jod
losung Blaufarbung, unter dem Mikroskop zeigen sich schollige Massen lkeine Starke
korner), ein Beweis, dass das Priiparat durch Erhitzen von Starke mit wasseriger Fliissig
keit dargestellt worden ist. 

Wird ebenso wie die Formaldehydgelatine zur Wundbehandlung angewendet. Seine 
Wirkung soli auf der durch die Gewebssafte verursachten Abspaltung von Formaldehyd 
beruhen. 

Protogen. Ovoprotogen. Wird durch Erhitzen von Eiereiweiss mit Formaldehyd 
dargestellt. Gelbes, trockenes Pulver, welches zu Ernăhrungszwecken mid zwar als Zusatz 
zur Milch und zur subkutanen Ernahrung dienen soli. 

Collotllnm Paraformli UNNA. 

UNNA's Paraform-Collodium. 

Rp. Paraformii 5,0 
Collodii 95,0. 

Unguentum Jo'ormaldehydi refrigerans UNNA. 

Formalin-Kiihlsal be nach UNNA. 

Rp. Adipis Lanae 20,0 
V aselini 10,0 
l•'ormaldebydi 10--20,0. 

Gegen iiberm!issige Schweissbildung an Hllnden 
und Fiissen. 

Bonal, ein Konservirungsmittel, besteht aus Formaldehyd 2,42, Natriumsulfit 
0,383, Natriumchlorid 26,672, Natriumphosphat 2,506, Milchzucker 56,834, Wasser 11,186. 
AUFRECHT. 

Chinoform. Wird durch Făllung eines Chinarindenauszuges mit Formaldehyd und 
starker Salzsăure dargestellt. 

Desodor ist eine Formaldehyd enthaltende Mundessenz. 
Einbalsamirungsft.iissigkeit von J. W. WAGNER. Kochsalz 500,0, Ala un 7 50,0, 

arscnige Saure 350,0, Zinkchlorid 120,0, Quecksilberchlorid 90, Formaldehydliisung 
(35-40 Proc.) 6 Liter, Wasser q. s. ad 24 Liter. 

Eoformol ist eine amerikanische Specialitat, bestehend aus: Menthol, Thymol, 
Wintergriinol, Eucalyptuslll, Borsaure: Extractum Baptisiae tinctoriae. 

Formaldehyd-A.loin. Kondensationsprodukt von Formaldehyd mit AloYn. D R.P. 
86449. Man mischt eine Liisung von 10 Th. Alorn in 20 Th. Wasser mit 10 Th. Form
aldehydliisung (von 40 Proc.) und fiigt 10 Th. konc. Schwefelsiiure zu. Ein gelbes Pulver, 
in Alkalien liislich. In W asser schwer liislich , wird daher langsamer resorbirt wie das 
Alom und ist nicht so intensiv bitter wie dieses. 
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Formalinseife, iiberfettete, 5 Proc. Formaldehyd enthaltend, nach UNNA. 
Bei Osmidrosis, Hyperidrosis, zum Reinigen der Hande nach dem Hantiren mit fauligen 
Stoffen (nach Sektionen). 

Formalith. Kieselguhr, der mit Formaldehyd getrankt ist, in .Form von Pastillen 
oder als Pulver. 

Formochlorol-Trillat (Formochlor). Ist eine Auflosung von Calciumchlorid in 
Formaldehydlosung, weil ersteres die Polymerisation des Formaldehyds verhindern soll. 

Formoform. Streupulver gegen Fussschweiss. Formaldehydi soluti 1,0, 
Thymoli 0,1, Zinci oxydati 35,0, Amyli 65,0. 

Glykoformal ist zu mischen aus: 75 'l'h. Formaldehydlosung (35-40 g), 15 Th. 
Wasser und 10 Th. Glycerin. 

Holzin. Menthol 1,0, Formaldehyd absolut. 17,5, Methylalkohol 81,5. AuFRECHT. 
Nach anderen .A.ngaben eine konc. 60proc. methylalkoholische Formaldehydlosung. 

Holzinol. Formaldehyd absolut 2,0, Menthol 40,0, Methylalkohol 58,0. AUFRECH'l'. 
N ach anderen Angaben Losung geringer Mengen Menthol in Holzin. 

Steroforminm chloratum. Formaldehyd 5,0, Ammoniumchlorid 10,0, Pepsin 20,0, 
Milchzucker 65,0. Innerliches Antisepticum. 

Steroforminm jodatnm. Formaldehyd 5,0, Ammoniumjodid 10,0, Pepsin 20,0, 
l\Iilchzucker 65,0. Wundstreupulver. 

Sterisol, innerlich anzuwendendes Antisepticum. Milchzucker 2,98, Natriumchlorid 
0,672, Dikaliumphosphat (HK2P04) 0,322, Formaldehyd absolut 0,5, Wasser 95,5. AUFRECHT. 

Sndol, ein Creme gegen Schweissfuss, besteht aus einer Grundlage von 
W ollfett und Glycerin mit 3 ~roc. Formaldehyd, parfiimirt mit Wintergriinol. 

Nachweis des Formaldehyds. Im konc. Zustande ist der Formaldehyd leicht 
an seinem charakteristischep. Geruche zu erkennen. In denjenigen Mengen, in welchen er 
als Konservirungsmittel fiir Nahrungsmittel verwendet wird, ist sein Nachweis keines
wegs leicht und einfach. Die angegebenen Farbenreaktionen etc. gelten auch nicht durch
weg nur fiir Formaldehyd, sondern treten auch mit anderen Aldehyden ein. Dazu kommt, 
dass kleine Mengen von Formaldehyd wahrscheinlich auch bei gewissen !egalen Zubereitungs
weisen von Nahrungsmitteln, z. B. beim Rauchern auftreten. Alle diese Momente legen 
es nahe, bei dem Nachweis des Formaldehydes in Nahrungsmitteln moglichste Vorsicht zu 
beobachten und das Vorhandensein erst dann als erwiesen anzunehmen, wenn mehrere der 
angegebenen Reaktionen und unter ihnen eine der charakteristischen ein positives Ergeb
niss geliefert haben. 

In allen Făllen wird man das Untersuchungsobjekt (wenn nothig nach dem An
eăuern mit Phosphorsăure oder verdiinnter Schwefelsăure) der Destillation mit Wasserdampf 
unterwerfen und mit dem Destillat die folgenden Reaktionen anstellen. 

1) Ammoniakalische Silbernitratlosung wird reducirt. Vergl. hierzu S. 517. -
2) NEsSLER'sehes Reagens wird reducirt. 3) Eine durch schweflige Saure entfărbte Fuchsin
losung nimmt eine violette Farbung an, die auf Zusatz einiger Tropfen schwefliger Săure 
nicht verschwindet. 4) Geringe Spuren Formaldehyd bringen in Anilinwasser eine deut
liche Triibung hervor. 5) Vermischt man in einem Probirglase 1 ccm Milch oder Pepton
losung mit einigen Tropfen des Formalindestillates und iiberschichtet vorsichtig mit konc. 
Schwefelsăure, die cine Spur Eisen enthălt, so zeigt sich an der Beriihrungsstelle eine schănc 
blaue Zone. Diese Reaktion gilt als charakteristisch fiir Formaldehyd. (HEHNER.) 6) Ueber
schiehtet man eine Mischung von Formaldehyd mit einer sehr verdiinnten Losung von 
Benzophenon mit konc. Schwefelsaure, so entsteht ein karmoisinrother Ring. 7) Wird 
das Destillat mit starker Natronlauge und etwas Resorcin zum Sieden erhitzt, so nimmt 
die anfangs gelbe Fliissigkeit eine rothe Farbung an. 8) Bringt man unter eine Glasglocke 
ein Uhrglas mit einigen Tropfen der zu untersuchenden Formaldehydlosung und daneben 
ein Porcellanschălchen mit einem Krystăllchen Morphinchlorhydrat und 10 Tropfen konc. 
Schwefelsăure, so îărbt sich die Mischung naeh kurzer Zeit indigoblau. (JoRISSEN.) 

Nachweis von Formaldehyd nach VITALI. Bringt man zu einer formaldehyd
haltigen Losung eine Phenylhydrazinlosung, so bildet sich eine dem pracipitirten Schwefel 
ahnliche Ausscheidung, die sich an den W andungen und am Boden des Gefăsses festsetzt 
und theilweise auch suspendirt bleibt. Die Fliissigkeit farbt sich nach und nach gelb, 
schliesslich - schneller beim Erhitzen - rothgelb. Der amorphe Niederschlag lost sich 
in Alkohol und scheidet sich aus dieser Losung in Prismen oder rhombischen Tafeln ab. 

Formaldehyd als Desinfektionsmittel. Der Formaldehyd ist, seitdem man 
gelernt hat, ihn in ergiebiger W eisc billig darzustellen, sehr bald als Desinfektionsmittel 
vorgeschlagen worden. Die V ortheile, welche er gegeniiber anderen Desinfektionsmitteln 
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bietet, sind folgende: 1) Er ist ein Gas, verbreitet sich somit gleichmăssig im Raume. 
2) Er ist relativ ungiftig. 3) Er wirkt energiscb keimtodtend. 4) Seine A.nwendung ist 
relativ wohlfeil, fiihrt nicht zur Zerstorung der zu desinficirenden Objekte, aucb hinter
lasst sie keinen unangenehmen Gerucb. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass nur dem gasformigen Formaldehyd CH20, nicbt 
aber auch seinen polymeren Formen die kraftige Desinfektionswirkung zukommt, und dass 
sie auch dann nur gesicbert ist, wenn der vergaste Formaldehyd bei Gegenwart einer 
geniigenden Menge Wasser(dampf), also gewissermassen als wăsserige Losung zur Wir
kung gelangt. Da nun der Formaldehyd sowohl als Gas als auch in wăsseriger Losung 
die Neigung zeigt, sich zu polymerisiren, so versucht man bei seiner Anwendung als Des
infektionsmittel dieser Neigung durch allerlei Massnahmen entgegen zu arbeiten. 

Die Desinfektion von Răumen mittels Formaldehyd ist durch FLtiGGE und seine Mit
arbeiter wissenschaftlich begriindet und in einer Abhandlung (Ztschr. f. Hygiene 1898. 29. 
276 u. f.) niedergelegt worden. Wir geben unter Verweisung anf das Original aus diesem 
Folgendes wieder: 

Ein Gas durchdringt von der Entwickelungsstelle aus den ganzen Raum gleich
măssig. - Durch Vcrdampfen der 40 proc. Formalinlosung bekommt man nur einen Theil 
des Formaldehyds gasformig, der Rest wird zu Paraform polymerisirt. Paraform wirkt 
kaum, trockner Formaldehyd CH20 nur wenig desinficirend, dem letzteren muss vielmehr, 
damit er seine volle Wirkung entfaltet, cine geeigete Menge Wasserdampf zugefilhrt werden. 

Die bis zur Gegenwart ausgebildeten Verfahren fiir <lie Desinfektiori mit Form
aldehyd sind folgende: 

J) Methode von TRILLAT. 40 procentige Formaldehydlosung wird im Autoklaven 
unter 3 Atmosphăren Druck verdampft. Um Polymerisation des Formaldehyds zu ver
meiden, wird Calciumchlorid zugesetzt. Die aus 1000 cem Formaldehydlosung, 200 ccm 
'Vasser und 200 g Calciumchlorid bestehende Fliissigkeit heisst "Formochlorol". Dcr 
Apparat wird ausserhalb des zu desinficirenden Raumes aufgestellt, die Desinfektion er
folgt durch Einleitung des Gases durch das Schliisselloch. 

2) Methode von RosENBERG. In einer Scbale wird durch angeziindete Press
kohlen Formaldehydlosung (von 40 Proc.) verdampft. Um Polymerisation zu vermeiden, 
crfolgt. Zusatz von 5 Proc. Menthol, zu dessen Auflosung eine gewisse Menge Methyl
alkohol zugesetzt wird. Diese Desinfektionslăsung heisst "Holzin". 

3) Methode von ScHERING. Pastillen von 1 g Paraform werden in einem, 
"Aeskulap" genannten Apparate durch eine Spiritusflamme vergast, so dass die Form
aldehyddampfe von den Verbrennungsgasen mit fortgerissen werden. Ein Apparat fasst 
250 Pastillen. Die Spiritusmenge in der Lampe ist so bemessen, dass sie zum Vergasen 
aller Pastillen ausreicht. Der Apparat wird im Zimmer aufgestellt, die Flamme entziindet, 
das Zimmer verlassen und verschlossen. 

N euerdings empfiehlt SCHllRING auch einen A pparat., bei welchem die Vergasung 
der Pastillen mit dem Verdampfen von W asser kombinirt ist. 

4) Methode von WALTHER ScHLOSSMANN. In einem besonderen Apparate 
wird mittels einer Spirituslampe Wasser verdampft. Der Dampf driickt auf eine Mischung 
von 90 Th. Formaldehydlosung (40 proc.) und 10 Th. Glycerin, welche "Glykoform" ge
nannt wird und in Form eines feinen Sprays austritt. Der Glycerinzusatz soll die Poly
merisirung verhindern. Die Aufstellung des A.pparates erfolgt in dem zu desinficirenden 
Raume selbst. 

5) Breslauer Methode (von C. FLUGGE). Polymerisation tritt in wasserigen 
Formaldehydlosungen nur dann ein, wenn die Koncentration von 40 Proc. iiberschritten 
wird. Da aber Formaldehyd auch aus verdiinnten Losungen leicht ausgetrieben wird, so 
wendet die Metbode solche an. Da der gasfărmige Formaldehyd sich in der Luft leicht 
wieder zu Paraform polymerisirt, so wird, um dies zu verhindern, reichlich W asserdampf 
zugefiihrt, der durch Verdampfen der verdiinnten Losungen zugleich mit dem Formaldehyd 
entwickelt wird. 

FLUGGE stellt nun fiir die Desinfektion von Răumen mit Formaldehyd folgende 
Leitsătze auf: Man muss dosirte Mengen Formaldehyd fiir die Kubik-Einheit in Anwen
dung bringen. Um diese Dosirung ausfiihren zu konnen, miissen die Răume vor der Des
infektion abgedichtet werden. Dies geschieht z. B. durch Dichten der Fenster mit 
'Vattestreifen und Glaserkitt, Bekleben von Spalten mit Papier mittels Stărkekleister, Ab
dichten der Ofenoffnungen u. s. w. 
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Unter dieser Voraussetzung geniigt nach FLUGGE fiir grosse leere Zimmer eine 
Menge von 200 g Formaldehyd CH20, bei kleineren, welche mit Mobeln relativ stark be
setzt sind eine Menge von 250 g Formaldehyd C~O fiir 100 Kubikmeter Luftraum. Liisst 
man den Formaldehyd unter diesen Bedingungen 7 Stunden lang einwirken, so erhiilt man 
eine sichere AbtOdtung von Diphtheriebacillen, Streptokokken, resistenten 
Staphylokokken, Tuberkelbacillen, Milzbrandsporen mittlerer Resistenz in mit 
Bouillonkulturen durchtriinkten Liippchen, in Eiter, Spntum, Membranen, falls die Schichten 
nicht dick sind, gleichgiltig, an welcher Stelle des Raumes sich die Kulturen befinden. -
Keine sichere AhtOdtung erfolgt bei dicken Schichten Sputum etc., bei durchtrankten 
dicken Stoffen, in geschlossenen oder nur wenig vorgezogenen Schiebladen, unter Mobeln 
und Betten, die vom Erdboden nur geringen Abstand haben. 

Um die fiir eine 7 stiindige Einwirkungsdauer nothige Menge von 250 g Formal
dehyd CH20 zu erzielen, muss man nach den einzelnen Methoden: 

1) Im TRILLAT'schen Apparate 700 ccm Formochlorol, verdampfen. Einzufftllen 
sind mindestens 1000 ccm. Daneben hat man 3 Liter Wasser zu verdampfen. Der TRrL
LAT~sche A.pparat ist theuer. 

2) Nach RosENBERG. l\'Ian muss 750 ccm Holzin im RosENBERG'schen Apparat 
und ausserdem 3 Liter W asser vcrdampfcn. Der Zusatz von Menthol und Methylalkohol 
vertheuert das Verfahren ohne N utzen. 

3) Nach ScHERING. Es sind 250 Pastillen zu vergasen und daneben 3 Liter Wasser 
zu verdampfen. Die Pastillen sind nicht ganz billig. 

4) ScHLOSSMANN schreibt fftr 80 Kubikmeter Raum vor = 2 Liter Glykoformal, 
also fftr 100 Kubikmeter Raum etwa 900 g Formaldehyd CH20. Insgesammt werden 
4 Liter Fliissigkeit verdampft bez. versprayt. Das Verfahren ist wirksam, arbeitet aher mit 
einem grossen Ueberschuss Formaldehyd und wird dadurch theuer. Das Glycerin bildet 
auf den zu desinficirenden Gegenstănden einen unangenehmen, schlierigen Ueberzug. 

5) FLUGGE's Breslauer 1\'Iethode. Fiir 100 Kubikmeter Luftraum wird in den 
Apparat eingefiillt eine l\Hschung von 800 ccm Formaldehydlăsung (40 proc.) und 3200 ccm 
W asser. Davon werden 3 Liter verdampft. 

Die Ausfiihrnng der Breslauer Methode erfolgt in der W eise, dass die verdachtige 
Wasche in Sublimatkochsalzlosung eingelegt wird. Verdiichtige Flecken oder Stellen auf 
dem Fnssboden (von Exkreten n. dergl. herriihrend) werden gleichfalls mit Sublimatlosung 
gewaschen. - Die llobel sind von den Wanden abzuriicken. Thiiren nnd Schubladen der 
Schriinke etc. sind weit zu offnen. Betten, Teppiche, Kleider, sind an Wascheleinen oder 
Gestellen freihiingend zu befestigen und zwar so, dass sie nirgends aufliegen und nirgends 
enge Falten bilden. Die Taschen der Kleidungsstiicke sind nach aussen zn kehren. -
Nachdem nunmehr noch der zu desinficirende Raum abgedichtet worden ist (s. S. 1174), 
bringt man den Apparat in das Zimmer, stellt ihn so auf, dass jede Feuersgefahr aus
geschlossen ist, entziindet die Lampe, schliesst das Zimmer und iiberlăsst es nunmehr sich 
selbst wiihrend 8 Stunden. 

Nach dieser Zeit (8 Stunden) wird durch clas Schliisselloch hindurch Ammoniakgas 
eingeleitet, welches aus 800 ccm Ammoniakfliissigkeit von 25 Proc. entwickelt worden ist. 
Das Zuleitungsrohr muss im Innern des Zimmers eine Vorrichtung besitzen, welche die ab
tropfende Ammoniakfliissigkeit aufzunehmen vermag. Man wartet nach dem Einleiten des 
Ammoniaks noch 30 Minuten und liiftet darauf griindlich durch Oeffnen von Thiir, Fenster, 
Ofenthiir. Das so desinficirte und geliiftete Zimmer kann sogleich wieder bezogen, ja als 
Schlafzimmer benutzt werden. -

N ach FLuGGE ist die Desinfektion durch Formalin an w e n d bar bei: Diphtherie, 
Scharlach, Masern, Tuberkulose, In:lluenza. 

Abzusehen ist von der Formalin-Desinfektion bei Oholera, Unterleibstyphus, Ruhr. 
Bei cliesen ist wie bisher clie Desinfektion auf Dampf- Desinfektion fiir Betten, Wasche, 
Kleider, auf Abwaschen der năheren Umgebung des Bettes mit Sublimat- oder Karbol
losung und auf die Desinfektion der Aborte mit Kalkmilch zu beschrănken. 

Bei Kindbettfieber und anderen septischen Erkrankungen (namentlich in Hospitiilern, 
Operationssiilen u. s. w.), ferner bei Pocken und Pest ist neben der Formalin-Desinfektion 
clie Desinfektion der Matratzen und Betten im Dampfapparat erforderlich. 
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Formaldehyd-Lampen. Um zur Desinfektion Formaldehyddămpfe zu erzeugen, 
sind von verschiedenen A.utoren Lampen konstruirt worden, in welchen Methylalkohol· 
dampfe durch Ueberleiten iiber gliihendes Platindrahtnetz zu Formaldehyd oxydirt werden. 
Soweit die ernsthafte Desinfektion in Betracht kommt, muss die Wirkung dieser Lampen 
bis jetzt als vollig unzuverlăssig und ungeniigend bezeichnet werden. 

Thymoform [C6H2(CH3), C8H70]2 • CH2• Von Dr. G. F. HENNING in Berlin dar
gestellt. Entsteht unter dem Einflusse von Kondensationsmitteln aus Thymol und Form
aldehyd und ist ein gelbliches, geschmackloses Pulver von ganz schwachem Thymolgeruche. 
Es spaltet beim Kochen mit Schwefelsaure Formaldehyd ab, lost ~ich aher nicht in Kali
lauge - das Formaldehyd scheint also acetal-artig gebunden zu sein. Es ist leicht loslich 
in A.ether, Alkohol, Chloroform, Olivenol, unloslich in W asser, Petrolather und Glycerin. 
A.uf eiternde Wunden wirkt es desinficirend. Es ist daher in A.ussicht genommen als 
Ersatz fiir J odoform und Dermatol. 

Jodotbymoform-HENNING. Jodirt man Thymoform nach einer der bekannten Me
thoden, so erhălt man ein jodreiches, gelbes Pulver, das fast geruchlos ist und sich leicht 
in A.ether, auch in A.lkohol, Chloroform, Benzol und Olivenol lost, dagegen in W asser und 
Glycerin unloslich ist. Mit J odothymoform impragnirte V erbandstoffe konnen sterilisirt 
werden, da der Schmelzpunkt der Verbindung iiber 150° C. liegt. Ist als Ersatz des Jodo
forms in Aussicht genommen. 

Geoform, Kreoform-HENNING. Diese Verbindungen entstehen unter dem Einflusse 
von Kondensationsmitteln aus Formaldehyd und Guajakol bez. Kreosot. Geruchlose und 
geschmacklose Verbindungen, welche weder atzen noch reizen und nicht giftig sind. Sie 
li:isen sich leicht in Kalilauge und fallen aus dieser Losung beim A.nsăuern mit Sauren 
wieder aus. Sie sind unloslich in W as ser und Petrolather, leicht loslich in A.lkohol, A.ether 
und heissem Benzol. Sie sollen als Ersatz des Guajakols bez. Kreosot fur den innerlichen 
Gebrauch verwendet werden. 

Polyformin insolubile-HENNING. Man erhalt es, indem man mehrwerthige Phenole 
in wăsserigem Formaldehyd Jost und diese Losung mit starkem A.mmoniak versetzt. Hat 
sich in der Praxis nicht bewahrt! 

Naphtboformin a- und ,8-HENNING. Entsteht durch A.uflosen von a- bez. ,8-Naph
thol in Formaldehydlosung und V ersetzen mit starkem A.mmoniak. Hat sich in der Praxis 
nicht bewahrt. 

Polyformin solubile [C6H4(0H)2] 2 • [C~)6N4 entsteht durch Kombination von 2 Mol. 
Resorcin mit 1 Mol. Hexamethylentetramin. Farblose Krystalle. Hat sich in der Praxis 
nicht bewahrt. 

Formica. 
Formieae. - Ameisen. - Fourmis. Ants. Pismires. Sind die fl.iigellosen A.r

beiter der Waldameise: Formica rufa L. (Familie der Hymenoptera aeuleata, 
Unterfamilie von Formieariae), durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika, besonders 
in Nadelwaldungen lebend. 

Beschreibung. Die Thiere sind ungefl.iigelt, 4-6 mm lang. Der breite, abgerundet 
dreieckige Kopf ist braun, an den Seiten rothbraun, die 13gliedrigen Fiihler noch einmal 
so Iang wie der Kopf. Zwei umgekehrt eiformige A.ugen, ausserdem an der Stirn ein 
gleichseitiges Dreieck bildend noch drei Nebenaugen. Der Rumpf ist braunroth, mit sechs 
dunkelrothbraunen, oben etwas helleren Beinen, Hinterleib sechsgliedrig, rundlich-eiformig, 
schwarzbraun mit braunen Haaren, durch einen zweigliedrigen Stiei mit dem Rnmpf ver
bunden, mit Giftblăschen, die eine scharfe, im wesentlichen aus A.meisensaure bestehende 
Fliissigkeit enthalt, die fortgespritzt werden kann. 

Bestandtheile. Ameisensaure, 1 Proc. atherisches Oel, fettes Oel, Ei
weiss etc. etc. 

Einsammlung. Man făngt die A.meisen in den Sommermonaten in Flaschen, die 
man neben den A.meisenhaufen eingrăbt, sodass die innen mit Honig bestrichene Miindung 
eben noch hervorragt, und todtet die hineingefallenen Insekten mittels wenig A.ether oder 
Weingeist. 

A.nwendung. Sie dienen im frischen Zustande lediglich zur Bereitung einer 
Tinktnr und des Spiritus Formicarum, sowie zu Badern, 300-750 g auf ein Vollbad. 
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Abgesehen von ller NiHzlichkeit der Ameisen sinll dicse Zubereitungen insofern un
zweckmăssig, als sie nur in einer bestimmten Jahreszeit angefertigt werden konnen, 
ausserdem in ihrem Gehalte schnell zuritckgehen. Man ersetzt sie deshalb besser durch 
weingeistige AuflOsungen der Ameisensăure, die sich zu jeder Zeit in beliebiger Stărke 
durch Mischen herstellen lassen. Man verwendct sie zu hautreizenden Einreibungen bei 
Gieht, Gliederschwache, Lăhmungen. 

Als Ersatz der Baller dient cine ~fischung von Ameisenspiritus und -tinktur ââ, von 
welcher man 500 g auf ein Bad nimmt. 

Oleum Formicarum. Am ei se nol. 1 Th. frisehe, zerquetschte Ameisen, 1 Th. 
entwăssertes N atriumsulfat, 5 Th. Olivenol digerirt man bei 60-70° C. 10 Stunden, presst 
aus und filtrirt. 

Spiritus Formicae (Helv.). Spiritus Formicarum destillatus. Ameisen
gcist. Esprit de fourmis. .50 Th. frisch gesammelte Amcisen macerirt man 2 Tage 
mit je 75 Th. Wasser und Weingeist (94proc.), dann werden 100 Th. abdestillirt. Spec. 
Gew. 0,887-0,889. :Mit Wasser ăâ opalisirend. Scheidet mit Bleiessig Krystallnadeln ab und 
fărbt Silbernitrat beim Erwărmen dunkel. Da der Gehalt an freier Săure durch Ester
bildung bestăndig abnimmt, so hălt man den Spiritus nur in măssigen .M:engen vorrăthig. 

Spiritus Formicarum (Germ.) s. S. 49. 
Tinctura Formicarmn (Ergănzb.). Ameisentinktur. Brauner Ameisen

spiritus . .M:ierenspiritus. Teinture de fourmis. Tincture of Ants. Aus 2 Th. 
frischen, zerquetschten Ameisen und 3 Th. Weingeist (87 proc.) durch Maceration. Wird 
durch W asser milchig getriibt. 

Spiritus Formicarum eompositus. 
Rp. Spiritus Formicarum 98,0 

Olei Terebinthinae 
Olei Lavandulae ai\ 1,0. 

'finctnra Formiearnm composita. 
Rp. Spiritus Formicarum 60,0 

Fragaria. 

.1\Iixturae oleoso·balsam. 
Tincturnc aromaticae fiă 20,0. 

Gattung der Rosaceae - Rosoideae - Potentilleae - Potentillinae. 
Fragaria vesca l. Erdbeere. Fraisier. Strawberry. Heimisch in einem 

Theile von Europa und Asien. 
Man verwendet: 

1) Die Blătter. Folia Fragariae. - Erdbeerblâtter. - Feuilles de fraisier. 
Beschreibung. Sie sind dreizăhlig, die Blattchen oval, kerbig-gesăgt, besonders 

unterseits seidenhaarig, sitzend, das mittlere zuweilen gestielt. Die Epidermiszellen der 
Oberseite gradlinig polygonal, ohne SpaltOffnungen, solche nur auf der Unterseite, hier 
ausserdem dickwandige, einzellige Haare, Kopfchenhaare mit wenigzelligem Stiel und ein
zelligem Kopfchen. Zwei Reihen kurzer Palissaden, Oxalatdrusen iu den Palissaden, 
seltner im Schwammparenchym. 

Anwendung. 11Ian verwendet sie hier und da als Theesurrogat. Medicinisch wareu 
sie obsolet, sind aber neuerdings in den Arzneischatz Pfarrer KNEIPP's aufgenommen. 

2) Das Rhizom. Radix Fragariae. - Erdbeerwnrzel. - Racine de Fraisier 
(Gall.). 

Beschreibung. Dasselbe bildet cylindrische, etwas gebogene Stiicke, die 8-10 cm 
lang, 1 cm dick sind. Der Brueh ist glatt. Im Holz breite primăre und einreihige sekun
dăre Markstrahlen. Im Mark und in der Rinde Drusen von Kalkoxalat. 

Verwendung. Man benutzt das im Herbst gesammelte Rhizom seines Gerbstoff
gchaltes wegen als Adstringens. 

Ptisana Fragariae. Tisane de fraisier (Gall.). Ist wie Ptisana Dnlcamarae, 
S. 1048, zu bereiten. 

Species antlctericae. 
Gelbsuchtthec. 

Rp. Hadicis Fragariae 
Radicis Rubiae 

Rhizom. Filicis 
Corticis Frangulae aă 40,0 
Tartari depurati 10,0. 

Divide in p. aeq. X. 
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3) Die Scheinfrucht. Frnctus Fragnriae. Baccae Fragariae. Fraga. - Erd· 
beeren. - Fraises. Fruits de fraisier (Gall.). - Strawberries. 

Beschreibung. Die Erdbeere besteht aus dem nach der Bliithezeit vergrosserten, 
fleis.chig und saftig gewordenen Bliithenboden, dem die zahlreichen nussartigen Friichtchen 
eingefiigt sind. 

Bestandtlleile. Nach KoENIG: Wasser 87,66 Proc., Stickstoffsubstanz 0,54 Proc., 
freie Săure 0,93 Proc., Zucker 6,28 Proc., sonstige stickstofffreie Stoffe 1,46 Proc., Holz
faser 2,32 Proc., Asche 0,81 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 4,63 Proc., 
Zucker 49,97 Proc. Die As che ist reich an Kalk (14,2 Proc.). 

Die Kulturformen der Erdbeere sind theils aus Fragaria elatior Ehrh. her

vorgegangen, theils sind es Krenzungen der F. virginiana Ehrh. und F. chiloensis 
Ehrh., beide in Amerika heimisch, dahin z. B. die Ananas-Erdbeere. 

Essentia Fragariae. E r d b ee re s se n z. I. Frische, vollkommen reife Erdbeeren 
wcrden zerquetscht, mit dem gleichen Gewicht 80proc. Weingeist 14 Tage ausgezogen, 
leicht abgepresst; Filtrat wird in ganz gefiillten Glasern kiihl aufbewahrt. II. Fiir Brause
limonade (nach WEINEDEL). 750 g frische, trockne Walderdbeeren zerquetscht man, mischt 
mit je 200 g Tokayer und Cognac, bringt in eine Retorte, fiigt 1,5 g Vanilie, 300 g Spi
ritus, 500 g Wasser hinzu und destillirt langsam 1000 g iiber. Man farbt schwach rBthlich. 

Erdbeerlikor. Erdbeeressenz 2,5 kg, Essigsaureamylăther 0,5 kg, Himbeerwein 
1 kg, KirschlorbeerBl 2 Trpf., RosenBl 1 Trpf., Zucker 40 kg, Wasser 60 Liter, Weingeist 
25 Liter, rother Pflanzenfarbstoff q. s. 

Pomata Fragariae. Erdbeerpomade. 3 Th. Hammeltalg, 5 Th. Schmalz, 
8 Th. Kakaobutter schmilzt man und lasst mit 3 Th. friscben Erdbeercn 24 Stunden bei 
Schmelzwarme stehen, seiht durch und fiigt q. s. Rosen- und NeroliBl, nBthigenfalls auch 
Erdbeerather hinzu. 

Sirupus Fragariae. Erdbeersirup. I. 1000 g frische Walderdbeeren werden zer
quetscht und mit 20 g Zucker bei Zimmerwărme ausgăhren gelassen, dann lăsst man mit 100 g 
W eisswein 24 Stunden stehen, presst ab, schiittelt mit Talk und filtrirt. In 500 Th. Filtrat 
lBst man kalt 800 g Zucker und 2,5 g Citronensăure, seiht durch und fiillt auf kleine 
Flaschen. 

II. Man schichtet die Beeren abwechselnd mit Zuckerpulver, seiht nach eiiligen 
Tagen den Saft ab, kocht einmal auf und fiillt nach Zusatz von etwas Rum auf Flaschen. 

III. Erdbceren, feinste Raffinade ăă. Man giesst die gelauterte, heisse LBsung iiber 
die durch W aschen und Trocknen auf cinem Tuche gereinigten Friichtc, lâsst eine N acht 
măssig warm stehen, seiht durch ein feines Haarsieb, fiigt ein wenig Salicylspiritus zu und 
fiillt auf 1/ 4-Liter-Flaschen. 

IV. Man lBst unter Erwărmen 5 kg Zucker in 1 kg W asser, setzt alsdann 2,1> kg 
mBglichst reife Walderdbeeren hinzu, riihrt sanft (!) um, lăsst kurze (!) Zeit aufkochen 
und kolirt ohne zu driicken oder zu pressen (!) durch ein wollenes Kolatorium. Der Riick
stand kann zur Bereitung ei nes ErdbeerlikBrs noch. mit verdiinntem W eingeist ausgezogen 
werden (B. FxscHER). 

Franciscea. 
Gattung der Solanaceae - Salpiglossideae. 

Francîscea uniflora Pohl (syn. Brunfelsia Hopeana Benth.). Manaca. Mer
curio vegetal. Heimisch im aquatorealen Amerika. 

}lan benutzt die Wurzel und die Zweige. 
Beschreibung. Die Droge bildet ungleich lange, federspulen- bis zweifingerdicke, 

cylindrische Stiicke mit diinner, schwarzbrauner oder rostbrauner Rinde. Die Rinde zeigt 
reichliche Gruppen stark verdickter Stcinzellen und grosse Oxalatdrusen, in einzelnen 
Stiicken, wahrscheinlich von Zweigen, auch stark verdickte Fasern. Im Holz ziemlich 
enge Gefasse, verdickte Fasern, sparliches Holzparenchym. Markstrahlen eine Zellreihe 
breit, auf dem Tangentialschnitt auffallend hoch. An denjenigen Stiicken, die von Zweigen 
stammen, erkennt man das intraxylăre Phloem. An der Grenze zwischen Mark und Xylem 
in ersterem zuweilen Steinzellen. 
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Bestandtheile. Ein Alkaloid Manacin C22H33N20 10 , ein zweites Manace'in 
C,5H33N20,0 • Das Manacin wirkt stark giftig nnd todtet dnrch Stillstand der Respiration, 
soli die Sekretion der Driisen anregen, das zweite wirkt viel schwăcher. 

Anwendung. Seit 1884 als Antisyphiliticum, Antiarthriticnm, Purgativnm und 
Diureticum empfohlen. , 

Es ist vorkommeuden Falles sehr zu beachten, dass unter dem N amen Mercur i o 
vegetal auch andere Drogen: Bichetea officinalis (Urticaceae), ferner als Azougue 
vegetal (= !fercnrio vegetal): Urostigma cystopodum Miq. vorkommen. Diese 
beiden Drogen heissen auch Murure. - Unter den Namen !lanaca werden in Brasilien 
noch verwendet: Duranta bicolor und Aderosma superflua. (Die ~amen dieser 
Pflanzen finden sich nicht im Index Kewensis.) 

Frangula. 
Rhamnus Frangula L. (syn. Frangula Alnus Mill.) :Familie der Rhamnaceae 

Rbamneae. Heimisch in Laubwăldern und an Waldrăndern Europas, Centralasiens, 
Nordafrikas. Bis 6 m Hlihe erreichender Strauch mit unscheinbaren, zwittrigen, griinlichen, 
4-5zăhligen Bliithen. Die Frucht ist eine anfangs rothe, spăter schwarze Steinfrucht. 
Die Blătter sind elliptisch, ganzrandig oder schwach wellig-ausgerandet, an wechselstiin
digen, dornenlosen Zweigen. 

Verwendung findet die Rinde: Cortex Frangulae (Austr. Germ.:1. Cortex Rhamni 
.l<'rangulae (Helv.). Frangula (U-St.). Cortex Alni nigrae. Cortex A.vorni. - Fanl
baumrinde.') Gelbholz-, Pulverbolz-, Zapfen
holzrinde. - Ecorce de bourdaine ou d'anne 
noir. - Buckthorn. Black older bark. Dog 
wood. 

Bescltrei.bung. Die Rinde bildet bis 
25 cm lang·e, bis 2 cm im Dnrchmesser me~sende, 
eingerollte Stiicke, die von einem griinbrăunlichen 
oder griinschwărzlichen diinnen Kork bedeckt 
sind, der jedoch oft durch hellere Parthieen 
unterbrochen ist und daher :fieckig erscheint. 
Jiingere Rindeu sind mehr braun, ăltere mehr 
schwărzlich. Die Aussenseite zeigt zahlreiche 
Korkwărzchen (Lenticellen), die bei jiingeren 
Rinden weisslich, bei ălteren etwas dunkler und 
quergestreckt sind. Die einzelnen Stiicke der 
Rinde erreichen eine Dicke von 1,5 rom. Beim 
Abschălen des Korks mit dem Messer kommt 
eine schOne rothe Farbe zum Vorschein. Die 
Innenseite der Rinde ist bei jungen Stiicken 
gelb bis gelbbraun, bei alten braunroth. Der 
Bruch ist kurzfaserig. 

a 
7J 

f f 
Fig. 253. uorschniLL durch Cortex Frnngulne. 

<> Kork. b Collencbvm. d Prim lire Fn rn. o BOn
de! • kund, rer 'ra rn. ( !arkslrnhlen. 

Der Querschnitt (Fig. 253) llisst zu ăusserst eine diinne Korkschicht aus flachen Zellen 
mit rothem Inhalt erkennen. Daran schliesst sich ein schmales Collenchym, dem das Paren
chym der primiiren Rinde folgt, in welchem man die zusammengedriickten Biindel primărer 
Fasern erkennt. Die Markstrahlen der sekundaren Rinde sind 1-3 Zellreihen breit, bis 
25 Zellen hoch, die Zellen radial gestreckt und mit gelbem Inhalt versehen. In den Bast
strahlen rundliche oder tangential gedehnte Gruppen stark verdickter Fasern, die von 

1) Den Namen "Faulbaum" fiihrt auch die Traubenkirsche: Prunus Padus L. 
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Krystallzellen umgeben sind. Im Parenchym Drusen von oxalsaurem Kalk. Steinzellen 
fehlen der Rinde. 

Mit Kalkwasser und anderen Alkalien iibergossen wird die Rinde schOn roth, der 
wasserige Auszug der Rinde wird durch Eisenchlorid tiefbraun gefi:irbt. Geschmack bitter
lich-siiss und etwas schleimig. 

Bestandtheile.' Der wirksame Bestandtheil der Droge ist glukosidischer Natur, 
man bezeichnet ihn nach K-cBLY als Frangulasi:iure (AwENG's primares Glukosid); diese 
liefert beim Kochen mit Citronen- oder Oxalsăure durch Hydrolyse KuBLY's reine Fran
gulasaure oder AwENG's Pseudofrangulin, das wieder durch Hydrolyse AwENG's 
Pseudo-E mod in liefert. Pseudofrangulin Iost sich mit prar.htvoll rother Farbe in Aetz
alkalien, schwerer in Alkalikarbonaten. Pseudo-Emodin lost sich mit derselben Farbe leicht 
in Karbonaten. Beide wirken mild abftihrend in Gaben von einigen Decigrammen. Das 
Pseudo-Emodin, das ebenso wie die entsprechenden Korper aus der Aloe, dem Rhabarber 
und den Sennesbliittern ein Oxymethylanthrachinon C15H1005 ist, schmilzt bei 250° C. 

Um die Gesammtmenge der wirksamen Bestandtheile fiir die Darstellung des Fluid
extraktes zu verwerthen, soli die Rinde mit mindestens 50 proc. Alkohol ausgezogen wer
den, noch besser ist es nach AWENG, das etwa noch in der Rinde vorhandene primare 
Glukosid vorher zu hydrolysiren. Zu diesem Zweck erhitzt man das Rindenpulver mit 
Losung von Citronensi:iure, dampft zur knetbaren Masse ein und perkolirt mit 96 proc. 
Alkohol. Der gewonnene Auszug, der aus 100 Th. Rinde 500 Th. betragt, wird grossten
theils mit Calciumkarbonat abgestumpft. - Der Extraktgehalt der Rinde betragt rund 
20 Proc. 

Verwechslungen. Solche sind durch das gemeinsame Vorkommen mit ahnlich 
aussehenden Strauchern Ieicht moglich. Es kommen folgende in Betracht: 

1) Rinde der Erle, Alnus glutinosa (L.) Gartn. Sie ist braun und glatt. Beim 
Schi:ilen zeigt sie keine rothe, sondern nur eine gelbbraune Farbe. Mit Fcrrichlorid wird 
der Auszug schwarz. Die Lenticellen sind sparlich, punktformig. Der Bruch ist nicht 
faserig. Die Rinde hat einen aus Fasern und Steinzellen gebildeten, "gemischten sklero
tischen Ring." 

2) Die Rinde von Alnus incana (L.) D. C. ist der vorigen ahnlich. 
3) Die Rinde von Rhamnus cathartica L. ist glanzend rothbraun. Lenticellen 

sparlich. Sie bildet viei kiirzere Stiicke wie Cortex Frangulae. Der Bruch lasst lange, 
gelbe Fasern erkennen. 

4) Die Rinde der Rhamnus Purshiana D. C. hat Steinzellen (vergl. Rhamnus). 
5) Die Rinde der Traubenkirsche oder des Faulbaumes Prunus Padus L. 

Riecht frisch nach bitteren Mandeln wegen des Gehaltes an Amygdalin. Sie hat 
rnndliche, griingelbe oder g_elbgraue Korkwarzen und feinfaserigen Bruch mit weissen 
Bastfasern. 

Einsammlung, Aufbewahrung. Die Rinde wird im Mai und Juni gesammelt 
und getrocknet, hauptsachlich aber bei der Verarbeitung des Holzes zu Schiesspulver als 
Abfall gewonnen, ist daher eine billige Waare. Wegen ihrer unangenehmen (brechen
erregenden) Nebenwirkungen in frischem, oder frisch getrockneten Zustande darf sie, 
wie es Helv. und U-St. auch vorschreiben, erst nach wenigstens einjahriger Lagerung in 
Gebraurh genommen werden. Es empfiehlt sich aus diesem Grunde, die selbstgesammelte 
und, wenn man von der Zuverli:issigkeit seines Lieferanten nicht vollig iiberzeugt ist, auch 
die eingekaufte Rinde mit einem entsprechenden Vermerk versehen ein, besser zwei Jahre 
bei Seite zu stellen. Dieselbe Veri:indernng, die eine solche Iangere Ablagerung bewirkt, 
soli iibrigens durch einstiindiges Erhitzen der frischen Rinde auf 100° C. zu erreichen 
sein. Nach AwENG ist die brechenerregende Wirkung der frischen Rinde auf die Gegen
wart eines Fermentes zuriickzufiihren. 

Eine fiir Theemischungen besonders geeignete Zerkleinernngsform ist die Cort. 
Frangulae O concisa der Drogisten; fiir Abkochungen hi:ilt man eine feine Speciesform, 
zur Extraktbereitung ein mittelfeines Pulver (100 Th. Rinde geben etwa 90 Th.) vorri:ithig. 
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Wirkung, Anwendung. Als einheimisches, billiges und sieher wirkendes Ab
fiihrmittel bei Verstopfung, Hamorrhoidalbeschwerden nnd Leberleiden in Form der Ab
kochung, 8-15-30 g : 150-200 g, oft in Verbiudung mit Natriumsulfat sehr gebrauch
lich oder als Fluidextrakt, seltener im Aufguss. Grossere Gaben bewirken Kolikschmerzen. 
Die Rinde ist in mittleren Gaben ein sicheres Abfiihrmittel, ohne Kolikschmerzen und, 
wenn sie alt genug ist, ohne Brechen zu erregen. 

Extractnm Frangnlae (Ergănzb.). Faulbaumrindenextrakt. Aus miltelfein 
geschnittener Rinde wie Extr. Dulcamarae zu bereiten (S. 1047). Harzige Ausscheidungen 
beim Eindampfen bringt man durch Zusatz kleiner Mengen W eingeist in Losung. - Dick, 
dunkelbraun, in W asser triibe loslich. V orziigliches Bindemittel fiir Abfiihrpillen. 

Extractnm F.rangulae :O.uidum (Germ. U-St.). Faulbaum-Fluidextrakt. 
Fluid Extract of Frangula. Germ. Aus 100 Th. mittelfein gepulverter Rinde und 
q. s. einer Mischung von 3 Th. Weingeist (87proc.) und 7 Th. Wasser im Verdrăngungs
wege. Man befeuchtet mit 35 Th., lăsst 48 Stunden im Perkolator stehen, făngt zuerst 
85 Th. auf, dampft den zweiten Auszug zum diinnen Extrakt ein und lost dieses in q. s. des 
Losungsmittels, so dass man im ganzen 100 Th. Fluidextrakt erhălt. Es sind etwa 1000 Th. 
Losungsmittel erforderlich (bei Verwendung fein gepulverter Rinde erheblich weniger). 
Giebt von 13-20 Proc. Trockenriickstand. Anwendung: statt Decoctum Frangulae 
concentratum und als Ersatz des Extr. Cascarae Sagradae fluidum zu 10-20 Tropfen, als 
einmaliges Abfiihrmittel zu 10-20 g. - U-St. lli.sst aus 1000 g Rinde (Pulv. No. 40) 
mittels einer Mischung von 500 ccm Weingeist (91 proc.) und 800 ccm W asser unter Zuriick
stellen der ersten 800 ccm 1000 ccm Fluidextrakt herstellen. 

Extractum Frangulae :O.uidum examaratum (Ergănzb.). Entbittertes Faul
baum-Fluidextrakt. 100 Th. Faulbaumrinde (V) und 5 Th. gebrannte Magnesia werden 
mit einer Mischung von Weingeist (87proc.) und Wasser ăâ im Perkolator erschăpft. Man 
fangt die ersten 80 Th. fiir sich auf und bereitet l. a. 100 Th. Extrakt. Klar dunkelbraun
roth, schwach bitter. 

Extractum Frangulae siccum gewinnt man durch Eindampfen des Extractum 
Frangulae zur Trockne. 

Extractum Frangulae solidum (DIETERICH). Decoctum Frangulae siccum. 
Faulbaumrinde-Dauerextrakt wird wie Extr. Uvae Ursi solidum (S. 363) bereitet, doch 
nimmt man statt 700 g Milchzucker 200 g Zucker und 500 g Milchzucker. 

Tinctura Frangulae. Faulbaumtinktur. Bad. Erg.-Taxe: 1 Th. Faulbaum
rinde (III), 5Th. verdiinnter Weingeist (60proc.).- Miinch. Vorschr.: 20Th. Faulbaum
fluidextrakt, 80 Th. verdiinnter W eingeist. 

Vinum Frangulae (Ergănzb.). Faulbaumwein. 50 Th. entbittertes Faulbaum
fluidextrakt dampft man im W asserbade auf 20 Th. ein und lost in 80 Th. Siisswein. 

Decoctum Fraugulae GuMPRECHT. 

Rp. 1. Decoct. Cort. Frangulae 25,0: 200,0 
2. Fructus Carvi 5,0. 

:llnn ilbergiesst 2 mit der heissen Abkochung und 
seiht narh 1/2 Stunde ab. 

llecoctum Frangnlae eoncentratum BEcK~L\XX· 
Decoctum Frangulae Suecicum. 

H p. 1. Corticis Jl'rangulae min. conc. 500,0 
2. ~acchari 25,0 
3. Aquae destillat. 2000,0 
i. Tincturae Aurant. cort. 15,0 
5. Tincturae Aurant. fruct. 10,0 
6. Spiritus 85,0. 

1-3 drei Tage digeliren, eine Stun<le kochen, aus
pressen, den Riickstand mit 1000 Wasser noch
mals auskochen, die Kolaturen auf 900,0 ein
dampfen, mit 4-6 mischen nnd nach dem Ab
sctzen durchseihen. 

Decoctnm Fraugnlae compositum. 
Z usam m en gesctz te 1' a ul baumrinde

Abkochung. 
Rp. 1. Corticis Frangulne conc. 10,0 

2. Aquae destillatae 110,0 
3. Rhizomatis Rhe1 conc. 2,0 
4. Strobul. Lupuli O,f> 
5. Fructus Cardui Maliae 0,5. 

Man erhitzt 1-2 eine halbe Stunde, dann mit 
3-5 noch 10 Minuten im Dampfbade, sciht durch 
und bringt mit q. s. Wnsser auf 100,0. 

Ellxir ~'rangulae. 
Fnul ba um-Elixir. 

Rp 'finet. Aurant. cort. 10,0 
Aquae Cinnamom. spir. 20,0 
Sirupi simplicis 30,0 
Extract. Frangulae fluid. 40,0. 

Nach dem Absetzen filtriren. 

Essentia ~'rangulae. 
Hnmb. Yorschr. 

I. 
Rp. 1. Cort. Frangul. min. ronc. 10,0 

2. Aquae destillnt. 50,0 
3. Tinct. Aurnnt. cort. 1,0 
i. Sp1ritus 1,0. 

;\Ian crhitzt 1-2 mchrcre Stunden im Dampfbade, 
pres•t nus, dampft auf 9,0 ein uml fflgt 3-4 
hinzu. 

II. 
Rp. Extmct. Frangul. fluid. 10,0 

Tinct. Aurnntii cort. 1,0. 

Sirupus Frangulae. 
}'aui baumrinden-Sirup. 

Rp. Extract. }'rangul. fluid. 5,0 
Sirupi simplicis 95,0. 

Species .lugllcae. 
Englischer Thcc. 

Rp. Cortic. Frangulae 75,0 
Fructus Carvi 
Cortic. Aurant. fruct. i\a 12,5 



1182 Fucus. 

Speeles aporientes. 
Rrom thee. 

Rp. Cort. Frangulac 40,0 
Folior. Sennae 
Florum Acaciae 
Florum Tiliae 
Ligni Sassafras aii 15,0. 

Speeles Frangnlae eortlcls. 

Species gynaecologlcae MARTIN. 
MARTIN'scher Thee. 

Form. Berolin. 
Rp. Corticis Frangulae conc. 

Foliorum Sennae conc. 
Herbae Millefolii conc. 
Rhizomat. Graminis conc. ali 25,0. 

Speeles laxantes KNEIPP. 
KYEIPP's Blutrcinigungsthce. 

Hămorrho1dal-Thee. Schwedischer Thcc. Rp. Ccrticis Frangulac 
Florum Sambuci 
Folior. Sambuci 
Radicis Ebuli 

Rp. Cort. }'rangul. gr. pulv. 200,0 
Sacchari albi pnlv. 
Natrii sulflll'ici pulv. 
Natrii bicarbonici pulv. 
Fruct. Carvi rec. gr. pulv. aii 25,0 
Aquae destillat. 50,0. 

Ligni Santali 
Visci albi 
FI01·. Acaciae 

aa 1o,o 

Man trocknct bei ge!inder Wlirme und treibt durch 
cin feines Theesieb (III). 1 Ess!Offel auf 1 Tasse 
kochendcs Wasser. 

Tinctura Franga!ae RmcH. 

Folior. Fragru:iae 
Folior. Urticae aa 
Summitat. Junipcri 

Rp. Decocti Fmngul. cort. 25,0 : 150,0 
Spiritus diluti 20,0. 

Man dampft die Seihfliissigkeit auf 25,0 ein und 
mJscht mit dem Weingeist. Abends 2 Thee!Offel. 

5,0 
2,5. 

Alpenkrăuter-Gesundheits-Likor, Run. BoHL's, enthălt einen Auszug aus Stern
anis, Faulbaumrinde, Zimmt, Tausendgiildenkraut, Cichorienwurzel, Enzian und Aloe. 

Blutreinigungstabletten von FRITz GRASSMANN. Bestandtheile: Faulbaumrinde, 
Senna, Rainfarn. 

Blutreinigungsthee, LALLEMANDS, von Apotheker BERNARD, besteht aus Ginster, 
Eibisch- und Rhabarberwurzel, Faulbaumrinde, Islăndisch Moos, Fenchel, Anis, Kiimmel, 
Huflattig, Guajakholz, W ollblumen. 

Flechtenmittel von JosEPH KuLLA in Elberfeld. 1) Thee aus Enzian, Faulbaum
rinde, Pomeranzenschale. 2) Pulver aus Schwefel, Senna, Siissholz, Aloe. 3) Salbe aus 
W achssalbe und Holztheer. 

Gebirgsbalsam von G. ScHMIDT in Berlin, gegen Hamorrhoiden, Verstopfung u.s. w. 
ist ein Sirup mit den Bestandtheilen von Rhabarber, Faulbaumrinde, Schafgarbe, Rainfarn. 

:Mab:extrakt-Gesnndheitsbier, Malzextrakt des JoHANN HoFF in Berlin Urspriing
lich ein minderwerthi~~:es Bier, das mit einem Auszuge aus Faulbaumrinde, Bitterklee, Oardo
benediktenkraut, Koriander, Anis, Kardamomen u. s. w. und Zuckerfarbe versetzt war. 
Weingeistgehalt 3 Proc., Extrakt von 4,5 bis zu 12 Proc., infolge eines Zusatzes von 
Starkesirup. 

Pserhofer Pillen. 2,0 Faulbaumrinden-Extrakt, 2,0 Rhabarber-Extrakt, Seife und 
Lowenzahn-Extrakt q. s. Pillen von 0,1 g. 

Rhamnns saccharatus DE VniJ entspricht genau dem Extractum Frangulae soli
dum DIETERICH. 

Universal-Blutreinignngsthee von SANDROCK in Berlin besteht aus Faulbaumrinde, 
Quecken, Lavendel, Pomeranzenschalen. 

Gattung der Fncaceae. 

Fucus vesiculosus L. 

Fucus. 

Im nordlichen atlantischen Ocean weit verbreitet. 
Pflanze liber 1 m lang, gabelig getheilt, die linealen Lappen des Thallus, in einer Ebene 
liegend, bis 2 cm lang, ganzrandig, von einer Mittelrippe durchzogen, neben der Mittel
rippe mit paarweise gestellten Luftblasen. Fruktifikationsorgane (Scaphidien) an den Endeu 
der dann etwas angeschwollenen Zweige. 

Man verwendet die ganze getrocknete Pflanze: Fucns vesicnlosus. Qnercns marina. 
- Blasentang. Hockertnng. Seeeiche. - Varech yesiculeux (Gall.). 

Bestandtlteile. 74 Proc. Wasser, 22 Proc. organisehe Substanz, 3 Proc. 
Asche, 0,03 Proc. Jod. (F. vesic. ist damit eine der an Jod ărmsten Meeresalgen). 
Das Jod findet sich in organischer Bindung und ist in der frischen Pflanze in Alkohol 
uncl Wasser Hislich, nicht aher, oder nur zum kleinsten Theil in der getrockneten; es 



Fuligo. 1183 

sind d.aher die mit Alkohol aus der trocknen Droge bereiteten Prăparate unrationell. Die 
Alge enthălt ferner einen Zucker Fucose C6Hn05, der Rhamnose isomer. Liefert wie 
verwandte Arten beim Destilliren mit Săuren: Fucusol, ein Gemenge von Furfurol 
und :Methylfurfurol. 

Einsammlung. \Vird in diinner Schicht ausgebreitet in der Sonne, dann bei 
gelinder Wărme getrocknet. 100 Th. frischer Tang geben etwa 25 Th. trocknen . 

.Anwendung. Gegen Fettleibigkeit allein in der Form des weingeistigen 
Extraktes. 

Verkohlt liefert er den 
Fncns vesicnlosns tostns. Aethiops vegetabilis. Tangkohle. See- oder 

Moereichenpulver. Vegetabilischer Mohr, ge6en Skropheln und Kropf gebraucht. 
Extractnm Fnci Vel!icnlosi. Blasentangextrakt. Aus grob gt>pulvertem Tang 

mittels 45 proc. Weingeist durch Maceration, dann Perko1ation und Eindampfen. W eiches 
Extrakt. Gabe 1-2 g. 

Extractnm Fnci vesicnlosi ftnidnm. F1iissiges B1asentangextrakt. Aus 
1000 g grob gepu1vertem Tang mittels 60 proc. Weingeist im Verdrăngungswege. Man 
sammelt zuerst 750 g, erschopft mit 2 1 Weingeist, dann mit warmem Wasser q. s. zu 3 1, 
dampft den zweiten Auszug auf etwa 260 g ein und mischt beide. Das Filtrat muss 
1000 g betragen. 

Sirnpns Fnci vesiculosi. 25 g des F1uidextraktes mischt man mit 75 g Zuckersirup. 
Pilulae antlpolysarcieae. 

Antifat-pills. Pillen gegen 
Fettleibigkeit. 

I. 
Rp. Extracti Fuci · vesiculosi 20,0 

Extracti Frangulae cort. 5,0 
Kalii sulfurici 10,0 
Radicis Althaeae 2,0 
Fuci vesiculosi pulv. q. s. 

Man formt 200 Pillen und uberzieht mit Pillenlack. 
Tiiglich 3, w5chentlich steigend bis 4 mal 3, dann 

wieder auf 3 zuriickgehen. Dauer der Kur etwa 
10 Wochen. 

II. 
Pilulae antipolysarcieae fortiores SENDNER. 

Rp. Extracti Fuci vesicul. 30,0 
Kalii sulfurici 10,0 
Xalii bromati 
Kalii jodati ăă 5,0 
Fuci veslCulosi pulv. q. s. 

Zu 300 Pillen, die mit Lack iiberzogen werden. 
Tăglich 3, w5chentlich steigend bis 3 mal3 Stiick. 

Fuligo. 
1. Fuligo splendens. Glanzruss. Man versteht darunter diejenige firnissartige, 

stark glănzende Decke, welche sich in den mit Holz (nicht mit anderen Brennmaterialien, 
z. B. Steinkohle) geheizten Feuerungen in der Năhe des Ho1zfeuers absetzt. In weiterer 
Entfernung des Holzfeuers setzt sich der sog. Fla tterruss ab. 

Braunschwarze, g1ănzende, zerbrechliche, nach Bitumen und Rauch riechende, 
empyreumatische Substanz, welche, von Kalkstiickchen und Sand moglichst befreit, als 
mitte1feines Pu1ver zu Veterinărzwecken verwendet wird. 

Fuligo splendens depurata. Extractum Fuliginis. Fuligina. Gereinigter 
Glanzruss. Unter dieser nicht ganz zutreffenden Bezeichnung ist ein Extrakt zu ver
stehen, we1ches die in Wasser und Alkohol loslichen Antheile des Glanzrusses enthălt. 

Der zu einem groben Pulver zerstossene G lanzrus s wird mit der doppelten 
:Menge heissem Wasser iibergossen und einen Tag digerirt. Nach dem Erka1ten wird 
kolirt und der feuchte Riickstand mit einem gleichen Gewicht Weingeist einen Tag 
digerirt. 

Die zusammengegossenen Kolaturen werden bei gelinder Warme abgedampft, auf 
Porcellan- oder Glastafeln ausgebreitet, ausgetroeknet und in ein Pulver verwandelt, 
welches in gut verstopftem Glase aufzubewahren ist. 

Bestandtheile. Der Glanzruss besteht neben Kohlenstoff aus etwa 30 Proc. in 
W asser loslicher Bestandtheile, die friiher als Asbolin und Ulmin bezeichnet wurden. 
Neuerdings hat man in demselben Brenzkatechin und Homobrenzkatechin nachgewiesen. 
Ausserdem sind in demse1ben natiirlich noch vorhanden Essigsăure, Ammoniaksalze, Kresol 
und ăhnliche Phenole. 
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Anwendung. Der Glanzruss war bei den alten Aerzten: ein Excitans, Nervinum 
und Antispasticum. Man gab ihn bei allen innerlichen !Leiden, ăusserlich bei den ver· 
schiedensten Hautkrankheiten. Gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts wnrde er als Surro· 
gat des damals noch theuren Kreosots verwendet. Gegenwărtig kann er als obsolet an· 
gesehen werden. 

Fuligokali simplex. 100,0 gepulverter Glanzruss und 20,0 Kalihydrat werden 
mit 500,0 W asser iibergossen, zwei Stunden im W asserbade erhitzt, dann filtrirt, eingedickt 
und auf porcellanenen Tellern ausgestrichen bei gelinder Wiirme trocken gemacht. Es ist 
hygroskopisch und muss daher in wohlverstopfter Flasche aufbewahrt werden. 

Fuligokali sulfuratum, 15,0 Kalihydrat und 5,0 Schwefel werden mit 5,0 Wasser 
iibergossen und unter Umriihren erhitzt, bis Vereinigung des Kalis mit dem Schwefel statt
gefunden bat. Dann werden 75,0 Fuligokali simplex darunter gemischt und zur Trockne 
abgedampft. Die Aufbewahrung ist dieselbe wie beim Fuligokali simplex. 

Beide Fuligokali werden ăusserlich und innerlich bei Hautkrankheit gebraucht wie 
das Anthrakokali (s. S. 626). 

Spiritns Fuliginis REuss war ein Produkt der trocknen Destillation aus dem 
Glanzruss. 

Tinctura Fnliginis wird durch ])igestion aus 1 Th. gepulvertem Glanzruss und 
5 Th. 45 procentigem W eingeist dargestellt. 

Tinctnra Fuliginis HUFELAND wurde aus 1 Th. Glanzruss und 8 Th. 80 procentigem 
W eingeist dargestellt. 

Tinctura Fnliginis CLAUDER. 6,0 gepulverter Glanzruss, 12,5 Kaliumkarbonat und 
2,5 Ammoniumchlorid werden mit 80,0 W asser iibergossen, im geschlossenen Gefass zwei 
Tage digerirt, ofters geschiittelt und nach dem Erkalten filtrirt. Die Kolatur betrage 100,0. 

Tăglich drei- bis viermal 30-60 Tropfen mit Wasser zu nehmen (gegen Podagra, 
Arthritis, Menstrualbeschwerden ). 

Aqua ophthalmlea Benedietlnorum. 
Rp. Fuliginis splendentis pulv. 5,0 

Florum Rosae concisorum 7,5 
Aquae Rosae 75,0 
Aceti (6 Proc.) 30,0 
Spiritus (90 Voi. l'roc.) 7,5. 

1\Ian macerirt wlilm>nd 2 Tagen, kolirt und filtrirt. 
Die Kolatur betrage 100,0. Mit der zehnfachen 
Menge Wasser verdiinnt bei skrophu!Oser Augen· 
entziindung. 

Deeoetnm Fuliglnis aluminatum RoG"'ET·r.L 
Rp. 1. Fuliginis splendentis pulv. 50,0 

2. Aquae 800,0 
3. Alnminis 20,0 
4. Aquae q. s. 

Man kocht 1 und 2. In der Kolatur IOse man 
3 auf und fiille mit 4 zu 1 Liter auf. Zu In
jektionen bei J,eukorrhoe. 

Emplastrum Foliglnis BERNHARDI. 

Rp. Cerati resinae Piui 
Resinae Pini ăă 10,0 
Fuliginis splendentis pulv. 20,0. 

Tinetura Fuliginis foetida. 

Rp. Asae foetidae depuratae 5,0 
Tincturae Fuliginis 100,0. 

~ach eintugiger ::llaceration zu filtriren. 

Unguentnm antiearelnomatienm BLAUD. 

Rp. Fuliginis splendentis pulv. 
Adipis suilli !ia 20,0 
Extracti Belladonnae 5,0. 

Zum Verhande der Krebsgeschwiire. 

Unguentum Fuliglnls pl1enylatum. 
Rp Unguenti Fuliginis 100,0 

Acidi carbolici 1,0. 

Unguentum l<'ullginis spleudentls. 

Rp. Fuliginis splendentis pulv. 25,0 
Spiritus diluti (70 proc.) 5,0 
Adipis suilli 85,0. 

l\Ian digerirt im Wnsserbnde wilhrend 1 Stunde 
und kolirt. 

11. Fuligo e laeda. Fnligo. Kienrnss. Die bekannte, lockere, amorphe Kohle, 
welche frtiher in Gebirgsdorfern durch Verbrennung von Kienholz bei beschrănktem Luft
zutritt und Auffangen des Rauches in besonderen Kammern dargestellt wurde. Gegen
wărtig stellt man den .Kienruss in den sog. Russbrennereien fabrikmăssig durch Verbrennen 
von Theer, Theerol und ăhnlichen billigen Materialien dar. Um ihn von den beigemengten 
Kohlenwasserstoffen etc. zu befreieu, wird er in eisernen Cylindern bei Luftabschluss 
wiederholt ausgegliiht und heisst dann Fuligo usta, gebrannter Kienruss. - Mit 
dem vorher besproehenen Glanzruss ist dieser Kienruss nicht zu verwechseln. 

Man benutzt ihn in der Pharmacie zum Dunkelfărben von Salben (Unguentum contra 
pediculos), zum Schwarzfărben von Haarwachs und Pomaden, in der Therapie zur Her
stellung der dermographischen Stifte (zum Schreiben auf die Haut). Die Anwendung in 
der Technik als Anstrichfarbe, zur Herstellung von Tusche, Stiefelwichse, Buchdrucker
schwarzc und dergl. mehr ist cine sehr ausgedehnte. 
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Lampenruss heisst eine besonders feine Russsorte, welche man durch Verbrennen 
kohlenstoffhaltiger Materialien, z. B. SesamOl, Petroleum und dergl., in besonders kon
struirten Lampen gewinnt. Sehr feiner Russ wird zur Zeit auch durch Verbrennen vou 
Acetylen dargestellt. 

Asboline nennt BnACONNOT eine Fliissigkeit, welche er aus Kienruss durch Aus
kochen mit W asser, Behandeln des Extraktes mit Salzsaure, Ausziehen mit Alkohol, Ab
dampfen, Aufnehmen des Alkoholriickstandes mit Aether und Abdestilliren des Aethers 
darstellt. Das gegen verschiedene Krankheiten, besonders Tuberkulose, angewendete gelb
liche, sirupartige Prăparat enthălt als Hauptbestandtheile Brenzkatechin und Homobrenz
katechin. Wir măchten hieran die Frage kniipfen; ob das Prăparat wirklich aus Kienruss 
und nicht etwa aus Glanzruss hergestellt worden ist. 

Bacilla dermographica PYRLAS. Adipis suilli 10,0, Terebinthinae 20,0, Cerae 
flavae 30,0, Fuliginis e taeda ustae 10,0. 

Kohol, ein Haarfărbemittel, ist chinesische Tusche, mit Quittenschleim und arabi
sf'hem Gummi angerieben. 

Druckerschwiirze. Ordinare fiir Zei~ungen: Schwacher Firniss 1000,0, Sicca
tiv 50,0, Harzol300,0, Kolophonium 300,0, Harzseife 200,0, Russ 400,0. Bessere: 1) Lăr
chenterpentin 675,0, Kali-Oelseife 750,0, Ole'in 300,0, Lampenschwarz 450,0, Pariser Blau 
80,0, Oxalsăure 40,0, Wasser 80,0. II) Syrischer Asphalt 150,0, Minerală! 300,0, Berliner 
Blau 20,0, Beinschwarz 300,0, Lampenschwarz 230,0. III) Syrischer Asphalt ·100,0, Mine
rală! 400,0, Berliner Blau 20,0, Beinschwarz 100,0, Lampenschwarz 300,0. 

Stempelfarbe, nicht durchschlagend. Fur Metallstempel zum Stempeln 
auf Papier. Sechsfach gebrannter Russ wird mit Rapsiil q. s. fein angerieben. 

Fu maria. 
Gattung der Papaveraceae-Fumarioideae. 
Fumaria officinalis l. Heimisch in Europa und Asien, in Amerika eingeschleppt. 
Beschreibung. Einjăhrig, mit kahlem Stengel, blăulich bereiften, fiederschnittigen 

BHittern, deren Abschnitte drcitheilig, die Zipfel mehrspaltig sind. Die in Trauben an
geordneten Bliithen sind hellroth mit dunkelpurpurnem Fleck an der Spitze. Kelchblătter 
3 mal kleiner als die Blumenkronc. Frucht niedergedriickt-kuglig, quer breiter, oben ab
gestutzt oder ausgerandet. 

Bestandtheile. Ein Alkaloid Fumarin, in konc. Schwefels_iiure mit dunkel
violetter Farbe sich !Osend, schwer Hislich in W asser, leicht in Alkohol, Chloroform, Benzol. 
Schwefelkohlenstoff und Amylalkohol, un!Oslich in Aether. Die Pflanze enthălt ferner 
Fumarsăure (CH. COOHh. Man verwendet das ganze Kraut: 

Herba Fumariae (Ergănzb.). - Erdrauch. Erdraute. 'l'aubenkerbel. Grind
kraut. - Fumeterre (Gall.). - Fumitory. 

Gebrăuchlich ist das zur Bliithezeit - Mai bis Juli - gesammelte Kraut ohne die 
Wurzel. 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trocknes. 

Extractum Fumariae (Gal!.). Erdrauchextrakt. Extrait de fumeterre. 
Wird wie Extr. Digitalis Gal!. (S. 1041 1) bereitet. Ausbeute 20-22 Proc. 

Sirupus Fumariae. Sirop de fumeterre (Gal!.). Wie Sirupus Chamomillae GalL 
(S. 716) zu bereiten. 

Conserva l'umariae. 
Erdra uchz u cker. 

Rp. Herb. Fumariae pulv. 10,0 
Sacchari pulv. 70,0 
Glyceriui 
Aquae destill. ăa 10,0. 

Thee!Offelweise fiir skrophu!Ose Kinder. 

Ptisana de Fnmaria. 
Tisane de fumeterre (GalJ.). 
Wic Tisane de Buchu (S. 511.). 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 

Serum LactiH aperitivnm YAN SWIETE". 
Rp. Seri Lactis 

Herbae Taraxaci recent. 
Herbae Fumariae recent. 
Herbae Cerefolii recent. 

500,0 

Herb. Nasturt. recent. aa 20,0. 
Man kocht, Wst in der Seihf!Ussigkeit 

Tartari natronati 10,0 
und filgt hinzu 

t;hupi simplicis 25,0. 
1\Iorgeus nach und nach 4 Weinglăser. 

7,) 
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Extractum Fumariae parviflorae aus dem Kraut der F. parviflora ebenso 
zu bereiten. 

Rp. Extr. Fumariae parviflorae 6,0 
Aquae destillatae 120,0 
Sirupi Rhamni cathartici 60,0. 

D. S. 3-4 Ess!Offel tăglich. 

Fungus. 
1. Fungus igniarius (A.ustr.). Fungus Chirurgorum (Germ.). .A.garicus s. Bole

tus Chirurgorum. Fungus igniarius praeparatus. .A.garicus s. Boletns s. Fungus 
qnernns s. qnercinus.- Fenerschwamm. Wundschwamm. Blntschwamm. Zunder. 
Znnderschwamm. - Agaric de Chene (Gall.) . .A.madon. - Surgeon's .A.garic. · Touch
wood. German tinder. Ist der Fruchtkorper des zu den Basidiomycetes- .A.utobasi
diomycetes - Polyporaceae gehiirigen Fomes fomentarius (Polyporus fomen
tarius Fr.), der an Buchen und Birken im ganzen niirdlichen und mittleren Europa vor
kommt. 

Beschreibung. Der Fruchtkiirper ist 30 cm und dariiber breit, an der A.n
heftungsstelle bis 10 cm dick, fast dreieckig-huffiirmig, mit breiter Seite aufsitzend, oben 
gewiilbt, hell mit koncentrischen Zonen, unterseits flach, das aus Rohren bestehende 
Hymenium zeigend. In der Jugend ist er grau, spăter mehr weisslich, das Hymenium ist 
zimmtbraun. Die zwischen der dichten, nach oben gelegenen Rindenschicht und dem 
Hymenium gelegene, aus lockeren Hyphen bestehende Schicht findet Verwendung. Er 
kommt meist aus den Karpathenlăndern, Bohmen, Thiiringen und Schweden in den 
Handel. 

Zubereitung. A.us dem im August und September gesammelten Pilz wird mittels 
eines Messers die weichste, lockerste, sogenannte Zunderschicht herausgeschnitten, dur11h 
Einweichen in Wasser oder schwache A.schenlauge und durch Waschen gereinigt, getrocknet 
und durch Klopfen mit hiilzernen Hammern bearbeitet, bis sie die Beschaffenheit eines 
weichen Leders zeigt. 

Fiir die Verwendung als Zunder trănkt man den so vorbereiteten Schwamm :mit 
Salpeterlosung und trocknet ihn. Ein solcher Feuerschwamm wird von den A.rzneibiichern 
verworfen, lasst sich aber im Nothfalle durch sorgfăltiges A.uswaschen mit Wasser, A.us
driicken und Trocknen zur Wundbehandlung verwendbar machen. 

Guter Wund.schwamm ist weich und dehnbar, verglimmt angeziindet ohne Gerăusch 
und ohne Funkenspriihen und nimmt leicht und reichlich Wasser auf; wird letzteres ab
gepresst und eingedampft, so darf es nur einen geringen Riickstand hinterlassen . 

.Anwendung. A.ls blutstillendes Mittel 1Jei Blutegelbissen und g·eringeren Ver
letzungen, doch heute durch Eisenchloridwatte so ziemlich verdrăngt. 

11. Fungus cervinns. Boletns cervinus. Tnbera cervina. - Hirschbrunst. 
Hirschtriifl'el. (Rinderpnlver.) 

Ist der Fruchtkorper des zu den .A.scomycetes-Euasci-Elaphomycetaceae gehiirigen 
Elaphomyces granulatus Fries, der unter Kiefern und Fichten, seltener unter Buchen 
und Eichen wâchst. 

Beschreibung. Der Fruchtkorper ist von der Grosse einer Haselnuss bis W al
nuss, fast kuglig, anfangs gelblich, spăter braungelb, nach dem Trocknen schwărzlich, auf 
der Oberflăche durch kleine Warzchen rauh. Die dicke, harte Schale (Peridie) ist von 
einer dunklen Sporenmasse erfiillt, die von einem zarten, flockigen Capillitium durchzogen 
wird. Die Sporen sind 35 fl gross, srhwarzviolett, stachlig. Von bitterem Geschmack und 
frisch von unangenehmem Gernch. 

Der Pilz wird von Landleuten noch hăufig als Brunstmittel fii1··Rinder und Schweine 
verlangt und den Thieren zu 50-60 g eingegeben. Man zerstosst ihn und verwendet nur 
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den pulverigen Inhalt, entweder in Getrănk oder in Form einer Latwerge. Als Brunst
pulver verabfolgt man eine Mischung der Sporenmasse mit Zimmtpulver oder mit Pulvis 
aromaticus. 

Brunstmittel 
fiir Kiihe und Sch weine. 

Rp. Fungi cervini 3,0 g 
Cantharidum pulv, 1,0 g 
Fructus Lauri pulv. 
Fructus Foeniculi pulv. 
Semin. Foenugraeci pulv. ăă 4,0 g. 

D. S. Auf 2mal binnen 1/2 Stunde einzugehen. 

Furfurolum. 
Furfnrol. Fnrfuraldehyd. Brenzschleimsanrealdehyd. Fnranaldehyd. Forol. 

Kiinstliehes Ameisenol (DoBEREINER). C4H30. CHO. Moi. Gew. = 96. 
Das Furfurol entsteht beim Erhitzen der Pentosen nnd Kohlehydrate mit Salzsăure 

oder verdiinnter Schwefelsăure. Es ist auch im Fuselill enthalten. In reichlichster Menge 
entsteht es bei der Destillation von Weizenkleie mit verdiinnter Schwefelsăure. 

Darstellung. 1 Th. W eizenkleie wird mit einer Mischung von 3 Th. W asser und 
1 Th. konc. Schwefelsăure destillirt, bis 3 Th. iibergegangen sind. Man neutralisirt das 
Destillat mit Natriumkarbonat nnd săttigt es mit Kochsalz. Hierdurch wird das Furfurol 
unlOslich abgeschieden (ausgesalzen). Zur Reinigung behandelt man es mit sehr verdiinnter 
Schwefelsăure unter Zusatz kleiner Mengen von Kaliumdirhromat, entwăssert es mittels 
Calciumchlorid und rektificirt es wiederholt im Wasserstoffstrome. Ausbeute etwa 3 Proc. 
der K.leie. 

Eigenschaften. Frisch rektificirt eine klare, farblose Fliissigkeit von aromati
schem Geruch (zugleich nach Zimmtol und BittermandeHil rierhend); an der Luft und im 
Lichte farbt es sich bald gelb bis braun, schliesslich geht es in eine theerartige Masse 
iiber. Das Furfurol hat bei 15° C. das spec. Gewicht von 1,165, es siedet bei 160-11>2° C. 
und ist in 12 Th. Wasser loslich, in Alkohol und in Aether sehr leicht loslich. Mit Na
triumbisulfit verbindet es sich zu blătterigen Krystallen. 

Das Furfurol hat alle Eigenschaften eines Aldehydes und ist besonders durch seine 
Neigung zur Farbstoffbildung ausgezeicbnet, worauf einige schOne Farbreaktionen des 
Furfurols beruhen. Lost man z. B. 1-2 Tropfen Furfurol in 2-3 ccm 96procentigem 
Alkohol, fiigt 3-4 Tropfen farbloses Anilin und 2-3 Tropfen Salzsăure von 25 Proc. 
hinzu, so entsteht eine prachtvolle karminrothe Fărbnng, anf deren Znstandekommen der 
Nachweis des Fuselols nach JoRrSSEN beruht. Das Furfurol soli nicht ganz ungiftig sein. 
Therapeutische Verwendung findet es nicht, dagegen ist es wichtig geworden zum Nach
weis des Sesamol-Zusatzes zur Margarine (s. S. 519) . 

.Aufbewahrung. Das Furfurol wird in Rohrchen in den Handel gebracht, welche 
mit W asserstoff gefiillt und zugeschmolzen sind. Es empfiehlt sich, den Inhalt eines solchen 
Rohrchens sogleich zor Herstellung der 2procentigen alkoholischen Ltisung zu verbrauchen 
oder, wenn dies nicht angăngig ist, das Glăschen wieder zuzuschmelzen. Davon abgesehen, 
muss es vor der Einwirkung des Lichtes (und der Luft) thunlichst bewahrt werden. Man 
wahlt also ein braunes Glas und bringt dieses noch in einem Pappkastcn unter. - Eine 
Jeichte brăunliche Fărbung macht iibrigens das Furfurol zum Nachweis des Sesamols noch 
nicht ungeeignet. 

Furfuron (LEliiPKE's ătherisches Heusamenextrakt) bcsteht nach AUFRECHT aus 
einem Seife, Kampher, Salicylsaure, Essigather und Ammoniak enthaltendcn alkoholischen 
Auszug von Pfefferminzblattern. 

75* 
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Galanga. 
Rhizoma Galangae (Germ. Helv.). Radix s. Rhizoma Galangae minoris. 

Galgantwurzel. Galgant. Fieberwurzel. - Galanga officinal. Galanga de la 
Chine (Gall.) . . - Galangal-Root. Ist das Rhizom der zu den Zingiberaceae -
Zingibereae gehOrigen Alpinia officinarum Hance. Wild auf der Insel Hainan, auf 
der gegeniiberliegenden chinesischen Kiiste und in Siam kultivirt. Stapelplatze sind Hoichow 
auf Hainan, ferner Hankow und Shanghai. 

Beschreibung. Die Bruchstucke des sympodialen Rhizoms, die die Droge liefern, 
sind bis 9 Internodien lang, am hin teren Ende im Absterben begriffen, an den Knoten 

mit ringsum laufenden manschettenfilrmigen Nie
derblatiern. Wurzeln finden sich vorzugsweise an 
der Unterseite des schief-horizontal in der Erde 
liegenden Rhizoms. - Die Stiicke erreichen eine 
Lange von 10 cm und eine Dicke von 2 cm, ,sie 
sind meist als Speicherorgane entwickelt. Die 
Farbe ist ein mattes Zimmtbraun, die Stiicke zwi
schen den Niederblattmanschetten gestreift. 

Im Querschnitt erkennt man die nach innen 
durch die dunkle Endodermis begrenzte Rinde, in 
der sparliche Gefiissbiindel verlaufen, die im cen
tralen Leitbiindelcylinder viei reichlicher sind. Sie 
sind kollateral, von Faserscheiden umgeben, die 

Fig. 2;..~. uu , ~hnitt dun·b Rhizouou Galnugn•·· bei denjenigen Biindeln des centralen Cylinders, 
lob r:e1;1 . bflndd. die an die Endodermis grenzen, meist an ein-

ander stossen. Im Parenchym zweierlei Formen 
von Sekretzellen, solche mit tiefbraunem Inhalt, der mit Eisenchlorid schwarz wird (Gerb
stoff und Phlobaphen) und solche mit griinlichgelbem Inhalt, der zuweilen reichlich Krystall
nadeln enthalt und auf Eisenchlorid nicht reagirt (atherisches Oel und Kampferid ?). Im 
Parenchym, dessen Zellen gewohnlich getiipfelt sind, ist reichlich Starkemehl vorhanden. 

Die Korner desselben sind keulenfOrmig, stabfOrmig, 
zuweilen etwas gebogen, mit dem Kern am dickeren 
Ende. Sie werden 50 ţt und dariiber lang. Daneben 
kommen kleinere rundliche, ovale, auch aus bis vier 
Theilkornchen zusammengesetzte Korner vor. Die 
keulenformigen Kornchen sind das am meisten cha
rakteristische Element der Droge; auf sie ist zu ach
ten, wenn man die Droge in einem Gemenge nach
weisen will. - Geruch und Geschmack der Droge 
gewiirzhaft aromatisch. 

Bestandtheile. 0,5-1,0 Proc. atheriFig. 265. 'Lllrkekijruchen au U h iwma 
Gnlaugac. SOO mal vcrgrilş~rl. 

sches Oei von griinlich-gelber Farbe, kampher
artigem Geruch und anfangs schwach bitterem, spater etwas kiihlendem Gcschmack. 
Spec. Gew. 0,915-0,925, Drehung (im 100 mm-Rohr)- 1°30' bis- 3°30'. Es siedet 
zwischen 170 und 275° C. Es mischt sich mit demselben Gewicht 90proc. Alkohols, von 
80proc. sind 10-20 Theile zur Losung erforderlich. Es enthalt Cineol. - Ausserdem 
enthalt die Droge 0,12-0,14 Proc. Kanipferid (BRANDEs), welches JAHNS in Kampfe
rid C16H120 6 • H90, Galangin Cu,H1005 und Alpinin C17H1206 zerlegte. Asche 3,85 Proc., 
in der lHangan vorhanden ist, und 23 Proc. Starke. 

Aehnliche aromatische Rhizome liefern Alpinia Galanga Willd. (Rhiz. 
Galangae majoris) auf den Snndainseln, A. japoniea L. in Japan, wenig aromatisch, A. 
zi n g i b eri n a H o o k. in Siam, stark aromatisch. Sic gelangen zuweilen nach Europa. 
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Aufbewahrung. Wie bei Radix Angelicae (S. 307) . 
.Anwendung. Als Gewiirz, als magenstărkendes und die Esslust anregendes 

Mittel innerlich zu 0,5-1,0-1,5 g; als Kaumittel; vielfach auch in der Thierheilkunde. 
Das Pulver des Rhizoms ist als V erfălschung des Pfeffers vorgekommen. - Man vermeide 
es, den Staub der Galgantwurzel einzuathmen, da derselbe die Schleimhăute reizt. 

Tinctura Galangae (Ergănzb.). Galganttinktur. Aus 1 Th. fein zerschnittener 
Galgantwurzel und 5 Th. verdiinntem W eingeist (60 proc.) durch l'llaceration. 

Eau d'Orvnl. 
Orvalstropfen. 

Rp. Tinctur. aromatic. 50,0 
Tinctur. Galangae 
Tinctur. Aurant. cort. 
Tinctur. Calami ăă 10,0 
Spiritus Juniperi 20,0 
Olei Foeniculi 
Olei Anisi aa gtt. Y. 

Theeliiffelweise mit Wein. 

Trochisci stomachlci. 
Magenpastillen. 

Rp. Rhizomat. Galangae 7,o 
Pulveris aromatici 
8acchari Vanillini aa 2,5 
Lign. Santal. rubr. 1,0 
Sacchari albi 60,0 
!l[assae Cacao 26,0 
Tragacanth. pulv. 0,5. 

Man mischt, bringt mittels Orangenbliithenwasser 
zur ~lasse und formt 100 Pastillen. 

Aqua Vitae aroma tico- amara von FRIEDR. BoLLE, Berlin. Ein weingeistiger 
Auszug aus Galgant, Ingwer, unreifen Pomeranzen, Tausendgiildenkraut, Enzian, Zimmt, 
Angelica. 

Goldbalsam, rother, der Konigseeer Olitiitenhiindler. Je 180,0 Galgant, Nelken, 
Zedoaria, je 90,0 Salbei und rothes Sandelholz, je 60,0 Muskatnuss, weisser Senf, Alkanna, 
45,0 Drachenblut, 30,0 Kalmus, 12 l SOproc. Weingeist, je 10,0 Kampfer und Oitronenol. 

Kraftessenz, von STANLEY. Eine 'l'inktur aus Galgant, Ingwer, Zimmt und 
Vanilie. 

Pyrogastrikon. Wird aus 100,0 Galgant, 50,0 Ingwer, 2,5 schwarzem Pfeffer, 
25,0 Kalmus, je 12,5 Zimmt und Nelken durch Digestion mit 1000,0 Weingeist (60proc.) 
bereitet. 

SCHEITHNER's Beatricelikor. Ein mit Lavendel-, N elken-, Ginsengol (?) und Peru
balsam versetzter weingeistiger Auszug aus Galgant, Baldrian, Enzian, Rhabarber, Ohina
rinde und Myrrhe. 

Galbanum. 
Galbanum (Germ. Helv. Austr. Brit. Gal!.). Gummi-resina Galbanum. 

Gummi seu Resina Galbanum. - Galbanum. Mutterharz. Galbansaft. Ist ein 
Gummiharz verschiedener zu den Umbelliferae - Apioideae - Peucedaneae geh1iriger, 
grosser, stattlicher Pfianzen. Es werden als solche genant: 1) Ferul a galbaniflua Boissier 
et Buhse (syn. F. erubescens Boiss. z. Th., Pcucedanum galbanifluum B.). Vom 
Demawend bis Afghanistan. 2) Ferula Schair Borszczow. Am Syr-D.arja, bei 
Tschardara, Chiwa etc. Soll das feste, persische Galbanum liefern. 3) ferula rubri
caulis Boissier (F. erubescens Boiss. z. Th., Peucedanum rubricaule B.). In Stld
persien. Soli nach HoLMES kein Galbanum liefem. 4) Ferula ceratophylla Regel et 
Schmalhausen. In den Gebirgen Turkestans. Zweifelhaft, liefert ein durchsichtiges, 
dem Galbanum ăhnliches Gummi an den Blăttern und zwischen den Dolden. - Die 
Ptlanzen enthalten das Gummiharz in grossen schizogenen Sekretbehăltern. Man sammelt 
meist nur das freiwillig am Grunde des Stengels und der Blattscheiden ausgetretene Sekret, 
doch lăsst eine mit ovalen Wurzelscheiben vermengte, neuerdings zuweilen in den Handel 
gelangte Sorte darauf schliessen, dass man es auch ăhnlich wie Asa foetida (S. 412) ge
winnt. Es kommt auf nordwestlichem W ege liber Orenburg und Astrachan, auf westlichem 
liber Kleinasien und von da nach Triest und Marseille, sowie auf siidostlichem Wege liber 
Bombay in den Handel. 

Beschreibung. Aehnlich wie die andercn Umbelliferen-Gummiharze, kommt 
es in mehreren Sorten in den Handel: 

1) Als terpentinartige, halbfliissige Masse: persisches Galbanum. Von 
rothlich-brauner Farbe und etwas abweichendem Geruch. Soll nach einer Angabe von 
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Ferula Scha"ir, nach einer anderen von Ferula galbaniflua stammen. Der Geruch er
innert an den des Fenchels. Es ist daran zu erinnern, dass die halbfliissige Konsistenz 
noch nicht die Annahme einer besonderen Stammpflanze fordert, da alle diese Gummiharze 
halbfliissig und von weisser oder gelblicher Farbe aus der Pflanze treten und erst allmăh
lich an der Luft erstarren und nachdunkeln. lndessen soll ein solches halbfliissiges G., 
das in den Handel gekommen ist, von Opoidia galbanifera Ldl. abstammen. 

2) Galbanum in Kornern (Galbanum in granis seu lacrymis). Erbsen- bis nuss
grosse, rundliche, wachsglănzende Korner von gelblicher bis rothlichbranner Farbe, oft 
zusammengeklebt, im Bruch weisslich oder gelblich. 

3) Galbanum in Massen (Galbanum in massis seu placentis). In der Wărme 
leicht zerfliessende, heller oder dunkler griinlichbraune Massen, in die Korner von 2 ein
gebettet sind. 

Galbanum erweicht ziemlich leicht in der Wărme, Geruch und Geschmack sehr 
aromatisch, nicht scharf. - Salzsăure nimmt, eine Stunde lang mit Galbanum in Be
riihrung, eine schOn rothe Farbe an, die nach Versetzen mit Alkohol und Erwărmen mehr 
violett wird. Es ist aber darauf anfmerksam zu machen, dass diese Reaktion nicht alle 
Sorten zeigen. 

Kocht man zerriebenes Galbanum eine Viertelstunde mit rauchender Salzsăure, filtrirt 
und iibersăttigt das klare Filtrat mit Ammoniak, so fluorescirt die Mischung blau. Diese 
Umbelliferon-Reaktion zeigen alle Sorten. Dieselbe Reaktion, in dieser oder ăhnlicher 
Weise ausgefiihrt, giebt auch Asa foetida, nicht aber Ammoniactim (vergl. S. 254). 

Bestandtheile nach CONRADY (1894): In einem Galbanum in massis: 9,5 Proc. 
ătherisches Oel, 63,5 Proc. in Alkohol losliches Harz und 27 Proc. Unreinigkeiten. 
Das Harz enthălt 0,25 Proc. freies Umbelliferon, 50 Proc. Galbaresinotannol 
C,1H100 und endlich Umbelliferon-Galbaresinotannolester. 0,35-31,31 Proc. Asche. 

Der Gehalt an ătherischem Oei kann bis 22 Proc. betragen. Es ist gelblich, 
vom specifischen Gewicht 0,910-0,940, die Drehung ist (100 mm-Rohr) + 20° bis - 10°. 
Oel von persischem G. soll rechts drehen, solches von levantischem dagegen links. Das 
Oei entbălt d-Pinen C10H16 und Cadinen C15H24• 

Aus den bisber vorliegenden Untersuchungen gebt hervor, dass als Galbanum zwei 
verschiedene Gummiharze in den Handel gelangen, von denen das eine die oben genannte 
Reaktion mit Salzsăure giebt; das ist die von CoNRADY 1894 untersuchte Sorte, wogegen 
eine andere, als persisches Galbanum bezeichnete Droge, die Reaktion nicht giebt; das 
Oel der letzteren Droge drebt rechts, das der anderen, le van tischen, links. 

Prufung. Erstreckt sich auf die angegebenen Merkmale und Reaktionen, ferner 
auf die Bestimmung des in siedendem Alkohol lOslichen Theiles (70-80 Proc.), Germ. ver
langt 50 Th. Ferner auf Bestimmung des Aschegehaltes; es lassen zu: Germ. bis 10 Proc., 
Helv. bis 8 Proc. 

Bestimmung der Săurezahl nach K. DrETERICH: 0,5 Galbanum werden fein 
zerrieben, in einem Kolben mit etwas Wasser iibergossen und dann durch denim Sandbade 
erwarmten Kolben W asserdămpfe geleitet. Das aus dem Kolben kommende Rohr verbindet 
man mit einem Kiihler und lăsst dessen Rohr in eine mit 40 ccm wăsseriger 1kN.
Kalilauge beschickto Vorlage in dic Fliissigkeit eintauchen. Man destillirt 500 ccm iiber, 
spiilt das Destillationsrohr gut mit destillirtem Wasser nach und titrirt den Inhalt der Vor
lage unter V erwendung von Phenolphtale'in mit Schwefelsăure zuriick. Die Menge der 
durch das Destillat gebundenen K ubikcentimeter Kalilauge >< 28 = Săurezahl. Grenz
zahlen: 73,5-114,5. 

Bestimm ung der Harzzahl und Verseifungszahl nach K. DIETERICH. Zweimal 
1 g Galbanum zerreibt und iibergiesst man mit je 50 ccm Petroleumbenzin (spec. Gew. 
0,700 bei 15° C.), fiigt dann je 25 ccm alkoholisehe 1 / 2-N.-Kalilauge hinzu und lăsst bei 
Zimmertemperatur unter hăufigem Umschwenken in 1 Literflaschen ~4 Stunden stehen. Die 
eine Probe wird dann nach Zusatz von 500 ecm Wasser unter Umschwenken mit 1fg-N.
Schwcfelsăure und Phenolphtale'in zuriicktitrirt. Die verbrauchten Kubikcentimeter Kali
lauge >< 28 = H::.rzzahl. Grenzzahlen 107,5-122,5. 

Der zweiten Probe setzt man noch 25 ccm wiisserige 1/ 2-N.-Kalilauge und 75 ccm 
Wasser hinzu und lăsst unter hăufigem Umschwenken abermals 24 Stunden stehen. Man 
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verdiinnt dann mit 500 ccm Wasser und titrirt wie oben zuriick. Die verbrauchten Kubik
centimeter Kalilauge x 28 = Verseifungszahl. Grenzzahlen 116,2-135,8. 

Galbanum depuratum. Gummi Galbanum expurgatum (Gall.). Gereinigtes 
Galbanum. Galbanum purifie. 

Man verlahrt genau wie bei Bereitung des Ammoniacum depuratum (S. 253). Aus-
beute nach dem Verlahren von E. DIETERICH 70-75 Proc . 

.Aufbewahrung. Wie bei Ammoniacum (S. 254). 
Galbanum ist in Deutschland dem freien Verkehr entzogen. 
Anwendung. Innerlich bei Luftrohrenkatarrh, eitrigen Entziindungen der Harn

wege in Form der Emulsion (Lac Galbani) oder in Pillen zu 0,5-4,0, auch als an
regendes und die Regel beforderndes Mittel. Aeusserlich als Bestandtheil erweichender 
oder gelinde reizender Pflaster bei Driisenanschwellungen, Geschwiiren, Gliederreissen, 
Hiihneraugen. Technisch als Zusatz zu Kitten. 

Tinctura Galbaui. Galbantinktur. 1 Th. gestossenes Galbanum wird bei ge· 
linder Wii.rme mit 5 Th. 87proc. Weingeist ausgezogen. 

Tinctura Galbani aetherea. 1 Th. gepulvertes Galbanum, 10 Th. Aether
weingeist. 

Emplastrum autapoplecticum. 
Rp. Galbani depurnti 15,0 

Radicis Pyrethrl pulv. 
Piperls longi puh·. 
Castorei canadens. pulv. ăă 5,0 
Terebinthin. larlcin. 
Cerne flavae ăă 10,0. 

Emplastrum anticatholieum. 
Rp. Emplastr. Galbani crocat. 50,0 

Terebinthinae 
Asae foetidae pulv. aii. 10,0 
O!ei animalis aetherei 
Olei Menthae pip. 
O!ei Caryopbyllor. ăă 1,25. 

Emplastrum diabotauum. 
Krăuterpilaster. 

Rp. Emplastr. Lithargyr. comp, 40.0 
Emplastr. Meliloti 
Emplastr. Conii 
Emplastr. aromatici 
Emplastr. fusei camphorat. 
Picis navalis nigrae 
Fructus Laurl pulv. ăă 10,0. 

Man schmilzt und rollt in Stăugelchen aus. 

Emplastrum Diachylon fuscum. 
Brauner DiacheL Braunes Diacbylon
Pflaster. Gum mipflaster. Brannes oder 

gelbes Zug- und Heilpflaster. 
Fiir den Handverkauf. 

Rp. 1. Sebi taurlni 20,0 
2. Resinae Pini 40,0 
3. Cerne flavae 80,o 
4. Emplastr. Lithargyr. 650,0 
5. Ammoniaci pulv. 15,0 
6. Galbani pnlv. 50,0 
7. Terebinthinae 80,0 
8. Aquae 40,0 
9. Ocbrae fuscae plv. 25,0. 

)fan schmilzt 1-4, ebenso 5-8, mischt beide und 
fiigt 9 binzu. In Stangen ausznrollen. 

Emplastrum Diaehylon gummatum. 
EmpU.tre Diacbylon gomme (Gal!.). 
Rp. 1. Lithargyri pulv. 

2. Adipis suilli 
3. Olei Olivarum 
4. Aquae 
5. Cerne flavae 

ăă 620,0 
1250,1) 

6. Resinae Pini Burg. 
7. Terebinth. larlcin. aă 120,0 

8. Ammoniaci 
9. Galbani ăă 100,0 

10. Olei Terebinthinae 60,0. 
Man kocht 1-3 mit 4 zum Pflaster nnd lăsat 4 

zum grijssten Teil verdampfen (J); dann emul
girt man 8-10 mit 1000,0 Wasser, seibt durcb, 
dnmpft zur Honigkonsistenz ein, mischt mit 1 
und fiigt 5-7, geschmolzen und durcbgeseibt, 
binzu. 

Giebt auf Leinwand gestrichen den Sparadrap 
cum Diacbylo gummato (Gall.). 

Emplastrum Galhanl. 
Mu tterharzpflas ter. 

Rp. 1. Cerae flavae 
2. Resinae Piui iiă 5,0 
3. Galbani depurati 20,0 
4. Terebintbinae 10,0. 

Man schmilzt 1 mit 2, 3 mit 4 und miscbt. 

Emplastrum Galbani camphoratum. 
Rp. 1. Emplastrl Galbaui crocati 85,0 

2. Ammonii carbonici pulv. 
3. Olei Petrae 
4. Campborae aa 5,0. 

Man schmilzt 1 und fiigt 2-4 hinzu. 

Emplastrum Galbani compositum Phoebi. 
Zusammengesetzte s Galbannmpflaster 

nach PHOEBUS. 
Rp. Opii pnlverati 5,0 

Aquae 2,0 
Campborne trltae 10,0 
Ammon. carbon. pyro-oleos. 5,0 
Olei Cajeputi 3,0 

miscbt man und fiigt es unter stetem Riihren zu 
gescbmolzenem 

Emplastr. Galbani crocat. 75,0. 

Emplastrum Galbani croeatnm (Ergănzb.). 
Safranhal tiges Gal ban nmpflas ter. 
Rp. 1. Emplastri Litbargyri 80,0 

2. Cerae flavae 25,0 
3. Resinae Pini 
4. Terebinthinae ăii 10,0 
5. Galbani 72,0 
6. Croci subtile pulv. S,O. 

Man schmilzt 1-2, ebenso 3-5, mischt und fiigt 
6. mit etwas Weingeist angerleben, hiuzn. 

Emplastrom Galbaoi martiatum. 
Emplastrum Martis cum Galbano. 

Rp. Galbani depurati 5,0 
Masticbes 10'0 
Emplastri martialis 35,0. 
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Emplastrnm contra perniones RusT. 
RusT's Fros tpflas ter. 

Rp. Emplastr. Galbani croc. 25,0 
Opii pulverati 
Camphorae tri t. aă 5,0. 

Emnlsio; Galbanl. 
Galbanum-Em ulsion. 

Wie Emulsio Ammoniaci (S. 254) zu bereiten. 

llllxtnra anthydroplea JAHN. 
Rp. Galbani depurati 15,0 

Ace ti Scipae 100.0 
Liquoris Ammonii acet. 12,5 
Spiritus Aetheris nitrosi 6,0 
Sirupi Althaeae 50,0. 

1-2stiindl. 1 Essl. 

Olenm Galbani compositum. 
Galbanetum Paracelsi. Liquor SENNEKT, 

I. 
Rp. Galbani 100,0 

Elemi 25,0 
Olei Terebinth. 70,0 
Olei Lavandulae 20,0 
Olei Lauri express. 10,0. 

Man digerirt 1 Tag und destillirt dann liber 100,0. 

II. 
Rp. O!ei Galbani 10,0 

Olei Lavandulae 15,0 
Olei Terebinthinae 20,0. 

Pilnlae emmenagogae JAIIN. 
Rp. Galbani 

Saponis medicati 
Extracti Rhei compos. ăă 5,0. 

Zu 100 Pillen. 3mal tiiglich 3-4 Stiick. 

Pilnia Gal bani composlta (Brit ). 
Compound Pili of Galbanum. 
Compound Pili of Asafetida. 
Rp. Asae foetidae 

Galbani 
Myrrhae ăă 50,0 
Sirupi Glucosi 25,0. 

Man schmilzt im Wasserbade und ri'thrt bis zur 
Pillenkonsistenz. Dosis 0,25-0,5. 

Pilulae resolventes ScnMU('K>:K. 
Rp. Tartari stibiati 0,25 

Rhizomatis Rhei 
Saponis medicati 
Galbani depurati 
Sagapeni depurati aă 1,25 
Succi Liquirit. depur. 5,0. 

Man formt 90 Pillen und bestreut mit gepulverter 
Muskatnuss. 

Pilnlae solventes HEIM. 
Rp. Galbani depurati 6,0 

Bulbi Scillae 
Radicis Ipecacuanhae 
Stihii sulfurati aurant. aa 0,5 
Extracti Pimpînellae 3,0 
Radicis Liquiritiae q. s. 

Man formt 100 Pillen und bestreut mit Veilchen
wnrzelpulver. 3mal tiiglich 5 Pillen. 

Yet. Balsamum mirabile. 
Wunderbalsam. 

Rp. Galbani 
Alkohol 

12,0 
48,0. 

Man digerirt 24 Stunden, filtrirt 
Olei nuc. Juglandis 

und fiigt hinzu: 

Olei Philosophorum 
Olei Petrae 

ăă 16,0 

Unguent. Hydrargyr. ciner. aa 12,0. 
Einreibung fiir Thiere. 

Galeopsis. 
Gattung der Labiatae - Stachyoideae - Lamiinae. 
1. Galeopsis Ladanum L. (syn. G. ochroleuca Lam.). Heimisch in Mittel

und Westeuropa. Blătter eiformig bis lănglich-lanzettlich, gesagt, weichhaarig. Oberlippe 
der Bliithe gelblich-weiss, eingeschnitten gezăhnt, Unterlippe mit hellgelbem Hof, zuweilen 
mit zwei braunrothen Flecken. 

Bestândtheile. Bitteres Harz, theils in Aether Hislich, theils darin unloslich; bit
terer, theils in Aether, theils in Wasser loslicher Extraktivstoff. Das ganze Kraut liefert 
Herba Galeopsidis (Austr. Ergănzb.). Herba Galeopsidis grandiftorae s. ochroleucae. 
Herba Lieberianae. - Hohlzahnkraut. Blankenheimer 'l'hee. LIEBER'sche Krăuter • 
.A.uszehrungs-, Gesundheits· oder Schwindsuchtkrăuter. Spanischer Thee. 

Einsmnmlung. Man sammelt das Kraut zur Bliithezeit, trocknet und bewahrt 
es in geschnittenem Zustande auf. 9 Th. frisches geben 2 Th. trocknes . 

.J..nwendung. Nur noch selten gegen Husten und Katarrh zu 20-30 g tăglich 
iru Aufguss. · 

.A.uszehrungs- und Lungenkrăuter von Dr. REDLING, gegen Schwindsucht und 
Bluthusten sind LIEBER'sche Krauter mit wenig Lungenkraut vermischt. 

Gesundheitskriiuter von LIEBER in Creussen sind Herb. Galeopsid. grandifl. conc. 
375 g = M. 5,15. 

11. Galeopsis Tetrahit L. Vom Himalaya bis Irland. Uit schmutzig-hellpnrpurner 
Oberlippe und gelblichem, purpurn ge1lecktem Hof auf der Unterlippe. 

Lieferte friiher Herba Cannabis silvestris. Die Fasern bilden den sogenannten 
Nesselhanf. 
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Galium. 
Gattung der Rubiaceae - Cotfeoideae - Psychotriinae - Galieae. 
1. Galium Mollugo L. Heimisch in Europa, Westsibirien, Ostindien bis Ceylon 

und Birmah. Stengel vierkantig, meist kahl, Blătter zu acht, stachelspitzig, vorn breiter, 
beiderseits griin. Bliithe weiss, die Zipfel der Corolle begrannt, Friichte etwas runzelig. 

Das Kraut: Sommite 1leurie de Caille -lait blanc (Gall.), lieferte friiher 
Herba Galii albi. 

11. Galium verum L. (G. luteum Lam.). Heimisch von Europa durch Nord
asien, in Nordafrika, auch am Himalaya. Stengel rundlich mit 4 hervorragenden Linien, 
kurzhaarig oder kahl. Blătter zu 8-12, linealisch-stachelspitzig. Bliithe gelb. Zipfel der 
Corolle stumpf, kurz stachelspitzig. Friichte glatt, meist kahl. 

Das Kraut: Sommite 1leurie de Caille -lait jaune (Gall.), lieferte friiher Herba 
Galii lntei. 

III. Galium Apari ne L. Heimisch in Europa, :\" ordafrika, Asien, Amerika. Stengel 
niederliegend oder kletternd, Blătter zu 6-8, unterseits riickwărts-stachlig. Bliithen 
weiss. Frucht meist hakig-borstig. 

Liefert Herba Aparines. Neuerdings bei Hautkrankheiten empfohlen. 

IV. Galium pilosum Ait. In Nordamerika. Das Kraut gilt als 1\Iittel gegen den 
Biss giftiger Schlangen. 

Gallacetophenonum. 
t Gallacetophenon (korrumpirt in Gallactophenon und Gallacotophenon). 

Trioxyacetophenon. Alizaringelb C. C6H2 • (OH)3 . CH3CO. Moi. Gew. = 168. Die 
Yerbindung ist das von der Badischen Anilin- und Sodafabrik in den Handel gebrachte 
"Alizaringelb C". 

Darstellung. 1 Th. Pyrogallol wird mit 1,5 Th. Chlorzink und 1,5 Th. Eisessig 
kurze Zeit auf 145-150° C. erhitzt. Aus der noch heiss mit Wasser verdiinnten Schmelze 
scheidet sich das Gallacetophenon beim Erkalten kTystallinisch ab und wird durch ein
maliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser rein erhalten. C6H2 (0H)3 H+HOCH3C0= 
H20 + C6H2(0H)3CH3CO. Das Chlorzink wirkt bei der Reaktion lediglich als wasser
entziehendes Mittel. 

Eigenscha{ten. Schmutzig f!eischfarbiges, krystallinisches Pulver von schwach
saurer oder neutraler Reaktion, in etwa 600 Th., kaltem W asser, leicht in heissem W as
ser, Alkohol oder Aether liislich, in Glycerin in jedem Verhăltnisse liislich. Durch Zu
satz von Natriumacetat wird die Loslichkeit in Wasser erhoht. Bei Zusatz von 30 g 
Natriumacetat konnen 4 g Gallacetophenon in 100 ccm Wasser in Losung bleiben. Der 
Schmelzpunkt liegt bei 170° C. In NatriumkarbonatlOsung oder Natronlauge lăst es sich 
mit gelber Fărbung. Die wăsserige Losung wird durch Eisenchlorid griinschwarz gefăllt. 

Silbernitrat wird sowohl in saurer wie in alkalischer Losung Teducirt. Auf Aluminium
oxyd bezw. -Hydroxyd wird das Gallacetophenon mit canaTiengelber Farbe fixirt. 

Priifung. Es reagire nur schwach sauer; seine Losung in Kalkwasser fărbe sich 
nicht nach wenigen Augenblicken roth. (Pyrogallussăure.) Es schmelze bei 170° C. und 
verbrenne ohne einen Riickstand zu hinterlassen (unorg. Verunreinigungen). 

Au{bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt. 

Anwendung. Im Gegensatze znm Pyrogallol hat sich das Gallacetophenon als 
cine verhiiltnissmăssig ungiftige Verbindung erwieseu, welche indess geg·en Mikroorganismen 
stark antiseptisch wirkt. Es wird in Form von lOproc. Salben bei Psoriasis empfohlen 
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und soli hier ebenso gut wirken wie Pyrogallol, ohne die toxischen Erscheinungen des 
letzteren zn zeigen. Die Ausscheidung erfolgte bei den Thierversurhen in Form von 
Schwefelsăureathern und Glnkuronverbindungen. 

Gallae. 
Gallae (Germ. Anstr.). Galla (Helv. Brit. U-St.). Gallae .A.siaticae s. Halepenses 

s. Levanticae s. Turcicae. Gallae lleppo nigrae. Gallae quercinae. Nuces s. 
Poma Gallarum. - Gallen. Gallăpfel. Gallniisse. Eicblipfel. - Galle de Cbene 
d' Alep. Noix de galle d' .A.lep (Gall.).- Galls. Nutgals. Gall-nuts. Oak-apples. Sind 
die durch die weibliche Gallwespe Cynips tinctoria Hartig (syn.: Cynips Gallae 
tinctoriae Oliver, C. tinctoria L.) (Familie der Cynipidae, Abtheilung der echten 
Gallwespen: Psenides) auf Quercus infectoria Oliv. (syn. Qn. lusitanica a. infec
toria Alph. D. C.) erzengten Gallen. Die strauchige Eiche mit welligen, stachelig
gezăhnten Blăttern ist heimisch im iistlichen Mittelmeergebiet und in ganz Kleinasien. 
Das Insekt kommt weiter nach Osten vor, es erzeugt in Mitteleuropa auf Quercus sessili
flora Sm. und Qu. pu bescens Willd. kleinere, den officinellen ăhnliche Gallen. Das 
Insekt legt je ein Ei in eine Knospe, wahrscheinlich ohne dabei die Blăttchen zu durch· 
stechen. Ob die Galle entsteht infolge eines durch die blosse Gegenwart des Eies und 
spater der Larve hervorgerufenen Reizes oder durch den von Fliissigkeiten verursachten 
Reiz, welche das Insekt bei der Eiablage oder das junge Individuum absondern, ist noch 
ungewiss. 

Beschreibung. Die Galle, die also aus einer umgewandelten Knospe hervorgeht, 
ist kuglig, nach unten meist in einen ganz kurzen, stielartigen Fortsatz verschmălert, in 
der oberen Hălfte mit kurzen Hockern, Stacheln oder Falten. Der Durchmesser betrăgt 

bis 2,5 cm. Etwas unterhalb der Mitte liegt das ungefăhr 3 mm weite Flugloch, wenn 
das Insekt nach seiner Ausbildung die Galle bereits verlassen hat. Die Farbe ist schwarz
lich-griinlich, braun, braungelb bis gelb. Bereits durchbohrte Gallen sind heller und 
weniger werthvoll als dunkle, nicht durchbohrte. Die Gallen sind sehr hart, so dass sie 
unter dem Hammer in scharfkantige Stiicke zerspringen. Auf einem Querschnitt unter
scheidet man 1) die dichte oder zuweilen zerkliiftete, weissliche oder braune Aussengalle 
und 2) die aus einer "Schutzschicht" und der innerhalb derselben gelegenen "Năhrschicht" 
bestehende Innengalle. Die Aussengalle besteht aus grosszelligem, meist getiipfeltem 
Parenchym, dessen Zellen Gerbsăure in grossen Klumpen, Stărke sowie Oxalat in Einzel
krystallen und Drusen enthalten (Fig. 256 a, b, c). Sie geht allmăhlich in die Schutzschicht der 
Innengalle iiber, deren Zellen stark verdickte, porose Steinzellen sind (Fig. 256e). In den 
diinnwandigen Zellen der Nahrschicht liegen grosse Stărkekorner, die aber nicht direkt 
dem Insekt zur Nahrung dienen, sondern vorher (durch ein vom Thier abgesondertes Fer
ment?) mit anderen Zellbestandtheilen eine Umwandlung erleiden, als deren Produkt haupt
săchlich Oei und Aleuron zu konstatiren ist. Daneben finden sich grosse, braune, von einer 
Membran umschlossene Gerbsto:ffkugeln (Fig. 256g) und an den Zellwănden rundliche oder 
traubige, gesrhichtete, an Cystolithen erinnernde Wuchernngen, die stark verholzt sind 
(Fig. 256h). 

Die letzteren, die mit Phloroglucin und Salzsăure leuchtend roth werden, sowie die 
Gerbstoffkugeln, die sich mit Eisenchlorid allmăhlich schwarzen, sind die am meisten 
charakteristischen Bestandtheile der Gallen und im Pnlver mit Hilfe der genannten 
Reagentien leicht aufzufinden. 

Bestandthe1le. Bis 70 Proc. Gallusgerbsăure (vergl. Acid. tannic. S. 133), 
3 Proc. Gallussaure, 2 Proc. Ellagsăure, 3 Proc. Zucker, 2 Proc. Stărke, etwas 
fliichtiges Oei. Dnnkel gefarbte, nicht vom Insekt durchbohrte Gallen sind reicher an 
Gerbsaure, als hellgefărbte, durchbohrte. 
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Handelssorten. 1) Aleppische G. von schwăn:lichgri.i.ner Farbe, sehr hart und 
sprOde, meist vor dem Auskriechen des Insektes gesammelt. Als besonders gute Sorte 
gelten Jerligallen, besonders kleine, ausgesnchte heissen Soriangallen. Diese Sorte 
entspricht in erster Linie den Anforde
rungen der Arzneibiicher. 

2) ~iossulische Gallen, etwas 
heller gefii.rbt, oder wie bestăn bt aus
sehead. Selten im Handel. 

3) Smyrnaer Gallen. Von gelb
licher oder brăunlicher Farbe, meist dnrch
bohrt. Sie gelten als am wenigsten werth
voll, indessen ist darauf aufmerksam zn 
machen, dass als Smyrnaer Gallen neuer
dings auch solche vorkommen, die von 
1. nicht zu unterscheiden sind. 

4) Tripolitanische Gallen, 
sollen den Smyrnaer ăhnlich sein, vielleicht 

sind es solche von Uuercus llex L. nnd 

Uu. coccifera L., die aus Tripolis ex
portirt werden. 

Verfiilschungen. 1) Man giebt 
hellen, durchbohrten Gallen das Aussehen 
dunkler, indem man sie in eine Losung 
von Eisensulfat legt und die Locher mit 
Wachs verklebt; in heissem Wasser kann 
man das W acbs wieder ausschmelzen. 

2) :1\ian verfălscht sie mit Kollari
gallen und anderen Sorten (vergl. unten), 
die minderwerthig sind. 

Aufbewalwung. Die ganzen 
Gallapfel werden in Holzkasten, das Pul
ver in Hafenglăsern an einem trocknen 
Orte aufbewahrt. Beim Pulvern vermeidet 
man moglichst, den Staub einzuathmen, da 
er die Schleimhiiute angreift. 

Anwendtmg. Gallăpfel finden zu 
Heilzwecken nur selten Anwendung·, da 
man der aus ihnen gewonnenen Gerbsiiure 
den Vorzug giebt; bisweilen dienen sie 
fein gepulvert (und mit Talkum oder Lyco
podium gemischt) zu Streupulvern, auch 
wohl im Aufguss (10: 50-100) innerlich wie 
ăusserlich als zusammenziehendes Mittel. 
Bei Vergiftungen mitBrechweinstein undAl
kaloiden konnen sie als Gegenmittel dienen. 

Seit langer Zeit benutzt man sie 
zur Bereitung der Gallustinten, die sich 
durch ihre tiefschwarzen, licht- und wasser
bestăndigen Scbriftziige auszeichnen. 

Fig. 256. Qucrschnitt durch eine aleppische Galle. 
a Aeussere, b mittlere, c innere Schicht der Aussengalle. 
d Gefăssbiindel. e Schutzschicht der Innongalle. f Năhr
schicht. g Gerbstoffkngeln. h Ligninreiche Wucherungen 

der Zellwănde. 

Bei Bereitung von Gallăpfelansziigen 
nud von Arzneiformen, die GalHi.pfel enthalten, sind eiserne Gerăthe zu vermeiden. 

Tinetura Gallarum (Germ. Austr. Gall.). 'rinctura Gallae (Helv. 0-St.).- Gall
ăpfeltinktur. - 'reinture de noix de gaJle. - Tincture of Galls. Tr. of Nut-
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gall. - Germ.: Aus 1 Th. grob gepulverten Gallăpfeln und 5 Th. verdiinntem Weingeist 
(60proc.). - Helv.: Aus Gallăpfelpulver (V). Wie Tinct. Calami Helv. (S. 537). -
A ustr.: Aus grob zerstossenen Gallăpfeln wie Tinct. Aurant. cort. Austr. (S. 853). -
U- S t.: Aus 200 g Gallăpfelpulver (N o. 40) und einer Mischung von 100 ccm Glycerin und 
900 ccm Weingeist (91 proc.) im Verdrăngungswege. Man erschăpft, zuletzt mittels Wein
geist, so dass man 1000 ccm Tinctur erbalt.- Gall.: Wie Tinct. Coca Gal!. (S. 869). Sauer 
reagirende, mit W asser klar miscbbare Tinktur, die durch Eisenchloridlăsung blauschwarz 
gefallt wird. V erkittet leicht die Glasstopfen der Standgefăsse ( s. unter Percha lamellata ). 
- Innerlich 15-40 Tropfen bei Durchiall; ăusserlich gegen Frostbeulen. 

Balsamum contra Perniones. 
Frostbalsam. 

Rp. Gallarum subtiliss. plv. 10,0 
Aquae destillat. 20,0 
~nguenti diacbylon. 70,0. 

Bei offenen Wunden. Zum Gebrauch frisch 'zu 
bereiten. 

Pulvis ad Atramentum. 
Pulvis atramentarius. Tintenpulver. 

I. 
Rp. 1. Gallar. Aleppo pulv. 1000,0 

2. Aquae ebullientis q. s. 
3. Gummi arabiei pulv, 200,0 
4. Ferri sulfurici pulv. 500,0 
5. Cupri sulfurici pulv. 50,0. 

i\fan zieht 1 mit 2 aus, dampft zur Extraktdicke 
ein, mischt mit 3, trocknet aus, mischt mit 4 
und 5. Zum Gebrauch in heissem Wasser zu 
!Osen. 

II. 
Gewohnliches (fiir Schuhmacher). 

Rp. 1. Cupri sulfuric. crud. gr. plv. 20,0 
2. Gummi arabic. ordinar. plv. 40,0 
3. Ferri sulfurici plv. soo,o 
4. Gallarum gr. plv. 640,0. 

und 3 sind unter Erwărmen gut zu trocknen. 
An einem trocknen Ort aufzubewahren. 

Bemedium antidoticum stypticum. 
An ti dotum alkalo!di um. 

Rp. 1. Jodi puri 5,0 
2. Alcohol absoluti 20,0 
3. Gallarum subt. pulv. 100,0 
4. Tartari depurati 10,0 
5. Sacchari alb! 35,o. 

Man lost 1 in 2, mischt mit 3, trocknet bei ge
linder Wărme und setzt 4 und 5 zu. In Stopsel
gl~sern aufzubewahren. Bei Vergiftungen mit 
Metallen oder Alkaloiden. 1/,stiindlich 1 Thee
!Offel. 

Sirupus Gallarum. 
Rp. Tincturae Gallarum 15,0 

Sirupi simplicis 85,0. 

Spiritus ad mammas. 
B rus t w arzenspiri tus. 

Rp. Gallar. pulverat. 10,0 
Acidi salicylici 0,5 
Benzoes 2,5 
Olei Bergamott. gtt. III 
Olei Sassafras gtt. V 
Spiritus 
Aquae Rosae 

Bei wunden Brustwarzen. 
ăă 50,0. 

'finr.tura contra Perulones. 
Frosthalsam. 

Rp. Tinctur. Jodi 3,0 
Tinctur. Gallarum 6,0 
Glycerini 6,0. 

Bei noch nicht aufgebrochenen l<'rostbeulen. 

Tlnctura Gallarum composita. 
Tinctura tannica s. adstringens 

AKEOMINE. 
Rp. Acidi tannici 10,0 

Aquae destillatae 60,0 
Spiritus SO,O · 
O!ei Citri gtt. III. 

Mit kolnischem Wasser gemischt als SchOnheits
mittel, mit 10 Th. Wasser zu Waschungen, Ein
spritzungen. 

Tinctura tannic.a. 
Rp. Tincturae Gallarum 

Tincturae Catechu aă 40,0 
Spiritus Rosae 20,0. 

Abends 1-2 TheelOffel mit Zuckerwasser. Gegen 
Nachtschweiss. 

Uugueutum Gallae (Brit. U-St.). 
ti ali O in tmen t. Nu tgall O in tmen t. 

Rl'· Gallar. subt. pulv. 20,0 
Adipis benzoinu.ti 80,0. 

Unguentum Gallarum BELL. 
BELL' s Hămorrhoidensalbe. 

Rp. Gallar. subttl. pulv. 5,0 
Cnguenti cerei 30,0. 

Unguentum Gallae cum Opio (Brit.). 
Gall and Opium Ointment. 

Rp. l:nguenti Gallae (Brit.) 92,5 
Opii subt. pul v. 7,5. 

Ungueutum Gallarum composltum. 
Unguen tu m adstringens FER:<EL. 

Rp. Gallar. subtiliss. pulv. 5,0 
Olei Lauri 
Olei Myristicae ăă 10,0 
Unguenti Rosmarini 25,0. 

Bei Bruchschliden, Verrenkungen. 

Unguentum Gallarum opiato-camphoratum. 
Unguent. an tihaemorrhoidale WARE. 

Rp. Gallarum subt. pul v. 10,0 
Camphorae 2,0 
Tincturae Opii simplicis 5,0 
Cnguenti cerei 40,0. 

Zum Bestreichen der Hămorrhoidalknoten. 

V et. Pulvis autidlarrhoicus. 
Pulver gegen Durchfall der Rinder. 

J{p. Gallarum gr. m. pulv. 
Radicis Liquiritiae pulv. ăa 50,0. 

2stUndlicb die Halfte mit warmem Wasser zu 
geben. 

Vet. StrahWiule·Tinktur, 
Rp. Acidi salicylici 5,0 

Glycerini 20,0 
Tincturae Aloes 
Tincturae Gallarum ăă 100,0. 

Tăglich einmal den Strahl einpinseln, dann auf 
W erg in den zwischen den Ballen befindlichen 
Spalt eindriieken. Der Huf ist vorher mit Seifen
wasser zu reinigen (DrETEIUCH). 

Ebenholz-Nachahmung. 4 Th. Galliipfel, 1 Th. Campecheholz, 1 / 2 Th. krystallisirten 
Griinspan kocht man in einem glasirten Thongefasse mit W asser, filtrirt heiss, und trăgt 
heiss mit einem weichen Pinsel mehrmals auf. Hierauf bereitet man sich aus Eisenfeile 
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und starkem W einessig unter Erwărmen eine Losung, die man erkaltet auf die gebeizte 
F!ăche auftrăgt; nach dem Trocknen giebt man nothigenfalls noch 1-2 Anstriche. 

Es eignet sich hierzu besonders feinfaseriges Ahorn-, Birn-, Apfel- oder N ussbaumholz. 
Antipsilothon von HEGEWALD, gegen das Ausfallen der Haare, ist eine mit ăthe

rischen Oelen versetzte, verdiinnte Gallăpfeltinktur. 
BAHR's giftfreies Pulver zur Vertilgung der Nasenpolypen besteht hauptsăch

lich aus Gallăpfelpulver. (24 g = 6 Mark). 
BURSITT'S yegetabilische Komposition, gegen Kesselstein, besteht aus dem Pulver 

billiger, gerbstoffhaltiger Friichte, Eichenrinde, Soda und Islăndischem Moos. 
Henriettenbalsam gegen Zahnleiden, sol! ein weingeistiger Auszug der Carobe 

di Giudea sein (vergl. S. 1198). 
Scriptol, ein Tintenextrakt, ist mit Dextrin und Nigrosin versetzte Gallustinte. 
Atramentum. Nigramentum. Tinte. Schwarze 'rinte. Gallustinte. Encre. 

Ink. Tint. 
W ohl die meisten zur Zeit im Handel vorkommenden Tin ten sind A.nilintinten; 

die schwarzen werden aus Nigrosin, Melanin u. a. Theerfarbstoffen durch einfaches 
Losen in heissem W asser hergestellt und eignen sich liberali da zum Gebrauch, wo die 
Besta.ndigkeit der Schriftziige von untergeordneter Bedeutung ist, ganz besonders aher zu 
Kopirtinten. . 

Die V orztige der Anilintinten: leicht aus der Feder zu fiiessen, diese nicht anzu
greifen, keine Bodensătze zu bilden und nicht zu schimmeln, verlangt man auch von den 
Gallnstinten; ausserdem miissen die letzteren aber die Eigenschaft besitzen, nach wenigen 
Tagen auf dem Papier licht- und wasserbestăndig zu werden, wenn sie als Kanzlei- oder 
Dokumententinten V erwendung finden sollen. Diese Bedingungen erfiillen in ganz be
sonderem Maasse diejenigen Tinten, welche aus Gallăpfelausziigen oder Tanninlosungen, in 
denen die Gerbsăure in Gallussaure iibergefiihrt ist, mittels Ferrisalzlosungen hergestellt 
werden; Ferrosalze geben unter gleichen Umstănden Tinten, welche sich durch ihre Kopir
făhigkeit auszeichnen. N ach den von E. DIETERICH gegebenen Vorschriften fiir Gallus
tinten kann auch im kleinen mit Vortheil gearbeitet werden; die erzielten Tin ten sind 
vorziiglich. 

Alizarintinte nach VoMÂCKA. 7 Th. Gallăpfelabkochung (I) kocht man mit 4 Th. 
Eisenlosung (II) auf und setzt 1 Proc. Malachitgriin zu. 

Kopirtinte, wie vorige, doch statt Malachitgriin mit 2 Proc. Anilin-.Tetschwarz. 
Gallăpfelabkochung (I). 10 Th. zerstossene chinesische Gallăpfel, 1 Th. Alkanna

wurzel weicht man einige Stunden in 100 Th. Wasser ein, kocht griindlich aus, filtrirt und 
lost 2 Th. Zucker. 

Eisenlosung (II.). 160 Th. Eisenvitriol lost man in 80 Th. Wasser, setzt 38 Th. 
Schwefelsăure, dann 37 Th. Salpetersăure zu, erhitzt, bis die Losung rothbraun und !dar 
geworden ist, dampft auf 200 Th. ein, erhitzt unter W asserznsatz, bis kein Geruch nach 
Salpetersăure mehr wahrzunehmen ist, und verdiinnt mit destill. W asser auf 3200 Th. 

Express-Kopirtinte. 100 Th. gewohnliche Tinte, 60 Th. Glycerin, je 20 Th. Honig 
und Kandiszucker, 10 Th. Spiritus, 5 Th. Melasse. Mit dieser Tinte soll man ohne 
W eiteres kopiren konnen. 

Gallustinte, billige. 200 Th. zerstossene Aleppogallen und 400 Th. Campecheholz 
kocht man zweimal mit je 5000 Th. W asser 1 Stunde, dampft die Pressfiiissigkeiten auf 
6000 Th. ein und vermischt mit einer Losung von 150 Th. Eisenvitriol, 120 Th. arabischem 
Gummi und 15 Th. Kupfervitriol in 1500 Th. rohem Holzessig. Man schiittelt ofter nm 
und lasst dann absetzen. 

Gallus·Kanzlei-Tinte nach E. DrETERICH. Man zerstosst 3 kg chinesische Gall
ăpfel groblich, durchfeuchtet sie mit Regenwasser und lăsst unter Ersatz des verdunstenden 
Wassers bei 20-25° C. stehen, bis sie von Schimmelpilzen vollig durchsetzt sind, zieht 
dann dreimal mit je 5 kg Regenwasser jedesmal 1 Stunde im Wasserbade aus, schiittelt 
die vereinigten Pressfiiissigkeiten mit 300 g Talkum, stellt 24 Stunden bei Seite, filtrirt 
unter Nachwaschcn des Filterinhaltes mit vVasser, sodass man 15 kg Fliissigkeit ("Gallapfel
auszug") erzielt. Man vermischt dieselbe mit 1,5 kg Eisenchloridlosung (10 Proc. Fe), 
filtrirt nach 14tăgigem Absetzenlassen, fiig't eine Losung von 25 g reiner Karbolsăure und 
75 g Phenolblau 3 F (von FRANZ ScHAAL in Dresden) in 10 kg Regenwasser hinzu und 
stellt in Iose verbundener Flasche 8 Tage im Kiihlen bei Seite. Die alsdann fertige Tinte 
fiillt man auf kleinere Flaschen. 

Gallus-Kopirtinte nach DrET. 900 g des obigen Gallăpfelauszuges erhitzt man mit 
4,0 g Schwefelsăure (spec. Gew. 1,835) 1/4 Stunde im Dampfbade, lost 60 g krystall. Eisen
vitriol, stellt 2 W ochen bei Seite, filtrirt, bringt durch N achwaschen auf 1000 g, lost 2,5 g 
Phenolblau 3 F, 30 g Zucker, 1 g Karbolsaure und verfăhrt weiter wie vorhin angegeben. 

Statt des Phenolblau kann man natiirlich auch entsprechende Mengen anderer 
Anilinfarben wahlen, denn dieselben dienen nur dazu, die Schriftziige der sonst blass aus 
der Feder fiiessenden Tinte besser sichtbar zu machen. 
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Tinten-Extrakte. Man versteht hierunter pulverformige, wasserlosliche Mischungen, 
welche mit heissem Wasser iibergossen sofort die fertige Tinte geben. Gallustinten-Extrakt 
nach DIETERICH. 50,0 oxydirtes Tannin 1), 40,0 entwăssertes Ferrisulfat, 3,0 Phenolblau 3 F, 
20,0 Zucker, 1,0 Salicylsăure; auf 1 1 kochendes Regenwasser. 

Tinten-Biider. 3-10proc. 'l'anninlosungen werden mit 2-5proc. Ferrosulfat
losungen getrennt verabfolgt und zum Gebrauch gemischt. Nach LEo LEISTIKOW be
wăhren sich Umschlăge mit dieser Mischung besonders bei Hautentziindungen und Pruri
tus, indem sie das schmerzhafte J ucken stillen und das Eintrocknen der Blăschen be
schleunigen. 

Ausser den beschriebenen Gallen sind eine ganze Reihe anderer von erheblicher 
technischer Bedeutung. Wir fiihren die wichtigsten auf. 

a. Eichengallen. 

1) Morea- oder Krongallen von Quercus Cerris L. Klein, kreiselformig, um den 
oberen Theil mit einem Kranz stumpfer Spitzchen. Kommen unter den officinellen zu
weilen vor. (Bis 30 Proc. Gerbsăure.) 

2) Oesterreichische, bohmische, deutsche Gallen erzeugt durch Cynips Kollari 
Hart. auf ver,chiedenen Eichen. Auch als persische Gallen vorgekommen. Von Grosse 
der aleppischen G. , braun, meist ohne Hocker, schwammig. Kommen zuweilen unter den 
officinellen vor. (Bis 30 Proc. Gerbsăure. ) · 

3) Istrische Gallen. hăufig ein Gemenge, in dem kleine aleppische, kleine unga
rische G. (von Cynips lignicola Hart. auf Quereus peduncnlata Ehrh. und Sf'Ssili
ftora Sm.) und Kollarigallen vorkommen. (Bis 30 Proc. Gerbsăure. ) Unter diesem 
Namen sind auch alcppische und Smyrnaer G. vorgekommen. 

4) Knoppern, erzeugt durch Cynips callcis Burgsdor.lf auf Quercus pedonco
lata Ehrh., vielleicht auch sessiliftora Sm. und pubescens Willd., bilden unregel
măssig gefliigelte Auswiichse am Fruchtbecher. In Osteuropa und Siidosteuropa. (Bis 
33 Proc. Gerbsăure.) 

In Amerika verwendet man noch folgende Arten: 
5) Erbsengrosse Gallen auf den Blăttern von Quercus alba L., erzeugt durch 

.A.eraspis erinucei Walch. (Bis 18 Proc. Gerbsăure. ) 
6) Auf den Blăttern von Quercus palostris Du Roi m erzeugt durch Holiaspis 

globulus. (Bis 9,5 Proc. Gerbsăure. ) 
7) Wachsartig glănzende runde Gallen auf den Zweigen von Quercus alba L. er

zeugt durch Arten von Cecidomyia und Diplosis. 

b. Sumachgallen. 

8) Chinesische Gallen, erzeugt durch Sthlecbtendalia cbinensis Jacob Beii auf 
Blăttern und Zweigen von Rbus semialata Murray var. Osbeckii, unregelmăssig ver

zweigte oder ausgezackte , hohle, blasenformige 
Korper, kurzbehaart, von graubrauner Farbe, ent
halten bis 77 Proc. Gerbsăure (Fig. 257). 

9) Pftaumen- oder birnenfOrmige Gallen 
aus China, den vorigen sehr ăhnlich, aher unver
zweigt. Sollen noch reicher an Gerbsăure sein. 

10) Japaniscbe Gallen, von derselben Ab
stammung wie 8, aher kleiner, reicher verzweigt 
und heller gefărbt. (Bis 60 Proc. Gerbsăure.) 

11) In Amerika verwendet man auf Rhns 
glabra L. vorkommende Gallen, die 8 ăhnlich 
sind. (Bis 61,70 Proc. Gerbsăure.) 

c. Pistaoiengallen. 

12) Durch Arten der Gattung Pempbigus 
auf verschiedenen Pistacia-Arten in Europa, 
Asien und Afrika erzeugt. Davon gelangen zu
weilen die Bokbara • Gallen mit 3ll Proc. Gerb
săure und die Carobe di Giudea .mit 60 Proc. 

Fig. 257. Chinesische Gallen, b aufgebrochen. Gerbsăure in den Handel. 

1 ) 100 Tannin in 150 Wasser gelost erhitzt man in einem Ko1ben mit 30 gepulver
ten Kaliumbisulfat und 10 roher Salzsăure (Spec. Gew. 1,16) im Wasserbade 10 Stunden 
bei 80-90° C. und dampft dann in einer Porcellanschale zur 'l'rockne ein. Ausbeute 130 
"oxydirtes Tannin". 



Gambir. 1199 

d. Tamarixgallen. 
13) Auf verscbiedenen Arten von Tamarix von nicbt bekannten Insekten (darunter 

aher vielleicht f.ecidomyia Tamaricis Holl.) in Asien und Afrika erzeugt. Selten im 
Handel. (Bis 50 Proc. Gerbsâure.) 

Gambir. 
Gambir.1) Catechu (Brit. Germ.). Catechu pallidum. Extractum Uncariae.

Gambir. Gutta Gambir. Katagamba. Terra japonica. Gambir.- Katechu.- Cachou 
clair. - Paie Catechu. 

Germ. fasst unter dem Namen Catechu dieses und Gambir zusammen (vergl. 
Seite 678). 

Bescltreibung. Man gewinnt das Gambir aus den diinnen Zweigen und Bl.ii.ttern 

der Uncaria Gambier Roxburgh. (syn. Ourouparia Gambir Baill., Nauclea 

Gambir Hunter) und Uncaria dasyneura Korth. (Uncaria Gambir Thwaites) 
(Familie der Rubiaceae - Cinchonoideae - Naucleeae), erstere Art ist heimisch in 
Hinterindien, besonders an der Strasse von Malakka, die zweite auf Ceylon. Man kultivirt 
die erstere auf den Inseln des Riouw-Lingga-Archipels zwischen Singapore und Sumatra, 
ferner auf Singapore, neuerdings auch auf Borneo und Java. Drei- bis viermal im Jahre 
werden die Blatter und jungen Zweige geerntet und in Kesseln ausgekocht, oder mit 
Dampf extrahirt. Der Auszug wird bis zur beginnenden Sirupkonsistenz eingedickt, 
dann bis zur beginnenden Krystallisation geriihrt und erkalten gelassen. Dal! erstere 
soll durch einen Zusatz des Holzes der Macaranga hypoleuca Miill. Arg. (Euphor
biaceae) beschleunigt werden. 

Gambir kommt zu uns meist in Form gelbbrauner, erdiger, leicht zerbrechlicher 
Wiirfel, die im Innern gelblich sind, seltener in Form grosser Bllicke (aus Calcutta und 
Singapore), die in Matten eingenaht sind. Auch soll es vorkommen, dass man diese letztere 
Form dem Gambir erst in Hamburg giebt. In Indien selbst fabricirt man ihn in sehr 
vielen :Formen und Sorten, als Tafeln, runde Scheiben, Kugeln, Zeltchen, kleine Wiirfel
chen etc., die aber meist in Indien selbst verbraucht werden (vergl. Verwendung). 

Unter dem Mikroskop erscheint Gambir meist krystallinisch. Behandelt man eine 
kleine Probe, wie S. 679 angegeben, so :findet man an pflanzlichen Resten: einzellige, 
ziemlich dickwandige Haare. 

Bestandtl,eiZe. Nach TRIMBLE: 7,76-19,76 Proc. Catechin, 33,3-47,2 Proc. 
Catechugerbsaure, 10,1-16,0 Proc. Schieim, ferner fettes Oel und Wachs, 3,4 bis 
4,7 Proc. Asche, 9,9-11,0 Proc. Wasser. Ob das Catechin des Gambir dasselbe ist, 
wie das des Catechu, ist noch nicht sicher festgestellt, nach G.A.UTIER ist das erste ein 
Gemenge von 3 Korpern: 

1) C4oHa801i>. 2H20. 2) C42H38016 • H20. 3) C48H380 16 • ~0, die sich nach Loslich
keit, Schmelzpunkt etc. unterscheiden. 

Ferner enthiilt das Gambir Q uercetin und einen fl uorescirenden Korper, der 
an der Luft bald Gambir-Catechuroth bildet. Da dieser Korper dem Caterhu fehlt, 
so kann auf seine Erkennung der Nachweis von Gambir gegriindet werden; man iibergiesst 
3 g Gambir mit 25 ccm N. Kalilauge, 100 ccm Wasser und Benzin, schiittelt einigemal um, 
die Benzinschicht zeigt dann griine Fluorescenz. 

Priifung. 1) Mikroskopische Priifung und Nachweis des fluorescirenden Korpers 
(vergl. Bestandtheile). 

2) Der Aschengehalt soli nicht hOher als 5 Pror, sein. 
3) Eisenchlorid ruft in der verdiinnten, weingeistigen Losung eine griine Farbung 

hervor, die nicht sofort in Braun iibergeht, wie das bei Catechu der Fall ist. 

1) Gambir kommt auch als Bezeichnung fiir Kino vor. 
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4) Eine Verfiilschung mit Stărkemehl, die beobachtet wurde, ist durch mikroskopische 
Untersuchung nachzuweisen. 

Anwendung. Wie bei Catechu (8. 679). Gabe 0,3-0,9 g (Brit.). Dient in der 
Technik zum Fărben und Gerben. In Ost- und Siidasien wird es in ausserordentlichen 
Massen als Zusatz zum Betelkauen verwendet, indem man ein Blatt des Betelpfeffers 
um etwas Kalk, ein Stiick Arekanuss und etwas Gambir wickelt und das Ganze zusammen 
kant. 

Pulvis Cateehu eompositus (Brit.). Compound Powder of Catechu. 100,0 
Gambir, 50,0 Kino, 50,0 Ratanhawurzel, 25,0 Ceylon-Zimmt, 25,0 Muskatnuss. Gabe 
0,6-2,4g. 

Tinctura Cateehu (Brit.). Aus 200,0 Gambir, 50,0 Ceylon-Zimmt, 1000 ccm Wein· 
geist (60 proc.) durch Maceration. 

Tinctura Cateehu (Germ.). Aus 1 Th. grob gepulvertem Katechu und 5 Th. ver
diinntem Weingeist (60 proc.). Die Bezeichnung der Germ. "dunkelrothbraun, nur in 
diinner Schicht durchsichtig" trifft besonders fiir die aus Pegu-Katechu bereitete Tinktur 
zu; Wiirfel-Gambir liefert eine Tinktur, welche etwa den Farbenton und die Durchsichtig-
keit der Tinct. Ratanhae besitzt. · 

Trochiscus Cateehu (Brit.). Catechu Lozenge. Aus 32,4 g Gambir, 496,0 g 
Zuckerpulver, 19,5 g arabischem Gummi, 35,5 ccm Gummischleim und q. s. Wasser formt 
man 500 Pastillen, jede enthălt 0,0648 Gambir. 

Garcinia. 
Gattung der Guttiferae-Clusioideae-Gareinieae. 
1. Garcinia Mangostana L. Wahrscheinlich auf Malakka heimisch, in den 

Tropen reichlich kultivirt. Die gerbstoffreiche Fruchtschale dient als Mittel zum Gerben und 
Farben, in der Medicin gegen Diarrhoe. Sie enthălt in schizogenen Sekretbehaltern einen 
gelben Farbstoff Mangostin C20H21105• - Die Friichte sind ein sehr beliebtes Obst. 

11. Garcinia purpurea Roxb. und Garcinia indica Chois. Heimisch in 
Vorder- und Hinterindien. Die Samen enthalten 30 Proc. Fett, von dem man aher durch 
Auskochen nur etwa 10 Proc. erhălt. (Kokum-Oel oder Kokum·Bntter.) Es ist fest, 
weiss, krystallinisch, von mildem Geschmack und Geruch nach Kakao. Es enthltlt reichlich 
Stearin, wenig Myristin, Olein und Laurinsaure. Schmelzpunkt 41-42° C. Er
starrungspunkt 37,6-37,9° C. Verseifungszahl 191,3. Săurezahl 21,1. Esterzahl 170,2. 
Jodzahl 33,14. 

Es findet Verwendung zur Verfălschung: ausgelassener Butter, ferner als Ersatz des 
Cetaceum und des Kakaofettes. 

Die Fruchtschalen verwendet man als Antiscorbuticum ihres Sauregehaltes wegen 
und als Gewiirz znm indischen Curry. Sie sind glănzend-schwarz. 

Die Samen sind nierenformig, abgeplattet, 1-2 cm lang, bis 1 cm breit, von 
brauner Farbe. In der Samenschale Sekretbehălter, im Embryo das deutlich krystallinische 
Fett und einige Aleuronkorner, von denen eines auffallend gross ist; zerstreute Zellen 
des Embryo mit braunem Inhalt, der auf Gerbstoff reagirt. 

III. Garcinia Kola (vergl. Cola). 

IV. Garcinia Morella (vergl. Gutti). 

Gaultheria. 
Gattung der Ericaceae-Arbntoideae-Gaultherieae. 

1. Gaultheria procumbens L. Heimisch in den atlantischen Staaten Nord
amerikas, von Canada bis Carolina. - Verwendung finden die Blătter: 
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Folia Gaultheriae.- .!merikanisches Wintergriin. KanadischerThee. Labrador
thee.- The de Jersey, de montagne ou de Terre Neuve. The rouge.- Wintergreen. 
Box-berry. Mountain-tea. Partridge-berry. 

Beschreibung. Die Blătter sind oval, verkehrt-eiformig bis lănglich, in den 
kurzen Stiei verschmălert, stachelspitzig, 3-4 cm lang, am scharf-zăhnigen Rande etwas 
umgerollt, kahl, lederartig-steif, oberseits dunkelgriin oder brăunlich-griin, unterseits blasser, 
mit wenigen Sekundărnerven, die einen Randnerven bilden. - Spaltoffnungen nur unter
seits, mit 2 Nebenzellen. Sehr vereinzelt dickwandige, kleine Haare. Unter der oberen 
Epidermis 2-3 Schichten von Palissadenzellen. Im Parenchym Drusen von Oxalat. Am 
Rande eine denselben verstărkende Faserschicht. Um die Gefăssbiindel Faserbelege. 

Bestandtheile. Aetherisches Oel (vergl. unten) 5,4 Proe., Gerbstoff, Arbutin 
und Ericolin, Schleim, Zucker, Asche 4 Proc. 

Anwendung :finden die Blătter in Amerika als Genussmittel im Aufguss wie der 
ehinesische Thee; ferner gegen Asthma, hauptsăchlich aber zur Gewinnung des ătheri

schen Oeles. 

11. Gaultheria fragrantissima Wall., heimisch in Ostindien. G. leucocarpa Bl. 
in Java (die Blătter werden wie Betel gekaut), liefern ebenfalls Methylsalicylat. 

Oleum Gaultheriae (U-St.). GaultheriaOI. Wintergreenol. Oii of Winter
green. Wird durch Destillation der Blătter des Amerikanischen Wintergriins (s. oben), 
neuerdings auch viei hău:figer durch Destillation der Rinde von Betula lenta L. gewonnen. 
Beide Oele sind als identisch zu betrachten. 

Eine farblose oder gelbliche, bisweilen durch Spuren von Eisen rothlich gefărbte, 

aromatisch riechende Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,175-1,185, bei 218-221° C. siedend. 
Das Gaultheriaăl ist optisch schwach linksdrehend, das Birkenrindenol optisch inaktiv. Im 
Geruch unterscheiden sich beide Arten etwas von einander (vergl. auch S. 103). 

Sie bestehen beide zu mehr als 99 Proc. aus Salicylsăuremethylester. Man kann 
daher Verfălschungen durch Bestimmung der Verseifungszahl nach KiiTTSTORFER ziemlich 
leicht erkennen. Vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Pflrsieh-Essenz. Sirupus Gaultheriae. 
Rp. Aetheris acetici 1,0 'Vin tergriinsirup. 

AmyHither. acetic. 10,0 Hp. Olei Gaultheriae gtt. V 
Olei Gaultheriae gtt. V Tinctur. Aurant. cort. 10,0 
Spiritut diluti 80,0. Sirupi simplicis 90,0. 

Spiritus Gaultheriae (U-St.). 
Rp. Olei Gaultheriae 50 ccm 

Spiritus (91 °/01 950 ccm. 

WARNER's Safe Cure Medicines. Safe Cure ist eine Abkochung von (angeblich) 
Hepatica nobilis und Lycopus virginicus, versetzt mit Glycerin, Salpeter, Weingeist und 
Wintergriinol. 

Safe Kidney Cure unterscheidet sich vom vorigen nur durch die Mengenverhaltnisse. 
Sali col, eine franzosische Specialitat, enthalt WintergriinOl, Salicylsaure, Methyl

alkohol und Wasser. 

Gelatina. 
1. Gelatina. Gallerte. Gelee (Gall.). Eine Arzneiform. Mit diesem Namen 

bezeichnet man eine nicht fl.iissige, sehr weiche, homogene, gemeiniglich durchsichtige 
oder durchscheinende, nicht plastische, bei gelinder Wărme schmelzende Masse, welche bei 
der Beriihrung in eine zitternde Bewegung gerăth. Die Konsistenz ist so, dass man mit 
einem Loffel glatt davon abstechen kann und an Stelle des Abgestochenen eine Vertiefung 
zuriickbleibt. Als Grundlage einer Gallerte dienen entweder die sub II aufgefiihrte Gela
tine, oder Hausenblase oder Pflanzenschleime und Pektinstoffe. 

Tim der Gallerte aus Pflanzenstoffen die gehOrige Konsistenz zu geben und sie 
dauernder zu machen, giebt man ihr hăufig einen kleinen Zusatz von Hausenblase oder 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 7 6 
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weissem Leim (Gelatina alba). Gewohulich versetzt man behnfs Darstellung einer klaren 
Gallerte die koncentrirte und kolirte Abkochung eines Vegetabils mit etwas Zncker, wenn 
solcher auch nicht vorgeschrieben ist, schaumt unter gelindem Aufkochen ab und macht, 
nachdem die Fliissigkeit auf das vorgeschriebene Maass eingekocht ist, die iibrigen Zusătze 
wie Wein, medicinische Sirupe. Fliichtige Oele werden mit etwas Zucker abgerieben und 
auch andere Substanzen, wie Tinkturen, Bittermandelwasser etc., der noch warmen Fliissig-
keit, also vor dem Gelatiniren, beigemischt. · 

Soll sich die Gallerte iiber vier Tage hinaue konserviren, so ist statt des Zuckers 
Glycerin, auch wohl ein Zusatz von 6 Proc. verdiinntem Weingeist, oder die Glycerin
Gela tine (siehe weiter un ten) als Grundlage nothig. 

. 11. Gelatinae medicatae in lamellis. Gelatine·Lamellen. Eine von Prof. 
ALMEN in Upsala 1869 in den Verkehr gebrachte Arzneiform. Papierdiinne, in gleich
măssige Quadrate von etwa 1,5 cm Seitenlănge getheilte Blăttchen, deren Grundmasse aus 
weisser Gelatine mit Zusătzen von Glycerin, Gummi oder Traganth besteht. Dieser 
Grundmasse ist das Arzneimittel einverleibt, welches gewohnlich zu den sehr stark wir
kenden gehi:irt. Diese Arzneiform soll cine bequeme und namentlich genaue Dosirung von 
Arzneistoffen ermoglichen, welche nur in sehr geringen Mengen verordnet zu werden 
pflegen. 

Der AIJparat zur Herstellung dieser Gelatinelamellen besteht aus einer Glasplatte 
oder Schieferplatte, auf welcher man durch Aufkitten von Glasleisten ein rechteckiges 
Kăstchen von 300 D cm Flăche hergestellt hat (15 >< 20 cm Seitenlănge). Boden und 
Seiten:flăchen werden schwach mit Kakaobutter abgerieben. Benutzt man cine Schiefer
platte, so lăsst sich in diese auch cine Theilung einrit.zen, desgleichen natlirlich in cine 
Glasplatte. 

Alsdann bereitet man unter Erwărmen (fiir 300 qcm) eine Auflosung von 6,0 g 
bester Gelatine in 24,0 g Wasser, fligt 1,0 g Glycerin, ferner die fUr 1100 Lamellen be
rechnete Menge des Arzneistoffes hinzu, welche man, wenn derselbe in Wasser loslich ist, 
zweckmăssig vorher in einem Theile des Wassers auflost. Man mischt alles gut durch 
und giesst die noch lauwarme Fliissigkeit auf die mittelst einer Wasserwaage vollig hori
zontal eingestellte Platte, bez. in das Kăstchen. Nach 24stiindigem Austrocknen an einem 
la u warmen staubfreien Orte lOst man die Gelatineplatte von der Unterlage. Man kann 
die Platte nun mit einer Eintheilung mittelst Bleistift versehen oder die einzelnen Quadrate 
direkt auseinanderschneiden. Kommen diese Arzneiformen einigermassen hăufiger vor, 
so empfiehlt es sich, jedes einzelne Quadrat mittels eines Gummistempels zu signiren, die 
Signatur soll den abgeklirzten Namen des Arzneistoffes und die Dosis enthalteu, z. B. 
Atr. 0,001. - Enthălt die Ausgussplatte cine erhabene oder vertiefte Eintheilung, welche 
sich in der Gelatine-Platte abprăgt, so lăsst man zweckmăssig immer 10 Plăttchen zu
sammen und zwar in 2 Reihen a 5 Stiick. 

Zur Darstellung z. B. von 300 Plăttchen Gelatina lamellata Mo1·phini ace tiei 
sollen genommen werden 36 T:ropfen Glycerin- zu 300 Pl. Gel. Stibio-Kali tartarici 
2,5 Brechweinstein mit 45 Tropfen Glycerin (0,075 in jedem Plattchen). - Gel. Plumbi 
acetici 10,0 Plumbum areticum, 50 Tropfen Glycerin. - Gel. Cupri sulfurici 10,0 
kryst. Kupfervitriol, 40 Tropfen Glycerin. - Gel. Ferri sulfurici: 20,0 Eisenvitriol, 
90 Tropfen Glycerin. Diese Form soll unpassend sein, weil sich das Salz beim Trocknen 
verăndert; so auch Gel. Ferri jodati. - Gel. Extracti Opii: 5,0 Extrakt, 36 Tropfen 
Glycerin. - Gel. Extracti Belladonnae: 5,0 Extrakt, 34 Tropfen Glycerin. - Gel. 
Extracti Hyoscyami: 10,0 Extract, 10 Tropfen oder kein Glycerin. - Gel. Extracti 
Colocyn thidis composi ti 10,0 Extrakt, 36 Tropfen Glycerin. - Gel. Ip ecacuanhae 
opiata: Brechwurzelpulver und Opium aii. 5,0, 80 Tropfen Glycerin etc. Es bewâhrt 
sich diese Arzneiform zur ortlichen Application auf das Auge nud wiirde man nach ALlllEN 
eine Gel. Atropini sulfurici aus 1,0 Gelatine, 8 Tropfen Glycerin, 75 ccm Wasser und 
0,25 Atropinsulfat 400 Blăttchen formen. In ăhnlichem Verhăltniss wâre Gel. Extracti 
Physostigmatis darzustellen. 
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III. Gelatina alba (Erganzb.). Gelatina animalis (Austr. Helv.). Gelatine 
animal (Gall.). Gelatinum (Brit ). Weisser Leim. Thierleim. 

Mit dem Namen Gelatine bezeichnet man einen in die Form von diinnen Tafeln 
bez. Blattern gebrachten Leim, welcher mit besonderer Sorgfalt aus den Knochen von 
Rindern und Kalbern bereitet ist. Zum pharmacentischen Gebrauche eignet sich am besten 
die als Gelatina in foliis. alba Ia oder als Grenetine im Handel vorkommende Sorte. 
Es mag darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir in Deutschland Gelatinefabriken 
z. B. in Hochst a. M. haben, dass indessen die franzosischen und die belgischen Gelatine
sorten sich auch heute noch eines ganz besonderen Rufes erfreuen. 

Farblose, oder nahezu farblose, durchsichtige, diinne Tafeln von glasartigem Glanze, 
geruch- und geschmacklos. - Gelatine lOst sich nicht in Alkohol, auch nicht in Aether. 
In kaltem Wasser quillt sie stark auf, ohne sich zu losen. In heissem Wasser ist sie 
leicht loslich zu einer, je nach der Koncentration mehr oder weniger klebrigen Fliissigkeit, 
die beim Erkalten noch im Verhaltnisse von 1: 100 zu einer Gallerte erstarrt, die ent
weder vollig blank ist oder nur sehr schwach opalisirt. - Die Losung der Gelatine 
reagire neutral. Auf Zusatz von W eingeist entstehe dariu ein weisser, fiockiger Nieder
schlag. Auch aus sehr stark verdiinnten Wă8serigen Losungen werde die Gelatine durch 
Gerbsăure, sowie durch FormaldehydlOsung leicht und vollstăndig gefăllt. Gelatine hinter
lasse beim Verbrennen nicht mehr als 2°/0 Asche. 

Gelatine ist nahezu reines Glutin. Demgemass wird die wăsserige Losung von 
Essigsaure und Ferrocyankalium, ferner durch neutrales und basisches Bleiacetat, durch 
Ferrisulfat, Alaun, Kupfersulfat, Silbernitrat, sowie durch verdUnnte Mineralsauren nich t 
gefăllt. Dagegen wird sie gefallt durch Mercurichlorid und durch Gerbsaure. Die wasse
rig-e Losung des Glutins ist linksdrehend. Gewisse Salze wie Kochsalz, Salpeter, Chlorzink, 
aueh verdiinnte Sauren, z. B. Essigsaure und Salpetersaure, heben die Eigenschaft des 
Glutins zu coaguliren auf. Ebenso wird die Fahigkeit des Glutins zu coaguliren durch 
hăufiges Kochen, ferner durch Erhitzen liber 100° C. vermindert bez. aufgehoben. 

Gelatina glycerinata. Glycerinleim (Erganzb ). 25 Th. weisse Gelatine werden 
mit 25 Th. Wasser iibergossen. Nach halbstiindigem Quellen werden 50 Th. Glycerin hinzu
gefiigt. Die Masse wird durch Erwarmen im Dampfbade unter bestandigem Rii.hren 
gelost." Zur Bereitung von weichem Glycerinleim nimmt man an Stelle von 
25 Th. Gelatine nur 15 Th. 

GelatineiOsung zur subkutanen lnjektion nach LANCERAUX und PAULEsco. Gela
tinae albae 5,0, Natrii chlorati 1,4, Aquae destillatae 200,0. Man sterilisirt die Lăsung im 
zugeschmolzenen Kolbchen bei 120° C. Trii.be, beim Erkalten nicht erstarrende Losungen 
sind unbrauchbar. Vor der Benutzung verflii.ssigt man den Kolbeninhalt durch Erwii.rmen 
auf 37° C. 

Solutio gelatinosa CARNOT. Gelatinae albae 50,0, Calcii chlorati 10,0, Aquae 1000,0. 
Die Lo"ung wird bei 110° C. sterilisirt und dient als ortliches Blutstillungsmittel z. B. in 
Korperhohlen. 

Chromgelatine, Chrom]('im. Man quellt 10 Th. Gelatine oder Leim in 90 Th. 
W asser, lăst durch schwaches Erwii.rmen und fiigt unmittelbar vor dem Gebtauche unter 
Lichtabschluss (photographisches Dunkelzimmer!) eine Lăsung von 2 Th. Kaliumdichromat 
in 10 Th. Wasser hinzu. Wird dieser Leim dem Lichte ausgesetzt, so wird die Chromsaure 
zu Chrumoxyd reducirt und die Gelatine wird in W asser unquellbar und unlăslich. Man 
benutzt diesen Leim zum "Gelatine·Druck", ferner zum Kitten und Kleben, z. B. von 
Pergamentpapier. Letzteres muss vor dem Zusammenkleben befeuchtet werden. Das 
Kleben nimmt man im Dunkelzimmer bei rothem Licht vor, lasst rasch trocknen und setzt die 
Gegenstande alsdann dem Lichte aus. Der Leim ist in schwarzen Flaschen aufzubewahren, 
am besten aher vor der Bereitung frisch darzustellen. 

Gelatina japonica. Als Tjen-Tjan, Isinglass, Colle vegetale etc. kommen 
aus J apan und China vegetaLilische Leime in den Handel, welche dort aus Seetang, ess
barem Secgras, Scekraut, Seekohl etc. gewonnen werden. Diese "Schleime" sind haltbarer 
als Gelatine und haben eine grossere gelatinirende Kraft. Die '/2 proc. Lăs ung derselben 
giebt eine ebenso steife Gallerte wie eine 3-5 proc. Gelatinelăsung. 

Gelatine-Leim, franzosischer oder belgischer. Ist ein fast farbloser durchsich
tiger Leim, also eine farblose Gclutine in dicken Leimtafeln, wclcher namentlich zur Fa
brilmtion von Gelatinekapseln dicnt (.s. S. 610). 

76* 
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11undleim. 10 Th. Gelatine und 1 Th. Zucker werden gelost und in die Form 
runder Scheiben gebracht. 

Gelose. Agar-Agar wird in Streifen geschnitten, diese 24 Stunden in 6 proc. Salz
săure macerirt, dann .mit Wasser gewaschen und 24 Stunden in 5proc. Ammoniakfliissig
keit macerirt und wiederum mit W asser gewaschen. Die so gereinigten Agarstreifen lost 
man in siedendem Wasser. Die Losung wird kolirt, eingedampft, der Riickstand ge
trocknet und gekOrnt oder man streicht die LOsung auf Glasplatten und stellt Lamellen dar. 

Tannocol der Berliner Aktien-Gesellschaft fiir "Anilinfabrikation. 10 l 
einer 1 proc. Gelatinelosung werden mit 2 l 5proc. TanninlOsung gefăllt. Der Niederschlag 
wird abfiltrirt, mit Wasser gewaschen und gepresst. - Der Pressriickstand wird zerbrochen 
und in diinner Schicht bei mittlerer Temperatur an der Luft solange getrocknet, bis er 
im W asserbade nicht mehr schmilzt, dann bei 150° C. getrocknet, schliesslich gepulvert. 

Schwach gelhliches, geruchloses und geschmackloses Pulver. 
Glutek.tone, Leimstifte, HELFENBERGER. Enthalten als Korper Glycerinleim mit 

Zusatzen von Alpha-Eigon, Zinkoxyd mit Salicylsănre oder Ichthyol, bezw. beiden in ver
schiedenen Starken. Zum Gebrauche năsst man die zu behandelnde Hautstelle mit einem 
feuchten Schwamme und reibt dann mit dem Glutekton solange, bis sich ein diinner Ueber
zug einer Leimdecke gebildet hat. Bei Ekzemen. 

IV. Gluten fabrile. Leim. Tiscblerleim. Entsteht durch anhaltendes Kochen 
leimgebender Gewebe mit \Vasser. Man unterscheidet zwei verschiedene Arten von Leim: 
das aus den permanenten Knorpeln gewonnene Chondrin (Knorpelleim) und das aus 
Knochen und Haut entstandene Glutin. Das Chondrin (der Knorpelleim) kommt wegen 
seiner geringeren Bindekraft weniger in Betracht als das Glutin. Je nachdem dieses aus 
Knochen oder Hautabfallen gewonnen wird, bezeichnet man den fertigen Leim als 
"Knochenleim" oder "Hautleim bez. Lederleim". 

Knochen geben beim Diimpfen direkt eine Leimlosung, welehe in Vacnumapparaten 
koncentrirt und alsdann zum Erstarren gebracht wird. - Oder man macerirt die Knochen 
mit Salzsăure, entsăuert den zuriickbleibenden Knorpel mit Kalkmilch, wiischt ihn mit 
Wasser und verkocht ihn bis zur Leimbildung mit Wasser. Hautabfiille werden zu
năchst lăngere Zeit mit Kalkmilch behandelt, dann gewăssert und schliesslich durch 
liingeres Kochen mit Wasser zu Leim gelost. 

Der Leim kommt in ausserordentlich verschiedenen Sorten im Handel vor. Als 
Kolner Leim bezeichnet man eine helle, klare Leimsorte (aus Haut, Leder) von besonders 
guter Klebkraft. Knoehenleim ist gewohnlich etwas triibe infolge kleiner Mengen bei
gemengten Calciumphosphats. Beziiglich der Priifung des Leimes lassen sich bestimmte 
Vorschriften nicht geben, da hieriiber noch keine Uebereinstimmung herrscht. Guter Leim 
ist in der Regel hell, nicht dunkel gefărbt, indessen ist dieses Moment nicht ausschlag
gebend, da es auch dunkle Leimsorten von vorziiglicher Kiebkraft giebt. Man verlangt 
von gutem Leim, dass er glanzend, durchscheinend, hart und sprode, an der Luft t.rocken 
sci, beim Biegen kurz abbreche und einen glasartig kurzen Bruch gebe. In kal tes 
Wasser gebracht soll er selbst nach 48 Stunden nur stark gequollen, aher nicht vollig 
zerflossen sein. Einige betrachten auch die W asseraufnahmefăhigkeit des Leimcs als ein 
Merkmal zd Beurtheilung, d. h. sie halten den Leim fiir den besten, von welchem eine 
Gewichtseinheit innerhalb 24 Stunden bei gewohnlicher Temperatur das meiste Wasser 
aufnimmt. 

KISSLING fand bei zahlreichen Analysen von Tafelleim: 12,3-18,0 Proc. Wasser, 
1,0-5,1 Proc. Asche, 0-0,8 Proc. fl.iichtige Săure, 0-40,0 Proc. in Wasser unlosliche 
Bestandtheile. Die zuverliissigste Priifung ist die mechanische: Man Ieimt zwei Stiicke 
Holz zusammen und bestimmt das Gewicht, welches erforderlich ist, um dieselben aus
einander zu reissen. Diese Priifung wird von Special-Laboratorien ausgefiihrt.. 

Fiir die Klebkraft des Leimes ist seine Vorbereitung und Behandlung von grosser 
Bedeutung. Die beste Klebkraft wird erzielt, wenn man den Leim 12-18-24 St~nden 
in Wasser quellen liisst, dann das iiberschiissige Wasser abgiesst und den gequollenen 
Lcim im Wasserbade (!) bis zur Auflosung erhitzt. Ueber freiem Feuer wird dcr 
Leim leicht iiberhitzt (angebrannt), wodurch er an Klebkraft einbiisst. Die Klebkraft 
wird auch verringert, wenn der Leim oft im Wasserl)ade wieder fliissig gemacht wird. 
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Kasein-Leim ist eine Aufliisung von fettfreiem Kase1n in gesăttigter Boraxliisung 
und kann Leimliisung und arabisches Gummi vielfach ersetzen. 

Eiweissleim ist ein durch beginnende Faulniss veranderter Kleber. Zu seiner Dar
stellung wii.scht man Kleber mehrmals mit Wasser und setzt ihn einer Temperatur von 
15-250 C. aus. Der Kleber beginnt sich zu zersetzen und wird fiiissig. Man giesst dann 
in Formen und bringt diese in einen auf 25-30° C. erwii.rmten Raum; nach 24-40 Stunden 
sind die obercn Schichten hart geworden. Man nimmt dann die Tafelchen heraus, breitet 
sie - die hart gewordene Seite nach unten - auf Drahtgeweben aus, bringt sie in den 
Trockenraum und trocknet sie. Dient zum Leimen des Holzes, des Leders (in der Schuh
macherei), zum Kitten von Steingut, Glas, Porcellan, Perlmutter. Aucb in der Druckerei 
und Farberei verwendet. 

Kleberleim ist ein Gemisch von Kleber und gegohrenem Mehl und hat nnr ein 
geringes Klebevermogen. 

Russiseher Leim ist undurchsichtig, weiss und verdankt dieses Aussehen einem Zu
satze von Bleiweiss, Bleisulfat, Zinkweiss, Kreide oder Barytweiss. Ein solcher Leim bat 
bei weitem nicht die Klebkraft wie gewiihnlicher, guter Leim. Auch mit Bleichromat gelb 
gefarbter Leim kommt vor. 

Colligamen. Leimbinde. V on E. DIETERICH erfundenes Verbandmateriol. Mit
tels maschineller Einrichtungen werden Mullbinden einseitig mit Leimliisungen bestricben. 
Zum Gebraucbe werden die Binden rascb in kaltes Wasser eingetaucbt, mit der Strichseite 
auf die Hautstelle aufgeklebt und mit etwas Watte oder einer .Binde bedeckt. Sie ermiig
licben in bequemer und billiger Weise die Anlegung eines UNNA'scben Dauerverbandes. 

Leim in Pulverform liefert C. M. 0ERTEL in Forcbbeim in Bayern. 
Appreturmasse fiir Leinen und Baumwolle. Leim 30 Th., Wasser 40 Tb., Starke

sirup 30 Th., Glycerin 10 Th. dampft man auf 100 Th. ein, (B. FIBCHER.) 
Buehdruck.erwalzenmasse. 500 Tischlerleim lăsst man mit 2000 Wasser quellen, 

giesst das nicht aufgesogene W asser ab, fiigt 500 Glycerin zu und dampft im Dampfbade 
bis auf 1000 ab. DIETERICH. 

Hek.tographen-Masse. 1) Gelatinae 200,0, Glycerini 2400,0, A.quae 1125,0. -
2) Gelatinae 160,0, Aquae 250,0, Glycerini 600,0, Saccbari albi 250,0. - 3) Vorscbrift 
des franziisischen Arbeitsministeriums. Kiilner Leim 100,0, Glycerin 500,0, Wasser 
375,0, Baryumsulfat gefallt 25,0. 

Tinte zum Hek.tographen. Methylviolett, Alkobol, Gummischleimje 5,0, Wasser 35,0. 
Syndetik.on. Unter diesem Namen werden verschiedene Praparate als Kitte und 

Leime verkauft. 1) 100 Th. gebrannter Kalk werden mit .'>0 Th. Wasser geliischt, das 
iiberstebende Wasser wird abgegossen. Dann liist man 60 Tb. Meliszucker in 180 Th. 
Wasser, setzt der Liisung 15 Th. geliischten Kalk zu, erwărmt auf 75° C. und stellt unter 
iiftercm Umschiitteln einige Tage bei Seite. In 255 Th. dieser klaren Liisung liist man 
60 Th. Kiilner Leim auf. 2) Gummi arabicum 10 Th., Zucker 30,0, Natronwasserglas 100,0. 
3) Ein von mir kiirzlich untersuchter Syndetikon war eine Liisung von Leim in Essig
săure mit 45 Proc. Trockenriickstand. B. FrsCHER. 

Azotina ist ein Diingemittel, aus Wolleabfallen (Lumpen) durch Behandeln mit iiber
hitztem W asserdampf dargestellt. 

Epilepsie-Mittel, Sebaudauer der Frau Majorin WITTICH. Abgetheilte Pulver 
einer mit Muskatnuss aromatisirten thieriscben Hornsubstanz. Angeblich dienen zur Be
reitung: Echte Elensklauen, echte Perlen und ein Sekret aus dem Sprunggelenk der Hasen. 

Gelanthum·UNNA. Eine Hautfirniss-Grundlage, etwa von der Konsistenz der Gly
cerinsalbe. Besteht aus Gelatine, Traganth, Glycerin, W asser. Wird durch Zusatz kleiner 
Mengen Eosin auch hautfarbig hergestellt. 

Gelatinepapier, wasserdiehtes. Man bestreicht Papier auf beiden Seiten mit 
einer Liisung aus 1 Th. Gelatine, 1 Th. Glycerin und 4 Th. Wasser, lăsst den Ueberzug 
test werden, taucht dann das Papier in eine Liisung von 1 Tb. Formalin (40proc.) und 
7 Th. W asser, lăsst abtropfen und hii.ngt zum Trocknen auf. 

Gelatiue-Folien, unliisliehe. Gelatineplatten werden in einer Losung von Form
aldehyd getaucbt und hierauf getrocknet. D.R.P. 91505. 

Gelatoidpapiere sind Bromsilbergelatinepapierc , welche durch Behandeln mit 
Forrnaldehyd gehartet worden sind. 

Gelatino-plastique, Masse zu Suppositorien, Vaginalkugeln, A.nthro
phoren etc. Gelatinae 1.5,0, A.quae 60,0, Glycerini 50,0. 

Glycel"itum Gelatinae, amerikaniscbes Mittel auf Brandwunden. Gela
tinae albae 30,0, Glycerini 4,0, Acidi carbolici 1,0, A.quae 64,0. 

Krystallsehline znm Weinkliiren ist eine Mischung aus Gelatine und Alaun aii. 
(J. NESSLER.) 

Poteline. Eine Erfindung eines gewissen PoTEL. Ist eine Mischung von Gelatine, 
Glycerin und Tannin in verschiedenen Verhăltnissen. Dient zu Flaschenverschliisscn, zuni 
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Einhiillen von Fleisch, mit Farbstoffen , Baryumsulfat und Zinkoxyd versetzt zu allerlei 
Gebrauchsgegenstănden. 

Snblimatgelatine nach PrcK, Gelatinae albae 30,0, Aquae 45,0. Man lăsst quellen, 
erwllrmt, mischt hinzu Glycerini 25,0, Hydrargyri bichlorati 0,05 in wenig Wasser geliist 
und giesst in Tafeln aus. Zum Aufpinseln bei Ekzemen. 

Tannalinhăute, FILM's. Sind die mit Formaldehyd gehărteten Gelatineblătter. 
Tannalin heisst die zur Hărtung der Gelatine dienende schwache Formaldehyd

liisung. 
Vaginal-Tampons Dr. FISCHER's. Sind konische Gelatinekapseln, welche das Medi

kament auf Watte vertheilt einschliessen. Die W atte ist an einem durch den Deckel ge
zogenen Seidenfaden befestigt. Bei der A pplikation Sl'hmilzt die Gelatine, man wartet 
10-15 Minuten und zieht alsdann den Tampon an dem Faden heraus. 

V. Cornu Cervi raspatum. Cornu Cervi tornatum. Rasura Cornus Cervi. 
Geraspeltes Hirschhorn. Der Edelhirsch, Cer<~us Elaphus L., ist ein in Wăldern ein
heimischer Wiederkăuer und Zweihufer aus der Familie der Hirschthiere (Cervina). Nur 
das Mănnchen trăgt ein Geweih, welches es zur Brunstzeit abwirft. 

Das Hirschhorn kommt van verschiedener Giite in den Handel, entweder als Abfall 
van verarbeitetem Hirschhorn, ader besonders aus den grosseren Stiicken des Abfalls ge
raspelt. Erstere Sorte, Cornu Cervi raspatum, ist schwer an Gewicht und hochstens 
zu Abkochungen verwendbar, dagegen ist d1e zweite etwas theurere, aber schon weisse urrd 
durch Abdrehen des Hirschgeweihes gewonnene Sorte, Cornu Cervi tornatum, besonders 
fiir Theegemische zu empfehlen. 

Bestandtheile. Das Hirschhorn besteht aus ungefăhr 25 Proc. Ioslicher thieri
scher Materie (Leim), 50 Proc. Calciumphosphat, 15 Proc. Calciumkarbonat und 10 Proc. 
Feuchtigkeit nebst geringen Mengen anderer Salze und unlOslicher thierischer Materie . 

.Anwendung. Das Hirschhorn war friiher ein billiges Gelatinematerial, welches 
aber heute, wo wir eine sehr reine Gelatine durch den Handel beziehen, in dieser Be
ziehung werthlos geworden ist. Hin und wieder ist es ein Bestandtheil van Thee
mischungen fiir Kinder. 

Cornu Cervi ustum, Gebranntes Hirschhorn. Dieses wird durch Conchae prae
paratae ersetzt (s. S. 552). 

Gelee de corne de cerf. (Gall.). Cornu Cervi raspati 250,0 wird mit Wasser ge
waschen, dann mit 2000,0 destillirtem Wasser bis auf 1000,0 eingekocht. Man kolirt, 
presst ah, fiigt 125,0 Zucker sowie den Saft einer Citrone und nach dem Erkalten ein zu 
Schaum geschlagenes Weissei zu. Man klart durch Aufkochen, kolirt ader filtrirt, dampft 
ein, bis eine Probe starr wird, setzt dann die Citronenschale hinzu, erwarmt kurze Zeit, 
kolirt und lasst erstarren. 

Decoctnm album Sydenhami. Apozeme blanc. Cornu Cervi raspati, Micae Panis 
albi aă 15,0 kocht man mit Aquae 1000,0 zur Kolatur 700,0 und fiigt hinzu Gummi ara
bici 7,5, Sacchari albi 15,0, Aquae Aurantii florum 10,{). 

Gelatina Cornn Cervi artiflclalis. 
Rp. 1. Gelatinae 10,0 

2. Aquae 60,0 
3. Acidi citrici 0,5 
4. Vini albi 10,0 
5. Glyeerini 20,0. 

Man Hist 1 in 2, fiigt die Losung 
von 3-5 hinzu, seiht durch und 
sctzt Aquae q. s. ad 100 zu. 

Massa gelatinosa 

fiir Vaginalkugeln etc. 

Rp. Gelatinae albae 10,0 
( ~lycerini 45,-50,0 
Aquae 10,0. 

Gelatina roborans. 
Weingelec (Miinch. Ap.-Y.) 

ltp. Gclatinac albac 5,0 
Aquae destillatae 50,0 
Sirupi Saechari 200,0 
Vini albi 375,0 
Succi Citri 0,5. 

Bereitung wie vorher. 

Fliissiger Leim. Kaltfliissiger Leim. Glutinum fluidum. Dieses Klebemittel, 
welches den gewohnlichen Tischlerleim keineswegs ersetzen kann, wird in verschiedener 
Weise hergestellt. 

1) Man lasst 100 Th. Kolner Leim in Wasser quellen, giesst den Ueberschuss des 
Wassers ab, giebt 100 Th. verdiinnte Essigsăure (30proc.) hinzu, erwiirmt 12-24 Stunden 
im W asserbade oder so lange, bis der Leim beim Erkalten nicht mehr gelatinirt, stumpft 
dann die Săure mit Ammoniak soweit ab, dass der Leim nicht mehr als 2 Proc. freie 
Essigsăure enthălt und dampft auf 220 Th. ein, wenn der Leim sehr dick ader auf 290 bis 
300 Th. ein, wenn er diinner sein soll. Schliesslich giebt man noeh etwas Thymol zu. 
(B. FrscHER.) 

2) Man lăsst 100 Th. Kolner Leim mit 100 Th. Wasser quellen, liist unter Erwărmen 
und versetzt die Fliissigkeit mit 20 Th. roher Salpetersăure von 1,33 spec. Gew. Sollte 
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der Leim nach dem Erkalten nicht fiiissig bleiben, so erwărmt man und setzt noch 3 bis 
5-10 Th. der Săure hinzu. 

3) Man lăsst 100 Th. Wasser mit 250 Th. Kolner Leim quellen, setzt 50 Th. 
reine (25proc.) Salzsăure, sowie 25 Th. Zinkvitriol zu und digerirt 12 Stunden im 
Wasserbade. 

4) Man liist 10 Th. Leim und 10 Th. Chloralhydrat in 50 Th. Wasser. D.R.P. 77108. 

Klebleime. 
1) Klebleim fiir sog. gummirte Etiquetten. 100 Th. Kolner Leim (ader 

Gelatine-Leim s. S. 1203), 40 Th. Zucker und 30 Th. arabisches Gummi werden in 200 Th. 
W asser geliist und mit einer Liisung von 5 Th. Alaun in 20 Th. W asser versetzt. Die 
durch schwaches Erwărmen verfiiissigte Leimmasse wird auf die Riickseite des Etiquetts 
aufgestrichen und bei gewiihnlicher Temperatur getrocknet. 

2) Klebmittel fiir Sig·naturen in feuchten Kellern. 30 Th. Kolner Leim 
in 100 Th. Essig von 6 Proc. aufweichen, dann mit einer Anreibung von 50 Th. feinem 
W eizenmehl mit 400 Th. kaltem W asser vermischen und das Ganze einige }Iinuten auf

kochen. 
3) Klebmittel fiir Papier auf Weissblech. A) Man verwendet eine Liisung 

guten Leimes, welcher etwas Calciumchlorid zugesetzt ist. 
B) 1\lan bestreicht die zu beklebende Stelle der Biichse mit verdiinntem Dammar

lack und klebt dann das Papier mit Leimliisung an. Noch mehr zu empfehlen ist, den 
Lackanstrich nach dem Trocknen noch mit etwas Schmirgelpapier rauh zu reiben. 

Kitte. 
1) Kitt fiir Elfenbein, Knochen, Perlmutter, weisse Steine etc. 15,0 

Hausenblase klein geschnitten behandelt man mit 200,0 destillirtem W asser in der Wărme 
des Wasserbades, kolirt die Liisung, liist darin ferner 25,0 Gelatine-Leim, dampft bis auf 
140,0 in der Wărme des Wasserbades ein, setzt der heissen Fliissigkeit unter Umriihren 
zuerst bestes Zinkweiss 15,0 mit Wasser in einem Morser hiichst fein zerrieben und dann 
cine Liisung van 0,5 Mastix und 1,0 Lărchenterpenthin in 10,0 Weingeist hinzu. 

2) Kitt fiir Holz mit Glas, :1\'Ietall etc. 100 Th. Tischlerleim werdcn in 50Th. 
\Vasser in der Wărme des Wasserbades gelost und mit 10 Th. Kalkhydrat und 10 Th. 
Kreide gemischt. 

3) Hol z au f G 1 as. Gelatine wird in Essigsăure in der Wărme geliist. Die Losung 
muss von teigartiger Konsistenz sein und warm angewendet werden. 

4) Kitt zum Verfugen der Fussboden. Ocker, Sagemehl, Leim zu gleichen 
Theilen. Man lăsst den Leim in Wasser quellen, fiigt Săgemehl und Ocker sowie W asser 
q. s. hinzu, dass ein in măssiger Wărme steifer Erei entsteht. 

Gelatina Acidi aeetici UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 10,0 
Aquac destillatae 35,0 
Glycerini 50,0 
Acidi acetici glacialis 5,o. 

Gelatina Acid! salicylici UNKL 

r. 5 .Proc. 

Hp. Gelatinae albae 10,0 
Aquae destillatae 45,0 
Glycerini 40,0 
Acidi salicylici 5,0. 

II. 10 Proc. 

Rp. Gelatinae albae 10,0 
Aquae destillatae 35,0 
Glycerini 45,0 
Acidi salicylici 10,0. 

III. 20 Proc. 

Rp. Gelatinae albae 10,0 
Aqnae destillatae 20,0 
Glycerini 50,0 
Acidi salicylici 20,0. 

Gelatina Alnminil acetici UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 55,0 
Glycerini 30,0 
Aluminii acetici sicci 10.0. 

fJelatina Argillae VxxA. 

Rp. Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 55,0 
Glycerini so,o 
Argillae 10,0. 

Gelatina Chlorali hyclrati UNXA. 

Hp. Gelatinae albae 10,0 
Aquae destillatae !0,0 
Glycerini 40,0 
Cblorali bydrati 10,0. 

Gelatina Camphorae UNNA. 

Rp. Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 65,0 
Glycerini 25,0 
Camphorae 5,0. 

Gelatina Zinc! vnlgaris UNNA. 

Rp. Gelatmae albae 3,0 
Zinci oxydati 3,0 
Glycerini 5,0 
Aquae 9,0. 

Gelatina Zinc! dura U""·' 

Rp. Gelatinae albae 4,0 
Zinci oxydati 3,0 
Glycerini 5,0 
Aquae !-J,O. 
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Gelatina mollis BEIERSDOltF. 

Rp. Gelatinae albae 10,0 
Aqoae 40,0 
Glycerini 40,0 
Zinci oxydati 10,0. 

Gelatina dura BEIERSDORF. 

Rp. Gelatinae albae 15,0 
Aqoae 35,0 
Glycerini 40,0 
Zinci oxydati 10,0. 

Gelatina mollis MIELCK. 

Rp. Gelatinae albae 15,0 
Aquae 45,0 
Glycerini 25,0 
Zinci oxydati 15,0. 

Gelatina dura MIELCK. 

Rp. Gelatinae albae 20,0 
Aqoae 40,0 
Glycerini 25,0 
Zinc! oxydati 15,0. 

Gelatina amygdalata. 
Blanc-manger. 

Rp. 1. Amygdalarom dolcium 10,0 
2. Sacchari albi 5,0 
3. Aquae Aorantii florum 2,0 
4. Gelatinae Cornu Cervi artificialis 100,0. 

Man stosst 1-3 zum feinen Brei an, erwiirmt 
diesen im Wasserbade mit 4 und kolirt. 

Gluten glycerinatum. 
Flaschenleim. 

Rp. Glotinis fabrilis 100,0 
Aquae 
Glycerini ăă 50,0. 

Ilient zum Ueberziehen von Flaschenhlilsen an 
Stelle der Stanniolkapseln und des Flaschenlackes 
und kann durch Theerfarben beliebig gefiirbt 
werden. 

Speeles Infantium. 
Kinderthee. 

Rp. Comus Cervi albi tornati 60,0 
Radicis Liquiritiae 15,0 
Radicis Althaeae 3,0 
Fructus Foeniculi non contosi 22,0. 

Species J,ongovallenses. 
Langcnthaler Thee. 

Rp. Cornus Cervi tomati 
Florum Calendulae 
Florum Cyani ăă 15,0 
Theae nigrae Sinensis 50,0 
Tmgacanthae 5,0. 

Speeies Pnerperarom. 
The de Femme en couche. Kindbettthee. 
Rp. Comos Cervi tornati 60,0 

Florum Malvae silvestris 
Florum Paeoniae 
Florum Tiliae sine bracteis 
Florum Primulae iiâ 5,0 
Fructus Anisi 
Fructus Foeniculi ăă 10,0 
Fructus Ceratoniae 
Radicis Liquiritiae aâ 20,0. 

Gelsemium. 
Gattung der Loganiaceae - Loganioideae - Gelsemieae. 
1. t Gelsemium sempervirens Ait. Heimisch von Virginien bis ·Texas und 

Florida. Schlingender Strauch mit gegenstăndigen, lanzettlichen, gestielten Blattern und 
wenigbliithigen, axillaren Bliithenstănden, die zuweilen auf die Endbliithe reducirt sind. 
Bliithen gross, trichterformig, gelb. - Verwendung :finden die Wurzel und die unter
irdischen Stengeltheile. 

t Radix Gelsemii (Erganzb. Helv. Brit.). Rad. Anonymos. Gelsemium (U-St.). 
- Gelsemiumwurzel. Gelbe Jasminwur.zel. - Rhizome et Racine de gelsemium 
(Gall.). - Gelsemium Root. Yellow Jasmine Root. 

Beschreibung. Die Droge besteht aus meist mehrere cm langen, bis 25 mm 
dicken Stiicken, die stielrund, mit Wurzelfasern besetzt, oft gespalten sind. Die Stiicke 
der Wurzel mattbraun, lăngsrunzlig mit diinner Rinde, ohne Mark, die der Stengel braun 
oder violettbraun, ebenfalls langsrunzlig, oft ausserdem mit Querrissen, mit Mark, das 
aber hil.ufig geschwunden ist. - Ohne Geruch, Geschmack bitterlich. - In den Mark
strahlen der Rinde, die sich nach aussen verbreitern, grosse Einzelkrystalle von Kalkoxalat, 
die bis 40 1-' lang werden. Markstrahlen des Holzes getiipfelt, verholzt, bis 8 Zellreihen 
breit. Jm Bast des Stengels Faserbiindel und Steinzellen, ferner markstăndiges Phloem, 
n den Zellen des Markes hău:fig Krystalle. 

Bestandtheile. Zwei Alkaloide: Gelsemin Ct9H63N~Oa in weissen Krystallen, 
die bei 154-155°0. schmelzen, in Weingeist, Chloroform und Aether lOslich. Mit Kalium
dichromat und Schwefelsaure roth, dann griin. Gelseminin C22liz6N20 3 amorph, sintert bei 
105°0. zusammen, ist bei 120° O. geschmolzen, in Wasser wenig, in Alkohol, Aether und 
Chloroform leicht loslich. Mit Salpetersăure griin, mit Schwefelsăure und Kaliumdichromat 
rothviolett, dann griin. Beide Alkaloide mit Ceriumoxyd und Schwefelsăure rotb. - Ein 
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unter dem Namen Gelseminum im Bandei befindliehes, harzartiges Prăparat enthălt beide 
Alkaloide. Die Alkaloide finden sich im Parenchym der Rinde, im markstăndigen Phloem 
und im Mark selbst. Der Gehalt an Gelsemin betrăgt in derWurzel 0,17 Proc., im Rhizom 
0,2 Proe., im oberirdisehen Stamm fehlt es. Ausserdem enthălt die Droge Gelsemin umsii. ure, 
im Rhizom 0,37 Proc., in der Wurzel 0,3 Proc. Zusammensetzung C13H11 0 5 . Sie bildet 
gelbliehe, nadelformige Krystalle, die bei 206° C. schmelzen. Man hat sie fiir identisch 
gehalten mit Aesculin , was cine neuere Untersuchung nicht bestii.tigt bat. Sie ist in 
ihren Losungen durch starke Fluorescenz ausgezeiehnet. 

JTer{iilscltung. Da die Pflanze in Nordamerika der Bliithen wegen oft den Namen 
"gelber Jasmin" fiihrt, wird sie mit den Wurzeln von Jasminum fructicans L. ver
wechselt, die in der Wurzel im Bast Fasern hat. 

Au{bewahrttng. In der Reihe de11 vorsichtig aufzubewahrenden Mittel, die 
zerkleinerte Wurzel in gelben Hafenglâsern. 

Anwendung. Als Abkoehung, in der Rege! aber als Fluidextrakt oder als 
Tinktur. Man verwendet die Droge bei Neuralgien, Asthma und Keuchhusten. 

FiJ,!. 25 . HU izom uud \Vurzcl von 1 :els~·udum cu' llCI'\'il"co ... . 

t Extractmn Gelsemii alcoole paratum (Gal!.) wird wie Extr. Digitalis alcoolc 
paratum Gal!. (S. 1041, 2.) bereitet. 

t Extractum Gelsemii fluidum (U-St.). Fluid Extract of Gelsemium. Aus 
1000 g gepulverter Wurzel (No. 60) und 91proc. Weingeist im Verdrăngungswege . Man 
befeuchtet mit 300 ccm, făngt zuerst 900 ccm auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt 
her. Es sind etwa 5000 ccm Losungsmittel erforderlich. Gabe 0,05-0,3 mehrmals tăglich. 

t Tinctura Gelsemii (Ergănzb . Helv. Brit. U-St.). Gelsemiumtinktur. Ergănzb . : 
Aus 1 Th. grob gepulverter Wurzel und 10 Th. verdunntem Weingeist (60proc.). Helv. : 
Aus gepulverter W urzel (V) wie Tinct. Cap si ci Helv. ( S. 606). - Brit.: Mittels W ein
geist von 60 voi. Proc. ebenso. - U-St.: Aus 150 g gepulverter Wurzel (No. 60) und 
einer Mischung von 650 ccm Weingeist (91 proc.) und 350 ccm Wasser im Verdrăngungs
wege. Man befeuchtet mit 100 ccm und sammelt l. a. 1000 ccm Tinktur. - Brăunlich
gelbe, blau fluorescirende Fliissigkeit, von welcher 1 ccm mit 5 Tropfen verdiinnter Sal7.
săure und 9 ccm Wasser eine schillernde Losung giebt, worin 1 ccm 1\'lAYER's Reagens 
einen flockigen Niederschlag erzeugt. Vorsichtig aufzubewahren. 

Hochste Einzelgabe: Brit. 0,3-0,9 g. Helv. 1,0 g n. LEWIN 1,0 g 
" Tagesgabe: " 5,0 " " " 3,0 " 

Acetractum Gelsemii fluidum vergl. Acetractum Cocae fluidum S. 870. 
Mixtura antinenralglca HILL. 

Rp. Extracti Gelsemii fluidi 
Kalii bromati 
Kalii bi~arbonici Uă 5,0 
Aquae destillatae 60,0. 

G egen Migriine. 3 mal ti\g!ich 1 TheeiOffel. 
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Liton, gegen Zahnschmerz, ist eine Tinktur aus Gelsemiumkraut 1 : 10. 
{ 1niversalmittel gegen Zahnschmerz, aus einer Kolner A.potheke, bestand 1) aus 

Gelsemiumtinktur, 2) aus Chloralhydrat, Kampher, Gesemiumtinktur und Cajeputol. 

Il. t Gelsemium elegans Benth. Heimisch in China und Sumatra. Enthălt ein 
Alkaloid, das mit denen der vorigen Art nicht identisch sein soll. Wird in China zu 
Giftmorden verwendet. 

Genista. 
Gattung der Papilionaceae-Genisteae-Spartiinae. 

1. Verschiedene Arten enthalten das giftige Cytisin, so G. ramosissima Poir., 
G. spicata Eckl. et Zeyh. 

Il. Genista tridentata (?) in Brasilien, liefert ein ătherisches Oel: Carquejaiil. 
Spec. Gew. 0,9962. Drehung - 31° 15'. Es ist gelb, riecht kampferăhnlich. Enthii1t 
Cine o l und liefert bei der Destillation Essigsăure. 

III. Genista tinctoria L. Fiirberginster. Farbblumen. Gilbkraut. - Gemît 
des teinturiers. Genistrole. Heimisch durch fast ganz Europa bis nach Sibirien. Man 
verwendete die Blătter Herba Cytisogenistae und die Bliithenstănde Snmmitates 
Genistae medicinisch, auch gegen Wasserscheu. Enthălt einen gelben Farbstoff, man 
verwendet sie daher hier und da in der Fărberei (z. B. zur Darstellung des Schiittgelb). 

Aehnlich verwendet man G. ovata W. et K., G. anglica L., G. sagittalis L., 
G. monosperma Lam., G. purgans L. 

IV. Die Fasern von Genista virgata O. C. und einigen anderen Arten werden 
zur Herstellung von Geweben benutzt. 

V. Flores Genistae. Flores Genistae scopariae. Flores Spartii scoparii. -
Ginsterblumen. Besenkrautblumen sind die Bliithen des Cytisus scoparius Lk. 
(syn: Sarothamnus scoparius L.) Familie der Papilionaceac-Genisteae-Cytisinae. 
Heimisch in Mitteleuropa. Sie sind gross, gelb, selten weiss, der Kelch ist zweilippig, der 
Griffel lang, schneckenformig eingerollt. Sie enthalten Spartei:n (vergl. dort). 

Einsammlung. Man pfliickt die Bliithen mit den Kelchen von der im Mai und 
Juni bliihenden Pflanze, trocknet sie sorgfăltig und schnell und bewahrt sie in dicht ge
schlossenen Blech- oder Glasgefăssen auf. Bei sorgloser Behand.lung gehen Farbe und 
Geruch leieht verloren, und man findet deshalb im Handel gewtihnlich die bestăndigeren 
Bliithen von Spartium junceum L. 

J7erwenduny. Hier und da noch als Purgans und Diureticum (vergl. Spartei'num), 
iiusserlich bei Erysipel. 

Scoparii Cacumina (Brit.). Scoparius (U-St.). Summitates Scoparii s. Genistae. 
Herba Spartii Scoparii. - Besenginsterkraut. - Genet a balais (Gall. Suppl.). -
Broom Tops. 

Anwenduny. Aus dem frischen Kraut presst und verwendet man den Saft als 
harntreibendes Mittel, ferner bereitet man daraus ein Extrakt, aus dem getrockneten eine 
Tinktur, giebt indessen seit Reindarstellung der wirksamen Bestandtheile diesen den 
Vorzug. Bekannt ist die Verarbeitung der Zweige zu Besen und Biirsten ( daher der 
Name). Die Knospen werden hier und da statt der Kapern, die reifen, gertisteten Samen 
bisweilen als Kaffeeersatz benutzt. 

t };xtractum Scoparii, Extr. Spartii se o parii. Man digerirt die frischen, 
bliihenden Zweige mit 50proc. Weingeist und dampft zum dicken Extrakt ein. Zu 0,2 bis 
0,4 g mehrmals tăglich. Hochstgabe 0,6 g. 

Extractum Scoparii 1luidum (U-St.). Fluid Extract of Scoparius. 1000 g gc
pulvertes Kraut (No. 60) wird im Verdrăngungswege mittels verdiinntem Weingeist (41proc.) 



Gentiana. 1211 

erschăpft. Man befeuchtet mit 350 ccm, fângt zuerst 850 ccm auf und stellt 1. a. 1000 ccm 
Fluidextrakt her. 

lnfusum Scoparii (Brit.). Infusion of Broom. Aus 100 g geschnittenem Besen
ginsterkraut und 1000 ccm siedendem Wasser. Nach 1/ 4 Stunde abpressen. 

Succus Scoparii (Brit.). Juice of Broom. Frisches Besenginste_rkraut zer
quetscht man, presst den Saft aus und mischt 3 Raumth. desselben mit 1 Raumth. 90 (val.) 
proc. W eingeist. Gabe 3,5- 7,0 ccm. 

'l'inctura StJartii Scoparii wird aus 1 Th. Ginsterblumen und 5 Th. verdiinntem 
Weingeist durch Digestion bereitet. Ebenso eine Tinktur aus dem Samen des Strauches. 

Ginsterextrakt des Pfarrers KNEIPP ist Extr. Spartii scoparii spirituosum. 
Ginsterkraut, Pfarrer KNEIPP's, ist Herba Genistae tinctor. cum floribus. 
Uothlaufmixtur nach TESTEVIN ist eine mit 5 Proc. Salicylsaure versetzte Ab-

kochungvon Besenginsterblumen (100,0-150,0: 1000,0). Man macht damit Umschlage auf 
die erkrankten Stellen und bedeckt mit Guttaperchapapier. 

Wassersucht-Universalmittel von Dr. BEBSER in Berlin ist Besenginster (50,0 = 
M. 1,50). 

Gentiana. 
Gattung der Gentianaeeae - Gentianoideae - Gentianeae. 

1. Eine Anzahl von Arten :finden der bitterschmeckenden Wurzeln wegen allgemeine 
arzneiliche Verwendung, nămlich: Gentiana lutea L. Heimisch auf den mittleren Hohen 
der Gebirge von Portugal bis zu den Donaulandern. Mit 1,5 m hohem, einfachem Stengel. 
Untere Blatter handbreit und doppelt so lang, elliptisch, ganzrandig, in einen breiten 
Stiei verschmălert, mit 5 - 7 Hauptnerven. O bere Blatter sitzend, allmahlich in die 
Hochblătter des Bliithenstandes iibergehend. Alle Blătter gegensUindig. Bliithen gross, 
gelb, Scheinquirle bildend, 5 und 6 zăhlig, die Korolle fast bis zum Grunde in lăng

lich-lanzettliche Zipfel gespalten. Die hautigen Kelche reissen einseitig auf. Gentiana 
pannonica Scopoli. Heimisch in den Alpen, Karp~tthen und dem Bohmerwald. Mit 
glockigem, fast gleichmassig gezăhntem Kelch. Zipfel der Bliithe dreimal kiirzer, als ihre 
Rohre, 6-7zahlig, purpurn mit dunkleren Punkten. Antheren rohrig zusammenhangend. 
Gentiana purpurea L. Heimisch von den Apenninen durch die Alpen bis Norwegen, 
auch in den Karpathen. Korolle glockig, aussen purpurroth, innen gelblich, Bliithen meist 
6 zăhlig. Laubblatter meist 5 nervig. Kelchzahne zuriickgekriimmt. Gentiana punctata L. 
Heimisch in den Alpen, Karpathen und Sudeten. Bliithen mit glockiger, 6-7zăhliger, 
gelber, schwarzpunktirter Korolle. Kelchzahne aufrecht. 

Radi·x Gentianae (Austr. Germ. Helv.). Gentianae Radix (Brit.). Gentiana (U-St.). 
Radix Gentianae rubrae.- Enzianwurzel. Enzian. Rother Enzian. (Volksthiim
lich: Bitterwurzel, Alexiswurzel, Fieberwurzel, Hirschwurzel, Werlaehwurzel).
Racine de gentiane (Gal!.). - Gentian Root. 

Beschreibung. Das bis 4 cm dicke, aufrechte, dicht geringelte und mit 4 schiefen 
Reihen von Knospchen versehene Rhizom bringt jahrlich die dekussirten Laubblatter her
vor und bliiht nach 10-25 Jahren. Danach entwickelt sich eine ader 2 Knospen zu Rhizom
zweigen, die wieder nach einigen J ahren bliihen. N ach un ten geht das Rhizom in die 
eine Lange von 1 m erreichende, wenig verzweigte Wurzel liber. In der Droge ist das 
Rhizom quergeringelt, die Wurzel lăngsfurchig. Sie ist aussen rothbraun, innen gelblich
braun. Vorsichtig und rasch getrocknete Droge ist fast weiss, wird aher nach einiger 
Zeit ebenfalls roth. Um diese Rothung schneller herbeizufiihren, schichten die Enzian
grăber die Wurzeln auf Haufen, die sie festtreten und sich langere Zeit selbst iiberlassen; 
durch die dann eingetretene Gahrung wird die Rothung beschleunigt. Die trockene 
Droge bricht glatt und schneidet sich wachsartig. Der Geruch ist angenehm aromatisch, 
der Geschmack rein und stark bitter. Auf dem Querschnitt lăsst sich mit der Lupe der 
dnnkle Cambiumring erkennen, das Holz ist undeutlich strahlig, die Rinde meist liickig. -
Die Droge ist zu ausserst von 5-10 Schichten flacher Korkzellen bedeckt, an die sich ein 
Hypoderm anschliesst. Die Hauptmasse der Rinde besteht aus Parenchym, in dem die 
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unregelmassig vertheilten Siebstrange leicht aufgefunden werden. Im Holz kleine Gruppcn 
von Gefassen oder einzelne Gefasse und ebenfalls unregelmassig zerstreute Gruppen von Sieb
rohren (Fig. 259). Markstrahlen sind in Holz und Rinde schwer zu erkennen. Stărke fehlt 
der Droge. Im Parenchym erkennt man kleine Oeltropfen und winzige Krystallchen. Die 
Wurzeln der 3 anderen, oben genannten Arten weichen von Gentiana lutea wenig ab, sie 
sind durchweg etwas diinner, im Bau stimmen sie ii.berein. 

Bestandtheile. Den bitteren Geschmack verdankt die Droge dem Glykoside 
Gentiopikrin C20 H30 0 12, wovon sie 1/ 10 Proe. enthălt. Dasselbe bildet farblose Nadeln, 
die sieh leicht in Wasser und verdiinntem Alkohol, nicht in Aether losen. Sie lOsen sich 
in Schwefelsăure farblos, beim Erhitzen wird die Losung karminroth. Mit verdiinnten 
Sauren liefert es Zucker und Gen tiogenin C14 H16 0 5• Ferner enthalt die Wurzel 1/ 10 Proc. 
Gentianasăure lGentisin) C13 H5 0 2 (OCH3) (OH) 2, die blassgelbe, glanzende, geschmack-

Fig. 250. 

lose Nadeln bildet, sie lost sich in Alkalien 
6- mit gelber Farbe, und ist der Methylather des 

Quer~~chnia c.horch Rndix t:eotinouor. 
G Ge/11 se. S Sicbtb ilc. 

1 . 3. 7 Trioxyxanthons. Als weitere gelbe Sub
stanzen werden bezeichnet Gen t enin und 
Quercitrin oder ein Zersetzungsprodukt des
selben. Ferner sind in der Droge enthalten: 
6 Proc. fettes Oei, ein Zucker Gentia
n os e 016 H66 03~, der als Reservestoff dient, 
8 Proc. Asche. 

J' erwechselungen und Ver{iil
schungen. Durch Unachtsamkeit der Samm
ler wenlen gelegentlich die vVurzeln von 
Aconitum Napellus, Veratrum album 
oder Atropa Belladona mitgesammelt, die 
sammtlich stark giftig sinrl. (Vergl. die betr. 
Artikel.) Das Pulver soli mit Ocker und 
dem Pulver von Lign. Guaiaci verfălscht 

werden. Ersteren erkennt man durch die 
Aschenbestimmung, letzteres unter dem Mikro
skop an den grossen Gefăssen, an den Oxalat
krystallen und an der Blaufărbung des alko
holischen Auszuges mit Oxydationsmitteln. 

Einsammlung. Die Wurzeln werden 
im Friihling gesammelt, stărkere der Lange 

nach gespalten, der Gahrung (vergl. oben) unterworfen und hiernach getrocknet. Dieses 
Verfahren giebt der Wurzel die rothlich braune Fărbung, beeintrăchtigt indessen ihre Be
schaffenheit derart, dass man sie nur noch zu Pulvern, Theemischungen oder weingeistigen 
Ausziigen gebrauchen kann. Bei der Extraktbereitung liefert eine derartig behandelte 
Wurzel nur noch geringe Ausbeute; das gewonnene Extrakt ist entweder triibe loslich 
oder wird es in kurzer Zeit. Ein klar losliches Extrakt in moglichst reicher Ausbeute er
hălt man nur aus einer ungegohrenen Wurzel und thut deshalb gut, sich zur Darstellung 
desselben die innen hellfarbige, "unfermentirte" Enzianwurzel zu beschaffen. Es gilt hier 
ein altes Vorurtheil zu iiberwinden. - 100 Th. frische Wurzel geben etwa 30 Th. trockne. 
Das Pulvern der lufttrocknen Droge bedingt einen Verlust von 10-12 Proc. durch Ein
trocknen und Verstăuben. 

A.ufbewahrung. Die Wurzel zieht Feuchtigkeit aus der Luft an, sie wird daher 
in dichten Blech- oder Holzgefăssen, das feine Pulver in braunen Hafenglăsern aufbewahrt. 

Anwendung. Als Bittermittel in Pulver zu 0,25-1,0, als Aufguss (unr.weck
massig, da derselbe zur Gallertbildung neigt), meist aber in den verschiedenen Zuberei
tungen. Als Mittel gegen Trunksucht hat Enzianwurzel sich nicht bewahrt, ebenso nicht 
an Stelle der Laminariastiftc als "Quellmeisel". 
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Extractum Gentianae. Enzianextrakt. Extrait de gentiane. Extract of 
Gen ti an. Germ.: 1 Th. Enzianwurzel in Scheiben von 1-2 mm Dicke zieht man erst 
48, dann 12 Stunden mit je 5 Th. Wasser aus, kocht die vereinigten Pressfliissigkeiten auf, 
dampft auf 2 Th. ein, lOst (in der 2-3fachen Menge) kalten Wassers, lăsst absetzen, 
filtrirt und dampft zum dicken Extrakt ein. - Die Macerationsdauer von 48 Stunden ist 
entscbieden zu lang; die Hălfte geniigt. - Helv.: 1 Th. Enzianwurzel (II) wird zuerst 
mit 5 Th. W asser 24 Stunden, dann mit 3 Th. W asser 12 Stunden ausgezogen, die auf 
3 Th. eingedampften Pressfliissigkeiten mit 1 Th. W eingeist versetzt 3 Tage kiihl gestellt, 
klar abgegossen, der W eingeist abdestillirt , der Riickstand nach 2 Tagen filtrirt und zum 
dicken Extrakt eingedampft. - Austr.: 1 Th. Enzianwurzel wird je 24 Stunden mit 6, 
daun mit 2 Th. W asser ausgezogen, die durch Absetzenlassen geklărten Ausziige aufge
kocht, durchgeseiht und zum dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute etwa 25 Proc. -
Brit. lăsst die Wurzel mit dem zehnfachen Gewicht kochenden, destillirten Wasser iiber
giessen, nach 2 Stunden 15 Minuten lang kochen, auspressen und zum weichen Extrakt 
cindampfen. - U -St.: 1000 g gepulverte Enzianwurzel (No. 20) werden mit 400 ccm Wasser 
befeuchtet, nach 24 Stunden im Perkolator mit Wasser erschopft, der Auszug auf 3/ 4 seines 
Gewichts eingekocht, durchgeseiht und zur Pillenkonsistenz eingedampft. - G all.: 1 Th. 
Enzianwurzel in Scheiben wird mit 5, dann mit 3 Th. Wasser je 12 Stunden ausgezogen, 
die Pressfliissigkeiten na<'h dem Absetzen zum weichen Extrakt eingedampft. - E. Diet.: 
1000 g kleingeschnittene, staubfreie Enzianwurzel zieht man je 24 Stunden mit 3500,0, 
dann mit 2500,0 Wasser aus, ldărt die Ausziige mittels Filtrirpapiermasse (je 20,0) durch 
Aufkochen, Abschăumen und Filtriren, dampft auf 750,0 ein, fiigt 1500,0 Weingeist (90proc.) 
hinzu, filtrirt nach 24 Stunden, zieht den Filterriickstand mit 1250,0 Weingeist (68proc.) 
aus, filtrirt, destillirt 2000 g W eingeist ab, dampft zum dicken Extrakt ein, stellt diescs 
8 Tage kiihl, lost in der dreifachen Menge W asser, filtrirt und dampft ein. Die Ausbeute 
aus gegohrener Wurzel betrăgt bisweilen nur 13 Proc., durchschnittlich 30 Proc. eines oft 
nachtriibenden Extrakts, aus schnell getrockneter W urzel bis zu 40 Proc. eines klar !os
lichen, bedeutend helleren Extrakts. Germ. und Helv. fordern ein in Wasser klar losliches 
Enzianextrakt; trifft das nicht zri, so lost man es in der 2-3fachen Menge kalten Wassers, 
lăsst absetzen, filtrirt und dampft wieder ein. - Innerlich zu 0,5-2,0 g mehrmals tăglich 
in Pillen. 

Extractum Gentianae ftuidum (U-St.). Fluid extract of Gentian. Aus 
1000 g gepulverter Enzianwurzel (No. 30) und verdiinntem Weingeist (41proc.) im Ver
drăngungswege. Man befeuchtet mit 350 ccm, fangt zuerst 800 ccm auf und stellt l. a. 
1000 ccm Fluidextrakt her. 

Tinctura Gentianae. Enziantinktur. Teinture ou Alcoole de gentiane. 
Germ.: Aus 1 Th. mittelfein zerschnittener Enzianwurzel und 5 Th. 60proc. Weingeist 
durch Maceration. Gall.: Aus grob gepulverter Wurzel ebenso. Helv.: Aus Enzianwurzel 
(V) wie Tinct. Calami Helv. (S. 537). Mit Wasser in jedem Verhăltniss !dar mischbar. 

Enziantinktur des Pfarrers KNEIPP ist aus frischer W urzel zu bereiten. 
Vinum Gentianae. Vinum de Gentiana. Enzianwein. Vin de gentiane. 

Oenole de gentiane. Helv.: Aus 5 Th. Enzianwurzel (III) und q. s. Marsalawein zu 
100 Th. Filtrat im Verdrăngungswege. - Gall.: 30,0 geschnittene Enzianwurzel mace
rirt man 24 Stunden mit 60,0 Weingeist (60proc.), fiigt 1000,0 Rothwein hinzu, lăsst 
10 Tage stehen und filtrirt. - Diet.: 50,0 grob gepulverte Enzianwurzel, 1000,0 Xeres-
wein. Nach 8 Tagen abpressen und filtriren. - Ex tempore: 1,0 Enzianextrăkt, 10 Th, 
Enziantinktur, 89 Th. Xereswein. 

Elixir Gentianae (Nat. Form.). 
Enzi!\n-Elixir, Elixir of Gen ti un. 
Rp. 

L Extract. Gentian. fluid. (U-St.) 35 ccm 
2. Liquoris Ferri T~rsulphatis (S. 1147) 25 ccm 
S. Spirit. Cardamom. comp. (Nat. form.) 1) 25 ccm 
4. Liquor. Ammonii caus tiei (10 proc.) 28 ccm 
5. Spiritus (91 proc.) 1 
6. Aqune destillatae J q s. 
7. Elixir aromatici (U-St.) 

!>lan verdUnnt 2 mit 250 ccm kaltem Wasser, 
mischt mit der mit Wasser aii verdfinnten Ll!
sung 4, sammelt den Niederschlag auf einem ge
niissten Musselinseihtuch, liisst vollig abtropfen, 
verrUhrt mit 250 ccm Wasser, b1ingt wieder aufs 
Seihtuch und wăscht in gleichcr Weise nochmals 

mit 250 ccm Wasser aus. Hiemuf befreit man 
den Niederschlag durch Pressen moglichst vonl 
Wasser, wiigt, fUgt 1/, seines Gewichts Weingeist, 
ferner 1, 3 und 750 ccm von 7 hinzu, stellt 24 
Stunden unter bisweiligem SchUtteln bei Seite, 
filtrirt durch Papier und bringt durch Nach
waschen mittels q. s. von 7 auf 1000 ccm. 

Elixlr Gentianae eum Tinetura Ferri Chloridi 
(Nat. form.) 

Elixir of<Oentian with Tincture ofChlo
ride of Iron. 

Rp. 
Tinct. Fcrri Citro-Chloridi (N!\t. form.) 

(S. 1135) 100 ccm 
Elixir Gentiwae (Nat. form.) 900 ccm. 

1) Vorschrift zu dem Compound Spirit of Cardamom. Nat. form.: OI. Car
damomi 2 ceru, OI. Carvi 0,75 ccm, Ol. Cinnamom. Cass. 0,5 ccm, Spiritus (91proc.) 
500 ceru, Glycerin 65 cem, Aq. destill. q. s. ad 1000 ccm. 
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Elixlr Gentlanae et Ferri Phosphatls (Nat. form.). 
Elixir of Gentian and Phosphate of Iron. 
Elixir Gentianae ferratum. Ferrn.ted or 

Ferrophosphated Elixir of Gentian. 

Rp. Ferri Phosphatis soiub. (U-St.) 17,5 g 
Aquae destillatae 35 ccm 

man Hist unter Erwărmen und fligt hinzu 
Eiixir Gentianae (Nat. form.) q. s. ad 1000 ccm. 

Elixir viscerale HUFELANll. 
Rp. Extracti Absinthii 

Extracti Centaurii minor. 
Extracti Gentianae 
Extracti Trifolii ali 5,0 
. A .. quae aromaticae 90,0 
Tincturae aromaticae 5,0. 

1\Iagenmittcl. Thee!Offeiweise. 

Infusum Gentianae compositum (Brit.). 
Compound Infusion of Gentian. 

Rp. Radicis Gentianae 
Corticis Aurantii fruct. ăă 12,5 
Corticis Citri fruct. recent. 25,0 
Aquae destillat. ebullient. 1000,0 

Nach '/• Stunde abzupresscn. Gabe 15-30 g. 

Infusnm Gentianae composltnm (Nat. form.). 
Rp. 

Infusi G-entian. compos. fortior. Nat. form. 1 Vol. 
Aquae destillatae 3 Voi. 

lnfnsnm Gentianae compositnm fortlns. 
(Nat. form.) 

S tronger Corn p ou nd In fu sion of Gen ti an. 
Rp. Radie. Gentian. puiv. (No. 40) 125,0 g 

Fruct. Coriandri ,, 35,0" 
Cort. Aurantii fruct. 35,0" 
Spiritus diluti (41 proc.) q. s. 

lin Verdrăngunnswege hereitet man 1000,0 ccm 
Flnssigkeit. 

Mixtura stomachicâ. 
(Loudoner Vorschrift.) 

Rp. Radicis Gentianae 10,0 
Cortic. A urantii fruct. 3,5 
Rhizomatis Rhei 2,25 
Rhizomatis Zingiberis 1,65 
Aquae q. s. 

J\lan digerirt 3 Stunden und stellt 1000,0 Flilssig 
keit her. Essloffelweise. 

Pllnlae stomachicae SENDNER. 
SF.NDNER's magenstărkende Pillen. 

• Kraft- und 1\lagenpi!Ien. 

Rp. Ferri sesquich1orati crist. 
Acidi hydrochlorici (25 proc.) 
Pulveris aromatici 
Radicis Althaeae 
Sacchari albi ăa 5,0 
Extracti Gen tianae 10,0 
Radicis Gentian. puiv. q. s. 

l\lan formt 300 Pillen, welche mit Zimmt bestreut, 
in einem Glase abgegeben werden. Bei Yerdau
ungsstorungen, Mangel an Esslust 3-4 Stiick 
vor der Mahlzei t. 

Ptisoma Gentianae (Gall.). 
Tisane de Gentiane. 

Rp. Radie. Gentianae concis. 5.0 
Aquae destill. frigidae 1000,0. 

Man macerirt 4 Stunden und seiht durch. 

Pulvls antarthriticus amarus. 

Poudre de Ia Mirandole. 

Rp. Radicis Gentianae puiv. 25,0 
Radicis Angelicae puiv. 10,0 
Pnlvcris aromat.ici 5,0. 

Thce!Offeiweise mit Wein zu nehmen. 

Pnlvis antarthritlcns Portlandi. 
PoRTLAND's antarthritic powder. 

PORTLAND 1 s Gi ch tpul v er. 

Rp. Radicis Gentianae 15,0 
Resinae Guajaci 
Radicis Asari 
Cort. Aurantii fruct. ăă 5,0 
Herb. Centaurii minor. 10,0. 

Thce!Offeiweise mit Wein zu nehmcn. 

Sirnpns Gentianae. 
Sirupus de Gentiana (Gal!.). 

Sirop de gentiane 

Wie Sirup Chamomill. Gal!. (S. 716) . 

Slrnpus Sanltatis Berolinensls. 
Sirupus Vitae lougae. (Sirupus 

mercurialis compos.). 
Rp. Extracti G<'ntianae 1,0 

Extracti Millefulii 2,0 
Melhs depurati 120,0 
Spiritus 10,0 .. 

Tinetnra amara. 
TinrturaGentianae composita. Tinctura 
stomachica. Bittere Tinktur. B1ttcrc 

l\Iagentropfen. llittertropfeu. Gall
tropfen . .Magentinktur. Teinture amere. 

I. Germanica. 

Rp. Radicis Gentianae min. conc. 
Herb Centaurii ,nin conc. 
Cort. Auran tii fruct conc. 

ăă 3,0 
2,0 

li'ruct. Aurant. immat. gr. pulv. 
Rhizom. Zedoar. m in. conc. ăă 1 ,O 
Spiritus diluti (60°/0 ) 50,0. 

Mau Ifisst cine Woche stehen, presst und filtrirt 

Jf. Kation. Form. 
Rp. 

Radicis Gentianae min. conc. 
Herb. Centaurii miu. conc. puiv. 
Cort. Aurantii fruct. conc. 

(N o. 40) aa 50,o 
35,0 

:Fruct. Aurant. imr1 at. gr. pulv. 
Rhizom. Zedoar. min conc. ăă 17,0 
Spiritus d1iuti (60"/0 ) q. s. 
Man bereitet hn Verdrăngungswege 1000 ccm 

Tmktur. 
III. Austriaca. 

Hp. Radicis Gentianae 
l~olior. Tnfolii fibrin. 
Herb. Centaurii min. 
Cort. A urant. fruct. aa 10,0 
Natrii carbonici crist. 5,0 
Aquae Cinnamom. spirit. 500,0. 

Man digerirt 3 Tage. presst und filtrirt. 

Tinctnra amara acida. 
I. Formnl. Berolin. et Colon. 

Rp. Acidi hydrochlorici (25 °/0) 5,0 
Tincturae amarae 25,0. 

Dreimai tăglich 15 Tropfen. 

II. l\liinch. Nosokom. Vorschr. 

Rp. Acid. hydrochior. dilut. (12,5 °/0) 1,0 
Tinctur. amarae 
Tinctur. aromaticae ăă 15,0. 

Tinctnra amara composita. 
Rp. Tinctur. amarae. 40,0 

Tinctur. Am·ant. cort. 
Tinctur. Gentianae ăă 20,0 
Tinctur. Angelicae 
Tinctur. Zingiberis ăă 10,0. 

Tlnctnra amara Tirldis. 
Rp. Tincturae amarae 100,0 

Anilini coeruiei 0,02 vei q. s. 
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Tinetnra Gentianae alealina (Gall.). 
Tei n ture ou Al coo le de Gen tiane alea line. 

Elixir amer de PEYRILHE. Elixir anti
scrophulosum PEYRILHE. 

Rp. Radie. Gentian. gr. pulv. 10,0 
N atrii carbonici crist. 3,0 
Spiritus diluti (60°/0) soo,o. 

l\Ian rnacerirt 10 Tage, presst und filtrirt. 

Tinetora Gentianae ammonlaealis. 
Elixir Gentianae DESCHAMPS. Elixir 

an tiscroph ulos um. 
Rp. Extracti Gentianae 4,0 

Amrnonii carbonici 0,8 
Aquae destillatae 20,0 
Spiritus diluti (60 °/0) 75,0. 

Theelllffelweise. 

Tlnetnra Gentlanae eomposlta. 
Compound Tincture of Genttan. 

1. Bri tannica. 
Rp. Radie. Gentian. concis. 100,0 

Corticis Aurant. fruct. 37,5 
Semi n. Cardarnomi cont. 12,5 
Spiritus (45 proc.) 1000 ccm. 

Durch Maceration zu bereiten. 

II. United States. 
Rp. 1. Radicis Gentian. pulv. No. 40 100,0 

2. Curtic. Aurantii fruct. No. 40 40,0 
3. Fruct Cardarnomi N o. 40 10,0 
4 {f:ipiritus (91 °/0 600 ccm} q. s. 

· Aq uae des tillatae 400 ccrn 
Man macerirt 1-3 mit 100 ccm von 4 24 Stunden 

und sammelt dann im Verdrăngungswege 1000 
ccm Tinktur. 

Tinctnra roborans. 
Rp. Corticis Aurant, fruct. 20,0 

Corticis Quercus 80,0 
Radicis Caryophyllntae 60,0 
Radicis Gentianae 85,0 
Spiritus diluti (70Voi."/o) 700,0 
Aquae Menthae pip. 850,0. 

Tinctnra sallna Hdensls. 
Rp. Cortic. Aurant. fruct. 

Radie. Gentianae aii 20,0 
Kalii cai bonict 80,0 
Aquae fervidae 250,0. 

Nach dem Erkalten fiigt man hinzu 
Spiritus (90 Voi. 0/0 ) 100,0. 

Durch Digestion zu bereiten. 

Vinnm Gentlanae compositnm. 
Vinum amarum. Bitterwein. Magenwcin. 

20,0 

Vet. 

Rp. Extracti Gentianae 
Tincturae Aurant. cort. 
Tincturne aromaticae 
Vini Xerensis 

50,0 
30,0 

900,0. 

Eleetnarlum stomachieum. 
Appetitlatwerge fiir Pferde. 

Rp. Radie. Gentian. gr. pulv. 
Rhizom. Calami 
Fruct. Juniperi 
Fruct. Carvi 
Semin. Foenngraeci • 
Farinae Secalis 
Semin. Sinapis pulv. 
Sirupi communis q. s. 

iiii 100,0 

ăă fiO,O 
25,0 

Vet. Kraft· nud Reizpnlver tiir Pferde. 
Rp. E'emin, Strychni pulv. 6,0 

FPrri sulfurici " 30,0 
Radicis Gentian. pulv. 45,0 
Pulver. aromatici 15,0. 

Divide in pm·t XII. 

v~t. Pnlver gegeu Hantpusteln IiARVEY. 
Rp. Radie. Gentianae pulv. 

N atrii hyposulfurosi aii 90,0 
Semin. Lini pulv. 60,0. 

Divide in part. XII. 

Vet. Pnlvis cordialls. 
Poudre cordiale tonique Lebas (Gall.). 
Rp. Radicis Gentianae pulv. 250,0 

Salis marini 125,0 
Ferri oxydati (Capit. mort.) 25,0. 

Vet. Pulver gegen blaue Miloh. 

Vet. 

Rp. Radie. Gentianae gr. pulv. 
Rhizom. Calami 
Fruct. ,Juniperi 
Herb. Absinthii 
Cretae alhac ăă. 

Pnlvis Equornm. 
1. Fresspulver fiir Pferdc. 

Rp. Radicis Gentian. gr. pulv. 500,0 
Natrii sulfuric. 250,0 
N atrii bicarhon. • 
N atrii chlorati crudi ăii 125,0. 

II. Pulver gegen Durchfall. 
Rp. Radicis Gentian. gr. pulv. 140,0 

Rhizom. Calami 100,0 
Cretae albae 150,0 
Fructus Juniperi 100,0 
Semin. Strychni 10,0. 

1-2 EsslOffel aufs Futter. 

Vet. Pulvis Porcorum. 
Frcsspulver fiir Schweine. 

I. 
Rp. Radie. Gentian. gr. pulv. 120,0 

Rp. 

Rp. 

Vet. 

Stihii sulfurati nigr. 
Rhizomat. Calami ăă 200,0 
Semin. Foenugraeci 
Sulfuris suhlimati iiii 160,0 
Fructus Anisi 
Fructus Foeniculi aa 80,0. 

II. 
Stihii sulfurat. nigr. 50,0 
Sulfur. sublimat. 100,0 
Kalii nitrici 120,0 
Kalii sulfurici 30,0 
Radie. Gentian. pulv. 700,0. 

III. Verfangpulver. 
Stihii sulfurati nigri pulv, 
Tartari crudi pulv, 
Radie. Gentian. pulv. iia 
Semin. Lini . 
Natrii sulfuric. sicci 

Pulvis Vaccarum. 

10,0 
30,0 
40,0. 

Fresspulver fiir Kiihe. 

I. 
Rp. Radie. Gentian. gr. pulv. 

Semin. Foenugraeci 
Cortic. Chinae 
Sulfuris sublimati 
Folior. Trifolii fibr. 
Rh1zom. Calami 
N atrii chlorati rrudi aa 100,0 
Pul veris Herbar. et Radie. 300,0. 

II. 
Rp. Radicis Gentian. gr. pulv. 

N atrii bicarbonic. venal. ăii 150,0 
Natrii chlorati crudi 300,0 
Natrii sulfuric. sicci 400,0. 
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A.quae Vitae Gentianae. Eau de vie de Gentiane. Enzian. Ein in ver
schiedenen Gebirgsgegenden aus der Enzianwurzel durch Găhrung mit Zucker und nach
herige Destillation, bisweilen unter Zusatz von Wermuth, Fenchel, Zimmt und anderen 
Gewiirzen, hergestelltes Getrank. 

BA.NSI'sehe Tropfen, Eine Mischung aus Enzian-, W ermuth- und aromatischer 
Tinktur aâ. 15,0 mit Rhabarberwein q. s. bis zur schwachen Triibung. 

Bunsenliqueur von HENsLEB in Maubach, gegen Fettleibigkeit, ist eine Tinktur 
aus Enzian, Senna, Pomeranzen, Gutti, Pottasche und Salicylsii.ure. 

Edelenzianwurzelsaft der Gebr. HAGSPIEL ist ein iiber Enzianpfianzen destillirter 
Schnaps. 

Gall- und Jlagentropfen, Konigseer. Entsprechen einer Mischung aus Lebens
elixir, Bitterer Tinktur, Enzian- und Pomeranzentinktur aâ. 10,0, Pottasche 0,3. 

Gesundheitsliqueur, Berliner, von EMIL TBOTZ. Ein Aloe und Enzian enthal
tender Schnaps. 

Hamburger Magenbitter oder Magen-Drops von F. O. WUNDBAM. Je 10 g Ge
wiirz- und bittere Tinktur, 2 g Hoffmannstropfen, 12 Tropfen Pfefferminziil. 

HELUNGKUNG's A.rabisehes und A.siatisehes Thierheilpulver von BITTNEB & 
WILHELM. 10 Th. Enzian, 6 Th. Glaubersalz, 2 Th. Merge!, 2 Th. Schwefel, wenig 
Wermuth. 

Lebensbalsam von SrunAEus wird bereitet aus: je 120 g Enzian- und Angelika
wurzel, 80 g Kalmus, 580 g Aloe, 100 g Rhabarber, 20 g Safran und 10 kg Franz
branntwein. 

Orientalisehes Viebheil, von W ALKOWSKI in Berlin. 650 g Pulver aus Alaun, 
Glaubersalz, Kreide, Bockshornsamen, Kamillen, Sandelholz, Enzian, Roggenmehl. 

Sehweizer A.lpenkriluterbitter. Je 125 g Enzian, Galgant, Wacholderbeeren, 60 g 
Angelika, je 30 g Thymian, Salbei, Baldrian, Kalmus, Zimmt. 

Stomaehieum eomp. nennen BUBBOUGHS, WELLCOME & Co. Tabletten mit einem 
Gehalt von je 7,5 Enzian- und Rhabarberaufguss, 0,324 Natriumbikarbonat, 0,008 Pfeffer
minziil. 

Verdauungsliqueur von Prof. AuG. MuLLER in Berlin. Ein mit ather. Oelen ver
setzter EnzianlikOr. 

Mittel gegen Trunksucht. Enthalten fast durchweg Enzian als Grundlage. Das 
von MAx FALKENBEBG in Berlin: 1) 313 g Enzianpulver, 2) 68 g Kalmuspulver (10 M.). 
Von E. FBANCKE in Berlin: Enzian- und Kalmuspulver (2 M.). 

HEIIIU.NN in Berlin: Auszug aus bitteren Drogen, besonders Enzian. 
KA.RBEB-GALLATI in Glarus: 1) Enziantinktur, 2) 2,6 proc. Ltisung von Brech

weinstein (12 M.). 
KELIII in Berlin: 30 Pillen aus Enzianpulver, Enzianextrakt und Spuren Eisen

oxyd (8 M.). 
TH. KONETZKI in Berlin: Tinktur aus Aloii, Rhabarber, Safran, Kalmus, Enzian, 

Lii.rchenschwamm (7 M., Gebrauchsanweisung dazu 10,50 M.). "Karlsruh. Ortsges. Rath." 
A.. KRA.HIIIER: Ein Pulver aus Enzian, Siissholz und Eisen. 
W. KRONIG in Berlin: 1) 2-300 Pillen aus Eisen, Enzian, Enzianextrakt. 2) 40 g 

Pulver aus Kalmus und Enzian (6 M.). 
Dr. OSKA. in Stein-Silekingen: 1) 70 g Enzianpulver, 2) 180 g Theemischung aus 

Enzian und Bitterklee (12 M.). 
R. RETZLAFF in Dresden: (Krii.utermehl) ist Enzianpulver. 
Dr. SCHULZE, Konigl. Preuss. Oberarzt, Autographirte Recepte, welche lauten: 

Ferri carbon. saceh., Extr. Gentian., Rad. Gentian. ăă 5,0 Muci!, q. s., f. pil. 100. (1 Re
cept = 10 M.) 

A. VoLLliiANN in Berlin: Pillen aus Enzianpulver und Enzianextrakt, dazu 40 g 
Enzianpulver (10 M.). 

11. In Japan verwendet man wie Enzianwurzel die Wurzel von Gentiana scabra 
Bunge var. a Buergeri Max. ' in Nordamerika vielfach ebenso diejenige von 
G. ochroleuca FriU., in Indien die von Gentiana Karrooa. 
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Geranium. 
Gattung der Geraniaceae - Geranieae. 
1. Geranium maculatum L. Heimisch in Nordamerika und den nordlichen und ust

lichen Staaten der Union. Verwendet wird das Rhizom: Cranesbill (U-St.), Alaunwurzel. 
Dasselbe ist trocken von der Dicke einer Federspule, bis 10 cm lang, oft verzweigt, ge
bogen, knollig, lăngsrunzelig, aussen dunkelbraun, innen heller. Wurzeln fast ausschliess
lich an der Unterseite und den Seiten. Auf dem Querschnitt erkennt man ein breites 
Mark, wenige Holzbii.ndel und das Cambium, die Rinde lăsst eine radiale Streifung nicht 
crkennen. Aussen eine diinne Korkschicht. Im Parenchym reichlich Gerbstoff und Stărke. 

Bestandtheile. Gerbstoff im Oktober 9,72 Proc., im April 27,88 Proc. Derselbe 
ist ein Glukosid . 

.Anwendung. Eines der in Amerika am meisten gebrauchten Adstringentien. 
Extractum Geranii ftnidum (U-St.). Fluid Extract of Geranium. Aus 

1000 g gepulvertem Geraniumrhizom (No. 30) und einer Mischung von 100 ccm Glycerin 
und 900 ccm verdiinntem W eingeist ( 41 proc.) im V erdrăngungswege. Man befeuchtet mit 
350 ccm, erschtipft zuerst mit dem Rest des L!lsungsmittels, dann mit verdiinntem W ein
geist, fangt die ersten 700 ccm fiir sich auf und bereitet l. a. 1000 ccm Fluidextrakt. 

11. Geranium Robertianum L. lieferte frUher Herba Rnperti. G. sangui
neum l. lieferte Herba nnd Radix Sanguinariae. 

III. Indiscbes Geranium-Oel, vergl. Andropogon S. 304. 
Franzosiscbes, afrikaniscbes, spanisches, dentscbes, Rennion • Geraninmol 

wird von Arten der Gattung Pelargonium gewonnen, besonders P. capitatum 
Ait., P. roseum Willd., P. odoratissimum Willd. und zwar durch Destillation der 
Blătter. Sie enthalten als riechende Bestandtheile Geraniol, Citronellal unei wahr
scheinlich auch Linalool. Man verwendet Ilie Oele in dcr ParfUmerie. 

Geum. 
Gattung der Rosaceae - Rosoideae - Potentilleae - Dryadinae. 
1. Geum urbanum L. Heimisch in Europa, Asien nud dem nordwestliehen Amerika 

(angeblich auch in Australien). 
Verwendung findet das. Rhizom: Radix s. Rhizoma Caryopbyllatae. Radix Gei. 

- Nelkenwurz. Benediktenwurzel. Benedikten- Nligleinwurz. - Soncbe de be· 
noite (Gall.). 

Beschreibung. Es ist iiber fingerlang, ringsum bewurzelt, an dem verdickten 
oberen Ende mit Stengelresten, sehr hart. Der Querschnitt lăsst ein stemformiges Mark, 
einen gelblichen, von breiten Markstrahlen durchbrochenen Holzkorper nnd eine schmale 
Rinde erkennen. Im Parenchym Oxalatdrusen. Frisch nach Nelken riechend, trocken ge
ruehlos. Geschmack herbe und bitter. 

Bestandtheile. 42 Proc. Gerbstoff (nach anderer Angabe 3 Proc.), Ritter
stoff, Stărke, 0,04 Proc. ătherisches Oei, nach Nelken riechend. 

Eittsammlung. Im Friihjahr. .Anwendung. Als Adstringens. 
Tinctura Caryophyllatae wird aus 1 Th. zerschnittener Nelkenwurzel und 5 Th. 

Yerdiinntem W eingeist bereitet. 

11. Geum rivale L. liefert Radix (~aryopbyllatae aquaticae (Water avens). 

Handb. d. pharm. Praxis. I. 77 
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Ginseng. 
1. Die Ginseng-Wurzel. - Radix Giuseng. Radix Ninsi stammt von Panax 

Ginseng C. A. Meyer (Araliaceae- A•·alieae), in China und Korea wild und kultivirt: 
in Japan, neuerdings auch in Nordamerika nur kultivirt. 

Bescll!l'eibung. Die Wurzel ist weisslich, schlank riibenformig, o ben mit dem 
kopfartig abgesetzten Axenrest, nach unten in einige dickere Aeste getheilt, so dass eine 
entfernt menschenăhnliche Gestalt zu Stande kommt. Die Wurzel erreicht die Dicke 
von 2,5 cm. Sie zeigt im Bau nichts Auffallendes, in der Rinde srhizogene Sekretbehiilter, 
die Stărke des Parenchyms ist verkleistert, da man die Wurzel gew!lhnlich briiht, wodurch 
sie halb durchscheinend wird. 

Bestandtheile. Panakolin C24H25 08, von unbekanntem chemischen Charakter. 
Anwendung. Die Droge geniesst in China einen ausserordentlichen Ruf als 

Universalmittel und speciell als Aphrodisiacum, zu dem vielleicht die menschenii.hnliche 
Gestalt der Wurzel Veranlassung gegeben hat. -Da die in Asien gewonnene Droge nicht 
den Bedarf deckt, so fiihrt man aus Amerika die kiirzere, runzlige, dicker riibenf!lrmige 
Wurzel von Panax quinquefolius L. (Radix Ginseng americana - Kraftwurzel.
Red berry) ein, die aber als weit weniger werthvoll gilt. (Vergl. auch Senega.) Man 
kultivirt die Pflanze auch fiir diesen Zweck. Sie enthălt einen wenig charakterisirten 
K!!rper Panquilon, der mit HBSO~ roth wird. Der echten Ginsengwurzel substituirt man 
zuweilen die Wurzel des in Korea heimisrhen Sium Ninsi L. 

Il. In Nord-Amerika heisst die kuglige Wurzel von Panax trifolius L. Dwarf 
Ginseng. 

Glechoma. 
Gattung der Labiatae - Stachyoideae - Nepeteae. 
Glechoma (Giecoma) hederacea L. Heimisch in Europa und dem nordlichen 

Asien, in Amerika verwildert. Kriechend mit eiformig-rundlichen, gekerbten Blăttern. 

Bliithen infolge von Gynodiocie gross- und kleinbliithig. Kelch 5zăhnig, die zweilippige 
Krone mit flacher Oberlippe, die Antheren der Staubblătter paarweise in ein Kreuz gestellt. 
Auf den Blăttern kurze einzellige und mehrzellige Gliederhaare, ausserdem Dri.tsenhaare 
mit kleinerem, 1-2zelligem und solche mit grosserem, 8zelligem Kopf. - Das bliihende 
Kraut liefert: 

Herba Hederae terrestris (Ergănzb.). - Gnndermann. Gundelrebe. Donner
rebe. Erdepheu. - Lierre terrestre (Gall.). - Ground-iYy. 

Bestandtheile. Aetherisches Oei 0,06 Proc., Fettsăure bei 53°C. schmelzend, 
0,96 Proc., Kautschuk 0,38 Proc., Wachs 0,66 Proc., Glukose 2,49 Proc., Saccharose 
0,40 Proc., Gerbstoff 2,64 Proc., Asche 15,90 Proc. etc. Das ătherische Oel ist von 
dunkelgriiner Farbe, sein spec. Gewicht ist = 0,925. 

EinsammZung. Im April und Mai. 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trocknes. 
Anwendung. Als Heilmittel ist Gundermann veraltet. In den Apotheken wird 

er als Hausmittel gefordert. In Amerika gegen Fieber, Brechreiz etc. verwendet. 
Ptisana de folio Glechomae (Gall.). Tisane de lierre terrestre. Wie Ptisana 

Buchu Gall. (S 511) zu bereiten. 
Sirnpus de Glechoma (Gall.). Sirop de lierre terrestre. Wie Sirupus Cha

momillae Gall. (S. 716) zu bereiten. 
Berbae bechlcae. 

Brust- und Lungenkrău ter. 
Rp. Herbae Hederae terrestris 

Herbae V eronicae 
Folior. Farfarae 
Radicis Liquiritiae 
Stipit, Dulcamnr. ăă 20,0. 

Mixtura autlcatarrhalls GALJ"ors. 
Rp. Infusi Hederae terr. 200,0 

Gummi Ammoniaei 2,0 
Vitella ovor. duor. 
Sirupi Aurantii fior. 50,0 
Extracti Opii o, 1. 

Stllndlich einen Ess!Offel, 



Potio polmonalis GLON>:R. 
Rp. Herb. Hederae terr. 

Foi. Theae Chinens. aii 10,0 
Florom Verbasci 5,0 
Rhizom. Iridis fior. 2,5 
Aquae fervidae 225,0 

Zor Seihfliissigkeit fiigt man hinzu 
Sirupi Aurantii fior. 30,0 
Sirupi Balsami tolut. 15,0 
Spiritus Sacchari (Rom) 30,0 
Tinctur. Cinnamomi 1,0. 

In 24 Stunden zu verbrauchen. 

Species cruciatae Hispn.nicae. 
Spanischer Kreuzthee. 

Rp. Fructus Anisi stellati 
Foeniculi 
Anisi vulgaris 

~ Coriandri 

Glycerinum. 

Fior. Rhoeados 
Heru. Hederae terr. 

" Hepaticae 
Foi. Farfarne 
flhizom, Chinae 

Galangae 

. Cala mi 
Iridis fior. 

Radicis Liquirit. 
• Sarsaparill. 

Rhizom. Graminis 
., Caricis a1·en. 

Ligni Sassafras 

20,0 

ăă 100,0 
80,0 

ăii 50,0 
70,0 
60,0 
20,0 

100,0 

Fruct, Ceratoniae aii 50,0 
Passular. minor. 5,0 
('ornu Cervi l'llspat. 70,0 
Fior. Chamomill. Rom. 100,0 

" Primulae 35,0. 
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Cortic. Cinnamom. 
Caricarum siccat. 

âii 25,0 
20,0 
10,0 
25,0 
50,0 

Wird in cylindrischen Packeten zu 90,0 und 450,0 g 
ubgegeben. 

Glycerinum. 
1. Glycerinum (Austr. Brit. Germ. Helv. U.-St.). Glyeerine offlcinale (Gall.). 

Glycerina. Oelsiiss. SCHEELE'sches Siiss. Lipyloxydhydrat, Glyceryloxydhydrat. 
C8H5 (0H)3 • llol. Gew. = 92. 

Handelssorten. Das Glycerin wird in grossen Mengen bei der V erseifung der 
Fette mittels Aetzalkalien (Saponifikationsglycerin) und bei der Spaltung der Fette 
mittels iiberhitzten Wasserdampfes zum Zwecke der Gewinnung der Fettsăuren gewonnen. 
Im Handel unterscheidet man: 1) Roh-Glycerin, das durch Verdampfen der Seifenlaugen 
gewonnene Glycerin, eine braune zăhe Masse, welche noch stark verunreinigt ist. 2) Raf
finirtes Glycerin. Dieses ist aus dem Rohglycerin durch Behandlung mit Chemikalien 
(ohne Destillation) erhalten, z. B. wird es mit Baryumkarbonat zur Entfernung der Schwefel
săure, mit Oxalsaure zur Entfernung des Kalks behandelt und behnfs Entfărbung iiber Kohle 
filtriert. Diese Sorte kann zum pharmaceutischen Gebrauche nicht verwendet werden. 
3) Destillirtes Glycerin, welches durch iiberhitzten Wasserdampf iiberdestillirt worden 
ist. Diese Sorte wird, um sie farblos und blank zu machen, noch iiber Kohle :filtrirt, aber
mals destillirt und stellt alsdann das Glycerin der Pharmakopoen dar. 

Indessen sind die officinellen Sorten nicht absolutes, lOOprocentiges Glycerin, son
dern sie enthalten wechselnde Mengen Wasser. 

Elgenscha{ten. A.. Des absolnten Glycerins. Das absolute oder wasserfreie 
Glycerin ist eine farblose, dickfliissige, sehr hygroskopische Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,269. 
- Es erstarrt, besonders wenn es hău:figen Erschiitterungen ausgesetzt wird, bei - 8° C. 
zu einer farblosen Krystallmasse. Die Krystalle sind sehr hygroskopisch und schmelzen 
bei + 20-21° C. Trăgt man einen Glycerinkrystall in stark abgekiihltes Glycerin ein, so 
erstarrt dieses sofort zu einer zusammenhangenden Krystallmas~e. Iru iibrigen besitzt das 
absolute Glycerin die Eigenschaften des folgenden. 

B. Die officinellen Glycerine. Diese sind, wie schon erwahnt, Glycerine mit 
verschiedenem Gehalte an Wasser. Dem entsprechend ist das spec. Gewicht nach den ver
schiedenen Pharmakopoen ein verschiedenes: 

Austr. B1it. Gall. Germ. Helv. U-St. 
Spec. Gewicht bei 15° C. 1,25 1,26 1,242 1,225-1,235 1,23-1,235 > 1,25 
Gehalt an absolut. Glycerin in Proc 93 96 90 84-87 85-87 > 95 

Germ.: Sirupartige, klare, farblose, geruchlose Fliissigkeit von eigenthiimlich siissem 
Geschmack. Es lasst sich, ohne zu erstarren, auf - 40° C. abkiihlen l wasserfreies Glycerin 
erstarrt bei - 8° C.). Unter normalem Dmcke siedet es unter theilweiser Zersetzung in 
Acrolei"n und Bildung von Polyglyceriden bei 290° C., unter vermindertem Drucke ohne 

77* 
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Zersetzung bei erheblich niederer Temperatur, doch verdampft es schon bei 100° C. nicht 
unbetrii.chtlich. Ebenso ist es mit Wasserdămpfen fliichtig, besonders leicht aber, wenn die
selben iiberhitzt sind, s. Darstellung. Glycerin ist mit Wasser, Weingeist und Aetherwein
geist in allen Verhăltnissen mischbar, nicht mischbar dagegen ist es mit Aether, Chloro
form, Benzin, Schwefelkohlenstoff, fetten und ii.therischen Oelen. Glycerin ist nicht leicht 
entziindlich, doch sind seine Dămpfe brennbar; mittels eines Dochtes kann man Glyceriu 
in Lampen etc. brennen, die Glycerinfl.amme ist nicht leuchtend. Glycerin ist ein aus
gezeichnetes Losungsmittel fiir viele unorganische und organische Stoffe. Es lost einige 
Metallhydroxyde, z. B. Bismuthydroxyd, Kupferhydroxyd, verhindert daher deren Făllung 
durch ătzende Alkalien aus den betreffentlen Salzlosungen. Ferner lost es Phenole, Alka
loide u. a. m. 

Eine wichtige Eigenschaft des konc. Glycerins ist seine Eigenschaft, begierig Wasser 
aufzunehmen, es ist hygroskopisch. Darauf ist zuriickzufiihren der Umstand, dass unver
diinntes Glycerin die Gewebe des thierischen Korpers (z. B. die Haut) reizt, weil es ihnen 
Wasser entzieht, ferner die Eigenthiimlichkeit, dass Glyceringefasse sich immer feucht an
fiihlen, und dass beim Neigen derselben aus der Gegend zwisch'en Hals und Stopfen immer 
einige Tropfen stark verdiinntes Glycerin abfliessen. Auch seine Anwendung als Konser
virungsmittel fiir anatomische Praparate ist darauf zuriickzufiihren, dass es den Geweben 
W asser entzieht, somit Faulniss unmoglich macht. 

Spec. Gewicht der Mischungen aus Wasser und Glycerin bei 12-14° C. 
(nach LENz). 

100 11,2691 99 1,266 
98 1,263 
97 1,261 
96 1,258 
95 1,255 
94 1,253 
93 1,250 
92 1,247 
91 1,245 
90 1,242 
89 1,239 
88 1,237 
87 1,234 
86 1,231 

85 1,229 
84 1,226 
83 1,223 
82 1,221 
81 1,218 
80 1,215 
79 1,212 
78 '1,210 
77 i 1,207 
76 ' 1,204 
75 i 1,201 
74 1 1,199 
73 ! 1,197 
72 ! 1,194 

1 71 ' 1,191 
70 j1,188 
69 . 1,185 
68 11,182 
67 1 1,179 
66 '1,176 
65 li 1,173 
64 1,170 
63 i 1,167 
62 1' 1,164 
61 : 1,161 
60 1 1,158 
59 : 1,155 
58 1 1,153 

1 

57 1 1,150 
56 11,148 
55 1 1,145 
54 : 1,143 
53 : 1,140 
52 1,137 
51 . 1,134 
50 : 1,132 
49 i 1,129 
48 ; 1,126 
47 . 1,123 
46 : 1,121 
45 : 1,118 
44 . 1,115 

43 1,112 
42 ; 1,110 
41 : 1,107 
40 1 1,104 
39 . 1,101 
38 !1,098 
37 11,096 
36 ! 1,093 
35 i 1,090 
34 . 1,088 
33 • 1,085 
32 1,082 
31 1,079 
30 1,077 

29 . 1,074 
28 1 1,071 
27 1 1,068 
26 i 1,066 
25 1,063 
24 1,060 
23 1,058 
22 1,055 
21 1,052 
20 1,049 
19 1 1,047 
18 ! 1,0441 
17 j1,042 
16 1 1,039 

15 i 
14 . 
13 
12 
Il 

1~ 1 

81 
7 i 
6 1 

5 1 

41 
3 1 

2 
1 

1,037 
1,034 
1,032 
1,029 
1,027 
1,024 
1,022 
1,019 
1,017 
1,014 
1,012 
1,009 
1,0U7 
1,004 
1,002 

Beim Ueberhitzen unter gewohnlichem Druck zerfallt das Glycerin in Wasser und 
Akrolelu. Diese Spaltung tritt besonders leicht ein beim Erhitzen von 1 Th. Glycerin mit 
2 Th. Kaliumbisulfat, worauf der qualit.ative Nachweis des Glycerins sich griindet. Durch 
Einwirkung von Schwefelsăure urid Salpetersăure in der Kălte wird Glycerintrinitrat 
(Nitroglycerin) gebildet. Dnrch Erhitzen mit Kaliumpermanganat wird es zu Oxalsaure 
oxydirt. 

Kaliumpermanganat, Chlorsaure, Chromsăure und ahnliche oxydirende Agen
tien wirken auf Glycerin sehr energisch, bisweilen unter Entziindung ein; man vermeidet 
es daher, diese Substanzen mit unverdiinntem Glycerin zusammenzumischen. 

Obgleich Glycerin eine sehr bestăndige Substanz ist, so lii.sst sic sich doch 'ver
gii.hren. Durch ein Ferment, welches dem Heu durch Wasser entzogen werden kann, ver
gii.hrt eine wasserige GlycerinlOsung zu Buttersii.ure, durch Bierhefe zu Propionsaure. 

Pru{ung. Das in den Apotheken vorrathig gehaltene Glycerin sollte vor allem 
sorgfaltig auf seine physikalischen Eigenschaften gepriift werden, was um so nothiger ist, 
als viei nkiinstlich appretirtes" Glycerin in den Handel gelangt. Es sei farblos, 
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klar, b lank, ohn e G eruch, n eu trai und besitze das vorgeschriebene spec. Gewicht 
Um auf Farblosigkeit zu prlifen, betrachte man das Glycerin in griisserer Schicht in einem 
weissen Glase, welches man auf eine weisse Unterlage stellt. Es muss alsdann eben farb-
1 os aussehen. Sorten, welche diister oder griinlich oder blăulich aussehen, sind nrspriing
lich gelbliche Sorten, welchen zur Verdeckung des gel ben Farbentones ein blauer Farbstoff 
(Methylenblau oder Methylviolett) zugesetzt wortlen ist. Die chemischen Prii.fungen fii.hrt 
man wie folgt aus: 

1) Das mit einem gleichen Volumen Wasser verdlinnte Glycerin sei gegen rothes 
wie gegen blaues Lackmuspapier (besser noch gegen Lackmustinktur) indifferent. (Alka
lien, Săuren.) 2) Wird 1 ccm Glycerin mit 3 ccm Zinnchlorlirliisung versetzt, so darf im 
Verlaufe einer Stunde eine Fărbung nicht eintreten. (Arsen, auf dessen Vorkommen im 
Glycerin HAGER, ferner E. JAHNS aufmerksam machte.) 3) :!\!Iau bereite eine Liisung von 
10 Th. Glycerin und 50 Th. Wasser. In 10 ccm derselben sollen weder durch Schwefel
wasserstoffwasser (Braunfărbung = Kupfer, Biei) noch durch Baryumnitratliisung (weisser 
Niederschlag = Baryumsulfat) oder CalcinmchloridlOsung (weisser Niederschlag = Calcium
oxalat, von der zur Reinigung benutzten Oxalsăure herriihrend) Aenderungen erzeugt 
werden. Durch Silbernitratliisung soll hiichstens opalisirende Trlibung erfolgen, daher 
sind Spuren von Chloriden znzulassen. 4) Erhitzt man etwa 5 ccm Glycerin in einem 
Schalchen aus Porcellan oder Platin zum Sieden und ziindet tlie Dămpfe an, so verbrenne 
es vollstandig bis auf einen dunklen Anflug, der bei starkerem Erhitzen verschwindet. 
Dieser dunkle Anflug lăsst sich bei jedem Glycerin beobachten, weil bei dem Erhitzen eine 
geringe Zersetzung des Glycerins erfolgt. Reichliche, schwerverbrennliche Kohle wiirde auf 
Kohlehytlrate (Zucker) hinweisen, ein unverbrennlicher Riickstand wiirde von unorganischen 
Salzen herrlihren, welche allerdings schon durch die vorbergehende Priifung gefunden sein 
mlissten. 5) Vermischt man 5 ccm Glycerin mit 5 ccm Ammoniakfliissigkeit und 5 Tropfen 
~ilbernitratliisung, so darf die l\iischung bei gewohnlicher Temperatur innerhalb 15 Minuten 
keine dunkle Fărbung annehmen (Akrolei'n, Ameisensăure). 6) 1 ccm Glycerin darf, mit 
1 ccm Natronlauge erwarmt, sich weder fărben (gelbe bis braune Fărbung = Traubenzucker) 
noch Ammoniakgeruch entwickeln (Ammoniaksalze), und mit verdiinnter Schwefelsăure er
wărmt einen unangenehmen ranzigen Geruch (nach niederen Fettsăuren, z. B. Buttersaure, 
Capronsaure, s. Darstellung) nicht abgeben. - Versetzt man 1 ccm Kupfersulfat!Osung 
(1 = 20) mit 5 ccm Glycerin und 5 ccm Natronlauge, so erhalte man eine klare, tiefblaue 
Liisung, aus welcher sich beim Erhitzen rothes Kupferoxydul nicht abscheiden darf. 

A.ujbewaltrung. Wegen der schon erwahnten hygroskopischen Eigenschaften des 
Glycerins benutze man fiir die Standflaschen in der Officin Glasstopfen mit Rinnen. Die 
Gefasse stelle man auf Porcellanteller. Es empfiehlt sich, nach dem Gebrauche Hals und 
Stopfen sauber abzuwischen. Will man ein Glycerinstandgefăss so abwischen, dass es sich 
nicht mehr feucht anfiihlt, so muss dies mittels Spiritus geschehen. - Sollte eine Filtration 
des Glycerins niithig sein, so erfolgt dieselbe am besten in einer Warme von 30-60° C., 
bei griisseren Mengen mit Hilfe eines Warmwassertrichters. 

Anwendung. Glycerin hat keine besonderen Heilkrafte. Es wirkt allerdings 
gahrungs- und făulnisswidrig und hat die Eigenschaft, Fermente zu liisen und deren 
Wirkung zu konserviren. Seine medicinische Anwendung verdankt es seiner Eigenschaft 
hygroskopisch zu sein und nicht einzutrocknen. Aeusserlich benutzt man es namentlich 
als reizmilderndes, deckendes Mittel bei Erkrankungen tler Haut, doch beachte man, dass 
unverdlinntes Glycerin stark reizt. Im Handverkaufe suche man daher zweckmăssig 
ein mit 30 Proc. Rosenwasser verdiinntes Glycerin einznflihren. Innerlich friiher als Er
satz des Zuckers bei Diabetes, wo es aber heute durch das Saccharin und Dulcin verdrangt 
ist. - Glycerin einschliessende Suppositorien sind seit 1888 im Gebrauch. 

In der Technik ist seine Verwendung eine ganz enorme. Die grossten !Iengen 
werden verbraucht zum Fiillen der Gasuhren und zur Dynamitfabrikation. Mit Bleioxyd 
giebt Glycerin einen allmăhlich erhartenden Kitt. 
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SA.RG's Glycerin. Price-Patent-Glycerin sind .sehr reine Sorten eines koncentrir
ten Glycerins und angeblich (!) aus krystallisirtem Glycerin hergestellt. 

Glycerin-Suppositorien. Die Verwendung der Glycerin-Suppositorien beruht auf 
der Erkenntniss, dass die Einfiihrung von 1-2-3g koncentrirtem Glycerin in den Mast
darm, wahrscheinlich infolge der wasserentziehenden Wirkung des Glycerins, peristaltische 
Bewegungen des Dickdărms auslost, welche zu einer Stuhlentleerung fiihren. Man hat ver
sucht, das Glycerin zu diesem Zweck in verschiedene Formen zu bringen: 

Kakaobutter-Snppositorien mit Glycerin. Bo.As bat zuerst die SAUTER'schen 
Deckelziipfchen aus Kakaobutter mit Glycerin gefiillt und in dieser Form angewendet. 
Diese sind spiiter von LUTZE vervollkommnet worden. Die vollkommensten Suppositorien 
dieser Art sind die von KUMMER, welche besonders diinne W andungen haben, so dass ein 
rasches Schmelzen der Kakaobutter und ein rascher Erguss des Glycerins erfolgt. Zur 
Herstellung der Hohlsuppositorien aus Kakaobutter (welche kăuflich bezogen werden 
kiinnen) bedarf es besonderer Suppositorien-Pressen. 

Glycerin-Snppositorien mit Seife. Zuerst von E. DmTERICH dargestellt: 1) Dm
TERICH: 10 Th. besonders harter dialysirter Stearinseife werden in heissem Wasser geliist, 
die Liisung mit 90 Th. Glycerin vermischt und im Dampftrichter filtrirt. Das Filtrat wird 
auf 100 Th. eingedampft und in Formen gegossen. 2) Suppositoria cum Glycerino (Hamb. 
Vorschr.) 9,5 Th. Sapo medicatus werden im Wasserbade in 90,5 Th. Glycerin unter Vermei
dung der Schaumbildung geliist und die Masse kurz vor dem Erkalten in Formen gegossen. 
3) Suppositoria Glycerini (U-St.). Man liist unter Erwiirmen 3 Th. krystall. Natrium
karbonat in 60 Th. Glycerin, fiigt 5 Th. Stearinsiiure hinzu und giesst, nachdem die Ver
seifung erfolgt ist und die Kohlensăureentwickelung aufgehiirt hat, die halb erkaltete Masse 
in Formen. ' 

Glycerin-Gelatine-Suppositorien. Von HEcK empfohlen. 1 Th. Gelatina, 1 Th. 
W asser, 3-4 Th. Glycerin. Man liisst die Gelatina mit dem W asser quellen, giebt das 
Glycerin zu, dampft auf 5 bezw. 6 Th. ein und giesst in Formen. Diese Suppositorien 
sind elastisch und miissen vor der Einfilhrung mit etwas Glycerin oder Oei bestrichen 
werden. 

Enule heissen von BuRROUGS WELLCOME & Co. London in den Handel gebrachte 
Glycerin-Rectal-Suppositorien. Dieselben bestehen aus 95 Proc. Glycerin und 5 Proc. Seife. 

Mikroklysma. Die mit OmT~r.ANN's Purga tif erzielten giinstigen Erfolge fiihrten 
schliesslich zu der Erkenntniss, dass die Einfiihrung von 4-5 g Glycerin per I'ectum bei 
Erwachsenen, von 2-3 g bei Kindern geniige, um Stuhlentleerung zu erzeugen. Seitdem 
bezeichnet man die Applikation solcher Glycerinmengen per clysma 'als "Mikroklysma". 
Man fiihrt das Glycerin mittels einer kleinen Zinnspritze ein. 

Ediromy. Universalmittel gegen Hiimorrhoidalleiden und Verstopfung 
von verw. Frau Dr. LASKOWSKA-Breslau. Liisung von 0,5 Extractum .Belladonnae in 
100,0 Glycerin. Die Anwendung erfolgt al(Clysma mittels einer beigegebenen Zinnspritze. 
B. F!scHER. 

HAGGARD'S Stoolpromotor. Rp. Corticis Frangulae 10,0, Kalii carbonici 3,0, Natrii 
chlorati, N atrii sulfurici ăa 2,5, Olei Anisi gtt. V, Spiritus Vini 50,0, Aquae destillatae 200,0. 
Man digerirt 2 Tage, filtrirt und setzt zu Glycerini q. s. ad 1 Liter. Zum Mikroklysma 
4,0 g fiir Erwachsene, 2-3,0 g fiir Kinder. 

OIDTMANN'S Purgatif, ein Mikroklysma, dessen wahre Zusammensetzung noch 
nicht feststeht. Nach dem Fabrikanten sollen die Fluidextrakte von Allium, Frangula, 
Nicotiana den Hauptbestandtheil ausmachen. Diese Angaben sind bestimmt falsch. Nach 
GULDENSTEEDEN-EGELING soll es nichts anderes als rohes Glycerin sein. 

Il. tt Nitroglycerinum. Glycerinum trinitricum. Glycerintrinitrat. Glonoin. 
Angioneurosin. C3H6(N03) 3• Moi. Gew. = 227. 

Unter dem wissenschaftlich unzutreffenden Namen "Nitroglycerin" wird der neutrale 
Salpetersăure-Ester des Glycerins verstanden. 

Darstellung. Man mischt 100 Th. wasserfreies Glycerin mit 3 Th. Schwefelsăure (von 
66° B.) und trăgt diese Mischung allmăhlich in kleinen Portionen (!)in ein erkal
tetes und durch sorgfăltige Kiihlling mittels Eis stets kalt gehaltenes Gemisch von 
280 Th. Salpetersii.ure (48° B.) nnd 300 Th. Schwefelsii.ure (66° B.) ein. Nach dem jedes
maligen Eintragen einer Portion der Glycerinmischung mischt man die Reaktionsfl.iissigkeit 
durch sanftes Schwenken gut durch. Nach dem Eintragen der letzten Portion wartet man 
10-15 Minuten und giesst dann das Reaktionsgemisch in sein sechsfaches Volumen kaltes 
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W a~ser. Das gebildete Nitroglycerin scheidet sich als schweres Oel ab. Es wird solange 
mit destillirtem W asser gewaschen, bis es k ei ne s aur e Reaktion mehr zeigt. A.lsdann 
wird es gesammelt und im luftverdiinnten Raume iiber 8chwefelsăure bis zur Entfernung 
jeder 8pur von Feuchtigkeit getrocknet. 

Die Darstellung kleinerer Mengen von 20-30 g, wie sie fiir den pharmaceutischen 
Gebrauch erforderlich sind, ist mit Gefah1· nicht verbunden, wenn man die angegebenen 
Bedingungen einhalt. Wesentlich ist namentlich, dass man fiir ausgezeichnete Kiihlung 
8orge trăgt. - Das A.uftreten massenhafter l"Othbrauner Dămpfe zeigt an, dass die 
8alpetersăure oxydirend wirkt und in diesem Falle kann leicht freiwillige Explosion er
folgen, welcher man durch gute Kiihlung oder durch Zugabe von vi el(!) Wasser vorzubeugen 
haben wiirde. 

Eigenschaften. In reinem Zustande ist es eine vollig farblose, olige, geruchlose 
Fliissigkeit. Erwărmt jedoch besitzt es einen stechenden Gernch; im Geschmaek năhert 
es sich dem Glycerin, schmeckt aber etwas pikanter wie dieses. 1 g lost sich in etwa 
800 ccm Wasser, in 4 ccm absolutem A.lkohol oder in 10,5 ccm 8piritus (0,846). In jedem 
Verhăltniss ist es loslich in A.ether, Chloroform, Eisessig, wenig oder gar nicht loslich da
gegen in Glycerin. A.uch in fetten Oelen ist es nicht unbetrăchtlich loslich. Das spe<'. 
Gew. betrăgt 1,60. 

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Nitroglycerins ist seine leichte Zersetzlich
keit. Durch 8chlag, 8toss oder plotzliches Erwarmen auf etwa 2000 C. explodirt es mit 
ungeheu1·er Gewalt. Bei -20° C. erstarrt es in langen Nadeln; in diesem festen Zustande 
explodirt es noch leichter als im fliissigen. 

Indessen kommt es auch vor, dass Nitroglycerin ohne wahrnehmbare ăussere Vr
sache, also freiwillig explodirt. In der Regel schreibt man diese freiwilligen Zersetzungen 
der mangelhaften Reinheit der Praparate zu. A.us diesem Grunde empfiehlt es sich, 
das Nitroglycerin in den A.potheken iiberhaupt nicht im unverdiinnten Zustande, son
dern in alkoholischer oder oliger Losung (mit Mandelol) im Verhăltniss 1: 10 oder 1: 100 
vorrathig iu halten. 

Priij'ung. Es sei farblos, in der Kălte geruchlos. ·w as ser, welches mit Nitro
glycerin geschiittelt wurde, reagire nur schwach sauer und gebe mit Baryumchlorid keinen 
Niederschlag (8chwefelsaureJ. 

A:ufbetvahrung. Niemals in 8ubstanz, sondern stets nur in alkoholischer oder 
oliger Losung (mit Mandelol). Die Losungen sind vor Licht. geschiitzt an kfihlem Ort 
sehr vorsichtig aufzubewahren. 

Anwendung. Nach HAY ist die Wirkung des Nitroglycerins darauf zuriickzu
fiihren, dass es im Organismus unter Abspaltung von salpetriger 8aure zerlegt wird. Es soll 
dem A.mylnitrit und dem Natriumnitrit analog, aher viel intensiver und naehhaltiger als 
das erstere wirken. Man giebt es in.Dosen von 0,0002-0,0003-0,001, am besten in 
Pastillenform. TRUBSEWITSCH macht von Nitroglycerin, fiir welches er den Namen A.ngi o
neurosin vorschlăgt, einen sehr ausgedehnten Gebrauch. Er empfiehlt es bei A.ngina 
pectoris, Migrăne, N euralgien , 8eekrankheit, einigen Formen von Anamie, besonders des 
Gehirnes. Man beginnt mit ganz kleinen Dosen, z. B. einem halben Tropfen einer lproc. 
Losung und steigt, bis der Patient das Gefiihl von Blutandrang, 8chwere oder Pulsation 
im Kopfe hat. 8o kann man bei Gewohnung an das Mittel allmăhlich auf 5-10 Tropfen 
der 1 proc. Losung steigen. . 

Tablettae Nitroglycerini. Nitroglycerin-Tabletten. Man lost 0,1 g Nitroglycerin 
_n A.ether und mischt diese Losung gut mit 130 g Chokoladenpulver und 70 g Gummi 
arabicum plv. Nach dem A.bdunsten des A.ethers bildet man mit Wasser eine Pastillen
masse und formt daraus 200 Pastillen, deren jede 0,0005 Nitroglycerin enthălt. 

III. Dichlorhydrin. a-Dichlorhydrin. C3H6Cl20. Moi. Gew. = 120. 
Entsteht durch Erwărmen von wasserfreiem Glycerin mit der 21j2fachen Menge 

Chlorschwefel im Kochsalzbade wahrend mehrerer 8tunden. C3H803 + 4801 = C3H6CI20 + 
2HC1 + 802 + 38. Die Verbindung wird von der rhemisrhen Fabrik H. FI.EMMINO in 
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Kalk bei Kiiln ajRh. dargestellt. Farblose und fast geruchlose Fliissigkeit von etwas 
siruposer Konsistenz, in etwa 10 Volumen Wasser loslich. Spec. Gew. = 1,396 bei 16° C. 
Siedepunkt 176-1770 C. 

CH~-Cl 
1 

CH-OH 
1 
C~-Cl 

Das Dichlorhydrin ist ausgezeichnet durch ein hohes Auflosungsver
mogen. Es lost z. B. Kopal und andere harte Harze schon in der Kălte, fein 
gepulverten Bernstein in der Wărme, desgleichen sehr leicht Nitro-Cellulosen. 
Da es ausserdem bei den gewohnlichen Arbeitstemperaturen nicht leicht ent
ziindlich ist, so lăsst sich voraussehen, dass es demnăchst in der Technik einc 

Dichlor- Rolle zu spielen berufen ist. Zur Zeit ist es noch ni<'ht aus dem Versuchs-
hydrin. stadium haraus. 

IV. Epichlorhydrin. C3H6Cl0. Moi. Gew. = 92,5. 

CH2 - CI 
1 

CH......._ 
1 o 
c~..r 

Die Verbindung entsteht, wenn man das vorher besprochene Dichlorhydrin 
mit etwa der Hlilfte gepulvertem Natronhydrat nicht iiber 130° C. erhitzt und 
wird wie das vorige von H. FLE:r.IMING in Kalk dargestellt. 

Farblose, etwas chloroformăhlieh riechende, leicht bewegliche Fliissig
keit. Spec. Gew. = 1,191 bei 15° C. Siedepunkt 117° C. Auch diese Verbin-

Epichlor- dung zeichnet sich durch ein hohes Losungsvermogen gegeniiber Harzen, Ni-
hydrin. 

tro-Cellulosen u. dergl. aus. Von seiner kiinftigen Verwendung gilt das fiir 
das Dichlorhydrin Gesagte. 

V. Unguentum Glycerini (Austr. Germ. Helv.). 1) Austr. 4 Th. Stărke werden 
mit 60 Th. Glycerin gcmischt und im Dampfbade allmăhlich erwărmi, bis eine durch
scheinende Masse entstanden ist. 2) H elv. Aus 7 Th. Stărke und 93 Th. Glycerin in gleicher 
Weise wie Austr. zu bereiten. 3) Germ. Man mischt 10 Th. Weizenstărke mit 100 Th. 
Glycerin und 15 Th. Wasser, dann setzt man eine Anreibung von 2 Th. feinem Traganth
pulver und 5 Th. Spiritus (90 Voi. Proc.) hinzu nud erhitzt im Wasserbade, bis eine gleich
măssige Gallerte entstanden ist. Glycerinum Amyli (Bri t.): Amyli 20,0, Glycerini 130 ccm, 
Aquae 30 ccm, wie Austr. zu bereiten. Glyceritnm Amyli (U-St.): Amyli 10,0, Aquae 
10,0, Glycerini 80,0; wie Austr. zu bereiten. 

Antifensterschweiss. Glycerini 1,0, Spiritus diluti (60 Proc.) 10,0. Parfum ad 
Ii bitum. 

Antlsudorin. Gemisch aus Salicylsaure, Borsăure, Citronensăure, Glycerin, Spiritus 
dilutus und Aetherarten. 

BINDER's Haudbalsam. Mischung von Glycerin, Perubalsam und Melissengeist, 
gegen aufgesprungene Hănde und zur Pfiege der Hande. B. FISCHER. 

Brillantine. Toilettenmittel. I. Glycerini 10,0, Spiritus, Aquae destillatac 
ăă 100,0, Parfum ad libitum. II. Olei Ricini 6,0, Saponis medicati 2,0, Benzoes pulv. 2,0, 
Spiritus 200,0, Olei Rosae gtt. 1. 

Brillantina, Mittel, um den N ar ben des Oberleders geschmeidig zu 
machen. Aquae 1000,0, Sacchari 200,0, Spiritus 500,0, Glycerini 1000,0. 

Creme Iris. Toilettenmittel. Boracis 0,5, Talci veneti 2,0, Zinci oxydati 10,0, 
Unguenti Glycerini 87,5, Tuberosenextrakt q. s. B. FiscHER. 

Glycelaenm. GRovEs. Eine aus 1 Theil Furfur Amygdalarum, 2 Th. Glycerin und 
6 Th. Oleum Olivarum hergestellte Paste, als Verbandmittel und Salbengrundlage 
empfoblen. 

Glycerin-Gelatine znm Einschliessen mikroskopischer Prllparate nach KAisER. 
Man weicht 1 Th. Gelatine in 6 Th. Wasser ein, giebt 7 Th. Glycerin zu, in welchem 
0,14 Th. konc. Karbolsaure gelllst ist, und lost durch Erwarmen im Wasserbade. Man 
filtrirt durch Glaswolle, welche kurz vorher mit heissem W asser ausgewaschen ist. 

Glycerin-Jelly. Glyceringallerte fiir die Hlinde (engl. Specialităt). 8,5 Gela
tina werden in 180,0 Rosenwasser eingeweicht. Man 11ist im Dampfbade, lăsst erkalten, 
setzt den Schnee von 20,0 Eiweiss hinzu und erhitzt wieder. Die nach dem Absetzen 
durchgeseihte l!'liissigkeit wird mit einer Lllsung von 0,75 Salicylsaure und 180,0 Glycerin 
versetzt, im Heisswassertrichter filtrirt und mit Rosenol parfiimirt. 

Glycerin-Kerzen. 5 Th. Gelatine, 20 Th. Wasser, 25 Th. Glycerin. Der warmen 
Losung fiigt man zu eine Losung von 2 Th. Tannin und 10 Th. Glycerin, erwărmt bis 
zur Klarung und giesst in Kerzenformen mit Docht aus. Diese Kerzen sollen wie Stearin
kerzen, auch geruchlos, verbrennen (?). 
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Hlycerinmilcb. Man versteht hierunter entweder eine Lanolin-Glycerin-Emulsion, 
oder eine Mischung von etwa 3,0 g Zinkoxyd, dem W eissen von einem Ei, 70,0 g Glycerin 
und W asser q. s. ad 100,0 g. Oder auch eine Mischung von Starke, Zinkoxyd und Glycerin. 

Glycerin-Pomade. Adipis 6 kg, Sebi taurini 1 kg, Glycerini 300,0, Cerae flavae 
100,0, Olei Ricini 100,0, Olei Citri 128,0, Olei Bergamottae 60,0, Olei OaryophyUorum 40,0. 

Hlycerin-Sicbel. Franz osisc he Speciali tă t, Toilettenmi ttel. Eine par
fiimirte Mischung aus gleichen Theilen Glycerin und Eiweiss. 

Glycerinum sulfurosum - Sc.HOTTIN. Ein mit schwefliger Saure gesattigtes Glycerin. 
Wird durch Einleiten von schwefliger Săure in eine Mischung von 90 Th. Glycerin und 
10 Th. Wasser erhalten. Es soU 10 Proc. 802 enthalten. 

Glyceritum Vitelli (Hlyconin-Sicbel). Rp. Vitelli Ovi 45,0 g, Glycerini 55,0. 
Misce. 

Glysapolum - GoLIXER. Mischung aus Seife, Glycerin, Paraffin, Citronensăure und 
Alkohol gegen Seborrhoea capitis. 

Kali-Creme. Farblose, mit Rosenol parfumirte Fliissigkeit aus: Wasser 60,7, 
Glycerini 37,1, Natrii carbonici anhydrici, Kalii carbonici aa 2,2. B. FrsCHER. 

Levorin, ein Kosmeticum. Tragacanthae 15,0, Glycerini 100,0, Acidi salicylici 1,0, 
Spiritus q. s. ad solutionem. Aquae fervidae 400,0. Man bereitet durch Erhitzen unter 
Umriibren eine Salbe und parfiimirt diese mit .Tasmin und Maiglockchen. 

Mikrobmort. Mischung aus Glycerin und Karbolsaure aa. . 
Mittel gegen scbweissige Hiinde. Boracis, Acidi salicylici ăa 15,0, Acidi borici 

5,0, Glycerini, Spiritus diluti aa 60,0. Dreimal taglich einzureiben. 
Ocolustro. Mittel gegen das Beschlagen der Brillenglăser. Ist eine Olein

Kaliseife mit 30 Proc. Glycerin und etwas Terpentinol. 
SIMPSON's Lotion gegen Taubbeit. Ist Glycerin mit geringem Zusatz von Alkohol 

und Aether. 
Stempelkissen. Fliissigkeit zum Befeuchten derselben. Gummi arabiei 

250,0, Aquae 150,0, Glycerini 350,0, Sirupi Sacchari 250,0. In 500 g dieser Fliissigkeit 
lăse man 50,0 g einer wasserloslichen Anilinfarbe. 

Styroglycerit, gegen aufgesprungene Hănde. Tincturae Benzoes compositae 
4,0, G!ycerini 8,0, Saponis kalini 1,0, Aquae Rosae 16,0. 

Glyceritum Acidi taunici (U-SL). 
Rp. Acidi tannici 20,0 

Glycerini 8010. 

Glycerinum cosmeticum. 
Rp. Tincturae Benzoes 0,5 

Aquae Rosae 1,0 
Spiritus 8,5 
Glycerini q. s. ad. 30,0. 

Zum Einrdben derHautnach jedesmaligem '\Vaschen. 

Glycerinum jodatum eausticum HEBR\. 

Rp. Jodi 
Kalii jodati âă 25,0 
Glycerini 50,0. 

Glycerlnum lacto-carbolicum Dr. Bon:L 
Rp. 1 Il III 

Acidi carbolici 1,0 2,0 5,0 
Acidi !actiei 2,0 4,0 15,0 
Glycerini 20,0 20,0 20,0. 

Zu Aetzungen bei Kelllkopftuberkulose. 

Glycerinum saponatnm 80 °/0 • 

(Form. Colomens.) 
Rp. Glycerini 80,0 

Saponis stearinici 20,0. 
Dient als Grundkorper. Frisch zu bereitcn, 

Glycerinnm saponatum cum Acido salicylico 
(Form. Coloniens). 

Rp. Glycerini saponati (80 °/0) 95,0 
Acidi salicylici 5,0. 

Glycerinum saponatum cum Acido salicylico et 
Resorclno (Form. Coloniens.). 

Rp. Glyrerini saponati (80 °/0) 90,0 
Acidi salicyliri 5,0 
Resorcini 5,0. 
Glycerinum saponatum HEBI:A. 

Rp. Saponis Coco!s 10-20,0 
Glycerini 80-90,0. 

Werden im Dampfbade gelOst und in Formeu 
gegossen. 

Glyeerinnm stearinicnm. 
Hp. Saponis stearinici 6,0 

Glycerini 94,0. 
Solvc balneo vaporis. 

Glyceritnm Bismuti (Nat. Form). 
Liquor Bismuti concentratus. 

Hp. 1. Bismuti Ammonii citrici 275,0 
2. Liquoris Ammonii caust. 

(sp. G. = 0,901) q. s. 
3. (i-lycerini 
4. Aquac 

500 ccm. 
q. s. ad 1 Uter. 

l\lan reibt 1 mit 350 von 4 und 250 von 3 an, 
giebt von 2 soviel hinzu, dass Auflosung erfolgt 
und eine neutralc Fliissigkeit entsteht, Dann 
setzt man den Hest von 3 und von 4 q. s. zu 1 
Liter hinzu. 

Glyeeritnm Gelatlnae. 
Itp. Gelatinae albae 30,0 

Glycerini 4,0 
Aquae 6!,0 
Acidi carbolici 1,0. 

Amerikanisches :1\fittel auf Brandwunden. 

i.lnimentum Plnmbi cnm Glycerino Bo>:cKH. 
Rp. Talci pulverati 

Amyli ăă 100,0 
Glycerini 40,0 
Aquae Plumbi q. s. 

ut fiat pasta. Gcgen trockene, stark juckende 
Ekzeme. 

Pnsta Glycerlni cum Acido acetico. 
J:p. Glycerini 5,0 

Acidi acetici diluti {30 Proc.) 7,0 
Kaolini 9,0. 

Sirupus antiphthislcus FRE>!Y. 

Rp. Sirupi Ferri jodati (0,5 Proc.) 
Glycerini puri ăâ 100,0 
Sirnpi Morphini 200,0. 
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Unguentum Boroglycerlni. 
Sirupus antiphtlllslcus JAccoun. Boroglycerinsalbe (Hamb. V.) 

Rp. Glycerini 100,0 
Aquae destillatae 50,0 
Olei :&Ientbae piper. gtts. V. 

Rp. Lanolini 5,0 
Acidi borici 10,0 
Glycerini 25,0 
Ungucnti Paraffini 60,0. 

Glycyrrhiza. 
Gattung der Papilionaceae - Galegeae - Astragalinae. 
Glycyrrhiza glabra L Heimisch im Mittelmeergebiet, in Slidosteuropa und Vorder

asien, kultivirt in Spanien, Siidfrankreich, Italien, England, Deutschland, Măhren, Russland, 
China etc. Ftir den Handel sind besonders die Kulturen in Spanien und in Russland 
(Wolgadelta, Batum) von Bedeutung. Die Pflanze ist in den oberirdischen Theilen krautig, 
die Wurzel ausdaum:;nd, mit zahlreichen fingerdicken, langen Auslăufern, die schuppige 
Niederblătter tragen, aus deren Achseln neue Schosslinge entstehen. Blătter unpaarig, 
5-Sfach gefiedert, die Fiedern oval, stachelspitzig. Bliithentrauben klirzer als die Blătter. 
Hiilsen meist viersamig, kahl. Die Pflanze bildet mehrere Varietăten, von denen die 
folgenden wichtig sind: a) typica Regel et Herder, liefert das spanische Stissholz, 
{1) glandulifera Regel et Herder, driisig behaart, liefert das russische Stissholz, ist 
auch sonst am meisten kultivirt. Man sammelt <Lie Droge meist von dreijăhrigen Pflanzen, 
die russische besteht ziemlich gleichmăssig aus Auslăufern und Wurzeln, sie kommt ge
schălt in den Handel, die spanische und die meisten anderen so gut wie ausschliesslich 
aus Auslăufern. 

1. Radix Liquiritiao (Germ. Helv. Austr.). Glycyrrhizae radix (Brit.). Glycyr
rhiza (U-St.). Radix Glycyrrhizae echinatae s. Russica. - Siissholz. · Russische oder 
geschlllte Siissholzwurzel. - Racine de reglisse. Reglisse ratissee (Gal!.). -
Liquorice Root. (Brit. U-St.). 

Germ.: scbreibt vor: die geschălten Wurzeln und Auslăufer von Gl. gl. f1 glandulifera. 
H el v.: ungeschii.lte Auslăufer von Gl. glabra aus Spanien und geschălte Wurzeln aus 
Russlaud von Gl. glabra {1. glandulifera. Austr.: ungeschălte Wurzeln von Gl. glabra und 
geschălte von Gl. echinata (?) als Rad. Liquirit. mund. Brit.: geschiilte Wurzeln und 
Auslăufer von Gl. g·labra. U -St.: ungeschălte Wurzel von Gl. glabra {1. und geschălte von 
var. glandulifera. Gall.: Wurzel und Rhizom (Auslăufer) von Gl. glabra. 

Beschreibung. Die Pflanze besitzt einen bis 10 cm dicken Wurzelkopf, der oft 
noch die Reste der Stengel trăgt und nach unten die wenig verzweigte, am oberen Ende 
mehrere cm dicke Wurzel hat. Sie sowohl wie die 1-2 cm dicken, geraden Auslaufer 
sind graubraun, runzlig, im Querschnitt gelb, strahlig, im Holz mit deutlich erkennbaren 
Gefăssen. Bruch ziemlich faserig. Die Anslaufer haben ein deutliches Mark, das den 
\Vurzeln fehlt, deren Holz auch etwas weniger dicht wie das der Auslaufer ist. - Die 
ungeschălte Droge besteht zu li.usserst aus einer diinnen Korkschicht, die 10-25 Zelllagen 
dick ist, an die sich ein wenigzelliges·. Phelloderm schliesst. In dem folgenden Paren
chym Einzelkrystalle aus Oxalat, die von einer Membran umschlossen sind; sie finden sich 
auch sonst im Parenchym der Droge. Dasselbe gilt fiir die Stărke, deren Kornchen rund
lich, spindel-, ei-, stabchenformig, meist einzeln, seltner zu zweien zusammengesetzt sind. 
Sie messen meist 2,5-20,0 fi, selten bis zu 30 fi· Die Innenrinde besteht aus breiten Mark
strahlen, deren Zellen gross und radial gestreckt sind, in den Baststrahlen derselben fallen die 
reichlichen Siebrohren auf, die schon in geringer Entfernung vom Centrum zusammen
gepresst, dicke, im allgemeinen radial verlaufende Strange bilden. Ferner fallen Biindel 
stark verdickter, geschichteter Fasern auf, die von Oxalatzellen umkammert sind. Dieselben 
Faserbtindel finden sich im Holz, dessen Gefăsse einen Durchmesser von 25-170 fi haben, 
ihre Wande haben leiter- oder netzformige Verdickung oder rombisch-spaltenformige Tiipfel 
(Fig. 260). 
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Fiir den Nachweis von Siissholz im Pulver kommen in Betracht: Die Stărkekornchen, 
die reichlichen Oxalatkrystalle und deren Bmchstiicke, dann die Fasern, deren Schichtung 
auch in der Langsansicht deutlich ist, und die Bruchstiicke der Gefăsswandungen. Ob 
ein Pulver aus spanischem oder russischem Siissholz hergestellt ist, entscheidet sich durch 
die Anwesenheit oder Abwesenheit der Korkzellen, da das erste ungeschălt, das zweite 
geschălt in den Handel kommt. 

Bestandtheile. 6,0-7,0 Proc. (nach 'fscHmcH 2,5 Proc.) Glycynhizin, das 
saure Ammonsalz der Glycyrrhizinsăure (s. dort), 1,25 Proc. Asparagin, Zucker, 
1\'lannit, Farbstoffe, 1,65 Proc. Harz, 3,26 
Proc. Prote'instoffe, 6,18-7,58 Proc. Asche. 
Extraktgehalt des spanischen Siissholz 15,3 bis 
27,2 Proc., des russischen 26,4-38,5 Proc. 

Zubereitung. Au[bewa1t1·ung. l\ian 
halt die geschălte, ganze Wurzel, welche im Hand
verkauf Ofter als "Siissholz in Stangen" verlangt 
wird, in ausgesuchten, diinneren Stiicken vorrăthig. 
Fiir Theemischungen ist die von den Drogisten in 
O Stiicken gelieferte, aus sorgfăltig nachgeschalter 
Wurzel hergestellte Speciesform wegen ihres saube· 
ren Schnittes zu empfehlen. Das fei ne Pulver wird, 
da die faserige Wurzel sich im Morser nnr schwierig o 
pulvern lăsst, am besten aus zuverlăssiger Quelle 
gekauft. Etwaige Verfălschungen sind durch <las 
l\likroskop und durch Einăschern leicht nachzu
weisen. Mau bewahrt die Wurzel an einem troek
nen Orte, das feine Pnlver in dicht verschlossenen 
Gefăssen auf. 100 Th. geschălte Wurzel liefern 
etwa 90 Th. Pulver. 

Anwendung. In Theemischungen oder 
im Aufguss bei Husten und katarrhalischen Leiden 
(Săuren, Alkaloide und deren Salze sind dabei zn 
vermeiden), auch als geschmackverbesserndes Mit
tel. Das Pulver dient als Bindemittel zu Pillen-
massen. 

Radix Liquiritiae ammoniata, ammo
niirtes Siissholz nennt X. LANDERER eine in 
Species- oder Pulverform mit Ammoniakgas behan
delte Siissholzwurzel, bei welcher der siisse Gc
schmack besonders stark hervortreten soli. 

Fig. 260. querschnilt durch Hadix tiJycynltizae 

Extractum Liquiritiae (Austr.). Extr. 
Liquiritiae Radicis lErgănzb.). Extr. Gly-
cyrrhizae (Brit.). Siissholzextrakt. 
Extrait de reglisse (Gal!.). - Extract of 

(Nach ARTHUR MEYER.) 

p Parenchym der Rinde. s Siebrohren. f Fa
sern. f' Libriforrnfasern im Holz. m l\lark
ştrahl. o Oxalatkrystall. c Cambium. pv Holz-

parenchym. g Gefiiss. 

Liquorice. (Ergănzb.): 1 Th. grob zer»ehnittenes Siissholz wird 48, dann noch
mals 12 Stunden mit je 5 Th. W asser ausgezogen, die Pressfliissigkeiten aufgekocht, 
auf 2 Th. eingedampft, mit kaltem W asser verdiinnt, filtrirt und znm dicken Extrakt ein
gedampft. - Au str.: Aus zerstossenem Siissholz wie Extr. Gentianae Austr. (S. 1213) 
zu bereiten. - Bri t.: 1 Th. gepulvertes Siissholz (No. 20) wird 24, dann 6 Stunden mit 
je 2,5 Th. W asser ausgezogen, die Pressfliissigkeiten aufgekocht und zu einem weichen 
Extrakt eingedampft. - Gall.: Wie Extract. Gentianae Gall. (S. 1213). - E. DIETERICH 
lăsst 1 Th. geschnittenes Siissholz grob pulvern, 12 Stunden mit 3 'l'h. kaltem, dann 
1 Stunde mit 2 Th. heissem Wasser ausziehen, die Ausziige durch 1/{stiindiges Kochen mit 
Filtrirpapierallfall klăren, sonst wie Ergănzb. - Branngelb, in Wasser klar loslich. Ausbeute 
etwa 25 Proc., nach E. DIETERICH bei spanischer Wurzel 20-25, bei russischer 35-38 Proc. 

Extractum Glycyrrbizae duidum (U-St.). Extr. Liquiritiae ammoniatum. 
Siissholz-Fluidextrakt. Fluid Extract of Glycyrrhiza. Aus 1000 g gepulvertem 
Siissholz (No. 40) und einer Mischung von 50 ccm Ammonialdliissigkeit (10 proc.), 300 ccm 
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Weingeist (91 proc.) und 650 ccm Wasser im Verdrăngungswege. Man befeuchtet mit 
350 ccm, erschllpft zuerst mit dem Rest des Li!sungsmittels, dann mit q. s. einer Mischung 
von 300 ccm Weingeist und 650 ccm Wasser, fangt die ersten 750 ccm Perkolat be
sonders auf und stellt I. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. - Man braucht etwa 3000 Th. 
Losungsmittel. - E. DIETERICH setzt dem zweiten Auszuge vor dem Eindampfen 30 Th. 
Ammonialdliissigkeit zu. 

Extractum Glycyrrhizae liquidum (Brit.). Liquid Extract of Liquorice. 
Man verfăhrt genau wie bei Extr. Glycyrrhizae (Brit.) angegeben, dampft aher die Press
fliissigkeiten nur bis zum spec. Gew. von 1,200 ein, vermischt mit 1/ 4 ihres Volumens 
W eingeist (91 proc. ), lăsat absetzen und filtrirt. 

Extractum Glycyrrhizae purum (U-St.). Pure Extract of Glycyrrhiza. Aus 
1000 g Siissholzpulver (No. 20) und einer Mischung von 150 ccm Ammoniakfl.iissigkeit 
(10 proc.) und 3000 ccm Wasser im Verdriingungswege. Man befeuchtet mit 1000 ccm, 
erschilpft zuerst mit dem Rest der Mischung, dann mit destillirtem W asser und verdampft 
zu Pillenkonsistenz. 

Extractnm Glycyrrhizae s. Liquiritiae Spiritu depuratum E. DrnTERICH. W ein
geistiges Siissholzextrakt. 1000 g grob gepulvertes russisches Siissholz zieht man 
mit 5000 g kaltem Wasser 4 Stunden, dann mit 3000 g siedendem Wasser aus, verdampft 
die vereinigten Ausziige bis auf 500 g, mischt noch heiss mit 1000 g Weingeist (90 proc.), 
filtrirt nach 24 Stunden, destillirt 900 g ab und dampft zum mitteldicken Extrakt ein. 
Ausbeute 18-20 Proc. In Wasser klar li!sliches Extrakt. 

Gelatina Liquirltiae pellucida. Durchsichtige Lakrizgallerte (Austr.) 40 Th. 
gescbaltes, zerstossenes Siissholz zieht man mit 3000 Th. destill. W asser aus, seiht durch, 
li!st 1000 Th. ~abisches Gummi und 800 Th. Zuckerpulver, seiht nochmals durch, 
verdunstet bis zur Halfte, scbaumt sorgfaltig ab, fiigt 40 1'h. Orangenbliithenwasser hinzu, 
giesst in Papierkapseln, trocknet und zerschncidet in kleinere Stiicke. Will man die Masse 
villlig klar haben, so setzt man (nach DIETERICH) zu der Li!sung 2 Th. trockenes Hiihner
eiweiss, in wenig Wasser gelilst, und 10 Th. Filtrirpapierschnitzel zu, kocht auf, schaumt 
ab, filtrirt durch Flanell und dampft nun erst ein. 

Glycyrrhizinum ammoniatum (U-St.). Glyzina. Glycyrrhizine ammonia
cale (Gall.). Ammoniated Glycyrrhizin (U-St.): 500 g Siissholzpulver (No. 20) befeuchtet 
man mit einer Mischung von 475 ccm Wasser und 25 ccm Ammonialdliissigkeit (10proc.), 
packt in einen glasernen Perkolator und sammelt nach 24 Stunden durch Nachgiessen von 
W asser 500 ccm Fliissigkeit. Man setzt vorsichtig Schwefelsaure zu, solange noch ein 
Niederschlag entsteht, sammelt denselben und wascht mit kaltem Wasser bis zum Ver
schwinden der sauren Reaktion. Durch nochmaliges Losen in ammoniakalischem Wasser, 
Făllen mittels Schwefelsăure und W aschen wird der Niederschlag gereinigt, hierauf in q. ~. 
mit Wasser aii. verdiinnter Ammoniakfl.iissigkeit gelilst, auf Glasplatten gestrichen und ge
troeknet. Dunkelbraune oder rothbraune geruchlose Schuppen von sehr siissem Geschmack. 
Gall. 1000 g Siisshoiz (Smyrna) wird, zu feinen Fasern zerstossen, zweimal mit je 2000 g 
destill. Wasser 4 Stunden ausgezogen, die Fliissigkeit aufgekocht, filtrirt und nach volligem 
Erkalten nach und nach mit einer Mischung von 20 g Schwefelsăure (spec. Gew. 1,~3) 
und 80 g W asser versetzt, so lange noch ein Niederschlag entsteht. Man liisst. absetzen, 
sammelt den Niederschlag, wascht ihn mit W asscr bis zum Aufhilren der sauren Reaktion, 
li!st ihn auf dem Wasserbade in moglichst wenig 5proc. Ammoniakfliissigkeit und trocknet 
bei 40°0. auf Glasplatten ein. - Aus guter Wurzel muss man 6-7 Proc. Ausbeute erzielen. 

Pasta Liquiritiae (Ergănzb.). Pasta Liquiritiae flava (Austr.). Massa cum 
succo Glycyrrhizae (Gall.). Siissholzpaste. Gelber Lakrizteig. Brau.ne oder 
gelbe Reglise. Brauner Lederzucker. Braunes Jungfernleder. Erganzb.: 
1 Th. grob zerschnittenes Siissbolz zieht man mit 30 Th. Wasser 12 Stunden aus, li!st im 
Filtrat ohne Erwarmen 15 Th. arabisches Gummi und 9 Th. Zucker, setzt etwas zu Schaum 
geschlagenes Eiweiss zu, kocht auf, seiht durch Flanell, dampft unter Umriihren auf 40 Th., 
dann weiter ohne Umriihren so lange ein, bis eine Probe beim Erkalten erstarrt, giesst in 
Formen, trocknet und schneidet in Tăfelchen. - Austr.: Zu einer durehgeseihten Li!sung 
von 120 g gereinigtem Lakriz und 1000 g arabischem Gummi in q. s. Wasser fiigt man 
1000 g Zuckerpulver und das Eiweiss von 20 Eiern, formt in der Wărme zum Teig, setzt 
eine Mischung von 2 g Vanilie und 15 g Zucker zu und macht 1. a. Tăfelchen daraus. -
Gall.: 1) Pâte de reglisse brune. 100 g Lakriz in Stiicken werden auf einem 
Haarsiebe durch Einstellen in 2500 g kaltes W asser gereinigt, die filtrirte Li!sung mit 
1500 g Senegalgummi, 1000 g Zucker, 0,75 g Opiumextrakt versetzt und weiter verfahren, 
wie bei Pâte de Lichen angegeben. Enthiilt etwa 0,02 Proc. Opiumextrakt. 2) Pâte de 
reglisse noire. 500 g Lakriz behandelt man wie unter 1) mit 3500 g Wasser, li!st im 
Filtrat 3000 g gewaschenes Senegalgummi im W asserbade, seiht durch, fiigt 2000 g Zucker 
hinzu und bringt zur Paste, wie bei Pasta Jujubae angegeben. - E. DIETERICH: 600 g 
gepulvertes arabisches Gummi li!st man ohne Erwiirmen in 2500 g destill. W asser, setzt 
400 g Zucker, 2 g trockenes Hiihnereiweiss in wenig Wasser gelost und 10 g Filtrirpapier-
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abfall zu, kocht, schaumt ab, filtrirt durch Fanell, dampft auf 1600 g ein, fiigt 10 g durch 
Weingeist gereinigtes Siissholzextrakt hinzu, dampft ohne Umriihren auf etwa 1350 g ein, 
entfernt die gebildete Haut, giesst in Papier- oder geolte Bleehformen und verfăhrt wie 
bei Pasta Jujubae angegeben. Ausbeute etwa 900 g. 

Pasta Liqnlritiae gelatinata. Braune Reglise. 200 g Gelatine lost man unter 
Erwiirmen in 400 g W asser, fiigt je 300 g gepulvertes arabisches Gummi und Zucker, 
200 g Glycerin, 20 g gereinigten Siissholzsaft hinzu, erwiirmt bis zur volligen Losung, 
dampft zur Extraktdicke ein, giesst in geolte Blechformen etwa 4 mm dick aus und sticht 
nach dem Erkalten mittels eines runden Blechrohres Scheiben von etwa 1,5 cm Durch
messer aus, die bei gelinder 'Viirme getrocknet werden. 

Sirnpns Llqulritiae (Germ. Helv.) Sirupus Glycyrrhizae. Siissholzsirup. 
Sirop de reglisse. Germ.: 20 Th. grob zerschnittenes Siissholz, 5 Th. Ammoniak
fiiissigkeit, 100 Th. Wasser macerirt man 12 (nach Helv. 24) Stunden, presst, kocht 
auf, dampft im Wasserbade auf 10 Th. ein, vermischt mit 10 Th. 'Veingeist, filtrirt nach 
12 (Helv. 24) Stunden und bringt das Filtrat mit q. s. Zuckersirup auf 100 Th. Brauner, 
klarer Sirup. Bei der Darstellung sind Metallgeriithe, besonders kupferne, zu vermeiden. 
Scheiden sich beim Eindampfen Flocken aus, so bringt man sie durch wenig Ammoniak 
wieder in Losung. Sirup of Liquorice (Nat. form.). In 500 ccm Wasser lost man 
zuerst 125 g Extract. Glyeyrrhizae purum (U-St. ), dann 650 g Zucker, seiht dureh, fiigt 
125 g Glycerin und Wasser q. s. zu 1000 ccm hinzu. 

Sirupns Liqniritiae decemplex. Dass sich nach obiger Vorschrift ein Sirup, der 
mit 9 Th. Zuckersirup ein vorschriftsmassiges Praparat liefert nicht herstellen lasst, liegt 
auf der Hand. Ein solcher ist bei der vorziiglichen Haltbarkeit des Siissholzsirups auch 
iiberfiiissig. 

Il. Snccns Liqniritiae (Austr. Germ. Helv.). Snccns Liqniritiae crndns. Extrac· 
tum Glycyrrhizae (U-St.) s. Liqniritiae crndnm. - Siissholzsaft. Lakriz. Lakritzen
saft. - Biirendreck. Biirenzncker. - Suc de reglisse (Gall.). Jus de reglisse. -
Extract or Jnice of Liquorice. 

Ueber Darstell·uttg und Sorten vergl. HAGER-FISCHER-HARTWICH, Kommentar zum 
deutschen Arzneibuch, 2. Aufi., Band 2. pag. 621 ff. 

Von den verschiedenen Sorten ist fiir die pharmaceutische Verwendung die Sorte: 
"Barracco" am beliebtesten. Es ist beim Einkauf gena u auf den Namen zu achten, da 
manche Imitationen denselben mit geringen Abănderungen nachahmen. Es giebt aber auch 
Nachahmungen mit. ganz korrekter Schreibweise des :Namens. Ferner werden in der 
Pharmacie viel verwendet: Sanitas Tiflis, Gni Grasso, Zagarese n. Co., Sinib. Oddo, 
Hnzzi, Gerace, Duca di Atri. 

Eigenscltaften und Bestandtheile. Harte, schwarze oder schwarzbraune, 
glănzend brechende Stangen oder Massen von rein siissem Geschmack. Es enthălt die 
wesentlichen Bestandtheile der Siissholzwurzel, so in einer guten So1ie: 20,00 Proc. Wass er, 
15,35 Proc. gummose Substanz, 15,25 Proc. Glycyrrhizin, 6,42 Proc. Zucker, 
Mannit, 37,48 Proc. Extraktivstoffe, zusammen in Wasser loslich 74,5 Proc., in Wasser 
un!Oslich 5,5 Proc., 8-10 Proc. Asche. 

'l'abelle iiber die Znsammensetzung einer Anzahl Sorten von Succns Liquiriti11e 
nach PROLLIUS. 
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Selbst bereitet 112,81 i$,9 : 23,0 fehlt Imit. Sicil. Ba.rracco !113,0 ! 35,0 ' 15,0 1 = 
Sanitas Tifiis 12,5 110,0 i 30,0 

" 
Duca di Atri . , 11,3 ! 28,6 11,0 fehlt 

Sinib. Oddo 1 11,0 123,0! 19,0 " 
U so Barracco . . 14,0 i 34,0 10,0 1 " 

Fichera . 16,5 16,2 ! 19,0 
" 

Grimaldi 111,7 : 35,0 9,0 1 " 
Zagarese & Co. 13,5 ' 20,0 i 10,0 

" 
Spanischer Barracco 14,8 ' 29,0 9,0 1 .. 

Barracco 13,0 /24,0 . 11,0 
" 

Messina. 9,2 : 33,0 11,0 ' .;~~~-
Barone Amorello 14,0 1 22,0 i 16,0 

" 
Cassano. : 11,5 i 34,0 5,0 i fehlt 

G-ui Grosso 7,0 • 24,0: 14,0 
" 

Salozzi 15,0 40,0 6,0 n 
Muzzi 12,0 i 23,0 9,0 

" 
Pignatelli 14 6 ' 26 o 13 o : 

, 1 ' ' 1 Gerace 10,5 i 23,9 11,0 
" 

F. S. D. 10,0 1 32,0 12,0 1 ,. 
P. S. 11,8' 22,7. 17,0 

" 
Baron Compagno 36,0 . 31,0 18,0 ' 

" : 
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L~ntersuchu·ng. 1. Bestimmung des Glycyrrhizins: Man lost in einer 100 ccm 
Flasche 5 g zerstossenen Succus durch iifteres Umschiitteln in 50 ccm lauwarmem Wasser, 
indem man 2 ccm Liq. Ammon. caust. hinzufiigt. Nachdem der Succus vollig zerfallen ist, 
fiigt man Alkohol bis zur Fiillung der Flasche hinzu und lăsst einen Tag stehen. Dann 
:filtrirt man und wăscht mit 40 proc. Alkohol nach, bis die ablaufende Fliissigkeit kaum 
noch gelb gefărbt ist. Das Filtrat wird auf dem Wasserbad auf 1/ 3 eingedampft und nach 
dem Erkalten unter Umriihren 5 ccm verdiinnte Schwefelsăuze (bis zur sauren Reaktion) 
zugegeben. Die ausscheidende Glycyrrhizinsăure sammelt man nach dem Absetzen auf 
einem Filter und wăscht mit 30 ccm Wasser nach. Dann iibergiesst man den Filterinhalt 
mit Ammoniak, dampft die durch das Filter laufende Fliissigkeit im gewogenen Schălchen 
im Wasserbade ein und trocknet bis zum konstanten Gewicht. 

2. Bestimmung des Wassergehalts in bekannter Weise. 
3 Man dig·erirt in einer Flasche 10 g Succus mit 100 g Wasser bi~ zum volligen 

Zerfall des Succus. Nach dem Erkalten fiigt man 200 g Alkohol zu, schtlttelt wiederholt 
und lăsst mehrere Stunden stehen. Dann filtrirt man durch ein doppeltes Filter und wăscht 
den Niederschlag auf dem Filter mit einer Mischung von 2 Alkohol und 1 W asser aus. 
In dem Filtrat kann man das Glycyrrhizin bestimmen. 

4. Der Riickstand auf dem Filter wird an der Luft getrocknet und mit Wasser 
iibergossen, bis dasselbe klar ablăuft. Das Filtrat wird im Wasserbade in gewogener 
Schale eingedampft und bis zum konstanten Gewicht getrocknet = Gummiise Substanz. 

5. Der auf dem Filter bei 4 gebliebene Antheil wird get:rocknet und gewogen unter 
Benutzung des ăusseren Filters als Tara= in Wasser unliislicher Theil. 

6. Auf Stărke priift man unter dem Mikroskop, indem man ein Stiickchen in Wasser 
viillig zerfallen lăsst und den Riickstand untersucht. Eine gel'inge Menge von Stărke
kiirnchen, die die fiir Radix Glycyrrhizae charakteristische Form haben, berechtigt nicht, 
eine Verf'âlschung mit Stărkemehl anzunehmen. 

7. Eine Priifung a uf K upfer ist nicht iiberfliissig, da der Succus zuweilen in 
solchen Schalen eingedampft und dann herausgekratzt wird, wobei sogar kleine Spăhne von 
Kupfer mitgehen konnen. Man lost in Wasser, săuert an und stellt eine blanke Messer
klinge in die Fliissigkeit. 

Verfiilschu'tlgen. Man setzt dem Succus nicht selten, um die Menge wasserlos
licher Stoffe zu vermehren: Dextrin, Gummi, Stărkezucker, auch Gelatine zu. Man sollte 
daher unter allen Umstănden neben der Bestimmung der wasserloslichen Stoffe auch eine 
solche des Glycyrrhizins vornehmen, die erst Klarheit schafft, und einen Succus, der nicht 
mindestens 11 Proc. davon enthălt, zuriickweisen . 

.A.nwendung • .A.bgabe. Dient zur Bereitung des gereinigten Siissholzsaftes, welcher 
gegeben wird, wenn Succus Liquiritiae in fliissigen Arzneimischungen verordnet ist. Da
gegen pflegt man als Bindemittel fiir Pillenmassen das Pulver zu verwenden, das man aus 
dem grob zerstossenen oder in Scheiben geschnittenen und dann in der Wărme getrockneten 
rohen Stangenlackritz bereitet. Fiir die Abgabe im Handverkauf giebt es eine durch Quer
ringel in gleichmăssige Abschnitte getheilte Handelswaare. Doch lassen sich auch die 
dicken Stangen leicht schneiden, wenn man sie kurze Zeit in die Wărme legt, oder auch 
mittels eines scharfen Messers, auf das man einen kurzen Schlag mit einem Hammer fiihrt. 

Au s tr.lăsst zum pharmaceutischen Gebrauch nur den gereinigten Lakritz verwenden. 

Succus Liquiritiae depuratus (Austr. Germ. Helv.) s. inspissatus. Gereinigter 
Siissholzsaft. - Suc de reglisse purifie. Purified Extract of Liquorice 
(Nat. form.j. 

Roher Lakritz 1) wird in ein Extrahirfass schichtenweise eingelegt, so dass die Stangen 
immer nur eine Lage bilden und durch eine diinne Schicht Strohhalme, Holzwolle oder 
Bastgeflecht - welche vorher durch Einweichen in W asser und Abwaschen griindlich g·e
siiubert sein miissen - getrennt sind. Man deckt einen Deckel dariiber, beschwert ihn 

1) Nach C.A.sAB & LoRETZ geben die Sorten "Barracco" und P. S. die griisste Extrakt
ausbeute. 
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m geeigneter Weise odcr zieht bei Benutzung eines Gefăsses w1e Fig. 261 die 
Schraube fest an, und giesst nun kaltes, destillirtes Wasser auf, so dass die oberste 
Schicht eben bedeckt wird. Nach zweităgigem Stehen lăsst man die Fliissigkeit mittels 
eines Hahnes ablaufen, seiht durch und dampft sofort im W asserbade untcr bestăndigem 
Riihren zur Extraktdicke ein. Den Riickstand im Fasse behandelt man nochmals in gleicher 
W eise. Ob ein dritter Auszug lohnend ist, was selten der Fali sein wird, stellt man durch 
einen Versuch im ldainen fest; er muss wenigstens ein spec. Gcw. von 1,015-1,020 zeigen 
und beim Abdampfen nicht weniger als 5 Proc. Trockcnriickstand gcben. Eine vollstăn
dige Erschopfung des Rohsuccus 
ist schwer zu erreichen, nach 
HmscH & ScHNEIDER sclbst nach 
40maligem Ausziehen nicht. Der 
gereinigte Siissholzsaft muss braun 
oder schwarzbraun, in W asser klar 
loslich sein und rein siiss schmecken. 
Ausbeute je nach dem verwende
ten Rohstoff 60-'80 Proc. Man 
bewahrt ihn in Thon- oder Por
cellankruken an einem luftigen, 
trocknen Orte auf, nicht im 
Keller, wo er sich leicbt mit 
Schimmelpilzen iiberzieht. 

Es ist empfohlen worden, 
den gereinigten Siissholzsaft un
mittelbar aus dor W urzel durch 
Ausziehen und Eindampfen herzu
stellen; ein solcher Succus wăre 
g1eichbedeutend mit dem Extrac
tum Liquiritiae Radicis. 

Solutio Succi Liquiritiae. 
Fiir Recepturzwecke pflegt man 
eine Losung von gereinigtem Siiss
holzsaft in glcichen Theilen W as
ser vorrăthig zu halten. In klei
nen, ganz gefiillten Flaschen im 
Kiihlen aufbewahrt, ha.lt sich die
selbe lăngere Zeit; in der wăr
meren Jahreszeit, wo sie leicht 
in Găhrung iibergeht oder Schim
mel ansetzt, fiillt man sie ent
weder kochend oder mit 5 Proc. 
W eingeist versetzt in die Gefasse 
und hălt nur kleinere Vorrăthe. 
Die H elfenberger Fabrik fiihrt 
einen Succus Liquiritiae depuratus 
tenuis, der nur soweit eingedickt ist, dass er sich noch giessen lasst, ferner einen Succus 
Liquiritiae depuratus pulveratus, der sich klar lost, mithin auch fiir fliissige .A rznei
mischungen verwenden lăsst. (Siehe auch un ten: Liquor Extracti Glycyrrhizae.) 

Das bisweilen beobachtete Gelatiniren ammoniakalischer Succuslosungen ist wahr
scheinlich auf einen Pilz zuriickzufiihren; durch vorsichtigen Zusatz verdlinnter Kalilauge 
lăsst sich eine derartige Losung meistens wieder verfliissigen und fiir Handverkaufszwecke 
verwendbar machen. 

Succus Liquiritiae depuratns in bacillis ist eine im Handverkaufe belioebte Form 
in federkieldicken Stăngelchen, welche man aus dem eingedickten Saft durch Verarbeiten 
mit geeigneten Zusătzen darstellt. Nach E. DIETERICH lost man 300,0 Zuckerpulver unter 
Erwărmen in 400,0 gereinigtem Lakritz, stosst mit 300,0 Siissholzpulver zur glcichmassigen 
Masse und rollt diese aus oder presst sie durch gelochte Platten. 

Bacilll Llqnlrltlae anlsatl. 
Su ccus Liquiritiae depuratus in bacil lis 

s . in filis. Cachou. Caschu. 

I. 
Rp. Succi Liquir. dep. inspiss. 75,0 

Gummi arabiei pulver. 8,0 
IL 

'fragacanthae 2,0 
Saccbari albi pulver. 15,0 
Olei Anisi gutt. XX. 

Man mischt unter Erwărmen im Wasserbade und 
presst mittels einer Cachoupresse in Făden, die 
nach dem Trocknen in Weissblechgefassen auf
bewahr t werden. 

Die unter Succ. I,iquirit. dep. in bacil!. angegebene Masse mischt man mit 4,0 Anisol, 1,0 Fenche!Ol und behan
delt sie wie I. 
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Baeilli Liqulritiae erocati 
s. citrini. Hustenstangen. Gelbe llrust

stiingel. 
Rp. 1. Radicis Liquiritiae pulr. 

2. Rhizom. Iridis 
3. Gummi arabiei 
4. Amyli Tritici 
5. Tragacanthae 
6. Sacchari albi 
7. Tincturae Croci 
8. Olei Anisi 

aa 100,0 
10,0 

590,0 
25,0 

2,5 
9. Olei Aurantii fior. 0,5. 

Man mischt 6 mit 7, nach dem Trocknen mit den 
llbrigen 1 stosst mit Rosenwasser zur ~Iasse und 
formt 3 mm dieke Stăbchen, die man trocknet 
und mit verdi.innter Safrantinktur bestreicht. 

Baeilll pectorales Huuo. 
Huuo'sche Bruststăngel. 

Rp. Radicis Liquiritiae pulv. 200,0 
Sacchari albi 445,0 
Succi Liquiritiac 
Tragacan thae 

~fan bringt mit Wasser zur Masse 
Stiibehen. 

350,0 
5,0. 

und formt in 

Elixir adjuvans (Nat. form.). 
Adjuvant Elixir. 

Rp. 1. Corticis Aurantii .dule. pulv. Ko. 40 75 g 
2. Corticis Pruni virgin. 150 11 

3. Radie. Liquirit. russ. 300 " 
4. Fructus Coriandri 40 " 
5. Fructus Carvi 40 " 
6. Sirupi Sacehari (U-St.) 1500ccm 

f Spiritus (91 proe.) 1 vol. \ 
7· \ _\quae destill. 2 vol. f q. s. 

:llan befeuchtet 2 mit 150 ccm Wasser, fiigt nach 
12 Stunden 1, 3, 4, 5 hinzu, mischt mit 150 ecm 
vou 7, bringt in einen Verdrăngungsappaiat, 
sammelt durch Naehgiessen von 7 3500 cem Per
kolat uud stellt dureh Misehen mit 6 5000 ceut 
Gesammtfliissigkeit her. 

Elixir e Sueco Liquiritiae (Germ.). 
Elixir pectorale (Helv.). Elixir regis 

Daniae. Elixir Ringelmannii. Brust
elixir. Elixir peetoral du roi de Dane

mark. Pectoral Elixir. 
Rp. 1. Sueci Liquiritiae depurati 2,0 

2. Aquae Foeniculi 6,0 
3. Liquoris Ammonii anisati 2,0. 

Man 15st 1 in 2 und miseht 3 hinzu. Germ. liisst 
naeh sechstăgigem Absetzen filtriren (was im 
bedeekten Trichter bei 17-20 ° C. geschehen 
muss !) und verlangt eine braune, klare Flilssig
keit. Nach Hei v. soli dieselbe triibe sein, ist 
also vor der Abgabe umzuschiitteln. Als Husten
mittel theelilffelweise. In Deutschland dem 
freien Verkehr entzogen. 

Elixir e Suceo Liquiritiae opiatum. 
Elixir amn1oniato-opiatum. 

Rp. Elixir e Succo Liquiritiae 9810 
Tincturae Opii crocatae 2,0. 

3-4 stiindlich 1 Thee!Offel. 

Elixir Glyeyrrhizae (Nat. form.). 
Elixir of Glycyrrhiza or Liquoricc. 

Rp. Extracti Glyeyrrhizae fluidi (U-i'it.) 125 cem 
Elixir aromatici (U-St.) 875 " 

Elixir Glycyrrhizae aroruaticum (Nat. form.). 
Aroma tic Elixir of <;Iycyrrhiza or 

Liquorice. 
Rp. 1. Extracti Glycyrrhizae tluidi (U-St.) 125 cun 

2. Olei Caryophyllorum 
3. Olei Cinnam. ceylan. 
4. O!ei :lfyristicae 
5. Olei Foeniculi 

au 0,4 " 
0,25" 
0.75 " 

6. 1Iagnesii carbonici 15 g 
7. Elixir aromatici (U-St.) q. s. 

~lan verreibt 2 - 5 mit 6, fiigt naeh und nach 
875 cem von 7 hinzu, lasst eine Stunde unter 
1ifteren Schiitteln stelten, filtrirt, sammelt unter 
~achwaschen mit 7 = 875 ccm Filtrat und mischt 
tlieses mit 1. 

Elixlr Liquiritlae aromatieum. 
Hp. Tincturae aromaticae 10,0 

Tincturae Cinnamomi 5,0 
Olei Aurantii florum 
Olei Macidis aa gtts. II 
Olei Anisi stellati gtt. I 
Sirupi Liquiritiae 85,0. 

Hient zur Gesehmackverbesserung. 

Liqnor Extracti Glycyrrhlzae (Nat. form.). 

~olution of Extract of Glycyrrhiza or 
Liquorice. 

Rp. 1. 8ucci Liquirit. depur. sic ci 
2. Spiritns (91 proc.) 
3. Glyeerini 

250 g 
125 cem 
250 ceru 

4. _\quae q. s. ad 1000 ccm. 
Jn ei ner kleinen Probe Succ. Liquir. de pur. in

s p i s sat. bestimmt man den Trockenriickstand, 
berechnet darnach die 250 g trocknem Extrakt 
entsprechende ~fenge, !Ost diese in 250 cem 
Wasser, fiigt 3, dann 2 hinzu und bringt mit 4 
auf 1000 ccm. 

J,ooch pulmonale. 
Fuchs l u ngensaft. 

Hp. Succi I.iquiritiae depur. 7,5 
Liqumis Ammonii anisati 2,5 
i:îirupi Saechari 90,0. 

Huotenmittel fiir den Handverkauf. 

!Ustura Glycyrrhizae composita (l; -St.). 
Corupound Mixture of G lycyrrhiza. 

Brown Mixture. 
RJ!. Extracti Glycyrrhizae puri (U-St.) 30 g 

Sirupi Sacchari 50 ccm 
)-lueilag. Gummi arabiei 100 
Tineturae Opii eamphoratae 120 
Vini Antimonii (U-St.) 60 
Spiritus Aetheris nitrosi 30 
Aquae destillatae q. s. ad 1000 

Pasta peetoralis GEORG!l. 
Pâte pectorale de GEoRoll. 

Rp. 1. Gummi arabiei 600,0 
2. Saechari albi 400,0 
3. Aquae 1000,0 
4. :Magnesiae ustac 12,5 
5. Morphini hydrochlorici 0,25 
6. Decocti md. Liquirit. (e 12,5) 50,0. 

:\lan erhitzt 1-3 zwei Stunden im Wasserbade, 
entfernt die gebildete Haut, seiht durch, dampft 
anf die Hălfte ein, fiigt 4-6 hinzu, dampft bis 
zur Pastillenkonsistenz ein und formt rauten
formige Tăfelchen. In Frankreich gPbrăuchlicheti 
Ilustenmittel. 

Pastilli contra tussim. 

Hu s ten pas ti llen. 

Rp. Sueei Liquirit. pulv. 250,0 
Cubebarum 180,0 
Sacehari albi " 3500,0 
Acidi benzo'wi 15,0 
Olei Menthae pip. 7,5 
Mucilag Tragacauth. q. s. 

l'iant pastilli pond. 1,0 (Brit. and Col. Drugg.). 
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Pastllll s. Trochlscl Llqnlritiae. 

Pastilli Ammonii hydroehloriei (Diet). 
Salmiakpastillen. 

Rp, Radicis Liquiritiae pulver. 
Sueci Liquiritiae " aâ 100,0 
Ammonii hydrochlorici " 10,0 
Herbae Meliloti 30,0 
Tragacanthae 10,0 
Sacehari albi 200,0 
Olei Anisi 
Olei Foeniculi ââ gtts. V 
Sirupi Saechari q. s. 

Man stosst zum Teig an, rollt zur gleiehmăssig 

dieken Platte und sticht daraus 1000 Pastillen 
oder schneidet in rautenformige Tafelchen. 

Pastilll pectorales DIETERICH. 
Troehisei beehiei. Hustenpastillen. 

1. Weisse Hustenpastillen. 
Rp. Radicis Liquiritiae pulv. 

Rhizomatis Iri dis fior. " 
Dextrini 
Sacchari albi 
Olei Rosae 
Ol•i Aurantii fior. 
Sirupi Sacchari 

Ml\n verfăhrt wie bei vorigem. 

ăâ 50,0 
300,0 

gtts. III 
gtt. I 

q. s. 

II. Gelbe Hustenpastillen. 
Wie 1., doeh mit einem Zusatz von 

Croci pulverati 10,0. 

III. Sehwarze Hustenpastillen. 
Rp. Fructus Anisi pulv. 

Fructus Foeniculi " 
Rhizom. Iridis fior. " 
Radicis Liquiritiae " 
Sacchari Cumarini 
Sacchari albi 
Sirupi Liquiritiae 

Verfahren wie bei den vorigen. 

ăă 25,0 
50,0 

100,0 
2,0 

300,0 
q. B. 

Pastilll peetorales opiati. 
Rp. Extraeti Liquiritiae 100,0 

Radicis Liquiritiae pulv. 200,0 
Opii 5,0 
Tragacanthae 10,0 
Sacchari albi 700,0 
Mucilag. Tragacanth. q. s. 

Man formt 1000 Pastillen mit je 0,005 Opium. 

Pllnlae ad prandnm HALL (Nat. form.). 
HALL's Dinner Pili. 

Rp. Aloes pmificatae (U -St.) 
Extracti Liquiritiae 
Saponis 
Sirupi communis (Melasse) âă 6,5 g. 

Zu 100 Pillen. 

Pilnlae odorlferae. 
Mundpillen (gegen iibelriechenden Athem). 

Al bert-Caehou. Cachoupillen. Caehou 
Prinee Albert. Caehou de Bologne. Pa
stilles des fumeurs. Caehou aromatique 

(vergl. S. 678). 

I. Naeh DIETERICH. 
Rp. Rhizomat. lridis pulv. 10,0 

Moschi 0,02 
Cumarini 0,05 
Vanillini 0,5 

Olei Rosae, Neroli, Menthae pip., Menthae crisp" 
Unonae odorat. âă gtts. V 

Sueci Liquiritiae q. s. 
Man formt Pillen von 0,05, versilbert sie und giebt 

50 Stiick in kleinen Metalldosen ab. 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 

II. Naeh DORYAULT, 
Rp. Succi Liquiritiae pulv. 100,0 

Cateehu 30,0 
Gummi arabiei 15,0 
Cortieis Cascarillae 
Carbonis Tiliae 
Mastiehes 
Rhizom. Iridis " aa 2,0 
Olei Menthae piperit. 2,0 
Tincturae Moschi 
Tincturae Ambrae 

:Man verfăhrt wie bei I. 
aâ gtts. V 

Potlo peetoralls. 
Eclegma peetorale (Strassb. Apoth. Yer. 1867.). 

Rp. Succi Liquiritiae depur. 5,0 
Aquae destillatae 100,0 
Liquoris Ammonii anisati 1,0 
Sirupi simplicis 15,0. 

Ptisana Glyeyrrhlzae. 
Tisane de Reg!isse (Gall.). 

Rp. Radicis Liquiritiae mundat. conc. 10,0 
Aquae destillatae frigidae 1000,0. 

:Naeh 6 Stunden seiht man dureh. Darf durch 
eine LOsung von 0,5 Glyein in 1000 Wasser er
setzt werden. 

Pulvis Llqnlritlae eodae. 
Pulvis peetoralis eroeatus. Gelbes 

Brustpulver. 
Rp. 1. Gummi arabiei pulv. 

2. Radieis Liquiritiae 
3. Rhizom. Iridis fior. ââ 100,0 
4. Tragaeanthae 25,0 
5. Sacehari albi 670,0 
6. Croci 5,0 
7. Spiritus 5,0. 

}fan verreibt 6 mit 7, miseht 5 hinzu, trocknet 
und vermiseht mit 1-4. 

Pulvls Llqnlritiae eomposituR (Austr. Germ. Helv.). 
Pul vis Glycyrrhizae eompositus (Brit. 

U-St.). Pul vis peetora!is. Pul vis peeto
ralis Kurellae. Brustpulver. KURELLA
sches Brustpulver. Hămorrhoidalpulver. 
- Pondre pectorale. Poudre de reglisse 
eomposee. - Compound Powder of Li· 
quoriee or Glycyrrhiza. Peetoral powder. 

Germ. Helv. U-St. 
Rp. Austr. Brit. 

Fruetus Foenieuli pulv. subt, 1 1 
Sulfuris depnrati 1 1 80 
Folior. Sennae pulv. sbt. 2 2 180 
Rad. Liquiritiae " 2 2 236 
Saechari albi 6 4 500 
Olei Foeniculi 4 
)fan mischt, schlăgt durch ein Sieb und mischt 

nochmals. In dicht schliessenden Gefl!ssen auf
znbewahren. Ein bei Katarrh, Verstopfung und 
Hămorrhoidnlieiden sehr beliebtes Volksheil
mittel, das therloffelweise, von Kindem meRser
spitzenweise mit Wasser genommen wird. 

Puhis pectoralls Viennensis. 
Wiener Brustpulver. Fiakerpulver 

Rp. Stihii sulfurati aurant. 0,5 
Fruetus Anisi pulv. 4,5 
Folior. Sennae . 
Radicis Liquiritiae " 
Sulfuris depurati ăâ 15,0 
Sacchari albi 50,0. 

Pulvis peetoralls Quarinil n. VoMAcKA. 
Rp. Croci pulverati 

Stihii sulfurati anrant. ăâ 0,5 
Amyli 1510 
Gummi arabiei 35,0 
Sueci Liquiritiae pulv. 49,0. 

78 
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Slrupus Llqulrltlae aromatlcus. 
(Amer. Drugg.) 

Rp. 1. Corticis Cinnamom. zeyl. 20,0 
2. Rhizom. Zingiberis 12,0 
3. Caryophyllorum 8,0 
4. Seminis Myristicae 3,0 
5. Extracti Liquiritiae 50,0 
6. Sacchari albi 750,0. 

Man sammelt durch Perkoliren von 1-4 mittels 
q. s. Alkohol 100 ccm, mischt diese mit 6 nud 
verdunstet den Alkohol in der Wărme. Alsdann 
sammelt man durch Nachgiessen von Wasser 
500 ccm Perkolat, Wst dariu 5 und den aroma
tisirten Zucker, kocht anf und stellt 1. a. 1000 g 
Sirup her. 

Specles pectorales HENNIG. 
Dr. HENNIG's Brustthee. 

Rp. Florum Tiliae 
Fructus Anisi stellati 
Radicis Senegae aii 5,0 
Rhizom. Iridis fior. 10,0 
Radicis Liquiritiae 
Stipit. Dulcamame aii 15,0 
Fruct. Coriandri 20,0 
Cal'l'ageen 25,0. 

Ess!Mfel auf 1{4 1 kochendes Wasser. 

Sueeus Llqulrltlae tabulatus. 
LakTi tzen tăfelchen. 

Rp. Succi Liquirit. depur. 
Sacchari albi pulv. 
Radicis Liquirit. pulv. 
Mucilag. Gummi arab. vei q. s. 

400,0 
250,0 
150,0 
300,0. 

Man mischt in der Wărme, giesst die Masse in 
diinner Schicht in mit Wachs abgeriebene Blech
formen und trocknet in der Wl!rme, oder man 
stosst mit q. s. Mueilago zur Masse und rollt 
diese mit einem Nudelholz aus. Man schneidet 
mit dem Rollmesser in rautenf5rmige Stiicke 
und trocknet scharf aus. Um die Tl!felchen zn 
versilbern, verfăhrt man wie beim Versilbern 
von Pillen, oder man legt den ausgerollten 
Kuchen mehrere Stunden in einen feuchten 
Keller und iiberzieht ihn dann mit Blattsilber. 
Scharf ausgetrocknet in Blechgefassen aufzu
bewahren. Dnrch Feuchtwerden zusamntenge
backte Vorrathe diirfen nicht in der Wlirme, 
sondern nur iiber Aetzkalk ausgetrocknet werden ! 

Tabulae Liqulrltlae cum Ammoulo chlorato. 
(Ergănzb.) 

Sai miak ta bletten. 
Rp. 1. Succi Liquiritiae depur. 9,0 

2, Ammonii chlorati 1,0. 
1 wird in Wasser gel5st, 2 zngesetzt, zur Teig

masse eingedampft, diese, wie bei vorigem ange
geben, behandelt. 

Tabulettae pectorales. 
Tabulae Pulveris Liquiritiae compositi. 

Rp. Folior. Sennae pulv. 
Radie. Liquiritiae aa 2,0 
Fruct. Foeniculi 
Snlfmis depurati ăa 1,0 
Gum1ni arabiei 
Sacchari albi aii 1,5 
Aquae destillatae gtts. V. 

Man presst 10 Tabletten und bestaubt mit Lyco
podium. 

Tabulettae solventes n, SALZMANN. 
Rp. Ammonii chlorati 

Succi Liquiritiae pnlv. aa 200,0 
Sacchari Lactis 

Man 

Talci veneti 
Amyli 
Benzoes " 

mischt und formt dnrch 

aa 8o,o 
40,0 
10,0. 

Druck Tabletten 
von 0,6. 

Trochiscl Llqulritlae. 
Schwei•er Brustkuchen. Pastilles de 

Nyon. Pectorale suisse. 
Rp. Succi Liquiritiae pnlv. 300,0 

Sacchari albi 600,0 
Rhiz. Iridis flor. 60,0 
Gummi arabiei " 20,0 
Olei Anisi gutts. XX 
Aquae 60,0 vei q. s. 

llfan stosst zur Masse, formt Pillen von 0,5 und 
drilckt diese mittels eiues am Ende sternformig 
eingekerbten Stilbchens flach. In der franzosi
schen Schweiz beliebtes Hustenmittel. 

Trochlscl Glycyrrhizae et Opll (U-St.). 
Troches of Glycyrrhiza and Opi u m. 
Rp. Extract. Liquiritiae pulv. 15,0 

Opii pulvemti 0,5 
Gummi arabiei 12,0 
Sacchari albi " 20,0 
Olei Anisi gutts. IV 
Aquae q. s. 

Zu LOO Pastilleu. 

Vet. Electuaire adoucissaut (Gall.). 
Rp. Radicis Liquiritiae pulv. 

Radicis Altbaeae aa 
Mellis q. s. 

Vet. Ehetuarlum autlcatarrhale. 
Rp. Stibii sulfurati nigri 1,0 

Tartari depurati 2,0 
Ammonii chlorati 3,0 
Radicis Liquiritiae 30,6 
Mellis q. s. 

Bei Staupe der Hunde mehrmals tăglich hasel
nussgross. 

Vet. Influeuzapulver fiir Pferde. 
Rp. Ammonii chlorati 30,0 

Radicis Liquiritiae pulv. 60,0 
N atrii sulfurici 80,0 
Kalii nitrici 80,0. 

3 mal tliglich 1 EssiOffel im Getrănk. 

Vet. Poudre adoucissaute (Gall.). 
Rp. Radicis Liquiritiae pulv. 

Vet. 

Rp. 

Vet. 

Rp. 

Rp. 

Radicis Althaeae aa. 

Pul vis bechleus LEBAS. 
LEBAS' Viehpulver. 

Radicis Liquiritiae pulv. 
Radicis Altbaeae aa 100,0 
Rhizomat. Iridis 20,0 
Sulfuris sublimati 30,0. 

Pulvls contra tussim. 
Hustenpulver. 
1. Fiir Pferde. 

Radicis Liquiritine pulv. 
Stibii sulfnrati nigri " 
Natrii chlorati 

II. Fiir Schweine. 
Ammonii chlorati 
Kalii nitrici 

200,0 
50,0 

250,0. 

Stibii sulfurici nigri 
Natrii sulfurici 
Semin. Lini 

aa 40,o 

ăă 120,0 
Radie. Liquiritiae 

Mit Wasser zum Teig gemacht, 
taubeneigross. 

140,0. 
mehrmals tăglich 
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Alpenkrliuter-Brustteig von GRABLOWITZ. Rautenformige Kuchen aus Gummi, 
Zucker, Lakritz, Safran und Eibischabkochung. 

Asthmamittel, lnspektor ScHĂFER's in Leipzig-Lindenau, ist eine Pulvermischung 
aus Zucker, Siissholz und Pimpinellwurzel. (60 g = 3.50 Mk.) 

Asthmathee von Dr. 0RLE'iN, gegen alle moglichen Leiden empfohlen, besteht aus 
je 2 Th. Andorn und Bitterklee, 5 Th. islăndischem Moos, 6 Th. Eibisch, 8 Th. Siissholz. 
200g=3 Mk. 

Brustpulver, nach Dr. QuARIN. Wiener Vorschrift: Je 125,0 Siissholz und 
Starke, je 250,0 arabisches Gummi und Lakritzenpulver, 1000,0 Zucker, 20,0 Bittersiiss
exţrakt. (Vergl. auch Pulv. pectoral. Quarin.) 

Brustthee, Hamburger, von Dr. KoNIG. Der Hauptsache nach eine Mischung aus 
Siissholz, Eibischwurzel und -blăttern, Klatschrosen und Malvenbliithen. 

Cough-Lozenges, Hustenpastillen von KEATING, enthalten neben Zucker, Lakritz 
und Salmiak etwa 0,002 g Morphin im Stiick, vielleicht auch Lactucarium. (Hamb. Staats
laboratorium.) 

Eurener, Frau, Mittel derselben. 1) Brustwasser, eine Mischung von 30,0 
Brustelixir und 270,0 Fenchelwasser. 2) Purgirlimonade. 3) Salbe aus Altheesalbe 
und Lorbeerol. 

Hustentropfen, Dr. Bi:iTTGER's. Rp. Acid. benzoici 5,0, A.lcohol absol. 30,0, Liq. 
A.mmon. caust. q. s. ad sol. prăcipit., Tinct. Opii benz. 25,0, Elixir e Succo Liquir. 20,0, 
A.quae dest. q. s. ad 120,0. Dreimal taglich 15-20 Tr. 15 g = 50 Pfg. 

Hustenmittel, Prof. KocH's, ist Siissholzabkochung. 
Katarrhbrodehen, Dr. MfuLER's, enthalten Zucker, Salmiak, Sternanis, Siisshol-6, 

Fenchelol. 
Katarrhmittel von Dr. SrMPSON besteht aus Reis- und Maismehl, Veilchenwurzel, 

Lakritz. 
Krliuter·Brustsirup Dr. LAZAROWITS'. Ein Gemisch aus Stărke- und Rohzucker

sirup mit Brusttheeauszug. 
Krliuter-Magenbitter-Essenz oder Benediktiner von PrNGEL soll Lakritz, Aloe, 

Gewiirze, A.nis- und Minzenăl enthalten. (Karlsruh. Orts-Ges. Rath.) 
Krliuter-Malz-Brustsaft des Dr. HEss ist Starkesirup, mit Lakritzensaft gefarbt. 
Krliutersaft, B. SPRENGEL's 30 g Jalapenpulver in 150 g eines mit Weingeist ver

setzten Auszuges aus Siissholz und Faulbaumrinde. 
Lebensweeker, Dr. HuFNAGEL's. Ein schwach weingeistiger A.uszug von Siissholz, 

Quecken, Gundermann und wenig Gewiirzen, nebst 4 Proc. Glaubersalz. 
Lungenleiden, Mittel dagegen von PoczTA sind sodahaltige Lakritztăfelchen. 
Mastpulver von GEo Di:iTZER ist ein Gemisch von Siissholz, N atriumkarbonat und 

Kochsalz. 
Sehlafpastillen, F. OcHERNAL's, sind in Stanniol gehiillte Tăfelchen aus gering

werthigem Lakritz. 
WEIDHAAS'Seher Sternthee. Urvorschrift: Rad. Consolid. 4,5, Rad. Liquirit. 7,5, 

Rhiz. lridis 3,0, Herb. Veronic., Centaurii min., Galeopsid., Urticae aa 6,0, Herb. Violae 
tric. 3,0, Herb. Millefol. 4,5, Fol. Althaeae, Fol. Farfar. aa 9,0, Fol. Sennae 0,75, Lich. 1~
land. 7,5, Flor. Millefol. 2,25, Fruct. Foeniculi, Ceratoniae aa 9,0, Carie. tost. 13,0. 

WTBERT-Tabletten, ein Hustenmittel aus Basel, sind rautenformige Tăfelchen aus 
Lakritz, Zucker, arab. Gummi und Minzenăl. 

Gnaphalium. 
Gattung der Compositae - Inuleae - Gnaphalinae. 
}lanche hierher gehOrige Pflanzen sind gegenwartig zu anderen Gattungen gestellt. 

1. Antennaria dioeca Gartner (syn. Gnaphalium dioecum L.). Heimisch 
in Europa, Nordasien, Nordamerika. Zweihausig. Mit Auslaufem und aufrechten, weiss
wolligen Stengeln, mit in gedrangten Doldenrispen angeordneten Bliithenkopfchen. Blatter 
oberseits kahl, unterseits weissfilzig, Grundblătter gestielt, spatelformig, :stumpf, stachel
spitzig. Hiillblătter ungleich lang, an der unteren Halfte aussen wollig, die obern trocken
hiiutig, bei den mannlichen Kopfchen stumpf, bei den weiblichen spitz, oft lănger wie die 
Bliithe. Die getrockneten Bliithenkopfchen Iiefern: 

Flores Gnaphalii. Flores pedis eati. - Weisse 'oder rothe Katzenprotehen 
oder Immol'tellen. - Capitule de pied-de-ehat. Pied-de-ehat (Gall.). 

78* 
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11. Helichrysum arenarium D. c. (syn. Gnaphalium arenarium L.). Hei
misch in Mitteleuropa. Wollig-filzig. Blătter fl.ach, die unteren lănglich-verkehrt-eiformig, 
stumpf, die oberen lineal-lanzettlich, spitz. Bliithenkopfe kuglig, dicht doldenartig, Hiill
blătter dachziegelig, trockenhăutig, locker anliegend, die inneren ofter strahlend. Die 
Bliithenkopfchen liefern: 

Flores Stoeebados eitrinae (Ergănzb.). Flores Stoeehados Germanicae. Flores 
A.maranthi lutei. - Ruhrkrautbliithen. Gelbe Katzenpfotchen. lmmortellen. Harn
blumen. Sandruhrkrautblumen. Gelbe Strohblumen. Steinblnmen. 

Einsammlung. Aufbewaltrung. Man sammelt die Bliithenstăli.de vor dem 
volligen A.ufbliihen und bewahrt sie in Blechbiichsen auf. 

Anwendung. Fiir sich oder in Theemischungen in Form des A.ufgusses bei Blasen
leiden und veralteten Hautkrankheiten. 

III. Gnaphalium purpureum L. In den wărmeren Gegenden der ganzen Erde, 
wird gegen Husten benutzt. Gn. polycephalum Mchx. in Nordamerika gilt als Diureticum. 

Gossypium. 
Gattung der llalvaceae - Hibiseeae. Umfasst ausdauernde oder krautige Pfian

zen mit meist gelappten Blăttern und schi.lnen grossen, gelben oder rothen Bliithen. Die 
Frucht ist eine 3-5 făcherige, fachspaltig aufspringende Kapsel, aus der die Samen (5-8 in 
jedem Fach) mit den reichlich daran sitzenden Haaren als zusammenhăngende Ballen 
herausquellen. 

Man unterscheidet folgende 7 A.rten: Gossypium barbadense L. Heimisch wahr
scheinlich in Westindien. G. arboreum L. Heimisch in A.frika. G. herbaceum L. 
Heimisch wahrscheinlich in Ostindien. G. religiosum L. Heimisch in China. G. hir
sutum L., in Ostasien (diese beiden vielleicht Varietăten von G. herlraceum). G. sand
vicense Parlatore, auf den Sandwichinseln und G. taitense Parlatore, auf den 
Gesellschaftsinseln. - In grossem Umfange kultivirt man die 3 ersteren zur Gewinnung 
der Samenhaare. Man verwendet: 

1. Die Wurzelrinde von Gossypium herbaceum L. 
Cortex Gossypii Radieis (Erganzb.). Gossypii Radicis Cortex (U.St.). - Baum

wollwurzelrinde. - Cotton root bark. 
Beschreibung. Die Rinde kommt in den Handel in Form langer, zăher Bănder, 

von etwa 1/ 2 mm Dicke, die innen von weisslicher, aussen von lebhaft gelbrother Farbe 
sind. Die Mittelrinde zeigt kleine Grnppen von Zellen, deren Inhalt auf Gerbstoff reagirt. 
Die Innenrinde bat dreireihige Markstrahlen, die sich nach aussen făcherformig verbreiten, 
so dass die dazwischen liegenden Baststrahlen sich auf dem Querschnitt nach aussen zu
spitzen. Die Baststrahlen sind charakterisirt durch tangentiale Gruppen von Fasern. In 
den Markstrahlen und in der Mittelrinde fallen Sekretbehalter mit braunem Inhalt auf, 
deren Inhalt nicht auf Gerbstoff reagirt, sich aber in A.lkohol, A.ether und in A.lkalien mit 
gelber Farbe lOst. 

Ueber die Bestandtheile liegen genauere Untersuchungen noch nicht vor. 
Anwendung. Die Droge fiihrt Kontraktionen des Uterns herbei, wird daher als 

Ersatz fiir Mutterkorn verwendet, in Amerika auch missbrauchlich als A.bortivmittel. 
Extractum Gossypii ftuidum (Ergănzb.). Extractum Gossypii radicis flui

dum (U-St.). Baumwollwurzel-Fluidextrakt. - Fluid Extract of Cotton root 
bar k. Er gănz b.: A.us mittelfein gepulverter Baumwollwurzclrindc wic Extract. Condurango 
fluidum Germ. (S. 942) zu bereiten. - U- S t. A.us 1000 g gepulverter Baumwollwurzelrind~ 
(No. 30) und einer Mischung aus 250 ccm Glycerin und 750 Weingeist (91 proc.) im Ver
drăngungswege. Man befeuchtet mit 500 ccm, erschOpft mit dem Rest der Mischung, dann 
mit Weingeist, fangt zuerst 700 ccm auf und stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. -
Innerlich bei Blutungen 2-3 qcm mehrmals taglich. 
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Extractum Gossypii spirituosum. 1 Th. Baumwollwurzelrinde zieht man !i, dann 
3 Tage mit je 5 Th. verdiinntem W eingeist aus und dampft zum dicken Extrakt ein. 

Extractum Gossypli splrltuosnm siccnm 
erhălt man aus vorigem durch weiteres Eindampfen 

unu volliges Austrocknen liber Aetzkalk. 

11. Die Samenhaare. 

Pllnlae Gossypll composltae FRrTscn. 
Up. Extr. Gossypii 

Extr. Hydrastis 
Ergotin. DENZEL ââ 3,0. 

M. f. pil. No. 100. 3 mal tăglich 3 Stilck. 
congestiver Dysmenorrhoe. 

Gossypium (Brit.). Gossypium depuratum (Germ.) s. puriflcatum (U-St.). 
gossypina. Pili Gossypii. - Gereinigte Baumwolle. 
ChartJiebaumwolle. Gereinigte Watte. Verbandwatte. 
Wundwatte. (Watta.) - Coton (Gal!.). Coton purifle. 
- Cotton (Brit.). Cotton Wool. Purifted cotton. 

Beschreibung. Der rundlich-eiformige Same trăgt 
2 Formen voll' Haaren: 1. lange, lockig gewellte Haare, 
die die Baumwolle des Handels liefern, und 2. ganz kurze 
(0,5-3,0 mm), gerade Haare, die sogen. "Grund wolle". Die 
Haare 1. werden in der Egrenirmaschine (Entkornungs
maschine) von den Samen getrennt, dann mittels verschie
dener Maschinen weiter von allen Umeinigkeiten befreit, 
durch die Wattemaschine zu diinnen Platten gerollt und 
aufgewickelt, endlich durch die Krempelmaschine die 
einzelnen Haare in eine parallele Lage zu einander ge
bracht; die so vorbereitete Baurnwolle ist die pharmaceu
tisch zu verwendende. Da rnan sie aber meist, bevor sie 
in die Krempelmaschine kommt, einfettet und sie auch von 
vornherein etwas Fett enthălt, so wird die fiir den phar
maceutischen Gebrauch bestimmte Watte kurze Zeit in Ben-
zol macerirt, ausgepresst und getrocknet oder auch mit 
Sodalosung gewaschen etc. (vergl. unten). 

Bei 

Lan a 

a 

Das einzelne Baumwollhaar lăsst eine Basis, wo 
es abgerissen erscheint und am anderen Ende eine mehr 
oder weniger schlanke Spitze erkennen. Es ist, abgesehen 
von der Spitze, etwas zusammengedriickt bis bandartig 
fiach, zuweilen von einem oder beiden Răndern eingebogen, 
streckenweis korkzieherartig um sich selbst gedreht. Das 
Haar verjiingt sich nicht gleichmăssig gegen die Spitze, 
die grosste Breite liegt etwas unterhalb der ~Iitte, und 
erst von da ab verlăuft es in die Spitze. In Luft unter 
dem Mikroskop betrachtet, ist es auf der Aussenseite mehr 

Fig. 262. Bau m w oIle. a Gedrehtes 
Haar. b Haar, in Luft untersucht, um 
die Cutfcularunzeln zu zeigen. c Spitze 

des Haares. d Querschnitte 

oder weniger feinrunzelig oder feinkornig durch Unregelmassigkeiten der Cuticula (Fig. 262). 

Die Lange und Breite eines Haares betragt 
bei G. barbadense Lange bis 4,05 cm, Breite 19-28 fl 
~ G. arboreum " " 2,50 " " 20-38 " 
" G. herbaceum " " 1,82 " " 12-22 " 

Bestandtheile und Realrtionen. Lufttrocken: Cellulose 87,00 Proc., Wasser 
6,0 Proc., Wac:Qs (in der Cuticula) 0,33-0,48 Proc., stickstoffhaltige Substanz (im 
Protoplasma.) 0,034 Proc., ferner Farbstoffe, Asche bis 1,00 Proc. Den Maximalgehalt 
an Asche normirt Germ. auf 0,3 Proc., U-St. auf 0,8 Proc., Brit. auf 1,0 Proc. In Jod
losung (1 KJ: 100 H20 und dazu J im Uebersehuss) wird Baumwolle braun, auf Zusatz von 
S ch wefelsă ure schOn blau 1) (Cellulosereaktion), in Phloro g 1 u cin und Salzsaure bleibt 

1) Fiir die Untersuchung von Pflanzenfasern und aueh sonst fiir mikrochemische 
Zwecke ist die nach v. HoHNEL verdiinnte Schwefelsiiure zu empfehlen: 2 Vol. Glycerin, 
1 Vol. H20, und 3 Vol. konc. Schwefelsaure. 
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sie farblos, wird nicht roth (Abwesenheit von Verholzung). In Kupferoxydammoniak 
(man fallt eine gesattigte Losung von CuS04 mit Natronlauge, wascht den Niederschlag 
auf dem Filter, befreit ihn durch Pressen zwischen Filtrirpapier moglichst von der Fliissig
keit und lost in wenig starkem Ammoniak [20 proc.)) quellen einzelne Theile der Faser 
kugel- oder tonnenformig auf, zwischen denen die Cuticula ringformig sieh zusammen
sehiebt. Die innerste Membranschicht und Plasmareste (der "Innenschlauch") kriimmen sich 

Fig. 263. Baumwollhaar, in 
Kupferoxydammoniak ge

quollen. 

wnrmformig zusammen. Die gequollenen Theile losen sich bald 
auf, und es bleibt nur der Innenschlauch und die Cuticularinge 
zuriick (Fig. 263). Vergl. S. 996; 

Priifung. 1) Die entfettete Baumwolle muss, auf Wasser 
geworfen, rasch untersinken, fetthaltige schwimmt langere oder 
kiirzere Zeit. 20,0 g, mit Aether extrahirt, sollen nicht mehr als 
0,03 g bei 80° C getrockneten Riickstand hinterlassen. - Nicht 
geniigend entfettete Baumwolle ist nicht im Stande, Wundsekrete 
rasch aufzusaugen. - 2) Sie darf, angefeuchtet, Lackmuspapier nicht 
verandern. - 3) Der mit siedendem Wasser bereitete Auszug 
(1: 10) soli durch Silbernitrat (CI), durch Baryumnitrat (H2S04) 

und durch Ammoniumoxalat (Ca) hochstens opalisirend getriibt 
werden. Er soli ferner Kaliumpermanganat nicht entfiirben. -
4) Bestimmung des Aschengehaltes (vergl. oben). Auch der For
derung der Germ., wenn sie auch ziemlich streng ist, wird eine 
Baumwolle, die die iihrigen Reaktionen aushalt, in den meisten 
Fallen geniigen. 

Aufbewahrung. Die gereinigte Watte wird an einem 
trocknen Orte, wegen ihrer Verwendnng zu W und verbănden sorg
făltig vor Staub geschiitzt, aufbewahrt. Man bezieht sie am 
besten in ausgewog·enen Packeten oder Faltschachteln und hălt 
sie neben den impragnirten Watten in einem besonderen, nur fiir 
Verbandstoffe bestimmten Schrank vorrăthig. Aufbewahrung und 
Verpackung der getrankten Watten etc. richtet sich natiirlich nach 
den fiir die betreffenden Arzneikorper geltenden Vorschriften; so 

wird man z. B. Eisenchlorid-, Benzoesăure-, Karbol-, Jodoformwatte und -Gaze vor Licht
und Luftzutritt geschiitzt, also in braunen Bafenglasern oder dicht schliessenden Blech
packungen vorrăthig halten. 

Anwendung. Allein oder mit verschiedenen Arzneistoffen imprăgnirt als Verband
mittel. In der Receptur gebraucht man reine Watte zum schnellen Filtriren von Mix
turen, in die Fremdkorper hineingerathen sind; diinne vVattetăfelchen, beim Koliren von 
Aufgiissen in die Seiher "gelegt, ersetzen die veralteten Seihtiicher von Flanel!. In dickeren 
Schichten hălt Watte organische Keime zuriick, deshalb bedient man sich in der Bakterio
logie der W attepfropfen zur Erzielung keimdichter Verschliisse. 

Gossyplum antarthritleum s. antlrheumatleum. 
Watta antirheumatica. Gichtwatte. 

1. 
Rp. Gossypii depurati q. s. 

besprengt man mit folgender Losung: 
Olei Caryophyllorum 

" Cinnamomi 
" Rosmarini 

Camphorae ăă 1,0 
Spiritus (90 °/0) 20,0. 

II. 
Rp. Gossypii depurati 

Olei Betulae rectific. 
Terebinth. rectif. 

" Ligni Juniperi 
Rosmarini 
Caryophyllorum 

1000,0 

ăă 1,5 

Camphorae 2,5 
Spiritus (90 °/0) 40,0 
'l'inctur. Capsici 25,0 
Acidi salicylici 5,0. 

Man besprengt die diinn ausgebreitete Watte mit
tels Zerstăuhers mit der filtrirten Liisung, rollt 
zusammen und verpackt in Petgamentpapier. 

Gossyplum aromatleum. 
Watta aromatica. Arom a tische Watte. 

Rp. Gossypii depurati 
Olei Caryophyllorum 
Mixtur. oleoso-balsam. 
Tinctnrue Benzoes 
Spiritus (90°/0) 

Bereitung wie bei der vorigen. 

1000,0 
2,5 
5,0 

10,0 
40,0. 
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Gossypium camphoratum. Gossypium jodatum. 
Kampher- Watte. 

Rp. Gossypii depurati 1000.0 
Camphorae 25,0-50,0 

Watta jodata. Jodwatte. 
Rp. 1. Gossypii depurati 100,0 

2. Jodi puri pulver. 10,0. 

Aetheris 100,0. 
Bet·eitung wie bei vorigen. 

l\Ian legt 1 schichtenweise mit 2 bestreut in ein 
Hafenglas mit Glasstlipsel, erhitzt im Wasser
bade bei anfangs Iose aufgesetztem Stlipsel, bis 
das Jod die Watte gleichmiissig durchdrungen 
hat und kilhlt schnell ab. -In !lhnlicher Weise 
wilrtle durch Einstellen eines Fltischchens mit 
Brom oder einer Chior entwiekelnden lliischung 
Gossypium bromatum, G. chloratum zu bereiten 
sein. 

Gossypium lneombustibile. 
Unverbrennbare Watte filr Weihnachts

b!lume. 
Rp. Gossypii depurati q. s. 

Solut. Ammonii phosphorici 10,0: 100,0. 
l\lan durchtrlinkt und trocknet. 

Deeken fiir Sehwerleidende, von G. SEIFERT in Dresden, bestehen aus Watte, 
die mit Natriumsalicylat getrankt ist. Ganz das Namliche ist auch die "Priiparirte Sehaf
wolle" jenes Handlers. 

Giehtwatte, Dr. PATTISON's, gegen Gicht und alle moglichen Leiden, ist eine ge
wohnliche W atte, die auf einer Seite mit einer Tinktur aus Sandelholz, Benzoe und Peru
balsam besprengt ist. 

Giehtwatte, aromatische, von ALTGELD, ein Stiick schlechte W atte, die auf einer 
Seite mit einer schwachen, mit Kugellack gefărbten Theerlosung bestrichen ist. 

Watte. 

Hydromise W atte, LrPPMANN's, ist fetthaltige, fiir W asser undurchlassige W atte. 
Lintin, ein filziges Baumwollgewebe, wird als Ersatz fiir Verbandwatte gebraucht. 
Ohrbaumwolle, priiparirte, von 0ELSNER. Mit Olivenol getrankte, gewohnliche 

Siccin von SPITZMULLER in Wien, bei Schnupfen etc. in die Nase zu stecken, ist 
ein Bauschchen roth gefărbte Watte. (1 Mk.) 

Tendriff, ein Schnupfenmittel, besteht aus'Wattetafelchen, die mit ca. 7,5 Proc. 
Zucker und 1,5 Proc. Aluminiurnsulfat beschwert sind. 

Waldwolle, von LAIRITZ, ist mit einem Kiefernadelauszug getrankte Watte. 
Wărmeschutzmasse, W attenpapier, von BEcKER & MuLLER in Kohlenscheid. 

Zwischen zwei Lagen starken Papieres ist eine W atte aus Baumwolle, W olle etc. fest zu 
einem Stiick verklebt, mit welchem das zu schiitzende Rohr umhiillt wird. 

Zahnwolle von BERGMANN ist ein Stranchen rother Baumwollendocht, dessen nach 
dem Anziinden und Ausblasen entstehender Dampf eingeathmet werden soll. 

Verbandstoffe aus Baumwolle. 
Die Darstellung von Verbandstoffen ist nur bei fabrikmassigem Betrieb lohnend; 

sie wird im Laboratorium der Apotheke schon aus dem Grunde seltener vorgenommen, 
weil die hier vorhandenen Gerathe und Einrichtungen fiir Arbeiten in grosserem Maassstabe 
nieht geniigen. Im Folgenden sind deshalb die in Frage kommenden Stoffe und Gewebe 
nur kurz und deren Verarbeitung auch nur soweit behandelt, als die Arzneibiicher Vor
schriften dariiber enthalten. 

Baumwolle, Watte, Baumwollwatte. 
Die auf Maschinen durch Kardiren, Krempeln u. s. w. gereinigte Rohbaumwolle 

gelangt theils in gepressten Ballen von 50 kg als Polsterwatte, Spitalwatte -- Coto n 
carde, Carded cotton - theils in beiderseits mit Leim iiberzogenen Vliessen oder 
Tafeln von verschiedener Starke als Geleimte Tafclwatte - Sagena gossypina
Coton colle, Oua te collee ou gommee- Grey sheet Wadding - in den Handel. 
Die erstere bildet den Rohstoff, aus welchem die Verbandwatte gewonnen wird. 

Gereinigte Baumwolle. Charpiebaumwolle. Verbandwatte. Antisep
tische oder hydrophile Watte - Gossypium depuratum (Germ.). Lana 
Gossypii. Xylum praeparatum. - Coton hydrophile (Gall.). Coton-Charpie. 
Coton depure. Ouate antiseptique. - Cotton-wool. Wound dressing-cot
ton. Absorbent Cotton wool. Vorschrift der Gall.: 

Kardirte, moglichst langstapelige Rohbaumwolle wird zunăchst, um sie zu entfetten, 
in eine sehr verdiinnte, siedende Losung von Soda oder Pottasche getaucht, ausgepresst, 
hierauf gebleicht, indem man sie fiir wenige Minuten in ein Bad von 5 proc. Calcium
oder N atriumhypochloritlosung bringt, wieder presst, mit reinem W asser, dann mit einem 
schwach mit Salzsaure angesii.uerten W as ser und zuletzt wieder mit reinem W asser wascht, 
bis sowohl rothes als blaues Lackmuspapier nicht mehr verandert wird. Man trocknet sie 
an einem staubfreien Orte und giebt ihr schliesslich die nothige lockere Beschaffenheit 
durch nochmaliges Krempeln.- Eine mittels Benzin entfettete Baumwolle ist als Verband
watte nicht verwendbar. Auch sind Zusatze von Stearinsaure und dergl. nicht statthaft, 
welche friiher wohl vorgekommen sind, um der Watte die Weisse. und den "knirschen-
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den Griff" zu verleihen, den man eine Zeit lang zu den Eigenschaften einer guten W aare 
rechnete. 

Die gereinigte Verhandwatte wird von den Fahriken gewohnlich in 5 verschiedenen 
Qualităten geliefert und in ahgewogenen Mengen zu 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 g 
in Pergamentpapier, in Faltschachteln oder Pappkiistchen verpackt, ahgegehen. Sehr 
zweckmăssig ist die Bindanform mit Zwischenlagen von Pa pier, denn sie gestattet das 
Ahschneiden einzelner Streifen, ohne die W atte mit den Hănden zu heriihren. 

Solchen W attehinden gieht man durch Mullunterlagen grossere Festigkeit. Fiir den 
Versandt nach iiberseeischen Lăndern presat man die Watte auf etwa 1/8 zusammen und 
formt zu D-Packeten. 

Wiischebiiusche, Wattekugeln, Tampons sind Iose oder in hydrophilen Mull ge-
hiillte Watteballen, die in verschiedenen Formen wie Schwamm henutzt werden. 

Vaginal·Tampons diirfen nur sterilisirt angewendet werden. 
Zu den aufsaugenden Verhandstoffen gehăren noch: 
Holzwolle- Lana ligni- Charpie de hois- Woodwool- die als Unter

lage fiir Wochnerinnen etc., und die zu etwa 4/. aus Holzwolle, zu 1/ 5 aus Verhandwatte 
bestehende Holzwollwatte, die zu hilligen Dauerverhănden dient; ferner die Jute
fasern, die als Charpie - Linteum carptum Germanicum - allhekannte Zupf
leinwand, und der Torfmull. 

Verband-Mull. Hydrophiler Verhandstoff. Entfetteter Mull. An tisep
tische Gaze. - Tela (Ergănzb.). Pannus (bomhycinus) mollior. Lineamentum 
(Gall.). Carbasus (Nat. form.). - Gaze hydrophile. - Absorbent Gauze. - Ein 
glattes, leichtes, lockeres· Baumwollgewebe, welches im qcm 11 >< 11 bis 15 >< 15 Făden 
zeigt und wovon 1 qm 30-45 g wiegt (Gall.). Als Rohstoff ist nach Gall. ein weisser, 
nicht appretirter oder mit Stărke und dergl. beschwerter Musselin zu wăhlen. Man 
wăscht denselben zunăchst mit Wasser von 80° C., presst aus, lăsst 24 Stunden in kaltem 
Wasser liegen, presst wiederum aus, bringt fiir 1/2 Stunde in eine schwache Natriumhypo
chloritlosung (spec. Gew. 1,015), wăscht mit reichlichem Wasser, bis Lackmuspapier nicht 
mehr entîărbt wird, presst von neuem, legt fiir 1 / 2 Stunde in 5 proc. Salzsăure enthalten
des W asser, wăscht mit reinem W asser bis zur volligen N eutralităt und trocknet. 

Mull wird an Aufsaugungsvermogen von der Watte iibertroffen. Die Priifung ist 
die gleiche wie dort. 

Mull· und Gazebinden. Als Gazehinden, auch Organdine- oder Klei&ter
binden, bezeichnet man gewohnlich solche aus steifem, appretirtem Stoff, als Mull
binden, hydrophile Binden solche aus weichem Gewebe ohne Appretur. Obwohl die 
Gaze sich leicht dem Faden nach reissen oder schneiden liisst, hezieht man · die Binden 
gewohnlich aus den Fahriken, wo sie mittels hesonderer Maschinen aufs sauherste ge
schnitten und gewickelt werden. 

Binden mit fester Kante miissen natiirlich eigens gewcbt werden. Eine hesonders 
dicht gewebte Sorte sind die Cambrichinden. " 

Verbandmull findet ferner Verwendung in der Form von Kompressen als Tupf
material, :m Menstruationshinden (Damen·, Perioden- oder Hygienische Binden), 
mit Moos oder Săgemehl gefiillten, schlauchformigen Kissen, ganz hesonders aher zur Dar
stellung der Salhenmulle - Steatina, Unguenta extensa -, Pflastermulle und 
ăhnlicher Verhandmittelformen, welche von Dr. UNNA eingefiihrt worden sind und die 
friiheren, auf Leinwand gestrichenen Pflaster mehr und mehr verdrăngen; sie werden in 
nahezu 200 verschiedenen Zusammensetzungen hesonders von P. BEIERSDORF & Co. in 
Hamhurg-Eimshiittel, ferner von E. DIETERICH in Helfenberg u. A. fahrikmăssig hergestellt, 
sind aher von hegrenzter Haltbarkeit. 

Englisch Lint, Linteum carptum Anglicum, ein diinneres, wolliges Gewehe 
mit haumwollenem Einschuss, dient wie Watte zum Wundverband. 

Schirting, Tela (homhycina) densior, ist ein ziemlich dichtes, appretirtes Ge
wehe aus Baumwollengarn, welches hauptsăchlich als Unterlage fiir gestrichene Pflaster be
nutzt wird, ebenso der 

Batist, Battist, worunter man theils eine feine Leinwand, theils ein îhr ăhnliches 
Baumwollengewehe (Baumwollhattist) versteht. Eine etwas locker gewehte Sorte heisst 
Musselin. 

Macintosh ist ein durch Ueherziehen mit Kautschuklosung wasserdicht gemachtes 
Baumwollenzeug. . 

Getrilnkte (impriignirte oder priiparirte) Verbandstoft'e. - XYia et Linea
menta medicamentosa- Cotons et Gazes medicamenteuses (Gall.). Sind Watten 
oder Gewehe, die einen wirksamsen Arzneistoff in gleichmăssiger Vertheilung enthalten. 
Das einfachste Verfahren hesteht darin, dass man bestimmte Gewichtsmengen der hetreffen
den V erbandstoffe mit einer Losung des Arzneikorpers trănkt, die genau dosirt und so 
bemessen ist, dass sie bei măssigem Druck vollstăndig aufgesogen wird. Derart sind die 
Vorschriften des Erg~zh. fiir Karbol-, Eisenchlorid-, Sublimat- und Salicylwatte, fiir Kar-
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bol-, Sublimat-, Jodoform- und Salicylmull. Man kann aher auch eine gewogene Menge 
der Watte oder des Gewebes in eine Ltisung von vorgeschriebenem Gehalt eintauchen und 
die iiberschiissige Fliissigkeit verdunsten lassen (s. Jodoformgaze Gall.), oder durch A.us
pressen bis auf ein bestimmtes Gewicht entfernen, wie es Gall. fiir Borsaure-, Karbol-, 
Salol- und Sublimatgaze verlangt. (Die V orschriften selbst, sowie die Gehaltsbestimmung 
s. bei den betreffenden Artikeln.) Ein drittes Verfahren, die Stoffe anzufeuchten und mit 
dem feingepulverten Arzneistoff zu bestreuen, ist der ungleichmassigen Vertheilung wegen 
nur dort in Anwendung zu bringcn, wo es an geeigneten Ltisungsmitteln fehlt. 

Die nach der einen ·oder andern Vorschrift behandelten Stoffe werden in luftigen, 
staubfreien und vor Tageslicht geschiitzten Raumen (mit Fenstern aus gelbem Glase!) bei 
25-30° C. Warme oder bei Zimmerwarme getrocknet und sogleich in iiblicher W eise 
verpackt. 

Sterilisirte Verbandstoffe.- Pansements sterilises- Sterilized Dressings. 
Im allgemeinen verfahrt man bei H erstellung keimfreier Verbandstoffe in der W eise, dass 
man die mit Fliesspapier umhiillten Watten, Gazen u. s. w. langere Zeit einer hohen Hitze 
aussetzt und dann dicht verpackt. A.ls vtillig einwandsfrei ktinnen indessen wohl nur die 
Verfahren bezeichnet werden, wonach die Stoffe zuerst sorgfăltig verpackt und verklebt, 
bei Benutzung von Pergamentschlauchen mit keimdichtem Verschluss versehen, bei Blech
packung dicht verltithet und dann im strtimenden Wasserdampf sterilisirt werden. Bei 
griisseren Packungen ist dasselbe leidcr nicht anwendbar, ebenso wenig natiirlich da, wo 
fliichtige oder zersetzbare Korper, wie z. B .• Jodoform, in Frage kommen. In solchen 
Fallen wird die Keimfreiheit durch Verwendung kochender, alkoholischer Ltisungen ge
wahrleistet. 

III. Das Oel der Samen: Oleum Gossypii. - CottoniH. BaumwollsameniH. -
Huile de coton. - Cotton-oil (U-St.). 

Aus den nach dem Egreniren (vergl. oben) zuriickbleibenden Samen gewinnt man, 
nachdem sie meist geschălt sind, durch Pressen das Oel, von dem sie 24 Proc. enthalten. 
Roh ist es rubinroth bis schwarz, raffinirt strohgelb von nussartigem Geschmack und meist 
săurefrei, da es' bei der Reinigung mit Laugen behandelt ist. In der Kălte, aber auch 
schon bei gewohnlicher Tempcratur setzt es Stearin (Cotton-lllargarin) ab, von dem man 
den fliissigen Antheil, der als Speiseol dient, trennt. 

Konstanten des Oeles: Spec. Gew. bei 15° C. 0,922-0,930. Spec. Gew. der 
Fettsăuren bei 100° C. 0,8816. Schmelzpunkt der Fettsăuren: 34-40° C. Erstarrungs
punkt: 30-38° C. HEHNER'sche Zahl: 95,87. Verseifungszahl: 191-197. Verseifungszahl 
der Fettsăuren: 203,9-208,0. Acetylzahl: 16,6. Jodzahl: 102-111. Jodzahl der 
Fettsauren: 111-115,7. Jodzahl des fiiissigen Antheiles der Fettsauren: 136-148,2. 
Refraktometerzahl1,4732. 

Es gehtirt zu den schwach trocknenden Oelen. 

Bestandtheile. Triglyceride der Pahaitinsaure, Oelsaure, Linolsăure 
und Linolensăure, ferner geringe lllengen von Oxyfettsăuren, Cottonolsaure (der 
Ricinolsăurereihe angehOrend), eines aldehydartigen Korpers, eines schwefel
haltigen, widerlich riechenden Korpers. 

Anwendung als SpeiseOl und BrennOl, vielfach aher auch zur Verfălschung 
von Olivenol. Um dies in einem solchen Falluachweisen zu konnen, sind eine ganze 
Zahl von Reaktionen vorgeschlagen worden. Wir empfehlen die folgenden: 1) Salpetersăure 
(spec. Gew. 1,375) mit dem gleichen Volum Oel geschiittelt, fărbt Oele, die mit Cottonol 
vermischt sind, mehr oder weniger kaffeebraun, Olivenol, Riibol etc. werden gelblich. 
2) Bei der Elai:dinprobe giebt es eine gelbe bis orangegefărbte lllasse von butterartiger 
Konsistenz. 3) BEccnr's Reaktion. Man gebraurht folgende Losungen: a) 1 g Silber
nitrat. in moglichst wenig Wasser und 200 ccm Alkohol (98proc.) gelost, mit 20 ccm Aether 
und 0,1 Sal}Jetersăure versetzt. b) 15 ccm ColzaOl (Oleum Brassicae von Brassica cam
pestris) gelost in 85 ccm Amylalkohol. - 10 ccm des zu untersuchenden Oeles werden 
mit 1 ccm der Losung a gemischt und dann 10 ccm der Losung b zugegeben, durch
geschiittelt, in zwei Hălften getheilt und die eine Hălfte dann 5-10 lllinuten in kochen
des Wasser gestellt. Bei Gegenwart von Cottonol wird die Probe hellgrau bis braun. 
Nieht so sicher wie Probe 1, da die Braunîarbung bei Gegenwart von Cottonol ausbleiben 
kann und da z. B. Schweinefett sich auch mit Silberlosung fărbt (vergl. auch S. 158). 
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Cottonolmargadn, der durch AbkUhlen und Abpressen g·ewonnene festc Antheil 
des Oeles (vergl. oben). Wird auch gewonnen, indem man den schwarzen Niederschlag, 
der bei Raffination des rohen Oeles mit Lauge entsteht, mit. Siinren zersetzt, die dunkle 
Fettmasse mit Schwefelsăure erhitzt, mit W as ser auskocht, mit Uberhitzten Dampf 
destillirt und durch Abkiihlen und Abpressen trennt. Es ist hellgelb von butterartiger 
Konsistenz. 

Konstanten: Spec. Gew. bei 15° C. 0,923. Schmelzpunkt 30-39° C. Erstarrungs
punkt 16-220 C. Schmelzpunkt der Fettsăuren 27-30° C. Erstarrungspunkt der Fett
săuren 21-23° C. HEBNER'sche Zahl 95,/'i-96,3. Verseifungszahl 194,6. Jodzahl 88,7 
bis 92,8. Jodzahl der Fettsăuren 94,3. 

Anwendung als Speisefett und als Zusatz zum Schweineschmalz (vergl. S. 158). 
Die Samen, die auch unveriindert als Viehfntter benutzt werden, enthalten in 

Procenteil: 

~ .. ~~~ " In der Trockensubstanz 
" s3 :ll "' :ll ~ Sr-1.8 " .g 

~:tA a 
1 1 

.. "'"' "' .. ., .. ~ ~:t:l "' ~..o "' ~-~!d o ~ ~ il:: ·~" ~~~ ~~rE~ ·3 .8 oor/1 ~ rll"' 

Nicht geschii.lt . . . 1 9,76 119,56119,91 122,45 1 23,461 4,86 
1

1 21,68 122,061 3,46 
Geschălt . . . . . 7,53 29,14 24,33 26,331 4,68 7,99 31,51 26,31 5,04 

Die nach dem Abpressen des Oeles bleibenden O elk nchen, die man als Kraftfutter 
verwendet, enthalten in Procenten: 

Amerikanische 
Egyptische 

Rohprotei:n 
47,63 
26,00 

Rohfett 
16,48 
7,15 

Davon sind verdaulich in Procenten: 

Sticksto:fffreie Extraktsto:ffe 
18,20 
26,13 

84,70 87,80 95,10 

Uebersicht der wichtigsten Textilfasern. Fiir die Untersuchung· geniigt 
ein g u te s Mikroskop mit 300 mal. Iinearer Vergrosserung. Man iiberzeugt sich zuerst bei 
schwacherer Vergri:isserung (60-80 mal), ob das Untersuchungsobjekt gleichformig ist 
oder aus verschiedenen Fasem besteht, und priift dann die einzelnen genauer bei starker 
Vergrosserung. 

Man untersucht die Fasern im W asser, worin sie etwas aufquellen und sich meist 
etwas verkiirzen. Thierische Fasern werden 10-14 Proc. dieker, kiinstliche Gelatineseide 
50 Proc., pflanzliche Fasem bis 29 Proc. 

Reagentien: JodlOsung, Schwefelsiiure, Phloroglucin und Salzsaure, Kupferoxyd
ammoniak vergl. oben S. 1238. 

Um Querschnitte von Fasem anfertigen zu konnen, fertigt man von denselben, in
dem man sie mi:iglichst parallel leg-t, bleistiftdicke Stăbchen, die man mit folgender 
Losung triinkt: 70 g Gummi arabicum werden in gleichviel Wasser langsam geli:ist. 4 g 
Hausenblase liisst man in 16 g warmen Wassers quellen und :filtrirt durch Musselin. 10 g 
des Filtrats werden der Gummilosung zugefiigt, das Ganze im Wasserbad erhitzt und 10 
bis 12 g Glycerin zugefiigt. Die damit getrănkten Fasern werden getrocknet und mit 
scharfem Rasirmesser geschnitten. Die Schnitte bringt man in einen kleinen Tropfen 
Wasser und legt das Deckglăschen vorsichtig anf. 

Die Figuren 262- 275 sind sămmtlich bei 400facher linearer Vergri:isserung ge
zeichnet. 

A. Die Faset• lăsst ein deutliches Lumen erkennen (Pftanzenfasern). 
I. Pflanzenhaare. Die Faser lii.sst einen Gegensatz von Basis und Spitze er

kennen. a. un ver holzt, also mit Jod und Schwefelsăure blau, mit Phloroglucin und Salz
săure farblos. Baumwolle: vergl. oben. Das seit einigen Jahren angewendete 1\ferceri
siren der Baumwolle, das in einem Behandeln derselben mit Laugen besteht, um der 
Faser dadurch seidenartigen Glanz zu geben, verăndert die Faser, indem sie dadurch etwas 



Gossypium. 1243. 

aufquillt, sodass die Unebenheiten der Cuticula verschwinden; der Querschnitt ist rundlicher 
und die Wand dicker. b. schwach verholzt, mit Jod und Schwefelsăure gelb bis braun, 
mit Phloroglucin und Salzsaure roth. Kapok. Haare der 
Samen von Eriodendron anfractuosum D. C. (Bomba
caceae). Bis 3 cm lang, 19-431~ dick, im Quer&chnitt 
rund, an einer Seite etwas stărker verdickt, an der Basis mit 
sehwachen, netzformigen Verdickungsleisten. Aus Hinter
indien. Gutes Polstermaterial, da sich die Fasern nicht zu
sammenballen, aher die einzelne Faser ziemlich briichig 
(Fig. 264). 

II. Echte Fasern aus der Rinde, also an beiden 
Seiten gleich gestaltet. 

a. unverholzt. 
1. Lein oder Flachs. Faser von Linum usitatissi

mum L. (Linaceae). 2-6 cm (meist 2,0-3,0 cm) lang, 
12-45 fl (meist 15 -17 fl) dick. Enden schlank, peitschen
formig zugespitzt, seltcn stumpflich. Querschnitt rund, po
lyedrisch oder etwas gestreckt, liisst deutliche Schichtung 
erkennen. Haufig "Verschiebungsstellen", wo die Faser auf 
der einen Seite etwas vorgewolbt erscheint. Haufig mit stei
len Spirallinien. Diese Spirallinien, die deu Lein scharf vom 
Hanf unterscheiden und die Risse in dcr \Vand sind, er
kcnnt man am besten, wenn man die Fasern scharf austrock
net und dann in absolutem Alkohol untersucht. Da es trotz
dem oft nicht moglich ist, 
die einzelnen Fasern mit 
Sicherheit vom Hanf zu 
unterscheiden, kann man 
bei groben Geweben, Sei
len etc. auf das iibrige 
Rindengewebe, die "be
gleitenden Gewebselemen
te" achten: Epidermis
zellen sind gross, recht
eckig, die Spaltoffnungen 
gross und deutlich, rund, 
mit zwei Nebenzellen, die 
Zellen des subepidermalen 
Gewebes kleiner wie die 
der Epidermis (Fig. 265). 

( 1 • 

o 

c b 
Fig. 264. K a p o k. a Basis des 
Haares. b Lăngsansicht aus der
)!itte. c Spitze. d Querschnitte. 

c b 

2. Hanf. Faser von 
Cannabis sativa L. (M o
raceae). 1-5,5 ccm lang, 
15-60 fl dick. Enden fast 
immer stumpf mit N ei
gnng zu seitlicher Aus
sackung oder Zweigbil
dung. Querschnitt wie 
bei 1. Schichtung hiiufig 
deutlicher. Ebenfalls Ver
schiebungsstellen. Schiefe 
Spiralstreifung fehlt. Da 
der Hanf primare und se
kundăre Fasern bildet (der 
Flachs nur primare), so 
sind die sekundaren hăufig 
viei diinnwandiger. "Be
gleitcnde Gewebselemen
te": Epidermiszellen un
regelmiissig polyedrisch, 
kleiner wie bei 1. Spalt
offnungen sehr spărli<'h 

Fig. 265. Lein. a Faser mit schie
fer Langsstreifung. b Faser mit Ver
schiebungsstellen. c Spitze einer Faser. 
d Querschnitt durch ein Faserbi\ndel. 

Fig. 266. Hanf. a, b, c Spitzen von 
Faseru. b mit angedeuteter, c mit aus
gepriigter Verzweigung. d Querschni tt 

durch ein FaserbUndel. 

und klein, iiber das Niveau der Epidermis emporgewi\lbt. In der Epidermis grosse, dicke, 
gebogcne, warzige Haare, die am Grunde in der Hohlung zuweilen einen Cystolithen 
fiihren. Die Zellen des subepidermalen Gewebes sind grosser wie die der Epidermis, in 
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demselben Oxalatdrusen und Milchsaftschlauche mit braunem Inhalt. - Die Fasern des 
Hanfes sind zuweilen ganz schwach verholzt (Fig. 266). 
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Fig. 267. Ramie. a Spitzen von Fasern. 
b Querscbnitte d urcb Faserbiindel. 

Fig. 268. Ju t e. a Faser mit Verengerung und Ver
scbluss des Lumens. b Faser mit Verengerung und 
mit Tiipfelcben. c Faserenden. d Gegabeltes Eude. 
e Querscbnitt durcb ein Biindel der primă ren, f der 

sckundăren Faseru. 

3. Ramle oder Chinagras von Boehmeria nivea (L.) Hook. et Arn. (U rti
caceae) . .A.uf dcn Sundainseln und in China, auch in Europa angebaut: Diese vortreffliche 
Faser wird in .A.sien, wo man die einzelnen Fasern durch miihsamc Handarbeit isolirt, seit 

d e a b 

lange zu "Nesseltuch" verarbeitet, neuerdings gelingt es, die Fa
sern auch bei uns durch Maschinen im grossen abzuscheiden. 
6-25 (meist 12 cm) cm lang, und bis 80 (meist 50),u dick, also 
langer und dicker wie 1 und 2. Spiralstreifung und Verschie
bungsstellen vorhanden, Enden stumpf, Querschnitt meist breit 
und deutlich geschichtet (Fig. 267). 

b. verholzt. 
1. Jute von Corchorus capsularis L., C. olitorius L., auch 

C. fuseus L. und deeemangulatus Roxb. (Tiliaceae). In Benga
len. Lange 1,5-5,0 mm, Dicke bis 25 ,u. Enden stumpf, nicht sel· 
ten ausgesackt oder verzweigt. Im Querschnitt lassen sich wie 
beim Hanf etc. deutlieh starker verdickte (primare) und schwacher 
verdickte (sekundare) Fasern unterscheiden. Schichtung niemals zu 
erkennen. Lumen streckenweise verengert oder sogar ganz ge
schlossen. Nicht selten feine Tiipfel in steiler Spirale. Obschon die 
Faser verholzt ist, fărbt sie sich doch mit J od und Schwefelsăure 
violett. Es ist ferner darauf aufmerksam zu machen, dass man 
der Jute die verholzenden Substanzen zuweilen entzieht, so dass 
sie sich dann mit Phloroglucin und Salzsaure nicht roth fărbt. 
Wird bei uns zu groberen Geweben: V orhangen, Tischdeoken etc. 
verwendet (Fig. 268). 

Fig. 269. Manil a banf. 2. Manilahanf (.A.baca, Plantainfibre, Siamhemp) 
a Llingsansicbt aus derMitte von Musa textilis Nees (Musaceae). .A.uf den Philippinen. 
der Faser. b Spi tze. c Quer- D 
scbnittdurcheinFaserbiindel. Lange a..:...l2 (meist 6) mm, icke 16-32 (meist 24) ţt. Quer-
d Stegmata von obcn, e von schuitt polygonal mit stark abgerundeten Ecken oder rundlich. 

der Seite. . Lumen gross, zuweilen mit gelbem Inhalt. Sehr charakteristisch 
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sind kleine verkieselte Plăttchen (Stegmata), welche die Faserbiindel hăufig begleiten. Sie 
sind lănglich viereckig, solid mit einer runden, durchscheinenden Grubc in der Mitte. 
Man sieht sie am besten, wenn man die Faserbiindel in Chromsăure macerirt. Wird zu 
Seilen und Tauen verwendet (Fig. 269). 

3. Coir. Faser aus dem Perikarp der Kokosnuss: Cocos 
nucifera L. (Palmae). Dic Fasern bilden meist runde, einen Ka
nal einschliessendc Biindel, dor Gefâsse enthălt. Die Fasern sind 
braun, 0,4-1,0 (meist 0,7) mm lang, 12-24 (meist 20) !" dick, deut
lich getiipfelt. Dic Fasern sind ebenfalls von verkieselten Plăttchen 
(Stegmata) begleitet, die von rundlicher Form sind. Wird zur Her
stellung von groben Teppichen, Schniiren etc. verwendet (Fig. 270). 

B. Die Faser lasst kein Lumen erkennen (thierische Fasern). 
I. Die Faser ist mit einer aus Schuppen bestehenden Epider

mis bedeckt. Schafwolle: Die Faser besteht giinstigstcn Falles 
1) aus der schuppigen Epidermis, 2) aus der faserigcn Rindcnschicht, 
3) aus der aus iiber einander stehenden Zellen bestehenden Mark
schicht. Von diesen dreien kann die Markschicht ganz oder thcil
weise fehlen, so besonders bei feinen Merinowollen. Die Rinden
scbicht kann ausserordentlich reducirt sein, feblt aber wohl nie vol
lig. Ebenso ist die Epidermis normal stets vorhanden, kann aber 
fehlen, wenn dic Haare von K orpertheilen stammen, an denen sich 
die Thiere hăufig reiben oder in Kunstwolle (Shoddy). Die Dicke 
ist sehr wechselnd: Merino 12-37 /", Leicester 30 bis 90 1"· Die 
Lănge kann 20 cm und mehr erreicben. J odlosung fârbt braun, 
MILLON's Reagens bcim Erwărmen ziegelroth. Beim Verbrennen 
riecht die Faser unangenehm nach verbranntem Horn. V erdiinnte 
Kalilauge lost vollstăndig (Fig. 271 ). 

II. Die Faser besteht aus einem einfachen, soliden Faden. 

b 

Fig. 2i0. Coir. 
a Fasem. b Stegmata. 

Seide: Der vollstăndige, von der Rau pe des Seidenspinners (Bom byx Mori L.) secernirtc 
Seidenfaden besteht aus zwei neben einander vcrlaufenden Fibroinfâden, die mit einer im 
frischen Zustandc klebrigen Substanz verklebt und umhiillt sind (Sericinhiillc). Durch 
den Degummirungsproccss wird dic Hiille entfernt und die bciden Faden getrennt. 
Der einzelne Faden ist im Querschnitt rundlich oder rundlicb drcieckig, glatt, 
hochstens fein gestreift, zuweilen etwas 
abgeplattet oder um einander gedreht. 
Dickc 8-24 (meist 15) 1"· Mit Jodlosung 
hellbraun; beim Auswaschen mit Wasser 
bleibt die Farbe !angc Zeit. Koncentrirte 
Kalilauge lost dic Scide auf. Mit MILLON's 
Reagens roth, mit Zucker und Schwefel
săure rosa. Beim Kochen mit Salzsiiure 
wird Mori-Seide kaum violett, fremdc (wil
de) Seiden meist deutlich violett (Fig. 272). 

Die Făden der sog. wilden Seiden, 
wie z. B. der Yamamayseide, der Tus
sabseide sind viei dicker, brăunlich oder 
o-elblich, deutlich gestreift, im Querschnitt 
~eist gcstreckt dreieckig, deutlich punktirt 
(Fig. 272). 

Se it einigen J ahren sind kiinstlicbe 
Seiden im Bandei. 

a. Die Kollodiumseide gewinnt 
man, indem man Kollodium aus engen Ka· 
pillaren anstreten lăsst, wobei der Faden 
sofort erstarrt. Die so gewonnene Seide 
wird durch Behandeln mit Schwefelammo
nium dcnitrirt, um ihr die Explosionsfăhig
keit zu nehmen. Die Făden · einer unter
suchten Probe sind sehr gleichmăssig, etwa 
viermal dicker wie Seide und ziemlich 
sprode. Sie werden mit J odlosung tief 
schwarzbraun, beim Auswaschen mit W asser 
wird dic Fascr blan und bald farblos. 

b. Gclatineseidc, nach mebreren 
Verfabren dargestellt, die aher anscheinend 

• ) 

D 

( • 

f c 
. TI 

b 
Fig. 271. Schafwolle. a Haar mit reichlicher Mark· 

entwicklung. b Haar mit spărlicher Markentwicklung. 
c I•'eincs Merinohaar ohne Mark. 



1246 Gossypium. 

im Grossbetrieb noch keine Verwendung gefunden haben: entweder mengt man die Gelatine 
mit Kal. bichromic. und setzt die gesponnenen Făden dem Lichte aus, odcr man macht die 

~. 

d 

Gelatinefăden mit Formalin unloslich. Die Fă
den sind so dick wie die von a), in W asser
quellen sie um 50 Proc. auf. Sie werden mit 
J od dunkelbraun, die Farbe bleibt beim Aus
waschen mit W asser lange Zeit erhalten. 

c. Celluloseseide, hergestellt durch 
Losen von Baumwolle in Kupferoxydammoniak 
zu ei ner dicken Fliissigkeit, Verspinnen der
selben und Behandeln der Făden mit Schwefel-
săure. 

Vergl. weiter iiber Fasern: v. HoHNEL,. 
Mikroskopie der technisch verwendeten Faser
stoffe. 

Mikroskopische Untersuchung von 
Papier. Bei der Untersuchung von Papier 
handelt es sich, abgesehen von den physikali
schen Priifungen, fiir die besondere Apparate 
nothig sind, um die Aschenbestimmung, die Be
stimmung der Art der Leimung, Nachweis von 
Chlor und freien Săuren, um die Feststellung 
der dasselbe zusammensetzenden Fasern, wobei 
es einmal auf die Art der Fasern ankommt, 
dann meist auf die Feststellung, ob sich "Holz
schliff" unter denselben befindet. 

Als Papierfasern kommen inBetracht: 
1) von den bereits besprochenen hauptsiichlich: 
Baumwolle, Lein, Hanf, Jute, neuerdings 
auch Ramie und Manilahanf. 8ind diese 
Fasern direkt zu Papier verarbeitet, so bereitct 
ihr Nachweis nach den oben angegebenen Merk
malen keine besondere Schwierigkeit. Anders 
ist es, wenn sie aus Lumpen, ~Hadern" her-

Fig. 272. Sei de. a Roher Seidefaden von Bom- 11 · d · · d d fi h d 
byx Mori, in der Mitte die beiden Fibroinfăden . geste t sm , SIC sm ann hău g weitge en 
'b Die Sericinhiille. c Ein solcher Faden qucr- zertriimmert und zerfasert. Man kann sich 
·durchschnitten . a Einfacher Seidenfaden. e Quer- dann an folg·ende Merkmale halten : Bau m-
schnitt. f Faden von Tussahseide, g im Querscbnitt. w oIle bewahrt die Form am besten, man fin-

det immer gedrehte Stiicke, die aher hăufig den 
Bcginn der Zertrennung in Fibrillen z_eigen, die in steiler Spirale angeordnet sind. Lein 
.zeigt die schiefe Streifung und Verschiebungsstellen, Han f Verschrebungsstellen und stumpfe 

Enden, Jute die Verengerungen des Lumens 
und Abwesenheit von Schichten in der W and. 

Zu diesen kommen dann 2) Fasern und 
faserăhnliche Stoffe, die, wenigstens bei uns, nur 
fiir Zwecke der Papierfahrikation benutzt werden: 
a) die Faser des Papiermaulbeerhaumes Brousso
netia papyrifera (L.) Vent., aus der man das 
bekannte japanische Papier macht, die aher auch 
bei uns verarbeitet wird. Solche Papiere, beson
ders zum Schreihen etc. benutzte glatte Sorten, 
zeichnen sich durch einen eigenthiimlichen und 
unverkennbaren seidigen Glanz aus. Die Fascr 
ist 6-25 rom lang, 25-35 ţt dick. Sie sieht im 
allgemeinen der Baumwolle recht ăhnlich, lăsst 
aher Schichtung und Verschiebungsstellen er
kennen. Zuweilen haften den Fasern kleine Oxa-

a, a, latkrystalle an und die Fasern stecken zuweilen 
l'ig. 273. Elemente des Strohstoffs. a Epidermis- in einer mit Jod und Schwefelsăure sich gelb 

zellen. b Haare. c Parenchymzellen. fărbenden Scheide, die der primăren Memhran 
angehOrt. b) Strohstoff: Als solcher kommen 

die zerriebenen Stengel und Blătter unserer Cerealien, ferner Reis, Maislieschen, Esparto 
'(von Lygeum Spartum L.), Halfa (von Stipa tenacissima L.) in Betracht. Sie werden 
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sămmtlich erkannt an den lang gestreckten, vielfach buchtigen Epidermiszellen, kurzen, ge
kriimmten , dickwandigen, einzelligen Haaren, schlauch- oder sackformigen Parenchymzellen, 
die, obgleich ziemlich diinnwandig, doch offenbar vermoge ihrer 
El:tsticităt im Papier wohlerhalten sind (Fig. 273). Dazu kommen die 
schlanken, diinnen Fasern und Gefăsse. c) Holzschliff und Holz
c e 11 u l os e: Bei de werden aus dem Holze unserer N adel- und Laub
holzbăume bereitet, indem man das Holz stark zerkleinert und 
zerreibt. Der Holzschliff wird dann direkt zur Papierfabrikation 
verwendet, seine Elemente sind also grosstentheils verholzt und 
werden daher mit Phloroglucin und Salzsaure roth; filr Herstellung 
der Holzcellulose wird das Holz durch Natronlauge unter hohem 
Druck in seine Elemente zcrlegt oder auch wohl das zerriebene 
Holz damit behandelt; in beiden Făllen wird aber im Holz das 
Lignin zerstort und es giebt die Phloroglucinreaktion nicht oder 
nur sehr schwach. Der Nachweis von Holzschliff ist oft von grosser 
Wiehtigkeit, da solche Papiere wenig haltbar sind. Die Fest
stclluug, ob N adel- oder Laubholz verwendet ist, ist leicht zu 
fiihren, im ersteren Fall achtet man auf die Trache!den des Holzes 
mit ihren behoften Tiipfeln (Fig. 274), im zwciten auf die sehr charak
teristisehen Bruchstiicke der Gefăsse (Fig. 27 5 ). 

@ 
@ 
® 

Um ein Papier fiir die mikroskopische Unter
suchung vorzubereiten, wird ein Stiick desselben, in 
Stiickchen von etwa 1 Ocm Grosse zerschnitten, in einem Kolben 
mit A.ether iibergossen und etwa 1 / 2 Stunde am Riickflusskiihler Fig. 274. Nadelholztrache"i-
erhitzt, dann giesst man den A.ether ab, spiilt noch einige Male den mit behoften TUpfein. 
damit nach, lasst das Papier abtrocknen und kocht es dann in 
Wasser in einer Porcellanschale unter Ersatz des verdampfenden Wassers mindestens 
ei ne Stunde. (Den allgemein angegebenen Zusatz von N atronlauge konnen wir nicht 
empfehlen , da es nicht ausgeschlossen erscheint, dass bei gelegentlicher 
Koncentration der Losung die Lauge die Fasern angreift und ihre Er
kennbarkeit erschwert.) Dann bringt man die aufgelockerten Papier
stiickchen in einen Morser und zerreibt sie mit wenig W asser unter 
s c h w ac h e m Druck mit dem Pistill zu einem gleichformigen Brei, von 
dem man kleine Mengen auf .den Objekttrăger bringt, sie fein vertheilt 
und dann unter dem Mikroskop untersucht. Fiir eine vorlăufige Klas
sificirung der Fasern ist es sehr niitzlich, die Fasern in J odlosung 
(20 Wasser, 1,15 Jod, 2 Jodkalium, 1 Glycerin) zu untersuchen. Es 
bleiben dann farblos oder werden ganz schwach gelb gefarbt: Holz-, 
Strohcellulose. Es werden gelb gefărbt: Holzschliff, J ute. Es werden 
braun gefărbt: Baumwolle, Leinen, Hanf. Fiir den speciellen N ach
wcis von Holzschliff dient, wie oben erwăhnt, Phloroclncin und Salz
saure. Man soll sich aher nie damit begniigen , die Bestimmung der 
Fasern nur nach solchen Farbreaktionen vorzunehmen, sondern soll durch 
genaue Untersuchung die Natur der einzelnen Fasern feststellen . Die 

Fig. 275. BruehstUck 
eines Gefăsses aus 

Laubholz. 

quantitative A.bschătzung der einzelnen Bestandtheile eines Papieres ist schwierig und ver
langt ziemlich viel Uebung. Man hat sich dabei davor zu hiiten, die Menge stark gefărb
ter (roth oder braun) Fasern zu iiberschătzen. 

Vergl. weiter: HERZBERG, Pa.pier-Priifung 1888, und das oben genannte Buch von 
v. HoHNEr •. 

Granatum. 
Punica Granatum L. Familie der Punieaeeae. Heimisch von der Balkanhalb

insel bis zum Himalaya, durch die Kultur in alle tropischen und subtropischen Gebiete 
verbreitet. Kleiner, bis 8 ro hoher Baum oder Strauch mit lederigen, kurzgestielten, 5 cm 
langen, bis 22 rom breiten, ganzrandigen, oblong-lanzettlichen B!attern. Bliithen einzeln, 
terminal und in den Blattachseln mit granatroth gefărbtem Receptaculum und Kelch und 
seharlachrother Korolle. Kelchblătter 5-8, ebensoviel damit abwechselnde Kronblătter. 

Antheren in vielen, nach innen absteigenden Kreisen. Fruehtknoten unterstăndig, mit 
2 Kreisen von Făchern, einem ăusseren, vor den Kronblăttern stehenden, mit ihnen gleich
zăhligen und einem inneren, tieferen aus meist nur 3 Făehern. Griffel fadenformig mit 
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verdicktem Grunde und kopfiger Narbe. Frucht eine vom Kelch gekronte Beere mit zahl· 
reichen Samen, die ăussere Schicht der Testa saftig, pulpos, durchsiehtig. Embryo mit 
spiralig um einander gerollten Kotyledonen. 

Vcrwendung findet die Rinde der Wurzel und der Zweige. 
Cortex Granati (Germ. Helv. Austr.). Granati Cortex (Brit.). Gran1Ltum (U-St.). 

Granatrinde. Bandwurmrinde. - Ecorce de grenadier (Gall.). - Pomegranate 
bark. 

Nach den genannten Arzneibiichern ist Wurzel-, Stamm- und Astrinde zulăssig, 
nach Gall. indessen nur die Wurzelrinde. Helv. lăsst den Vorrath jăhrlich erneuern. 

Beschreibung. Bis 1 O cm lange, unregelmăssig eingerollte oder rinnenformige, 
oft verbogene Stiieke, die bis 3 mm dick sind. Sic bricht glatt, ist im Innern gelblich, 

Fig. 276. Korkzellen aus 
Cortex Granati. Fig. 277. Steinzellen aus Cortex Granati. 

hochstens nach aussen et
was grau oder braun. Die 
Wurzelrinde ist durch frUh· 
zeitigentstehendeSchuppen· 
borke ausgezeichnet. Auf 
der Zweigrinde hăufig Flech
ten. Nach dem Abschălen 
des Korkes kommt bei der 
Zweigrinde hăufig chloro
phyllfiihrendes Gewebe zum 
Vorschein. Geschmackherbe. 

Bei stărkerer Vergrosserung ist der Bau sehr charakteristisch: der Kork besteht aus diinn
wandigen und aus an der Innenwand verdiekten Zellen (Fig. 276). In der primăren Rinde 
fallen grosse, etwas in der Richtung der Axe gestreckte Steinzellen auf, die auch in 
den ăusseren Parthien des Bastes vorkommen (Fig. 277). Dieser selbst besteht aus 

M 

1-2 Reihen breiten Markst.rahlen und schmalen Bast-
strahlen, in denen Schichten, die eine Oxalatdruse 
fiihren, mit solchen, die oxalatfrei sind und Sieb
rohren enthalten, abwechseln (Fig. 278). (Besonders 
bei schwăcherer Vergrosserung tritt die Regelmăssig
keit des Baues deutlich hervor.) Ausser den Drusen 
kommen auch, besonders in der Mittelrinde, Einzel
krystalle vor. - Im Pulver fallen die grossen Stein
zellen, die Oxalatdrusen und StărkekOrnchen des 
Parenchyms, die 2-8 f' gross, rundlich oder keulen
formig und selten zusammengesetzt sind, ferner die 
Einzelkrystalle und die einseitig verdickten Korkzellen 
auf. - Ausserdem lăsst sich in der Rinde mit Leich
tigkeit Gerbstoff mikrochemisch nachweisen. 

Fig. 27 . Qu~rschnit~ nns dem BnsL von 
Cortex Gmnnli. M Mnrkstrnbleu. B Bast

strnhlen. 

Bestandtheile. Die wirksamen Bestandtheile 
sind einige Alkaloide: Pelletierin C8H15NO, fliissig, 
Siede-P. 195° C., spec. Gew. bei 0° C. 0,988, IOslich in 

Alkohol, Aether, Chloroform, 20 Th. Wasser; es dreht rechts. Methylpelletierin C9H17NO, 
fliissig, Siede-P. 215°C., loslich in 25 Th. Wasser, in Alkohol, Aether, Chlorofm·m. Pseudo
pelletierin C8H15NO. 2H20, krystallinisch, Schmelz-P. 246°C., loslich in Wasser, Aether, 
Chloroform und Alkohol. Isopelletierin C8H1~NO, von denselben Eigenschaften wie Pelle
tierin, aber optisch inaktiv. Das Pseudopelletierin (Granatonin) ist eine tertiăre Base 
und wahrscheinlich ein Ketonamin. Haupttrăger der Wirksamkeit soll das erste Alkaloid 
sein. Ferner enthălt die Droge 20-28 Proc. Gerbsăure, die mit der Gallusgerbsăure 
identisch ist. Nach anderen Angaben ist daneben noch ein zweiter Gerbstoff in der Droge 
vorhanden. Sonst liefert die Rinde Benzolextrakt 0,76 Proc., Aether-Extrakt 
0,30 Proc., Alkoholisches Extrakt 9,93 Proc., wăsseriges Extrakt 12,35 Proc., 
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alkalisches Extrakt 6,26 Proc., saures Extrakt 7,62 Proc., Lignin 8,93 Proc., 
Cellulose 31,89 Proc., Feuchtigkeit 8,70 Proc., Asche 2,7 Proc. Nach anderer Augabe 
10,73 Proc. Asche. Der Alkaloidgehalt der Droge ist ein sehr schwankender und daher 
Feststellung desselben und Gebrauch einer Waare von moglichst gleichfOrmigem Gehalt 
sehr zu empfehlen. Aeltere Rinde soll im Alkaloidgehalt zuriickgehen, dagegen scheint 
das Trocknen ohne Einfluss darauf zu sein. 

Die niederlăndische Pharmakopoe verlangt einen Minimalgehalt von 1 Proc. an salz
sauren Alkaloiden, was bemăngelt wurde, da die Handelswaare selten mehr als 0,3 Pror. 
reine Alkaloide enthalten soll. Diese Zahl ist entschieden zu niedrig gegriffen. EwERS 
fand bei Untersuchung zahlreicher Wurzel- und Stammrinden 0,5-0,7 Proc. rei ner Alkaloide 
und konnte einen wesentlichen Unterschied zwischen Wurzel- und Stammrinden nicht kon
statiren, wogegen von anderer Seite die Superiorităt der Wurzelrinde mit 1 Proc. und 
dariiber aufrecht erhalten wird. Uns gaben eine Reihe von Mustern, die aus Stamm- und 
Wurzelrinde gemengt waren 0,5-0,6 Proc. - Am alkaloidreichsten sind javanische Rinden, 
in denen EwERS 0,92-0,98 Proc. fand. Erheblich hiiher sind friiher von STODER gefundene 
Zahlen bei javanischer Wurzelrinde, nămlich 1,71-3,75 Proc. salzsaurer Alkaloide. 

Zur Bestimmung des .Alkaloidgehaltes kann man 12 g Cortex Granati gr. m. 
pulv. in einem 200 g-Glase mit 120 Aether-Chloroform (3: 1) iibergiessen, nach kraftigem 
Durchschiitteln 10 ccm 20 proc. Nat.ronlauge und nach einer Stunde, wiihrend welcher 
wiederholt umgeschiittelt ist, noch 10 ccm Wasser zugeben und wieder umschiitteln, bis 
sich das Pulver gut zusammenballt. Von der klar iiberstehenden Aether·Chloroformlosung 
giesst man 100 g dureh ein trockenes Filter in einen Scheidetrichter. Diese Losung (= 10 g 
Rinde) schiittelt man mit 50 ccm 1 / 100-N.-Salzsaure und darauf dreimal mit je 10 ccm 
Wasser aus (oder so lange, bis das Wasser mit MEYER'schem Reagens keine Triibung mehr 
giebt), fiillt die wasserigen, sauren Losungen zu 100 ccm auf, giebt 50 ccm davon in eine 
Flasche, verdiinnt mit gleichviel W asser und titrirt nach Zusatz von Aether und .5 Tropfen 
Jodeosinlosung mit 1 /100-N.-Kalilauge, bis die wăsserige Schicht blassroth wird Die zur 
Neutralisation der Alkaloide verbrauchten Kubikcentimeter 1 /100-N.-Salzsăure >< 0,0295 = 
Gehalt an Alkaloiden. - Oder man macht, um die Alkaloide gravimetrisch zu bestimmen, 
die saure Losung wieder alkalisch, schiittelt wieder mit Aether-Chloroform aus, destillirt 
ab, verdampft zur Trockne und wagt. 

Verwechslungen und Verfiilschungen. Als solche werden die Wurzelrinden 
von Berberis vulgaris L., Buxus sempervirens L., Morus nigra L. angegeben. 
Sie haben sămmtlich nicht den beschriebenen, charakteristischen Bau . 

.Aufbewahrung. Da, wie oben angegeben, die Rinde an Wirksamkeit verlieren 
soli, so sollte man sie alle Jahre erneuern. Das gilt ganz hesonders fiir die gepulverte 
Droge. 

Anwendung. Als gutes und zuverlăssiges Bandwurmmittel. Es ist aher daran 
zu erinnern, dass nach ihrem Gehrauch schwere Vergiftungsfălle vorgekommen sind, und 
dass vor ihrer Anwendung durch nicht Sachverstăndige dringend gewarnt werden muss. 
Man verwendet sie als Ahkochung oder Maceration, am zweckmăssigsten aher als Mace
rationsdekokt (s. Apozema) aus 50-60 g Rinde, welches man heiss :filtrirt und, um das 
Erbrechen zu verhindern, mit einem Zusatz von Ingwersirup versieht. Es wird auf drei
bis viermal hinnen einer Stunde genommen. - Die fiir ein Dekokt empfohlene Menge von 
200-400 g ist zu gross und nicht anzuwenden. In den vielfach angewendeten, kalt he
reiteten, weinigen Auszug der Rinde geht nach unseren Untersuchungen nur etwa 1/ 10 der 
Alkaloide liber, in den heiss hereiteten die Hălfte. - In Deutschlaud ist die Rinde dem 
freien Verkehr entzogen. Das Extrakt darf im Geltungshereich der Austr. nur gegen 
ărztliche Verordnuug abgegehen werden. 

Apozema de cortice radicis pnnicae (Gall.). Granatrindenabkochung. 
Apozeme d'ecorce de racine de grenadier. 60,0 frische, zerstossene Granatwurzel
rinde macerirt man wenigstens 6 Stunden mit 750,0 destill. Wasser, kocht iiber freiem 
Feuer auf 2 /3 ein, seiht durch und filtrirt (heiss!). 

Decoctnm Granati corticis (Brit.). Decoction of Pomegranate Bark. 200 g 
gepulverte Granatrinde (Nr. 10) kocht man 10 Minuten mit 1200 ccm destill. Wasser, seiht 
durch und bringt durch Nachwaschen mit Wasser auf 1000 ccm Fliissigkeit. Gahe 15 
bis 60 g. 

Handb. d. pharm. Praxis. I, 79 
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Extractum Granati. Extr. Punicae Granati. Extr. Granati alcohole pa
ra tum. Grana trindenextrakt. Gran a twurz ele xtrakt. - Extrai t de grenadier 
(alcoolique). Austr.: Aus gepulverter Granatrinde witl Extr. AconitiAustr. (S.15.5) zu 
bereiten.- Erganzb.: Aus fein zerschnittener Granatwnrzelrinde wie Extr. Coffeae 
Erganzb. (S. 906). Harzige Ausscheidungen wahrend des Eindampfens bringt man durch 
kleine Mengen W eingeist wieder in Losung. N ach E. DIETERICH vermeidet man dieselben, 
wenn man die aus 1000,0 Rin de gewonnenen Ausziige auf 250,0 eindampft, mit 100,0 
W eingeist verseizt und nun zu einem dicken Extrakt bringt. Ausbeute etwa 20 Proc. -
Gall.: Wie Extr. Digitalis alcool. par. Gall. (S. 1041, 2). 

Extractum Granati corticis solidum. Decoctum Granati corticis siccum. 
Gran a twurz e lrinde - Da uerextrakt (Diet.). 1000 g gepulverte Rin de macerirt man 
12 Stunden mit 5000,0 destill. Wasser, erhitzt 2 Stunden im Dampfbad, nach dem Aus
pressen nochmals mit 3000,0 Wasser 2 Stunden, presst aus, lost 700 g Milchzucker und 
bringt l. a. (s. Extr. Uvae Ursi S. 363) auf 1000 g. 

Boli taenifngi REDTENBACHER. 

Rp. Extract. Granati cort. 10,0 
Extract. Filicis 5,0 
Rhizom. Filicis pulv. q. s. 

:Il an formt 30 Pillen, die man mit geschmolzenem 
Wachs iiberzieht. 

Decoctum contra taenlam BLocn. 
BLocn's Bandwurmmittel. 

Rp. Cort. Granati rad. gr. pulv. 50,0 
Aquae destillatae 300,0 

kocht man Ubermăssigen Feuer auf 1/,J" ein, filgt hinzu 
Fior. Koso 10,0 

liisst erkalten, seiht durch, bringt die Seihfliissig
keit auf 85,0 und setzt hinzu 

Spiritus (90 °/0) 15,0. 

Decoetum Granati W ALDE:-."BURG. 

Rp. Cort. Granati radie. 30,0 
Aquae frigidae 300,0 

macerirt man 12 Stunden, kocht, sodass man 250,0 
Seihfliissigkeit erhălt und fiigt hinzu · 

Sirupi Zingiberis 30,0. 
DieHălfte auf einmal, nach 1/ 2Stunde die andreH1ilfte. 

Emulsio taenifuga RICHTER. 
Emulsio contra taeniam. Bandwurm

Emulsion. 
Rp. Apozemae de cort. Granat. 60,0: 130,0 

Olei Ricini 3010 
Gummi arabiei pulv. 15,0 
Sirupi Liquiritiae 25,0. 

l\-I. f. leg. art. emulsio. FUr Erwachsene morgeus 
die Hălfte, nach 1/ 2 Stunde die andre Hălftc. 

Siropus Granatl corticis. 
I. 

Rp. Extract. Granati 5,0 
Spiritus 5,0 
Sirupi simplicis 90,0. 

2) Cortex Granati fructus. 
Granatschale. Granatiipfelschale. 
28 Proc. Gerbstoff. • 

II. 

Rp. Succi e Granato 35.0 
Sacchari albi 

Cortex Hranatorum s. Psidii. 
- Ecorce de grenade (Gall.). 

65,0, 

Malicorium. 
Sie enthalt bis 

Anwendung. In der Fărberei und Gerberei (bei Bereitung des Saffian). 
3) Flores Granati. Flores Balaustii. Balaustia. - Granatbliitben. - Fleur 

de grenadier. Balauste (Gall.). 
Nur noch selten im Theeaufguss bei Ruhr, Durchfall, Weissfluss; aucb als Gurgelwasser. 
4) Die ganze Frucbt; Fruit du grenadier (Gall.). 
In Frankreich bereitet man daraus: 
Sirnpus Granatorum. Sirop de grenade (Gall.) in derselben Weise, wie Sirupas 

Cerasi Gal!. (S. 697). 
Succus e Granato. Suc de grenade (Gall.). l\ian zerreibt das Fleisch der 

Granatapfel auf einem Haarsiebe, fiingt den Saft auf, presst den Riickstand, unterwirft die 
vereinigten Fliissigkeiten der Gahrung und filtrirt sie zuletzt. 

Antidysentericum. Ein Gemenge aus Granatwurzelextrakt, Rosenextrakt, Pelle
tierin, Myrobalanen und Gummi. (RIEDEL's Mentor.) 

Bandwurmmittel nach Ther. Gaz.: Pelletierin. sulfuric. 0,18, Tannin 1,0, Aquae 
destill., Sirup. simpl. aii 60,0, Tinct. Aurant. cort. gtts. X. Auf zweimal innerhalb 1/ 2 Stunde 
zu nehmen. 

Bandwurmkur nach JANSSEN. 
Granatextrakt hergestellt werden, das 
rinde bereitet. 

Besteht in dem G ebrauch von Pillen, welche aus 
man aus frischer, nicht getrockneter Granatwurzel-

Bandwurmkur nach FLErscHMANN, bei Kindern. 

I. 

Rp. Extracti Granati cort. rad. 
Extracti Filicis aeth. ăă 2,5 
Cort. Granat. rad. q. s. 

llian formt 40 Pillen und iiberzuckert sie. 

II. 
Rp. Extracti Granati cort. rad. 

(vei Extract. Filicis) 2,5 
Olei Ricini 10,0 
G-ummi arabiei plv. 5,0 
Aquae Menthae pip. 32,5 

llf. f. emulsio. 
1\Iorgcns 3 mal 10 Pillen, bei eintretender l:ebelkeit zwischendurch Thee oder Limonadc; bei Erbreehen giebt 
man nach 1/2 Stundc die \ibligen Pillen, 4 Stunden spăter lllixtur II auf zweimal (wrgl. hierzu S. 1157, Abs. 3) 
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Bandwurmnlittel von MooK in Berlin ist eine mit Wurmfarnextrakt versetzte Ab
kochung von Granatwurzelrinde. 

Granula. 
Granula (Germ. Helv.). Korner. Granules (Gall.). Parvnles. Als "Granula, 

Korner" bezeichnet man kleinste Pillen, welche mit besonderer Sorgfalt hergestellt sind 
und meist stark wirkende Arzneistoffe enthalten. Da sie weiss sind, muss bei ihrer Be
reitung auch die peinlichste Sauberkeit eingehalten werden. 

Germ. Zur Bereitung von Kornern werden die Arzneistoffe entweder unmittelbar 
oder nach vorgăngiger Losung in Aether, Weingeist oder W asser mit der, einem Gewichte 
von 0,05 g fiir das einzelne trockene Korn en_tsprechenden Menge einer pulverformigen 
Mischung aus 4 Th. Milchzucker und 1 Th. arabischem Gummi sorgsam gemengt. 
Aus dem Gemenge werde mittels weissen Sirups, welchem aufje 1 Th. = 0,1 Glycerin 
zugesetzt worden, eine bildsame Masse hergestellt, und letztere dann in die vorgeschriebene 
Anzahl runder Korner geformt. Ein oberflăchliches Befeuchten vorrăthiger, aus indifferen
ter Masse geformter Korner mit einer Losung des Arzneistoffes ist nur bei den homoo
pathischen, sogenannten Streukiigelchen gestattet. 

Helv. 1,5 g arabisehcs Gummi wird mit dem verordneten Medikamente innig ge
mischt, dann mit 3,5 g Zucker und S Tropfen Wasser zu 100 Kornern verarbeitet. 

Das Anstossen der Kornermasse erfolgt zweckmăssig in einem mit Kalilauge sorg
făltigst gesăuberten, glasirten Porcellanmo1"Ser. Man stosst die Masse ziemlich derb an. 
Zum Ausrollen halte man eine besondere Pillenmaschine. Alle Theile, mit denen die 
Korner in Beriihrung kommen, :tuch die fertige Masse, reibe man kurz vor dem Ausrollen 
mit Talcum venetum ab, desgl. die Finger. 

Sollen die Korner aufbewahrt werden, so stosst man sie ohne Glycerinzusatz, son
dern nur mit Gummischleim oder mit Zuckersirup an, weil sie sich, mit Glycerin ange
stossen, leicht abplatten. 

Da, wo mehrere Sorten Korner vorriithig gehalten werden, empfiehlt es sich, die 
einzelnen Sorten - zur Vermeidung von Verwechslungen - in verschiedenen Farben zu 
fărben. Man benutzt hierzu Losungen von Eosin, Tinctura Croci, Tinctura Curcumae u. dgl. 
Auch kann man die Korner versilbern oder vergolden. 

Gratiola. 
Gattung· der Scrophnlariaceae-Antirrhinoideae-Gratioleae. 

Gratiola officinalis L. Heimisch in Europa, West- und Mittelasien, in Nord
amerika wahrscheinlich eingeschleppt. - Verwendung findet: 

1. Das Kraut: t Herba Gratiolae (Ergănzb.). Hb. gratiae dei.- Gottesgnaden
krant. Pnrgirkraut. Erdgalle. Weisser oder wilder Auriu 1), - Gratiole (Gall.). 
Herbe a pauvre homme. - Hedge-hyssop. 

Bescllreibung. Der Stengel ist bis 30 cm hoch, vierkantig, kahl, Blătter bis 
4 cm lang, decussirt, lanzettlich, vorn gesiigt mit mehreren Lăngsnerven. Bliithen gestielt 
in den Blattachseln, mit 2 linealen Vorblattern. Kelch 5theilig, Korolle trichterig, viel
spaltig, fast 2lippig·, hellgelb, innen behaart. Nur 2 Staubblatter ausgebildet, die Antheren
hălften durch das verbreiterte Connektiv getrennt, ausserdem 2 Staminodien. Geruchlos, 
von bitterem Geschmark. 

1) Wenn im Handverkauf Erdgalle oder Aurin verlangt wird, so pflegt man Herb. 
Centaurii minor. zu verabfolgen. 

79* 
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Bestandtheile. 2 Glukoside: 1) Gratiolin C401ls40 14, krystallinisch, schwer los
lich in kaltem Wasser und in Aether, leicht lOslich in heissem Wasser und in Alkohol. 
Schmilzt bei 200° C. Liefert mit verdiinnter Schwefelsaure: Zncker und Gratioletin 
und Gratioleretin. 2) Gratiosolin C46H4202~;, amorph, ziemlich leicht loslich in Wasser 
und Alkohol, schwer in Aether. Schmilzt bei 125° C. Liefert mit verdiinnter Schwefel
saure Zucker und Gratiosoletin, welches, ebenfalls glukosidischer Natur, Zucker, Gra
tiosoleretin und Hydrogratiosoleretin licfert. Das Gratiosolin scheint der Trăger 
der Wirkung zu sein. Ferner: eine Fettsaure Gratioloinsăure und deren Glycerid, das 
Gratiolafett. 

Das im Juni und Juli wahrend der Bliithe ohne Wurzel gesammelte Kraut. 4 Th. 
frisches geben 1 Th. trocknes. - Vorsich tig a ufzubew ahren! 

Anwendung. Aeusserst selten als Abfiihrmittel zu 0,15-0,3 in Pulver oder Ab
kochung. Grosste Einzelgabe 1,0 g, grosste Tagesgabe 3,0 g (nach LEWIN). Nenerdings 
bei Wassersucht in Form von Extractum aquosum liquidum empfohlen. 

t Extrac1um Gratiolae lErganzb.). Gottesgnadenkraut-Extrakt. Wird aus 
dem frischen, bliihenden Kraut wie Extractum Belladonnae Germ. (S. 469) bereitet. Aus
beute etwa. 3 Proc. Ma.n giebt es zu 0,05-0,1. Grosste Einzelgabe 0,5 g, grosste Tages
gabe 110 g (LEWIN). 

2. Das Rhizom. t Rhizoma Gratiolae, 
Bescltreibung. 3-4 mm dick, stielrund, gegliedert, unterseits bewurzelt. Rinde 

durch grosse Luftraume liickig, mit grossem Mark. 
Fiihrt anscheinend dieselben Bestandtheile wie das Kraut und gilt als noch wirk

samer als dieses. 

Grindelia. 
Gattung der Compositae-.A.stereae-Solidagineae. 

1. Grindelia robusta Nuttall. Gumplant, Wild Sunflowers, Yellow tai
weed. Heimisch in Nordamerika langs der Kiiste des Stillen Oceans. 

Man verwendet das bliihende Kraut: Herba Grindeliae (Ergănzb.). Grindelia 
(U-St.). Flores, Stipites s. Snmmitates Grindeliae. - Herbe de grindelie. 

Beschreibung. Die im jiingeren Zustande weissflaumigen Stengel tragen sparlich 
behaarte, decussirte, nach oben den Stengel umfassende, spatelformige bis lanzettformige 
Blatter, die durchscheinend punktirt sind. Die Blattchen des Hiillkelches der Kopfchen 
sind zuriickgekriimmt und aussen mit einem braunen, im frischen Zustande milchweissen 
Sekret bedeckt. Die ganze Pflanze ist klebrig von einem solchen, durch Driisenhaare aus
geschiedenen Sekret. 

Bestandtheile wenig studirt. Es werden genannt: ein Saponin zu 2 Proc., 
Grindelin, ein dunkelbraunes, unangenehm riechendes ath~risches Oel, das die Him
und Riickenmarksfunktion herabsetzen soll, ein H arz, das expektorirend wirkt. Ueber die 
Anwesenheit eines Alkaloids stehen sich die Angaben direkt gegeniiber. 

Verwechslttngen. Der Droge sollen auch andere Arten beigemengt werden, so 
Grindelia squarrosa Dunal, Gr. integrifolia D. C., Gr. inuloides Willd., 
Gr. glutinosa Dunal, Gr. hirsutula Hook. et Arn., Gr. rubricaulis D. C. 

Anwendung. Bei Asthma, Keuchhusten, Blasenkatarrh, Katarrh der Harnrohre, 
Nierenleiden. Grossere Dosen wirken giftig. 

Elixir Grindeliae (Nat. form.). Elixir of Grindelia. 65 ccm Extract. Grin
deliae fluid. (U-St.), 10 ccm Spirit. Aurantii comp. (U-St.), 115 ccm Alcohol deodorat. 
(U-St. 92,5proc.), 810 ccm Elixir Taraxaci comp. (Nat. form.) werden gemischt. 

Extractum Grindeliae ftuidum. Grindelia-Fluidextrakt. Fluid Extract 
of Grindelia. Erganzb.: Aus grob gepulvertem Grindeliakraut wie Extr. Frangulae 
fluid. Germ. (8. 1181) 1 Th. Kraut erfordert 7-7 112 Th. Losungsmittel. - U-St.: Aus 
1000 g Grindeliakraut (No. 30) und Weingeist (91 proc.) im Verdrii.ngungswege. l\Ian 
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befeuchtet mit 300 ccm, fangt zuerst 850 ccm auf und stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt 
her. - Anwendung: bei Asthma 2-3 ccm mehrmals taglich. 

Extractum Grindeliae (boraxatum). 1000 Th. Grindeliakraut erhitzt man mit 
Boraxlosung 25 : 4000 Th.; digerirt 2 Tage, presst, lăsst absetzen und dampft zum dicken 
Extrakt ein. Zu 0,1-0,2 g mehrmals am Tage. 

Sirupus Grindeliae. Man presst die zerquetschten Bliilhenkopfchen und bringt 
100 Th. des Saftes mit 200 Th. Zucker und 60 Th. Weingeist (45 proc.) zum Sirup. Ex 
tempore: 5,0 Grindelia-Fluidextrakt, 95,0 Zuckersirup. 

11. Grindelia squarrosa Dunal, Ague weed. In Mexiko und in den westlichen 
Staaten der Union. Blatter schmal lanzettlich, gegen die Basis zusammengezogen und 
herzfOrmig. - Enthitlt ebenfalls ein Saponin. - Verwendet gegen Intermittens und 
Rheumatismus. 

Guaco. 
Unter Guaco und Huaco versteht man eine ganze Anzahl von Arzneipflanzen, die, 

sămmtlich in Siid- und Mittelamerika, zuniichst gegen Bisse giftiger Schlangen, dann aber 
auch als Heilmittel gegen Syphilis, Krebs und Rheuma empfohlen werden. Sie sind wieder
holt nach Europa gekommen. Es sind als solche hauptsăchlich zu nennen Mikania 
Guaco H. B. und andere Arten (Compositae-Eupatorieae- Ageratinae), ferner Arten 

von Aristolochia, so A. fragrantissima Ruiz, dann Comocladia integrifolia Jacq. 
(Anacardiaceae), Cissampelos Pareira L. (Menispermaceae) und endlich Pflanzen 
aus den Familien der Liliaceen, Cucurbitaceen und Passifloraceen. 

Mikania Guaco ist auch als Condurango nach Europa gekommen. 

Guajacolum. 
1. t Guajacolum (Ergănzb. Helv.). Gaiacol (Gall.). Guajakol. Brenzcatechin 

monomethylester. Methylpyrocatechin. C6H4 (0H)OCH3 (1: 2). Moi. Gew. = 124. 
Darstellung. Das Guajakol ist ein wesentlicher Bestandtheil des Bnchenholz

theer-Kreosots und wird aus diesem abgeschieden, indem man die bei 200-205 o C. iiber
gehende Fraktion desselben erst mit starkem Ammoniak wiischt. Dann bildet man durch 
Zugabe einer alkoholischen Losung von Kalihydrat das Kalisalz (Guajakol-Kalium). wăscht 
dieses mit Aether, krystallisirt es aus Alkohol um und zerlegt es mit verdiinnter 
Schwefelsăure. Das in Freiheit gesetzte Guajakol wird alsdann wiederholt rectificirt. Bis 
vor etwa 10 Jahren kannte man es nur als Fliissigkeit, heute gewinnt man es in Krystallen, 
indem man die Losung des reinen Guajakols in Petrolăther der freiwilligen Verdun
stung iiberlăsst. 

Eigenscltajte·n. Entweder eine klare, farblose oder schwach gelbliche, olige 
Fliissigkeit oder farblose, prismatische Krystalle, welche bei 28-28,5° O. schmelzen. Es 
besitzt einen durchdringenden, raucbartigen Geruch, ătzenden Geschmack, siedet bei etwa 
20500. und bat im fliissigen Zustande bei 15°0. das spec.Gew. 1,143 (Ergănzb.: Siede
punkt 205° 0., spec. Gew. 1,117-1,143. Schme1zpunkt nicht unter 28° O. Hel v.: Siede
punkt 200-203° O., spec. Gew. 1,116-1,133. Gall.: Siedepunkt 205° 0., spec. Gew. 1,143, 
Schmelzpunkt 28,5° 0.). 

Es ist loslich· in etwa 60 Th. Wasser, oder in 7 Th. Glycerin. In Alkohol, Aetber, 
Eisessig, Ohloroform, Schwefelkohlensto:ff und zahlreichen anderen Losungsrnitteln ist es 
leicht loslich - Die wăsserige Losung wird auf Zusatz von FerrichloridlOsung rnissfarbig. 
Die alkoholische Losung wird auf Zusatz von wenig Ferrichlorid rein blau, durch Zusatz 
von mehr Ferrichlorid srnaragdgriin, spiiter braun. 

Priifung. 1) Ein Volurnen Guajakol gebe, mit zwei Volumen Petroleurnbenzin 
gescbiittelt, eine bald klar werdende Mischung, welcbe aus zwei Schichten besteht. Bleibt 
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die Mischung lăngere Zeit triibe, so weist dies anf Verunreinigungen des Guajakols hin. 
2) Ein Volumen Guajakol mnss sich in zwei Volumen Natronlauge unter Selbsterwarmung 
auflosen. Diese Mischung muss nach dem Erkalten zu einer weissen Salzmasse erstarren 
(Farbung = chinonartige Vernnreinigungen) und in 10 Volumen Wasser klar Hislich sein 
(Triibung = Kohlenwasserstoffe). 3) Wird 1 Tropfen Guajakol zu 10 Tropfen koncentrirter 
Schwefelsaure zugefiigt, so trete ei ne rei ne gelbe, nicht rothliche Fărbung auf (Kreosot); 
erst auf Zusatz von etwas Aceton fărbe sich die Mischung intensiv roth . 

.Aufbewaltrung. Vorsichtig und vor Licht geschiit zt, da es unter dem 
Einflusse des Lichtes nachdunkelt. Dunkelgewordene Prăparate kiinnen durch Ueberdestil
liren wieder farblos erhalten werden . 

.Anwendung. Nach GuTTMANN tOdtet das Guajakol, wenn es in einer Verdiinnung 
von 1: 2000 im Blute cirkulirt, die Tuberkelbacillen; bei einer Verdiinnung von 1:4000 
schwacht es sie noch. Es dient daher in ausgedehntem Maasse zur Bekămpfnng der 
Tuberkulose. Man giebt es in Gaben von 0,05-0,1 g mehrmals tăglich in Pillen, Kapseln, 
Losungen. Hochstgaben: pro dosi 0,5 g (Erganzb. Helv.), pro die: 2,0 g (Ergănzb.), 
3,0 g (Helv.). Fiir die therape u tische Verwend ung konnen vor la ufig da s 
fl iissig e und krystall isir te Guaj a kol promiscue gebra uch t we r den. 

t a-Guajakoi. Guajacoium absoiutum. Reines Guajakoi. Synthetisches 
Guajakoi. Nach D.R.P. 95 339 wird o-Anisidin durch Einwirkung von salpetriger Săure 
diazotirt und die mit Schwefelsiiure angesăuerte Lăsung im Dampfstrom destillirt. Das 
iibergegangene Guajakol wird rektificirt. Es siedet bei etwa 200° C. und erstarrt ohne 
weiteres zu Krystallen, welche bei 29-30° C. schmelzen. 

t Homo-Guajakoi. Homobrenzcatecbin-Methyiiither. Kreosoi. C6H3(CH3) 

(OCH3)0H. Moi. Gew. = 138. Ein hăberes Homologes des Guajakols. Ist im Bucben
holztheer-Kreosot enthalten und wird aus diesem ăhnlich wie das Guajakol durch die 
Kaliverbindung hindurch abgeschiede:p. 

Farblose, angenebm riechende, olige, in Wasser kaum liisliche Fliissigkeit, welche 
von Alkohol und Aether leicht gelost wird. Siedep. 221 ° C. Die alkoholische Losung wird 
durch Eisenchlorid griin gefarbt. 

Ist beziiglich seiner therapeutischen Verwendung noch im Versuchsstadium begriffen. 
t Gnajaperoinm. Gnajaperon. Piperidinmn guajakolicmu. Piperidin-Gnaja

koiat. C6 H11N(C.Hs02)2. 
Entsteht durch Auflosen von 85 Th. Piperidin und 248 Th. Guajakol in Petrolather 

oder Benzol. - Farblose, prismatische N adeln, in 30 Th. W as ser lăslich, auch liislich in 
den meisten organischen Losungsmitteln. Schmelzp. 80° C. 

Brenzcainum. Gnajakoibenzyiiither. (!6H4(0CH3)0CH2C6H5• Moi. Gew.= 214. 
Entsteht durch Einwirkung von Benzylchlorid C6H,CH2Cl auf Guajakol-Natrium. Farblose, 
fast geruchlose und fast geschmacklose, aher hinterher kratzend und anasthesirend 
schmeckende, neutrale Krystalle, in Alkohol und Aether liislich, bei 62 ° C. schmelzend. 
Lost sich auch in Vasogen. Weder die wasserige noch die alkoholische Losung wird 
durch Ferrichlorid gefarbt. In Natronlauge ist es unlăslich. Beim Kochen mit Kalium
permanganat und verdiinnter Schwefelsaure tritt Geruch nach Bittermandelol, beim Kochen 
mit Salzsiiure Geruch nach Guajakol auf. Es ist von MARCUS zur Erzielung iirtlicher 
Anasthesie mittels Kataphorese benutzt worden. Nicht zu verwechseln mit Benzosol! 

Gnajakoi- Cbininchiorid, aus molekularen Mengen Guajakol und Chininchlorid 
bestehend, weisse Nadeln, wird an Stelle von Guajakol als ungiftigcr Ersatz desselben an
gewendet. Vergl. S. 778. 

Guajacolum phosphoricum. Phosphorsiinre-Gnajacy liither. (C6H4 • OCH3) 3 • P04• 

Moi. Gew. = 416. 
Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Phosphoroxychlorid auf Guajakol

Xatrium. 
Ein weissliches, fast geruchloses Krystallpulver, unloslich in Wasser, loslich in 

Alkohol, Chloroform und Aceton. Schmelzp. gegen 98° C. Es :findet in gleicher Weise 
und in gleichen Dosen Anwendung wie das Guajakol selbst, indessen ist sein Gebrauch 
ein verhăltnissmassig beschrănkter. 

Guajacolum aethylenatum. Guajakoliithyleniither. [CH30. C6H40h • C2H4• 

Moi. Gew. = 274. 
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Die Darstell ung erfolgt durch Erhitzen von Guajakolnatrium mit Aethylenbromid 
oder Aethylenchlorid unter Druck bei Anwesenheit von Alkohol als Verdiinnungsmittel. 

Farblose Krystallnadeln, in W asser schwer liislich, leicht liislich in heissem Alkohol. 
Schmelzpunkt 138-139° C. 

Bei Lungentuberkulose in gleicher Weise wie Guajakol angewendet in Gaben von 
0,5-1,0 g zweimal tăglich. 

Guajacolum carbonicum. Gnajakolkarbonat. Kohlensiiure- Guajacyliitber 
Duotal. (C6H~OCH3)J. C03• Moi. Gew. = 274. 

Zur Dar s te 11 ung bringt man 2 Molekulargewichte Guajakol durch die erforder
liche Menge Natronlauge in ·Liisung und Jeitet in diese Losung laJigsam 1 Molekulargewicht 
Kohlenoxychlorid (Phosgen COUJ2) gasfărmig ein. 

2 [C6Ht. OCH3 • ONa] +COC~= 2NaCl+ (C6Ht. OCH3) 2 • C03• 

Das sich unliislich abscheiclende Guajakolkarbonat wircl mit Sodaliisung gewaschen 
nnd aus Alkohol umkrystallisirt. 

Elgenscha{ten. Weisses krystallinisches, neutrales Pulver, nahezu geschmacklos 
und geruchlos, unliislich in W asser, wenig liislich in kaltem Alkohol, leicht liislich in 
heissem Alkohol, ferner in Aether, Chloroform und Benzol. In Glycerin und in fetten 
Oelen ist es nur wenig liislich. Schmelzpunkt 78-84° O. Wird von alkoholischer Kali
lauge sofort zerlegt in Kohlensăure und Guajakol, welches letztere durch Ansauern isolirt 
werden kann. Die alkoholische Liisung wird durch Eisenchlorid nicht charakteristisch ge
fârbt. Es enthalt 91,5°j0 Guajakol. 

.Aufbewahrttng. Unter den indifferenten Arzneimitteln . 

.Anwendung. Den gesunden Magen passirt es unzersetzt; im Darme erfolgt Splll
tung in Guajakol u?-d Kohlensaure. Diese Spaltung erfolgt schon im Magen be~ krank
haften Zustanden desselben. Man giebt es bei Tuberkulose anfangs tăglich zu 0,2-0,5 g 
uud steigt bis auf 2-4 g. Die Ansscheidung erfolgt durch den "C'rin als Guajacyl
schwefelsăure. 

Guajacolum valerianicum. Guajakolvalerianat. Valeriansiiure- Guajacyi
ester. Geosot. C6H4 • OCH3 • C4H9C02• Moi. Gew. = 208. 

Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Valerylchlorid auf Guajakol
natrium. 

Gelbliche, olige Fliissigkeit, zugleich nach Guajakol und nach Baldriansiiure riechend, 
spec. Gew. 1,037. Siedepunkt 245-265° C. Wenig liislich in Wasser, leicht liislich in 
Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform. 

Wird wie das Guajakol selbst bei Lungentuberkulose angewendet. Man giebt es in 
Gelatinekapseln in 0,2 g und zwar 3-6 Kapseln tăglich. 

Guajacolum benzo'icum. Guajakoibenzoat. Benzoylguajakol. Benzosol. Benzo
Gnajakol. Benzoesaures Guajakol. C6H4(0CH3) • C6H5C02• Moi. Gew. = 228. 

Entsteht durch Einwirkung von Benzoylchlorid auf Guajakolkalium und wird durch 
Umkrystallisiren aus Alkohol rein dargestellt. 

Eigenscha{ten. Farbloses, krystallinisches Pulver ohne Geruch und Geschmack, 
fast unliislich in Wasser, leicht loslich in Aether, in Chloroform und in 
heissem Alkohol. Es schmilzt im Kapillarrohre bei 560 0. 1) Durch al
koholische Kalilauge wird es in Guajakolkalium und Kaliumbenzoat ge

Guajakolbenzoat. spalten. Durch koncentrirte Schwefelsăure wfrd es mit citronengelber 
Farbe gelost. Die alkoholische Liisung wird durch Eisenchlorid nicht 

charakteristisch gefărbt . 
.Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln . 
.Anwendung. An Stelle des Guajakols und Kreosots. Es bietet vor diesen beiden 

die Vorziige, dass es geschmacklos ist und den Verdauungstraktus nicht reizt. Den Magen 

· 1) Ein aus synthetischem Guajakol hergestelltes Prăparat schmilzt naeh THmis 
bei 59° C. 
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passirt es unzersetzt, und wird alsdann im Darme zu Guajakol und Benzoesiiure gespalten, 
welche beide leicht resorbirt werden. Man giebt es in Tagesdosen von 1-10 g. 

Guajacolum salicylicum. Guajakolsalicylat. Guajakol-Salol. Salicoyl-Gua
jakoi. Salicylsăure-Guajakolester. C7 H50 3 • C7·H70. Moi. Gew. = 244. 

Zur Darstellung wird ein Gemisch gleicher Molekulargewichte Guajakolnatrium 
und Natriumsalicylat mit Phosphoroxychlorid behandelt. 2 [C6H4 • OCH3 • ONa] + 2 [C6H4 

(OH)C02Na] + POC13 = 3NaCl + P03Na + 2 [C6Hl0H)C02 • 06H4(0CH3)]. 

Eigenschajten. Weisses, krystallinisches Pulver, ohne Geruch und Geschmack, 
fast unlOslich in W asser, Ioslich in Alkohol, in Aether und in Chloroform. Schmilzt im 
Kapillarrohre bei 65 ° C. Durch alkoholische Kalilauge wird es in Guajakolkalium un el 
Kaliumsalicylat gespalten. 

Die alkoholische Losung bringt beim Eintropfen in wăsseriges Eisenchlorid nur eine 
Triibung hervor. Die alkoholische Losung selbst aher wird durch Eisenchlorid weinroth 
gefărbt. 

Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 
An1vendung. Bei innerlicher Darreichung wirll es im Darme zu Guajakol und 

Salicylsăure gespalten, welche beide leicht resorbirt werden. Man giebt es Phthisikern als 
den Appetit erregendes und die Verdauung beforderndes Mittel in Einzelgaben von 1-10 g 
tăghch, ferner als Darmantisepticum. 

Guajacolum cinnamylicum. Guajakolcinnamat. Cinnamyi-Guajakoi. Zimmt· 
saures Guajakol. Styrakol. C9H70 2 • C6H,(OCH3). Moi. Gew. = 254. 

Zur Darstellung werden gleiche Molekulargewichte Guajakol und Cinnamylchlorid 
bei gewohnlicher Temperatur gemischt und nach 2 Stunden einige Zeit auf dem Wasser
bade erwărmt, dann aus siedendem Alkohol umkrystallisirt. - Farblose, bei 130° C. 

schmelzende Krystallnadeln, welche in Wasser so gut wie unlOslich, in Alkohol, Chloroform 
und Aceton lOslich sind. 

Soll antiseptisch wirken. Wird innerlich bei Lungentuberkulose, ferner zur Hem
mung von Găhmngs- und Făulnissprocessen bei chronischem Blasenkatarrh, Gonorrhoe, 
Magen- und Darmkatarrh angewendet. Dosis 1 g mehrmals tăglich. 

Guacamphol-HENNING. Kamphersliure-Guajakolester. C8H14(C02 • C6H4 • OCH3) 2 • 

Moi. Gew. = 412. Entsteht durch Einwirkung von Kamphersăurechlorid auf Guajakol
N atrium und stellt farblose, geruch- und geschmacklose N adeln dar, unliislich in W asscr, 
leicht liislich in heissem Alkohol und in Chloroform. Durch Kalilauge wird der Ester 
langsam verseift. Die V erbindung soll gegen Diarrhoe und gegen die N achtschweisse der 
Phthisiker V erwendung ftnden. 

Gnajacolnm jodoformiatnm v. MosETIG. 
Guajakol-Jodoform v. J\IQSETIG. 

Rp. Olei Amygualarum 1,0 
Guajacoli 4,0 
Jodoformii 1,0. 

Durch miissige Wărme zu losen. Injektionen von 
0,5-1,0 ccm (!) gegen Gelenktuberkulose 

Pilnlae Gnajacoli a 0,1 g. 
(Form. Berol.) 

Rp. Guajacoli G,O 
Radicis Liquiritiae 11,4 
Glycerini 0,6. 

Fiant pilulae N. 60. 

Pilnlae Guaja~oli it 0,05 g. 
(Form. Berol.). 

Rp. Guajacoli 3,0 
Radicis Liquiritiae 5,7 
niycerini 0,3. 

Fiant pilulae N. 60. 

Pastilll Gnajacoli compositl A)IOS. 
Rp. Acidi arsenicosi 

Strychnini hypophosphorosi aă 0,001 
Calcii hypophosphorosi 
N atrii hypophosphorosi âă 0,025 

Ferri hypophosphorosi 0,05 
Chinini hypophosphorosi 0,02 
Guajacoli carbonici 0,025. 

Zu 1 Pastille. Gegen Lungentuberkulose. 

Solntio Picot. 
PrcoT'sche Losung. 

Hp. Guajacoli 5,0 
Jodoformii 1,0 
Paraffini liquidi 
Olei Olivae ăă q. s. ad 100,0 ccm. 

Ist zu sterilisiren. 

Solntio Pignol. 
PIGNOL'sche Losung. 

Rp. Eucalyptoli 14,0 
Guajacoli 5,0 
Jodoformii 1,0 
Olei Amygualarum (seu 

Olivarum) q. s. ad 100,0 ccm. 
Ist zu sterilisiren. 

Solutio Morel-Lavallee. 
l\loREL-LAVALLEE'sche Losung. 

Rp. Eucalyptoli 12,0 
Guajacoli 5,0 
J odoformii 4,0 
Olci Olivarum q. s. ad 100,0 ccm. 

Ist :r.u sterilisiren. 
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Solutio Dubourg. 
DunounG'sche Losung. 

Rp. Jodoformii 1.0 
Guajacoli 5,0 
Olei Olivarum q. s. ad 100,0 ccm. 

Ist zu sterilisiren, 

Sirupus CalcU chlorltydrophosphorld cum 
Guajacolo. 

Rp. 1. Balsami tolutani 15,0 
2. Spiritus (90 Proc.) 
3. Aquae destillatae ââ 75,0 
4. Calcii phosphorici 60,0 
5. Aridi hydrochlorici (25 Proc.) 70,0 
6. Aquae destillatae 120,0 
7. Guajacoli 10,0 
8. Spiritus (90 Proc.) 500,0 
9. Spiritus Arrac 30,0 

10. Vini Malacensis 60,0 
11. Sirupi Sacchari 900,0. 

Man bereitet eine filtrirte Losung von 1-3, ferner 
von 4-6, endlich von 7-10, vereinigt diese und 
filtrirt nach dem Absetzen. 3-4mal tliglich 1 
Theeloffel bis 1 EsslOtfel. Bei Phthisis. 

llllxtura Guajacoll SAHLI. 
Rp. Gnajacoli 1-2,0 g. 

Aquae destillatac 180,0 
Spiritus (90 Proc.) 20,0. 

1 Thee!Offel bis 1 EsslOffel in einem Glase Wasser• 
nach den Mahlzeiten zu nehmen. Gegen Phthisis. 

Vinum Guajacoli FRAENTZEL. 
Rp. Guajacoli 13,5 

Tincturae Gentianae 30,0 
Spiritus (90 Proc.) 250,0 
Vini Hispanici q. s. ad 1000,0. 

2-3mal tliglich 1 Ess!Offel in einem Weinglase 
voll Wasser. 

11. Acidum guajacolocarbonicum. Guajakoikarbonsiiure. Methoxysalicyi· 
silure. C6H3(0H)(OCH3). C02H+2H20. Moi. Gew. = 204. 

Darstellung. :Man leitet unter Erhitzen liber Guajakol-Alkali-Salze Kohlensaure. 
Hierbei entstehen, analog der Bildung der Salicylsaure, wahrscheinlich zunachst die Salze 
der Guajacylkohlensaure, z. B. unter Zugrundelegung des Guajakolnatriums zunachst Gua
jacyl-Natriumkarbonat, welches bei weiterem Erhitzen in guajakolkarbonsaures Natrium 
iibergeht. 

,.,OCH3 
C6H4 - +C02 

........._ONa 
Guajakol-Natrium. Guajacyl-Natriumkarbonat. Huajakolkarbonsanres Natrium. 

Aus der Losung des entstandenen Natriumsalzes wird die freie Saure durch An
sauern ausgefallt und durch Krystallisation aus heissem Wasser oder verdiinntem Alkohol 
gereinigt. 

Eigenschaften. W eisses, krystallinisches, sauer reagirendes, geruchloses Pulver 
von bitterem Geschmack, schwer loslich in kaltem Wasser, ziemlich leicht loslich in 
heissem Wasser, leicht loslich in Alkohol und in Aether, desgleirhen in Natriumbikarbonat
losung. Schmelzpunkt der wasserfreien Siiure 148-150° C. 

Die kalte wasserige Losung wird durch Eisenchlorid!Osung rei n b 1 au gefarbt. 
Aufbewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. 
Anwendung. Die Verbindung ist aus dem Versuchsstadium noch nirht heraus; 

sie wirkt antiseptisch, wahrscheinlich auch antirhenmatisch. 
Natrium guajacoiocarbonicum, guajakoikarbonsaures Natrium, methoxysalicyi

saures Natrium, C6H3 (0CH3){0H)C02Na wird durch Neutralisation der Guajakolkarbon
saure mit eisenfreiem Natriumbikarbonat in verdiinnter alkoholischer Losung dargestellt. 

Weisses, krystallisches Pulver, entweder schwach sauer reagirend oder neutra!, leicht 
loslich in Wasser. Die wăsserige Losung wird durch Eisenchlorid rein blau gefarbt. 

Es soli iihnlich, aber milder wie Natriumsalicylat wirken, und frei von Nebenwir
kungen sein. Noch im Versuchsstadium! 

III. Acidum guajacolosulfuricum. Guajakoisulfosilure. Ortho-Guajakoisulfo
sllure. C6H3(0H)(OCH3)803H. (1: 2: 6). Moi. Gew. = 204. Zur therapeutischen An
wendung gelangt nur die 01'tho-Siiure, weil die Para-Saure unangenehme Nebenwirkungen 
besitzt. Die Ortho-Siiure entsteht dnrch Mischen von Guajakol mit konc. Schwefelsaure 
in geringem Ueberschuss und Erwiirmen bis auf hOchstens 70-80° C. Man lost das 
Reaktionsgemisch in Wasser, stellt durch Sattigen mit Baryumkarbonat (s. S. 86) das 
Baryumsalz dar und zerlegt dieses mit berechneten Mengen Schwefelsaure, dampft die 
wii.sserige Losung ein und krystallisirt die Siiure aus verdiinntem Alkohol um. 

Weisse, glănzende, wasserfreie Bliittchen, welche bei 2700 C. noch nicht schmelzen 
und sich in 3 Th. Wasser von 15° C. oder in 1 Th. siedendem Wasser auflosen. In Al-
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kohol von 95 Proc. sind sie kaum li:islich, unli:islich in Aether, Benzol, Chloroform, Aceton. 
Konc. Schwefelsăure lost sie auch beim Erwărmen ohne Fărbung- auf. - S1lbernitratlosung
wird schon in der Kălte, rascher beim Erwărmen reducirt, mit FerrichloridHisung entsteht 
eine blaue Fărbung, die auf vorsichtigen Zusatz von Ammoniak in Hellgelb umschlăgt. -
Der Geschmack der freien Săure ist bitterlich, ohne an denjenigen des Guajakols irgendwie 
zu erinnern. 

Thiokolum. Thiokoi. o-Unajakoisnifosaures Kalium. C6H~(OH)(OCH3)S03K. 
Moi. Gew. = 242. Die Da rs t eli ung erfolgt durch Umsetzung· von o-Guajakolsulfosaurem 
Baryum (s. oben) mit Kaliumsulfat. Beim Eindampfen der wăsserigen Losung- erhălt man 
aus măssig koncentrirter Losung das Salz als grosse rhombische Krystalltafeln, aus g-anz 
koncentrirter Losung dagegen als weisses geruchloses Krystallpulver ohne Krystallwasser. 
In dieser Form gelangt das "Thiokol" in den Handel. 

Farbloses Krystallpulver, sehr leicht (1 + 1) loslich in Wasser, etwas schwerer Hislich 
in verdiinntem Alkohol, fast unliislich in 96 proc. Alkohol. Die wăsserige Losung· giebt 
mit Ferrichlorid die schon o ben erwăhnte Blaufărbung; sie zeigt ferner ein bemerkens
wţlrthes Reduktionsvermogen gegen Silbernitrat und Kaliumpermanganat. Sie ist neu
tra! und von schwach bitterlichem, hinterher siisslichem Geschmack, nicht nach Guajakol 
riechend. 

Man giebt 'l'hiokol in Gaben von 0,5-1,0 g und zwar zu 2-4,0 g tăglich als un
giftigen Ersatz des Guajakols bei Lungentuberkulose, namentlich in deren Friihstadien. 

Sirolin. Eine 6-7proc. Aufliisung des Thiokols in 40proc. ZuckPrliisung, mit 
Orangenschalenauszug parfiimirt. Ein Essliiffel Sirolin enthii1t = 1,0 g Thiokol. Man giebt 
das Sirolin in Tagesgaben von 1-5 Theeliiffel. 

Bestimmung des 'l'hiokols in Zuckerliisungen. 5 g der Substanz (genau 
·gewogen) werden in einem schrăg gestellt.en Kjeldahlkiilbchen mit 25 ccm Salpetersăure 
von 1,28-1,30 spec. Gew. zunăchst gelinde erwărmt, dann 11/ 2 Stunde im Sieden erhalten. 
·Man verdiinnt mit ca. 150 ccm -.,.vasser und bestimmt die Schwefelsăure durch Fallung mit 
Baryumchlorid. 233 Th. BaS04 = 242 Th. 0 7H7K05S. cThiokol). 

Calcium guajacolosulfuricum. o-Guajakolsuifosaures Calcium. Guajacyi. 
[C6H3(0H)(OCH3)S03h. Ca. Moi. Gew. = 446. 

Zur Darstellung neutralisirt man die wi'isserige Losung der o-Guajakolsulfosăure 
auf dem Wasserbade mit Oalciumkarbonat. llian filtrirt, dampft das Filtrat zur Trockne, 
lost den Riickstand in 4-5fachem Gewicht 90proc. Alkohols und bringt die filtrirte Losung· 
durch Eindampfen zur Trockne. 

Ein blăulichgraues Pulver, in Wasser und Alkohol leicht Hislich, in Oei unloslich. 
Die wăsserige Losung giebt mit Ferrichlorid die schon oben erwahnte Blaufarbung, auch 
wirkt sie reducirend gegen Silbernitrat und Kaliumpermanganat. 

Die wăsserige Losung des Salzes 1 : 20, welche violettroth gefărbt, aber haltbar und 
nicht atzend ist, dient in subkutanen Injektionen als lokales Anăstheticum. Man spritzt 
0,5-1,5· ccm der 5 procentigen, oder 1 ccm der 10 procentigen Losung ein. Die Gefiihl
losigkeit soli nach 6-8 Minuten eintreten. 

IV. Aethakolum. Ajakol. Guaethol. 'fhanathoi. Brenzcatechinmonoiithyi· 
iither. C6H!(OH)O. C2H5 (1: 2). Moi. Gew. = 138. 

Zur Darstellung wird Brenzkatechin mit aquivalenten Mengen Aethylalkohol unter 
Zusatz von Ohlorzink am Riickflussklihler oder im geschlossenen Gefăsse auf 180-220° O. 
erhitzt. llfan verdiinnt das Reaktionsprodukt mit W asser, destillirt mit Wasserdampf, 
bindet das iibergegangene Produkt an Natronlauge, schiittelt die alkalische Losung mit 
Aether aus, zerlegt sie durch Săure, rektificirt das Produkt und Iasst in der Kălte 
krystallisiren. 

Eigensc!laften. Grosse farblose, feucht aussehende und atzend anzufiihlende 
Krystalle von einem dem Guajakol ahnlichen Geruch. Schmelzp. 260 0., Siedep. 209-2100 O. 
In Wasser schwerliislich (1: 120), leicht loslich in Alkohol und in Aether. Das spec. Gew. 
der verfliissigten Krystalle ist bei 15° C. = 1,091B. Das einmal verfliissigte Prăparat be
darf langerer Zeit, bevor es wieder krystallisirt. 
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Fiig-t man zur alkoholischen Losung wenig Eisenchlorid, so fărbt sie sich zunăchst 
blau, durch mehr Eisenchlorid wird die Fărbung griinlich, schliesslich olivenfarbig. Ver
diinnt man jetzt mit Wasser, so nimmt die Losnng feurig braunrothe Fărbung an . 

.A.uj'bewahrung. Vorsichtig, vor Licht geschiitzt . 

.A.nwendung. In gleichen Dosen und unter den nămlir-hen Imlikationen wie das 
Guajakol. 

V. Guajacetin. Guacetin. Brenzcatechinmonoacetsaures Natrium. Natrinm 
guajaceticum. C6HiOH)OCH2C02Na. Moi. Gew. = 190. 

Darstellung. Ein _Salz eines Săure-Esters des Brenzcatechins, z. B. l\Ionobenzol
sulfobrenzcatechinnatrium, wird mit monochloressigsaurem Natrium behandelt und dann rlie 
Benzolsulfosăure durch Erhitzen mit Alkalilosung abgespalten. - An Stelle des Benzol
sulfonesters kann man auch die Ester vom Typus des l\Ionoacet- und :VIonobenzoylester 
des Brenzcatechins verwenden und an Stelle der l\Ionochloressigsăure die Alkoholăther 

D. R. P. 87 668. 

/\~ OCH2C02H 
1 1 ~- ~- ~ 
V~ l_f)O,CGH, tl'J OH 

Benzolsulfon-Brenzcatechin- Benzolsulfon-Brenzcatechin-
Natrium. monoacetstiure. 

0l- ocn,co,H 
v~on 

Breuzca.teehin
monoacetsăure. 

~-~ OCII, 

v~OH 

Guajakol. 

Es winl zunăchst die freie Săure dargestellt und diese durch Neutralisiren mit 
Natriumkarbonat in das Natriumsalz tibergefiihrt. 

Eigenschaj'ten. Farbloses, geruchloses Krystallpulver, aus vierkantigen Săulen 

bestehend, welches beim Erhitzen unter Verbreitung aromatischer Dămpfe verkohlt und 
einen betrăchtlichen Salzriickstand hinterlăsst, der die Flamme gelb fărbt, alkalisch reagirt 
und mit Săuren aufbraust. Das zu 'rabletten komprimirte Salz blăht sich beim Er
hitzen etwa wie Rhodanquecksilber auf. Beim Eindampfen des Guajacetins mit verdiinnter 
Schwefelsăure tritt Geruch nach Cumarin auf. 

Es lost sich in 15 Th. Wasser von 15° C. zu einer neutralen Fliissigkeit, welche 
bitterlich schmeckt; durch wenig Eisenchlorid entsteht in dieser Losung znnăchst violette, 
durch mehr Eisenchlorid blaue Fărbnng unter Abseheidung von missfarbenen Flocken. 
Silbernitrat lăsst die wăsserige Losung voriibergehend klar, alsdann erfolgt Ausscheidung 
des krystallinischen Silbersalzes, welches beim Erwarmen der Fliissigkeit, besonders auf 
Zusatz eines Tropfens Ammoniak, rasch zersetzt wird. - Săuren scheiden aus der konc. 
wăsserigen Losung die freie Brenzcatechinmonacetsăure in Krystallen aus, welche in reinem 
Zustande bei 130-131° C. schmelzen. 

Von konc. Schwefelsăure wird das Guajacetin (Na-Salz) zunăchst ohne Fărbung auf
genommen, van Salpetersăure wird es sehr schnell braunroth gefărbt. Die Formei des 
Guajacetins ist C6H!(OH)OCH2C02Na (Moi. Gew. 190); seine Beziehungeu zum Guajakol 
zeigen obige Konstitutionsformeln. 

Priij'ung. Die wăsserige Losung sei neutra! bez. sie reagire sehr schwach sauer. 
- Verascht man 0,5 Proc. des Salzes, dampft die Asche mit einem Ueberschuss verdiinnter 
Schwefelsăure ein und verwandelt den Salzriickstand durch Erhitzen in einer Ammonium
karbonat-Atmosphăre in nentrales Natriumsulfat, so betrage das Gewicht desselben nicht 

mehr als 0,187 g·. 
Man IOse 3 g Guajacetin in 60 ccm Wasser, fiige zu dieser Losung 10 ccm verdi\nnte 

Schwefelsăure und schiittele mit 30 ccm Aether aus. Die abgehobene ătherische Schicht 
wird 2-3 mal mit Wasser gewaschen; die nach dem Verdunsten hinterbleibenden Krystalle 

sullen bei 130-131° C. schmelzen . 
.A.uj'bewahrung. Unter den indifferenten Arzneimitteln. Nicht lichtempfindlich . 
.A.nwendung. Bei der Behandlung der Tuberkulose, wo friiher Kreosot und ăhn

liche Prăparate gereicht wurden, 3-4-6 mal tăglich je 0,5 g als Pulver oder in einer 
Fliissigkeit (Wein) ge!Ost. Es ist geschmacklos, reizt den Verdauungstraktus nirht, erzeugt 
keine U ebelkeit etc. 
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Migrol. (Dr. MAJERT.) Von J\IIA.JERT & EBERS als dispensirte Pulver in den Handel 
gebracht. Jedes Pulver enthalt je 0,25 g Coffe'in guajaceticum und Natrium guajaceticum. 
Gegen Migrane und ahnliche nervose Beschwerden sollen tăglich bis zu drei Pulver ge
nommen werden. 

VI. Gujasanol. Salzsaures Diăthylglycocoll-Guajakol. C6H4(0CH3)0CO • CH2 

N(C2H5) 2 • HCI. Moi. Gew. = 273,5. 
Zur Darstellung· lăsst man das gechlorte Acetyl-Guajakol C6H1(0CH3)0CO. CH2Cl 

auf Diăthylamin einwirken. 
Das Gujasanol krystallisirt in weissen Prismen vom Schmelzpunkt 184° C., welche 

sehwach nach Guajakol riechen, einen salzigen, bitteren Geschmack besitzen und in Wasser 
ausserordentlich Ieicht lOslich sind. Die wăsserige Losung ist gegen Lackmus neutra! und 
Hisst auf Zusatz von kohlensaurem Alkali das freie Diathyl- Glycocoll als basisches Oei 
ausfallen. Die wăsserige Losung giebt mit Eisenchlorid keine besondere Fărbung. 

Nach HEINZ ist das Gnjasanol nicht giftig·. Die 2procentige wăsserige Losung reizt 
Wunden nicht; diese Losung soli desodorirend, antiseptisch und schwach anăsthesirend 

wirken. Der antiseptische W erth des Gujasanols soli etwa gleich dem der Borsăure sein. 
Das Gujasanol spaltet im Organismns Guajakol ab; aus dem Harn lăsst sieh nach dem 
Gebrauch von Gujasanol des Guajakol durch Ansăuern mit Salzsăure und Ausschiitteln mit 
Aether gewinnen. Das Prăparat ist gegen zerstreutes Licht nicht empfindlich. 

Guajacum. 
Gattung der Zygophyllaceae. 

1. Guajacum officinale L. Heimisch anf vielen westindischen Inseln und auf der 
Nordkiiste von Siidamerika. Immergriiner Baum, bis 13 m hoch, mit 2-3paarig ge
fiederten Blăttern, Fiedern eiformig bis eifOrmig-lănglich. Die hellblanen Bliithen in 
Dolden. Frucht eine zweifăcherige, verkehrt herzformige, von den Seiten zusammen
gedriickte Kapsel, in jedem Fach ein Same. I .. iefert die Hauptmasse der Droge. 

11. Guajacum sanctum l. Heimisch auf einem Theile der Antillen, den Bahamas
Inseln und im sildlichen Florida. Blătter 3-4raarig, Blăttchen kurz bespitzt. Frucht 
fiinffliiglig nud fiinffăchrig. Beide Arten liefern 

1) das Kernholz: Lignum Guajaci (Austr. Germ. Helv.). Guajaci Lignum 
(Brit. U-St.). Lignum sanctnm, benedictum, gallicum. Lignum vitae. - Guajak
holz. Pockholz. Franzosenholz. Schlangenholz. - Bois de gayac (Gall.). - Guaia
cum wood. Pockwood. 

Beide Arten fiihren auf: Helv., Brit., U-St., Gall., nur die erstgenannte: Germ., Austr. 

Beschreibung. Die Droge kommt in schweren Blocken und Aststiicken ohne 
Rinde in den Handel. Das Holz besteht ans dem helleren, gelblichen, schmalen Splint 
und dem schwărzlich-griinen Kernholz. Nur das letztere Iiefert die Droge. Es ist sehr 
schwer (spec. Gew. 1,3), lăsst koncentrische Kreise erkennen und ist schlecht zu spalten, 
da die Elemente des Holzes abwechselnd rechts- und linksschief verlaufen. 

Unter dem Mikroskop lăsst das Holz eine Zellreihe breite, 4-6 Zellen hohe Mark
strahlen erkennen. Die Gefăsse in den Holzstrahlen sind gross, oft den Zwischenraum 
zwischen zwei Markstrahlen ausfiillend; mit ihnen zusammen fallen schmale tangentiale 
Bănder von Parenchym auf. Die Hauptmasse wird von stark verdickten Holzfasern ge
bildet. In den Parenchymzellen Einzelkrystalle von Kalkoxalat (Fig. 279). Es riecht, 
namentlich beim Erwărmen, angenehm aromatisch und schmeckt kratzend, der Splint ist 
so gut wie g-eruch- und geschmacklos. 

Bestandtheile. Harz, im Kernholz 22,02 Proe., im Splint 2,85 Proc. (verg-1. 
unten). Asche im Kernholz 0,6 Proc., im Splint 0,91 Proc. 
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Handelswaa1·e. Seiner grossen Hărte wegen und, weil es so schwer zu bearbeiten, 
bezieht man das Holz geraspelt (Rasura ligni Guajaci, Lig·num Guajaci raspatum). 
Man hat darauf zu achten, dass dic Waare nicht allzuviel des hellfarbigen Splints enthălt, 
den man bei genauerem Betrachten an seiner hellen Farbe leicbt erkennt. Zur annăhern
den quantitativen Bestimmung desselben Hist man 5 g trocknes Natriumchlorid in 15 g 
Wasser und schiittelt in dieser Losung vom spec. Gew. 1,091 etwa 5 g der Droge. Die 
Spahne des Kernholzes sinken unter, die des Splintes blelben oben und schwimmen. 

Wirkung und Anwendung. Soli den Stoffwechsel befOrdern, gilt als Diapho
reticum und Sudorificum, speciell bei Syphilis; man benutzt es selten fiir sich als Abkochung 
(1 : 20), meist in Theemischungen. Soli ein Theil des Harzes in die wăsserige Ab
kochung iibergehen, so ist ein entsprechender 
Zusatz von Kalium- oder Natriumkarbonat er
forderlich. - Seiner Hărte wegen findet das 
Holz vielfach zu Drechslerarbeiten - Kegel
kugeln und dergl. - Verwendung. 

Extractum Guajaci. Extractum 
Ligni Guajaci aquosum. Guajakholz
extrakt. Extrait de gayac (Gall.). 1 Th. 
geraspeltes Guajakholz kocht man zweimal je 
1 Stunde mit 9 Th. destill. Wasser, dampft die 
durch Absetzenlassen geklărten Seihfliissigkeiten 
zur Honigkonsistenz ein, mischt etwa 1 /8 ihres 
Gewichts W eingeist (80 proc) hinzu und dampft 
weiter zu einem weichen Extrakt ein. 

:Man kann dasselbe auch aus grob ge
pulvertem Holz wie Extr. Aurantii corticis 
(S. 853), wobei etwa 13 Proc. Ausbeute erzielt 
wird, oder aus fein gepulvertem Holz im Ver
drăngungswege bcreiten. 

Sirupus Guajaci. Sirupus de ligno 
Guaj aci. Sirop de gayac (Gall.). 300,0 
geraspeltes Guajakholz kocht man zweimal je 
1 Stunde mit 3000,0 destill. W asser, dampft die 
vereinigten Seihfliissigkeiten auf 600,0 ein, fil
trirt, li:ist 1000,0 Zucker und bringt auf das 
spec. Gew. von 1,26. - Ex tempore: 10 Th. 
Guajakholztinktur , 90 Th. Zuckersirup. 

Tinctura Guajaci Ligni (Ergănzb.). 
Tinctura Guajaci (Helv). Guajakholz
tinktur. Teinture de gayac (bois) (Gall.). 
Ergănz b.: Aus 1 Th. fein zerschnittenem 
Guajakholz und 5 Th. verdiinntem W eingeist. 
Helv. : ebenso, doch mit 94proc. Weingeist. 
- Gall.: Aus grob gepulvertem Holz mit 
60proc. Weingeist, ebenso.- Diet. verwendet 
W eingeist von 90 Proc. - Anwcndung: Als 
Zusatz zu Zahn- und :Mundwăssern. 

Fig. 270. uerschnîtt dureh Lignum Gunjnci . 
G Gclll . Jl Murk trnbl u. H Holzs tmhlcu. 

P Holzpnreuchym. 

2) Das Harz des Kernholzes : Resina Guajaci (Austr. Ergănzb. Helv.). Guajaci 
Resina (Brit. U-St.) . Guajacum. Gununi Guajaci. - Guajakbarz. Franzosenharz. 
Heiligharz. - Resine de gayac (Gal!.). - Guaiac. Guaiacum resin. 

Dm·stellung. Das Harz fliesst zuweilen freiwillig oder nach kiinstlichen Ein
schnitten aus. Es bildet danu bis 5 cm grosse Korner (Resina Guajaci in granis ). 
Oder man gewinnt es durch Ausschwălen, indem man 1 m lange Ast- und Stammstiicke der 
Lăn~·e nach uurchbohrt , am Feuer erwlirmt und das aus dem Bohrloch ausfliessende Harz 
auffăngt. Grosse, dunkelgriine oder rothbraune, an der Oberflăche meist griinlich bestăubte, 
sprode, an· den Kanten durch~cheinende, glănzcnde Stiicke, die wenig mit Rinden- und 
Holztheilen verunreinigt sind ( Resina G u aj aci in m assis ). Die Hauptsorte des Hantl.els. 
Durch Losen in Weingeist und Eindampfen der Losuug g·ewinnt man emllich ein gereinigtes 
Harz (Re si na Guaj aci dep ura ta ). 
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Eigenschaften. Sper. Gew. 1,23-1,25, schmilzt bei etwa 90° C. mit schwachem 
Benzoegeruch, erweicht beim Kauen und ist von scharfem, kratzenden Geschmack. Loslich 
in Aether, Alkohol, Amylalkohol, Chloroform, Alkalien, Kreosot, N elkenOI; in anderen 
ătherischen Oelen, in Benzol und Schwefelkohlenstoff nicht oder nur unvollstandig 
Ioslich. Oxydirende Reagentien farben es schOn blau, reducirende und Erwarmung bedingen 
Entfărbung. · 

Bestandtheile. Der in Alkohol lOsliche Theil des Harzes besteht aus 10,5 Proc. 
Guaj akharzsa ure C20Hu04, krystallinisch, Schmelzpunkt 78° C., 70,35 Proc.; Guaj akon
saure C20H2405, amorph. Schmelzpunkt 74-76° C., farbt sich mit Oxydationsmitteln blau; 
9,76 Proc. Guajacinsaure (Guajak-,8-Harz) C20H2207 , hellbraunes Pulver, schmilzt bei 
200° C.; wenig bekannt Guajaksaure (Guajacylsăure); Guajakgelb C20H2007, krystalli
nisch, Schmelzpunkt 115° C.; Guajakol, dickfl.iissig, hellgelb, von aromatischem Geruch; 
Vanillin. Der in Alkohol nicht losliche Theil besteht aus Holz und Rinden theilen, 
Gummi und einem in Alkalien loslichen Korper. Die Gesammtmenge dieser letzteren Bestand
theile ist bis zu 15,47 Proc. gefunden worden. - Der durch Oxydation entstehende blaue 
Korper ist leicht zersetzlich, er hat die Zusammensetzung C20~006• Asche 3,0-6,6 Proc. 

Verj'iilschung. Das Harz kommt mit Colophonium verfalscht vor. Zu dessen 
Nachweis wird eine fein zerriebene Probe mit der 4-5fachen Menge Petrolather 10-15 
Minuten gut geschiittelt, abfiltrirt und das Filtrat mit einem gleichen Volumen wasserig·er 
Kupferacetatlosung (1 : 1000) geschiittelt; es soli keine Triibung eintreten. 

Anwendung. Wirkt diuretisch und in grossen Dosen abfiihrend. Findet An
wendung als schweisstreibendes Mittel bei sekundărer Syphilis, Rhenma, Skrophnlose, Gicht. 
Dosis 0,25-1,0 mehrmals tăglich in Pillen, Pulver, Emulsion, Tinktur etc. 

Tinctura Guaiacil) (Austr. U-St.). Tinctura Guajaci Resinae (Ergănzb.). 
Guajakharztinktur. Guajaktinktur. 1) - Teinture ou Alcoole de resine de 
gayac lGall.). - Tincture of Guaiac. Ergănzb.: Aus 1 Th. gepulvertem Guajak
harz und 5 Th. Weingeist (87proc.).- Austr.: Durch Digestion ebenso.- U-St.: Aus 
200 g grob gepulvertem Harz und q. s. 91 proc. Weingeist zu 1000 ccm Tinktur. - G all.: 
Aus 1 Th. Harz und 5 Th. W eingeist (80 proc ). - Es empfiehlt sich, das Harz mit dem 
W eingeist anzureiben und von letzterem etwas zuriickzustellen, um damit beim Filtriren 
den Filterriickstand auszuwaschen. 

Dunkelbraune, angenehm riechende Tinktur, die mit wăsserigen Fliissigkeiten Harz 
abscheidet. 

Bei Rheumatismus mehrmals tăglich zu 20-60 Tropfen in W ein, hii.ufig mit Tinct. 
Col chiei. 

Tinctura Guajaci ammoniata. Elixir guajacinum volatile. Ammonia
kalische Guajaktinktur. Ammoniated Tincture of Guaiac. Germ. I.: 18 Th. 
Guajakharz, 60 Th. Weingeist (87 proc.), 30 Th. Ammoniakfl.iissigkeit (10 proc.). Griin
braune Tinktur, die man zu 10-30 Tropfen in schleimigen Mitteln giebt. - Brit.: 75 ccm 
32,5proc. Ammoniakfl.iissigkeit, 800 ccm Weingeist (90proc.), 200 g gepulvertes Guajakharz 
stellt man 48 Stunden unter llfterm Schiitteln bei Seite, :filtrirt, lost 3,1 ccm ii.therisches 
Muskatnussol und 2,1 ccm Citronenill und bringt mit q. s. W eingeist auf 1000 ccm Fliissig
keit. Dosis 2-3,5 ccm. - U- S t.: 200 g Guajakharz zieht man 7 Tage mit 800 ccm aro
matischem Ammoniakspiritus aus, filtrirt und bringt unter Nachwaschen mit derselben 
Fliissigkeit auf 1000 ccm Tinktur. 

A.natherin-JIIundwasser. 
Anatherine. Eau pour la bouche. 

Rp. Tincturae Guajaci (Jign.) 
Tincturae Chinae 
Tincturae Cinnamomi 
Tincturae Galangae 
Tincturae Ratanhiae 
Tincturae Alkann. acid. 
Tincturae Santali rubri aii 
Olei Cinnamomi 

50,0 
0,5 

Olei Salviae 
Olei Origani 
Olei Caryophyll. 
Olei Menth. pip. 
Spiritus Aether. nitros. 
Spiritus (87 °/0) 

Aquae destillat. 

iiii 2,0 
7,5 

10,0 
1800,0 
880,0. 

1) Es ist zu beachten, dass H el v. hierunter die aus dem Holz bereitete Tinktur 
versteht. 
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Rp. 

Anatherln·Mnndwasser 
nach POLAK und STOEDER. 

Tinctur, Myrrhae 160,0 
Tinctur. Catechu 80,0 
Tinctur, Guajaci 
Tinctur. Ratanhiae aa 40,0 
Tinctur. Caryophyllor. 30,0 
Spiritus Cochlear. 20,0 
Olei Cinnamom. gtts. XX 
Olei Rosae gtts. I 
Spiritus (90 proc.) 
Aquae destill. ăă 315,0. 

Apozema sodatoriom. 
Apozeme sudorifique (Gal!.). 
Schweisstreibender Trank. 

Rp. 1. Ligni Guajaci rasp. 60,0 
2. Rad. Sarsaparill. conc. 30,0 
3. Ligni Sassafras conc. 10,0 
4. Rad. Liquiritiae conc. 20,0 
5. Aquae destillat. q. s. 

Man liisst 1 mit 2 1 Wasser eine Stunde kochen, 
fUgt 2-4 hinzu und stellt 1. a. 1 1 F!Ussigkeit her. 

Aqna Caleariae eomposita. 
Carmichael. 

Aqua benedicta composita. 
Rp. Ligni Guajaci 100,0 

Ligni Sassafras 10,0 
Fructus Coriandri 
Fructus Anisi aa 5,0 
Radie. Liquiritiae 20,0 
Aquae Calcariae 1500,0. 

3 Tage digeriren, dann auspressen und filtriren. 

Aqoa ginglvalis JACKSON. 
Aqua balsamica JACKSON. 

Rp. Cort. Aurant. fruct. recent. 
Cort. Citri fruct. recent. 
Radie. Angelicae iiâ 100,0 
Ligni Guajaci 
Radie. Pyrethri ââ 300,0 
Balsam. Tolutani 
Benzoes aa 150,0 
Myrrhae 50,0 
Spiritus d!luti (70 proc.) 5000,0. 

Man macerirt, destillirt iiber 4500,0 und fiigt hinzu 
Spiritus Cochleariae 
Spiritus Menthae pip. aii 500,0 
Yanillini 0,25. 

Collntoriom antlseorbotlcnm AumnERTI. 
Rp. Ligni Guajaci gr. pulv. 100,0 

Fruct. Anisi stellat. 25,0 
Herb. Salviae 50,0 
Spiritus (90 proc.) 400,0 
Aquae Cinnamomi 700,0. 

Man digerirt einen Tag, presst und stellt 1000,0 
Filtrat her. 

Decoctom GoaJaci composltnm W ALDENBURG. 
Rp. Ligni Guajac1 50,0 

Rad. Sarsaparil;, 
Rad. Bardanae 
Rhizom. Graminis 
Aquae 

ââ 10,0 
q. s. 

Coque. Colaturae refrigeratae 
Tinctur. aromat. 
Spirit. Aether. nitros. 

J n einem Tage zu verbrauchen. 

400,0 adde 
10,0 

5,0. 

Elixir antarthrltleum EMiRIGON. 
Ratafia des Caraibes. 

Rp. Tinct. lign. Guajaci 10,0 
Spiritus Vini Gallici 90,0. 

Emulslo goaJaclna. 
Mixtura antarthri tic a BERGER. 

Rp. Resin. Guajaci pulv. 10,0 
Gummi arabiei 5,0 
Sacchari albi pulv. 15,0 
Aquae Menthae pip. 150,0. 

l\1:. f. emulsio. 

Glycerltum Guajael (N at. form.). 
Glycerite of Guaiac. 

Rp. 1. Resinae Guajaci pulv. 85 g 
2. J,iquoris Potassac (U-St.) 

(Liq. Kali caust. 5 proc.) 65 ccm 
3. Glycerini 600 ccm 
4. Aquae destill. q. s. ad 1000 ccm. 

1 mit 2 und 300 ccm Wasser 24 Stunden maCl'riren, 
fii triren, 3 und 4 zufiigen. 

Gnttao .Jesnltarnm. 
J es ni tertropfen. 

Rp. Tinct. Guajaci resin. 100,0 
Balsami Peruvian. 1,0 
Olei Foeniculi gtts. X. 

1-3 Thee!Off<:l taglich. 

Mlstora GnaJaci (Brit.). 
Guaiacum Mixture. 

Rp. 1. Resinae Guajaci pulv. 
2. Sacchari albi pnlv. ăa 10,0 
3. Tragacanth. pulv, 1,6 
4. Aquae Cinnamom. (Brit.) 400,0 ccm. 

JIIan mischt 1-3 und fiigt nach und nach 4 hinzu. 
Dosis 15-30 g. (Nat. form. schreibt statt Tra
ganth. = Gummi arabic. 15,0 vor.) 

Pilulae alterantes QuARIN. 
Rp. Resinae fluajaci 15,0 

Sulfuris depurat. 20,0 
Stibii sulfurati nigr. 5,0 
Extract. Cardui bened. q. s. 

Man formt Pillen von 0,15. Tiiglich 8-10 Stiick. 

Pllolae antarthritlcae FRANK. 
Rp. Hydrarg. et Stihii sulfurat. 

Resinae Guajaci 
Extracti Dulcamar. ali 5,0. 

Zu 120 Pillen. Dreimal taglich 5-10 Stlick. 

Pllnlae gnaJaclnae. 
Rp. Resinae Guajaci 10,0 

Sapon. medicati 6,0 
Stihii sulfurati aurant. 0,75 
Sp1ritus q. s. 

Man formt Pillen von 0,12. Morgens und Abends 
10-15 Stiick. 

Pilulae reducentes Marienbadenses. 
Marienbadcr Reduktions-Pillen. 

I. Naeh DIET>:RICH. 
Rp. Kalii bromati 10,0 

N atrii hicarbonici 
Extract. Scillae aa 20,0 
Ligni Guajaci pulv. 
Radie. Senegae pulv. ăa 40,0 
Extract. Taraxaci q. s. 

!\lan formt 0,15 schwere Pillen, die mit Zimmt
pulver bestrcut oder versilbert werden. 

II. Nach VmrAcKA. 
Rp. Kalii jodati 

Natrii bicarbonici 
Extracti Scillae ăă 35,0 
Ligni Guajaci pulv. 
Rad. Senegae pulv. aa 70,0 
Extract. Ferri pomat. q. s. 

l\Ian formt 0,15 schwere Pillen und versilbert 
dieselben. 
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Pilnlae odontalglcae. 
Zahnpillen. (Wiener Vorschr.). 

Rp. Resinae Gnajaci 
Mentholi 
Radie. Pyrethri plv. iiă 2,5 
Cerae flavae 3,5 
OI. Caryophyllor. 
OI. Cajeputi aa gtts. X. 

Man formt Pillen von o,os g. In StOpselgliisern 
aufzuhewahren. 

Ptlsana Gnajacl (Gall.). 
Tisane de Gayac. 

Rp. Ligni Guajaci 1aspati 50,0 
Aquae destillat. q. s. ad colat. 1000,0. 

Durch einstiindiges Kochen zu bereiten. 

Pnhis antlscotodrntens ROliBERG. 
Rp. Resinae guajaci 5,0 

Sulfuris depurati 
Tartari depurati ăa 20,0 
Elaeosacch. Citri 10,0. 

lllorgens und abends 1 Theelfiffel. 

Pnbis depnrans JuNGKEN. 
Rp. Hydrarg. et Stihii sulfurat. 

Resinae Guajaci aă 5,0 
Rhizomatis Rhei 
Magues. carbonic. 
Saccbari albi ăă 2,5. 

2-S Thee!Offel ti!glich. 

Pohis deporans I,EBER"r. 
Rp. Resinae Guajaci 

Hydrarg. sulfnrat. nigr. 
Rhizomatis Rhei aii 5,0 
Magnesiae ustae 20,0. 

Wie das vorige. 

Pohis pnrlftcans Berollnensls. 
Rp. Resinae Guajaci 2,0 

Hydrarg. et Stihii sulfurat. 
Magnesii carbonici iiă 0,6. 

d. tai. dos. 6. 2stiindlich 1/2 Pulver. 

Sapo gnajacinns. 
Guaj akharzseife. 

Rp. Resinae Guajaci pulv. 6,0 
Kali caustici fusi 3,0 
Aquae destill. q. s. 

Zu 10,0 Pillenmasse. Dosis 0,1-0,4. 

Slrnpus antlrhenmatlcns RrcoBn. 
Rp. Tinct. Guajaci resin. 

Tinct. Colchici sem. aii 7,5 
Sirupi Sacchari 85,0. 

Dreimal tăglich 1 Essloffel. 

Sirupus 'depuratlvns eompositos LARR}:Y. 
Rp. Sirupi depnrativi LARREY 100,0 

Hydrargyr. bichlor. corros. 
Ammon. hydroehlorie. 
Extraet. Opii âă 0,05. 

Slrnpos depnrativns LARREY. 
Sirop depuratif de LARREY. 

Rp. 1. Radie. Sarsaparillae 100,0 
2. Ligni Guajaei 25,0 
3. Ligni Sassafrns 
4. Rhizom. Chinae ăă 5,0 
5. Foilor. Sennae 3,0 
6. Sueci Sambuei 20,0 
7. Aqnae fervidae 850,0 
8. Saechari albi 635,0. 

Man digerirt 1-7 eine Stunde, presst, bringt die 
Fliissigkeit anf 365,0 und lost 8. 

Sirupns Gnajaci ammonlatns. 
Rp. Tinct. Guajaei ammoniat. 15,0 

Sirnpi Sacchari 85,0. 
3-4mal tăglieh 1/ 2 EssiOffel. 

Sirupus haemoeatharticus DEVERGIE. 
DEVERGIE's blutteinigender Sirup. 

Sirop depuratif de DEVERGIE. 
Rp. 1. Radie. Bardanae 

2. Radie. Lapathi acuti 
3. Radie. Saponariae aă 
4. Ligni Guajaei 
5. Stipit. Dnlcamar. 
6. Foilor. Sennae 
7. Aquae fervidae 
8. Mellis depurati 

12,5 
25,0 
20,0 
3,0 

500,0 

9. Saeehari albi aa 65,0. 
:Man digerirt 1-7 zwotf Stunden, presst, dampft 

auf 70,0 ein und bringt mit 8-9 zum Sirup. 
'filglieh 3 Essloffel. 

Species Lignorum (Austr. Germ. Helv.). 
Species ad deeoctum Lignorum. Speeies 
purifieantes s. sudorifieae. Holzthee. 
Speeies zum Holzthee. Holztrank. Blut
reinigungsthee. Espeees ligneuses ou 

sudorifiques (Gall.), 

I. Germ. 
Rp. Ligni Guajaci gr. conc. 5,0 

Rp. 

Radieis Ononidis gr. eonc. 3,0 
Radieis Liquiritiae gr. eone. 1,0 
J,igni Sassafras gr. eonc. 1,0. 

II. Helvet. 
Rp. Ligni Guajaei 

Ligni Juniperi 
Radie. SarsapariJiae 
Radie. Liquiritiae 
C'orticis Sassafras iiă. 

III. Aus tr. 
Radicis Bardanae 
Radicis Sarsaparillae aa 
Radieis Liquiritiae 
Ligni Santali rubri iiă 

Ligni Juniperi 
Ligni Guajaei 

50,0 

25,0 

Ligni Sassafras ăă 100,0. 

IV. Gall. 
Rp. Ligni Guajaci raspat. 

Rad. Sarsaparill. seiss. et eonc. 
Ligni Sassafras eone. 
Rhizom. Chinae conc. ăă. 

V. Ph. S ueeic. 
Rp. Ligni Guajaei 50,0 

Ligni Juni peri 35,0 
Rad. Saponariae 10,0 
Rad. Liquirit. 5,0. 

VI. Ph. N orveg. 
Rp. Ligni Guajaei 40,0 

Ligni Sassafras 
Radie. Bardanae iiă 20,0 
Radie. Liquirit. mund. 5,0 
Stipit. Dulcamar. 10,0 
Fruct. Foenieuli 2,0. 

Tinetnra antacrida (Nat. form.). 
An taerid Tineture. Dysmenorrhoca 
Mixture. FENNER's Guaiac Mixtnre. 

Rp. 1. Resinae Guajaci subt. pulv. 
2. Terebinth. canadenbis aa 125 g 
3. Hydrargyri biehlomt. corros. 5,5 g 
4. Olei Sassafras 30 cem 
5. Spiritus (91 proe.) q. s. ad 1000 ccm. 

Man erhitzt 1 und 2 mit 750 eem von 5 in emcm 
Iose versehlossenen Glaskolben im Wa•serbadc 
bis zum Si eden, filtrirt, fiigt 3 in 30 ecm von 5 
gellist und 4 hinzu und bringt durch Naeh
wasehen des Filters mittels 5 auf 1000 ccm. 
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Tinetora antarthritlea. 
Clinici Berolinen sis. 

Rp. Tinctur. kalinae 60,0 
Tinctur. Guajac. ammon. 32,5 
Tinctur. Opii srmplic. 7,5 

10-20 Tropfen dreirnal tăglich. 

Tinetura antarthritiea ILn>"IELD. 

Rp. Tinctur. Guajaci resin. 
Spiritus saponati aa 20,0. 

Drcirnal tăglich 1 Theelilffel. 

Tinetura lraemocathnrtica. 
B 1 u treinig ung str opfen. Ho Iz tiuk tur. 

Rp. Resinae Guajaci 
Terebinth. laricin. ăă 20,0 
Succi Juniperi inspiss. 
Olei Juniperi fruct. 

30,0 

Olei Fo<'niculi aa 2,0 
Spiritus diluti (70proc.) 1000,0, 

Durch Digestion zu bereiten. Thee!Offe!weisc. 

Tinctura odontlca Francofnrtana. 
Fran kfurter Zahn tin k tur. 

Rp. Tinct. Guajaci Jigni 40,0 
Aqnae vulnerar. vin. 10,0 
Spiritus 4,0 
Spiritus Cochleariae 
'finctur. Myrrhae 
Tinctur. Cinnamomi 
Olei Menthae pip. 
Olei Caryopbyllor. 

ăă 20,0 
5,0 

aa. o,5. 

Tinetnra Gnajaci composita (Nat. form.). 

Compound Tincture of Guaiac. 
Tincture of Guaiac. 

Rp. 1. Resinae Guajaci 
2. Kalh carbonici 
3. Fructus Pimentae pulv. 
4. Lapidis pumicis 
5. Spiritus (91 proc.) 

DEWEE's 

125g 
6g 

30g 
60g 

435 ccm 

6. Aquae 435 ccm 
7. Spiritus diluti (41 proc.) q. s. ad 1000 ccm. 

Man mischt 1-4, reibt mit 5 an, setzt nach und 
nach 6 hinzu. filtrirt und bringt durch Nach
waschen mittels 7 auf 1000 ccm. 

Tinctura stomatica. 
Zahn- und Mundessenz. 

Rp. Tinct. Guajaci Jigni 40,0 
Tinct. Myrrhae 
::\lixtur. oleoso-balsam. iia 5,0 
Tinct. Cinnamom. 10,0 
Aquae Cinnam. vinos. 
Glycerini aa 20,0 
Sacchari Vanillini 1,0 
Olei ~Ienth. pip. gtts. X. 

1 TheelOffel unter das ::\IundspUlwasscr zu mischen. 

Tinetura stomatica ALEXANDER. 

Rp. Tinct. Guajaci ligni 50,0 
Tinct. Chinae 
Spiritus Cocblear. aa 25,0 
Olei ~Ienth. piper. 0,5. 

Tinetura stomatie11 VoGLER 
Tine tura den tifricia VoGLER. 

VOGLER's Zahn- und ~lundessenz. 

Rp. Tinct. Guajaci lign. 50,0 
Tinct. Cinnamomi 15,0 
Tinct. Cbinae 
Tinct. Opii simplicis aa 2,5 
Olei Menthae pip. gtts. JII 
Spiritus Cochleariae 30,0. 

Troclrlscus Gnalaei Resinae (Brit.). 
Guaiacum Resin Lozcnge. 

Rp Resinae Guajaci 97,2. 
)fitte!s q. s. Fruchtgrundlage (Fruit hasis, s. unter 

Ribes) formt man 500 Pastillen; jede entbiilt 
0,1944 Guajakharz. 

Anatherin-Mundwasser von J. G. POPP in Wien. 1} 4,0 rothes Sandelholz, 2,0 
Guajakholz, 5,0 lVIyrrhe, 3,0 Nelken, 1,0 Zimmt, je 0,1 Nelken- und Zimmtol, 290,0 Spi
ritus (90proc.), 145,0 Rosenwasser (HAGER). 2} 4,0 Guajakholz, je 1,0 Myrrhe und Sal
peter, 120,0 Kornbranntwein, H\0,0 Liiffelkrautspiritus digerirt man eine Nacht, destillirt 
240,0 ab, digerirt damit je 1,0 Raute, Loffelkraut, Rosenblătter, Schwarzen Senf, Meer
rettig, Bertramwurzel, Chinarinde, Bărlappkraut, Salbei, Vetiver- und Alkannawurzel 
14 Tage und mischt zu je 120,0 des Filtrats 1,0 Salpeterăther-Weingeist. (Urvorschrift.) 
3) 160,0 Myrrhentinktur, 80,0 Catechutinktur, je 40,0 Guajak- und Ratanhiatinktur, 30,0 
Nelkentinktur, 20,0 Loffelkrautspiritus, 20 Tropfen Zimmtol, 1 Tropfen Rosenol, 630,0 
W eingeist von 50 Proc. (Niederl. Gesellsch.) 

Antivenereal Elixir WOLKER'S entspricht obigen Guttae Jesuitarum (s. S. 1263). 
Blutreinigungspulver von J. U. HoHL. 1,0 Guajakharz, 2,0 Stiefmiitterchen, 1,.5 

Ringelblumen, 0,5 Goldschwefel, 1,0 Sarsaparille, 2,0 Schafgarbe, 12,0 Zucker in 12 
Pulver getheilt. 

Holztropfen. Holztinktur. Essentia lignorum, Konigseer. Mit Sassafrasol 
versetzte Tinktur aus Holzthee. 

Kaiser-Zahnwasser, GoLDMANN's. Mischung aus Guajakholz- und Benzoetinktur. 
Kaiser-Zahnwasser von GRossLER. Guajakharztinktur mit Spuren Benzoe. 
Pain Killer, PERRY DAvrs' besteht aus 20 g Kampherspiritus, 20 g Capsicumtinktur, 

100 g Guajakharztinktur. 
Reinigungsthee, Jerusalemer, von CARSCH sind entharzte Guajakholzspăhne. 
Salztropfen, Salztinktur, Konigseer. Eine Tinktur aus Holzthee, mit Peru

balsam, Sassafrasol, Tinctura kalina und Ammon. carbon. pyrooleos. versetzt. 
SCHLUMBERGERS Thee und Salbe. 1) 30,0 Sassafras, 15,0 Sarsaparille, 90,0 Holz

thee, 7,5 Sennesblătter, 15,0 rothes Sandelholz. 2) J e 20,0 W ermuth- und Kalmuspulver, 
5,0 rothes Sandelholz, 200,0 Fett. 

Sirop antigoutteux de BouBJi:E in Auch ist eine Losung von Guajakextrakt m 

Zuckersirtip. 
STANDISH's diaphoretic Liquor ist eme mit Rum versetzte Abkochung von Holz

thee und Rosinen. 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 80 
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Universalpillen, Dr. MATTHAEYI's, von JASPERS, gegen Nerven- und Hii.morrhoidal
leiden, sinrl 200 glii.nzende Pillen aus Guajakharz, Ammoniak und Senna. l3 M.) 

Wundersart von J. ZEIDLER in Berlin, in 5 Nummern. Mischungen aus Zucker
lăsung und ammoniakalischer Guajakholztinktur. 

Zahnschmerzmittel von GoLz in Berlin, besteht im wesentlichen aus Guajakholz 
und der Tinktur daraus. 

Zahntinktur, Dr. JoHN BAREL's, ist Guajakharztinktur. 
Zahntinktur von VoGLER. Eine Tinktur aus Guajakholz, Sassafras, Bertramwurzel, 

Pfeffer, N elken- und Sandelholz. 
Zahntinktnr von WEBER ist eine weingeistige Lăsung verschiedener Harze mit 

Kampher und Terpentinăl. 

11. Ausser den Arten der Gattung Guajacum enthalten auch andere Zygophyl
laceae im Holz mit Oxydationsmitteln sich blau farbende Stoffe, also vermuthlich Gua
jakonsaure. Es kommen in dieser Beziehung in Betracht: 1) Das Guajakholz von 
Chile von Porlieria hygrometrica R. et P., das in Form diinner Aeste, die nur 
wenig dunkles Kernholz haben, verwendet wird. 2) Das Holz einer ader mehrerer Bulnesia
Arten (B. S'armienti Lor. und B. aruorea). Es kommt in dicken Stiicken mit reich
lichem dunklen Kernholz nach Europa unter dem Namen Pal o balsamo, Bois de Gayac. 
Es giebt bei der Destillation 5-6 Proc. atherisches Oei, das im Handel auch den ihm 
nicht zukommenden Namen Champacaol fiihrt.- Das Oei ist zăh, dickfliissig, bei gewohn
licher Temperatur langsam krystallinisch erstarrend. Spec. Gew. bei 30° O. 0,965-0,975. 
Drehungswinkel bei 30°- 6° bis 7°. Es enthalt Guajakalkohol (Guajol), ein Ses
quiterpenhydrat CuH260, das nicht Trager des Geruches ist. Man verwendet es in der 
Parfumerie und neuerdings in Bulgarien zur Verfălschung des RosenO!es. Das Holz kommt 
gelegentlich als Lign um Guaj aci in den Handel. 

Guarana. 
Gnarana (Erganzb. Helv. Austr. U-St. Gall.). Pasta Guaranae. Pasta seminum 

Paulliniae. - Gnarana. Guaranapaste. 
Wird aus den Samen der Paullinia Cupana Kunth (P. sorbilis Mart.) (Fa

milie der Sapindaceae-Panllinieae) gewonnen. Die Pilanze, ein Kletterstrauch, wăchst 
in den Provinzen Para und Amazonas in Brasilien und scheint zuweilen auch kultivirt zu 
werrlen. Die glănzend braunen ader braumothen Samen, die etwa 12-15 mm gross, eirund 
ader kurz kegelformig sind, werden zerstossen, naehdem sie schwach gerostet sind und aus 
ihnen unter Zusatz von wahrscheinlieh heissem Wasser eine Paste geformt, die man in 
·walzen ader seltner Kugeln formt und trocknet. 

Beschreibung. Die Paste ist aussen rothbraun, knochenhart, sehr schwierig zu 
pulvern, auf dem Bruch chokoladenfarbig und von groberen Bruchstiicken der Samen un
gleichmassig. Geruch und Geschmack erinnern an Kakao. Unter dem Mikroskop erkennt 
man neben aufgeqnollenen unversehrte kuglige ader zu 2-3 zusammengesetzte Stărke
kornchen, Parenchymzellen, Reste von Spiralgefiissen, massig verdickte, isodiametrische 
Steinzellen und kleine Krystallnadeln. 

Bestandtheile. 3,1-5,0 Proc. Coffe'in (Guaranin). Asrhe etwa 2 Proc., 
erheblich hOhere Angaben, z. B. 7,4 Proc., sind verdăchtig. 

Ver[iilschungen. Man soli der Pasta fremdes Starkemehl (llianiok) und Kakao 
beimengen. Beides wiirde sieh durch das Mikroskop ermitteln lassen. - Da nach den 
vorliegenden Untersuchungen Steinzellen im Samen der P. Cupana fehlen, so wii.rden die
selben, die in der Droge anscheinend stăndig vorkommen, auch auf eine Beimengung 
schliessen lassen. 

Pulverrtng. Die Guarana wird grab gepulvert, bei gelinder Warme vollig aus
getrocknet, dann durch ein feines Sieb geschlagen. Das Pulver bewahrt man in gelben 
StOpselglasern auf. 
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Anwendung. Gegen Migrăne (Hemicranie) in Gaben von 0,5-2,0 mehrmals tăg

lich in Pulver-, Pastillen- oder Tablettenform. In Brasilien als Genussmittel. Es ist von 

allen verwandten Genussmitteln dasjenige, das am meisten Coffe'in enthălt. 

Extractum Guaranae. Guarana depurata. Grob gepulverte Guarana digerirt 
man mit 45 proc. W eingeist, filtrirt und dampft zum weichen Extrakt ein. Auch durch 
Eindampfen aus dem folgenden zu erhalten. Ausbeute 30--35 Proc. Gabe 0,25-1,0. 

Extractum Gnaranae fluidum (U-St.) Fluid Extract of Guarana. Aus 
1000,0 gepulverter Guarana (No. 80) und einer Mischung von 750 ccm 91 proc. Weingeist 
und 250 ccm W asser im V erdrangungswege. Man befeuchtet mit 200 ccm , făngt zuerst 
800 ccm auf und stellt l. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. Es sind etwa 6000,0 Losungs
mittel erforderlich. 

Tinctura Gnaranae. Tinctura Paulliniae. Guaranatinktur. Wird aus 
1 Th. grob gepulverter Guarana und 5 Th. verdiinntem W eingeist bereitet. 

Ellxir Er;rthrox;yli et Guaranae (Nat. form.). 

Elixir of Erythroxylon (or Coca) and 
Guarana. 

Rp. Extracti Cocae fluidi (u-St.) 125 ccm 
Extracti Guaranae fluidi 125 ccm 
Talci pulverati 15 g 
Elixir Taraxaci comp. (Nat. form.) 750 ccm . 

.111nn mischt, lasst absetzen nud filtrirt. 

Elixir Guaranae. 
Guarana ... Elixir. 

I. 
Rp. Pastae Guaranae 

Glycerini aa 20,0 
Aquae Cinnamom. spir. 70,0 
Tinctur. Aurant. cort. 
Tinctur. Vanillae aa 5,0. 

Map macerirt 8 Tage, presst und filtrirt. 

II. Nation. formul. 

Rp. Extract. Guaranae fluid. 200 cem 
Elixir aromatici (u -St.) 200 ccm 
Elixir Taraxaci comp. (Nat. form.) 600 ccm. 

Pasta Cacao cum Guarana. 
Guarana-Chokolade. 

Rp. Pastae Guaranae pulv. subt. 50,0 
Pas tae Cacao 450,0 
Sacchari albi pulv. 500,0 

Wic Pasta Cacao aromat. (S. 526) zu hereiten. 

Pastilli Guaranae. 

3. Sacchari Vanillini 2,0 
4. Pastae Cacao 500,0. 

Man mischt 1, 2, 3 untcr sich, dann mit dcr ge
schmolzenen Kakaomasse nnd formt 1000 Pa
stillen, indem man die abgewogenen Dosen auf 
erwarmte Platten setzt und durch Aufschlagen 
gutttet. 

Pulvis Guaranae compositus. 
Pn .. lvis nervinus e Panllinia. 
Rp. Pastae Guaranae 1,0 

Pulveris aromatici 0,25 
~acchari Lactis 0,5. 

D. tai. dos. X. Taglich 2-3 Pulver. 

Sirupus Gnaranae. 
G-uaranasirup. 

Rp. Tmctnr. Guaranae 15,0 
Sirupi Sacchari 85,0 

oder: Extr. Guaran. liquid. 5,0 

Sirupi Sacchari 95,0. 

Tabnlettae G naranae. 
G uarana- Tab letten. 

I. 
Rp. Pastae Guaranae pulv. 25,0 

Sacchari albi pnlv. 2,5 
Mucilag. Gummi arab. q. s. 

Man presst 0,3 schweie Pastillen. 
II. 

Rp. Pastae Guaranae 10,0 
Sacchari albi 

Trochisci Guaranae. Guarana-Pastillen. Gummi arabiei ăă 2,0 

Rp. 1. Pastae Guaranae 100,0 Aquae destill. gtts. VI. 

2. Sacchar1 albi subtilissime pulv. si cea ti 400,0 Man presst 20 Tabletten und hestreut mit Bărlapp. 

Anti-Migrline-Geist, KRAUSSER's, ist einc verdiinnte Guaranatinktur. 
Guarana von GRIMAULT & Co. in Paris. 12 Pulver, wovon jedes angeblich aus 

1,75 g Guarana besteht. 
WABNEB'S Safe Nervine. Nach neueren Angaben: 5,0 Guarana, 3,0 Lowenzahn, 

je 1,0 Enzian, Siissholz, Pomeranzen, je 0,5 Cardamomen, Zimmt, 6,0 Bromkalium, 30,0 
Zucker, 250,0 verd. Weingeist. 

Gummi. 
Gummi Acaciae (Austr.). Aeaciae Gummi (Brit.). Gummi arabicum (Germ. 

Helv.). Acacia (U-St.). Gummi Mimosae. - Arabiscbes Gummi. Akazien- oder 

Mimosengnmmi. - Gomme arabiqne vraie (Gall.). Gomme du Senegal (Gall.). -

Gum arabic (U-St.). Gum Acacia. 
Die Stammpfl.anzen und die Heimath der Droge werden von den einzelnen Arznei

blichern wie folgt festgestellt. Germ.: Hauptsăchlich von Acacia Senegal aus dem 

oberen Nilgebiet und aus Senegambien. Helv.: Acacia Senegal. U-St.: Acacia 

Senegal. Gall. Acacia Senegal Willd. undA. Arabica Willd. 
80* 



1268 Gummi. 

Abstammung. Acacia Senegal Willdenow (syu.: Acacia Verek Guille
min et Perrottet), Familie der Mimosaceae-Acacieae, ist ein kleiner, stachliger, 6 m 
hoher Baum oder Strauch mit 3-4 cm langen, doppelt gefiederten Blăttern, bis 8 cm 
langen Bliithenstanden und blassgelbeu Bliithen. Heimisch in Senegambien, im Strom
gebiete des weissen Nil und des Atbara in Kordofan und siidlich bis nach Deutsch-Ost
afrika gehend, vermuthlich auch in den zwischen Senegambien und dem Nil gelegenen 
Lăndern Innerafrikas. Wennschon nur diese Art als Stammpflanze von den Arznei
biichern fast ausscbliesslich genannt wird, so ist es doch nicht zweifelhaft, dass auch das 
Gummi anderer Arten mitgesammelt wird. Es werden als solche genannt speciell in Ost
afrika: Acacia abyssinica Hochstetter, A. glaucophylla Steud., A. stenocarpa 
Hochst., A. fistula Schweinf., A. nilotica Del., A. Seyal Del., A. Ehren
bergiana Hayne. Das Gummi bildet sich in der Rinde der Pflanzen durch Verschlei
mung und zwar zuerst der primăren Thlembran, spăter der sekundăren Verdickungsschichten. 
W enn nach der Regenzeit trockene Winde wehen, so tritt das Gummi aus Rissen der 
Rinde aus und trocknet zu knolligen oder wnrmformigen Stiicken. 

Beschreibung. Das ostafrikanische Gummi bildet rundliche, knollige, eifOrmige, 
auch lăngliche nud durch Zerspringen eckige Stiicke von verschiedener Grosse und 
Farbe. Sie sind farblos, weisslich, gelblich bis braunroth und von verschiedenem Grade 
der Durchsichtigkeit. Es bricht leicht in scharfkantige, muschlige, glasglănzende Stiicke. 
Die ganzen Stiicke sind meist von zahllosen Rissen durchsetzt. - Beim Senegal-Gummi 
treten die Risse weniger hervor, die Stiicke sind hăufig wurmformig gekriimmt, und wenn 
auch das einzelne Stiick farblos erscheint, in ~Iasse etwas rothlicb. - In der doppelten 
Gewichtsmenge W asser soli es sich langsam aher vollstăndig zu einem klaren, meistens 
gelblichen, sauer reagirenden Schleim lOsen. 1\'Iit Glycerin ist die wăsserige Losung 
mischbar. In Alkohol, Aether und Oelen ist es unlOslich, doch lOst Alkohol von weniger 
als 52 Proc. eine seinem Wassergehalt entsprechende Menge auf. Mit Bleizuckerli:isung 
ist der Schleim ohne Triibung mischbar, dagegen bewirkt Bleiessig noch in einer Ver
diinnung von 1 auf 10000 Wasser eine Triibung. Auf alkalische Kupferl6sung wirkt 
Gummi bei 60-70° C. nicht reducirend ein, scheidet aber nach dem Kochen eine gering·e 
Menge Kupferoxydul ab. Spec. Gew. lnfttrocken: 1,487, bei 100° C. 1,525. Es dreht die 
Polarisationsebene links, doch kommt auch rechts drehendes, sowohl bei arabischem (Kor
dofan, Geddah, Suakin), wie bei Senegal-Gummi vor. Ausserdem findet sich rechtsdrehendes 
unter Mogadorgummi und unter solchem aus Deutsch-Siidwestafrika. 

Bestandtheile. Es ist ein wechselndes Gemenge von wenigstens zwei Gnmmi
arten, einem rechts- und einem linksdrehenden. Das linksdrehende ist das Calciumsalz 
der Arabinsăure C89H142074 • CaO. Asche 3-4 Proc. 

Sorten. Bis zum Beginn der Wirren in Oberăgypten wurde der pharmaceutische 
Bedarf fast aussehliesslich durch das in diesen Lăndem gesammelte Gummi gedeckt und 
nur dieses war von den Arzneibiichern zngelassen. Das hat sich seit dem fast volligen 
Aufhoren von Zufuhren aus jenen Gegenden geăndert, und das Senegal-Gnmmi gilt dem 
genannten gegeniiber fast liberali als gleichwerthig. Seit einigen Jahren haben aher 
Zufuhren wieder begonnen. Die im folgenden anfgefiihrten Sorten speciell des ost
afrikanischen Gummis sind einigermassen unbestimmt und wechselnd in ihrer Be
schaffenheit. 

I. Gummi von Acacia Verek und verwandten Arten. 
In W asser liislich. Den Forderungen der Pharmakopiien meist entsprechend. 

a. Ostafrikanisches Gummi. 
1. Kordofan-Gummi. Beste Sorte. Ziemlich selten. Der obigen Beschreibung 

entsprechend. Diesem ahnlich das Berkam-Gummi. 
2. Gezireh-Gummi, kommt iiber Kassala und Massaua in den Handel. Kleine 

Korner, wenig gelblich. Ebenfalls ziemlich selten. Schleim etwas weniger konsistent wie 1. 
3. Se nn a ar- G u m mi. Zwischen Sennaar und dem Rothen Meere gesammelt. 

Blassgelb. 
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4. Suakin-Gummi (Samagk-, Savakumi-, Hid~chodzi-, Talca-Gummi), hauptsăch
lich von Acacia stenocarpa Hochst. Kleine, gelbe oder brăunliche Stiickchen. Schleim 
wenig klebend. - Unter diesem Namen kommen auch kleine, von den besseren Sorten 
abgesiebte Stiickehen vor. 

5. Geddah-Gummi (berberiscbes Gummi, vergl. unten). Siidlich von Arkiko ge
sammelt, kommt iiber Dscbidda (Geddah) in den Handel. Kleine Korner von meist 
dunkler Farbe und unangenehmem Geschmack, schwer loslich. Schlechte Sorte. Unter 
diesem Namen allerdings auch bessere Sorten. Anscbeinend ăhnlich das Aden-Gummi. 

b. Westafrikanisches Gummi. Senegal-Gummi. 
1. Gummi vom Unterlauf des Flusses (Gomme du bas du fleuve). Knollige 

oder wurmformige Stiicke von gelblicber bis gelbbrauner Farbe. 
2, Gummi vom Oberlauf des Flusses (Gomme du baut du fleuve). Klei

nere, hellere Stiicke, darunter mebr wurmformige, besser iu W asser loslich wie 1. 
3. In dieselbe Gruppe geboren die ebenfalls aus Senegambien in den Handel ge

langenden Sorten: Salabreda (Gomme friahle), Medine vom Mittellauf des Flusses, 
Galam (von Acacia vera Willd. u. A. albida Del.). 

II. Gummisorten anderer Herkunft, 

aher ebenfalls ganz oder doch grossentheils in W asser loslich und theilweise sehr wohl im 
Stande, die officinellen Sorten zu ersetzen. 

a. Akazien-Gummi: 
a. Aus Afrika. 

1. N ordafrikanisches Gummi (Mogador-, Marokkanisches, Berberisches G., vergl. 
oben). Von Acacia gummifera Willd. undA. arabica Willd. In Wasser unvoll
kommen loslich, mittelmăssige Sorte. Indessen kommt unter diesem N amen auch Gummi 
vor, das dem Gezireh-Gummi nahesteht, und welches, vielleicht aus dem Sudan stam
mend, infolge der unsicheren Verhăltnisse in Ostafrika, einen nordwestlichen Weg ge
nommen hat. 

2. Gummi aus Deutsch-Siidwestafrika. Unter diesem Namen (auch Gummi 
von Angra Pequeîia) ist in den letzten Jahren ziemlich reichlich Gummi nach Europa 
gekommen, das wenigstens z. Th. in W asser vollig loslich war und sich fiir die meisten 
Verwendungen trefflich eignete. Es stammt von Acacia horrida Willd. Anderes, nicht 
losliches, diirfte von Acacia Giraffae Willd. stammen. 

3. Kap-Gummi, wenigstens zum grossen Theil mit dem vorigen identisch. Es 
kommt aher unter diesem N amen auch ganz unlosliches Gummi vor. Soli auch von 
Acacia Karroo Hayne undA. capensis Colla gesammelt werden. 

{J. Aus Iudien. Amrad-Gummi. 
Von Acacia arabica Willd. (Babool-Gummi), strohgelb bis braun, zu 95 Proc. 

einen ziemlieh diinnen, rotblichen Schleim liefernd. Klebfăhigkeit gut. 
Acacia leucophloea Willd., helibraun, loslich. Klebkraft ziemlich gut. 
Acacia Catechu Willd., hellbraun, săuerlich, nur theilweise loslich. Klebkraft 

schwach. 
Acacia ferrugineaD. C., braun, mit brauner Farbe loslich. Klebkraft ziemlich gut. 
Acacia farnesiana Willd., braun, siisslich, mit brauner Farbe loslich. Der 

Schleim gelatinirt aher nach kurzer Zeit. Klebkraft schwach. 
Acacia modesta Wall., hellbraun, loslich. Klebkraft gut. 

r. Aus Australian. Wattle-Gummi. 
Fiir den Export soli nur von Acacia pycnantha Benth. in Viktoria in Sud

australian gesammelt werden. Das Gummi ist in Wasser loslich. Ebenso liefert A. de
currens Willd., A. homalophylla Cunn., A. pendula Cunn., A. sentis F. Miill., 
losliches Gummi (Sidney-Gummi). Bei A. binervata D. 0., A. deal bata Lk., A. ela ta 
Cunn., A. glaucescens Willd., A. penninervis Sieber bleiben 4-12 Proc. un
gelost, bei A. decurrens Willd., A. mollissima Willd., A. vestita Ker Gawl. 
9-41 Proc. 

~. Aus Amerika. 
Acacia Angico Mart. 

b. Gummi von anderen Pflanzen: 
a. Aus Indien. 

Anogeissus latifolia Wall. (Ghatti-, Dhaura-Gummi), strohfarbene Stiickc, 
die im W asser zu 85 Proc. loslich sind, deren Klebkraft aher nur mittelmăssig ist. 

Bauhinia variegata L., braun, vollig loslich. Klebkraft wie beim vorigen. 
Albizzia amara Boiv., hellbraun, von siisslichem Geschmack, nur theilweise 

loslich. Klebkraft sehr gut. 
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Buchanania latifolia Roxb., gelblich bis braun, von siissem Geschmack, ange
nehmem Geruch, vollig loslich. Klebkraft schwach. 

O dina Wodier Roxb. (Jingan-Gum), dunkelbraun, von saurem Geruch und Ge· 
schmack. Vollig loslich. Klebkraft schwach. 

Terminalia tomentosa Wight et A.rnott, gelb, nur zum Theil loslich. Kleb
kraft gut. 

{J. A us A. ustralie n. 
Panax Murrayi F. Miill., P. elegans C. Moore et F. Miill., P. sambuci

folium var. angustum Sieber liefern in Wasser nicht vollig losliches Gummi von 
aromatischem Geruch. Das der erstgenannten A.rt scheint das beste zu sein. 

y. Aus A.meri)ra. 
A.nacardium occidentale L. (Cajugummi), loslich in Wasser. 
Prosopis d ulcis Gill. (Mez q uite- Gummi), liislieh in Wasser, von siissem Ge

schmack. 
Hymenaea Courbaril L. 
Bunchosia glandulifera H. B. K. (Ciruela-Gummi) aus Caracas. Vollig liis

lich zu einem klaren, dicken Schleim. 

ill. Gummisorten von geringer Loslichkeit oder unloslich. 

a. Aus Afrika. 
Prunus Bokhariensis Royle und P. Puddum Roxb. Von der Ostkiiste des 

rothen Met.>res. Zur Verfalschung des Kordofan- Gummi benutzt. Quillt im Wasser 
nur auf. · 

A.us Deutsch- Ostafrika nach Europa gelangtes Gummi von A.kazien, ist gelb bis 
braun. Es lost sich, ist aher von geringer Klebkraft. 

b. A.us Europa. 
Dahin gehiirt das gelegentlich auch bei uns gesammelte Gummi der Kirsch-, 

Pflaumen- und Aprikosenbaume. 

c. A.us Indien. 
Bombax malabaricum D. C. (Moscherus, Moschras). Quillt in Wasser nur 

auf. Enthalt Gerbstoff, daher als A.dstringens benutzt. 
Moringa pterygosperma Gartn. (ebenfalls als Moscherus bezeichnet). Quillt nur 

in W asser auf. 
Eriodendron anfractuosum D. C., Stereospermum chelonoides D. C., 

Ailanthus malabarica D. C., Macaranga indica Miill. Arg. A.lle dem vorigen 
ahnlich, wenig bekannt. 

d. Aus A.ustralien. 
Mezoneuron Scortechinii Fr. M. (Barrister-Gummi). Quillt in Wasser nur 

auf, in verdiinnter Salzsaure liisen sich 69 Proc. 

e. A.us A.merika. 
Acacia micrantha Benth. (Cuji-Gummi) aus Caracas. Es losen sich 26 Proc., 

der Rest ist Gallerte. 
Pereskia Guamacho (Guaramacho- Gummi) aus Caracas. Zu 48 Proc. loslich, 

der Rest ist Gallerte. 
Cedrela odorata L. (Cedern-Gummi) aus Caracas. 25 Proc. losen sich, der 

Rest ist Gallerte. 
Puya species (Chagual- und Maguey-Gummi) Chile. In kochendem Wasser 

zu 18 Proc. liislich, doch sind immer einzelne Stiicke vollig loslich. 
Surrogate fiir Gum,m,i. Der grosse Mangel an Gummi in den letzten Jahren hat 

veranlasst, dass andere Stoffe und Kunstprodukte an seiner Stelle empfohlen wurden: 
Kunstgummi wird aus Dextrin bereitet. A.us der Frucht eines Mesembryanthemum 
hat man einen Schleim extrahirt und durch A.bdampfen koncentrirt. Den in W asser 
unliislichen Theil des Kirschgummis behandelt man im Dampfbade mit einer wassrigen 
Losung von 1 Proc. NaHO und 2,5 Proc. N~C03 und macht ihn so loslich. 

Diese und ahnliche Surrogate stehen an Klebkraft auch minderwerthigem Gummi nach. 
In kaltem W asser gar nicht oder nur zum Theilliisliche Gummisorten konnen haufig 

loslich und so fiir die Technik verwendbar gemacht werden, indem man sie cntweder mit 
W asser kocht, oder unter Druck bei hllherer Temperatur mit W asser behandelt, oder mit 
verdiinnten A.lkalien oder Sauren behandelt. A.uch Myrrhengummi, der bei Bereitung 
von Tinetura Myrrhae bleibende Riickstand, giebt in W asser gelost einen technisch gut 
brauchbaren Klebschleim. 
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Priifuny. Die Priifung der officinellen Sorten ergiebt sich aus dem oben unter 
Beschreibung Gesagten. Speciell das Verhalten beim Losen in Wasser ist bei den 
einzelnen Gummisorten recht verschieden; die offieinellen geben einen filtrirbaren Schleim, 
andere geben einen scheinbar vollig homogenen Schleim, der aher nicht filtrirbar ist, 
andere eine mehr oder weniger konsistente Gallerte, bei anderen wieder quellen die einzel
nen Kornchen soweit auf, dass scheinbar ein gleichmăssiger Schleim entsteht, in dem aber 
bei geniigender Verdtinnung die einzelnen Kornchen sich erkennen lassen, bei anderen 
trennt sich der Schleim bald in zwei Theile, einen gewiihnlich sehr konsistenten dicken und 
einen wasserigen, diinnen, und schliesslich kommen Sorten vor, die nur mehr oder weniger 
aufquellen. 

Nicht selten ist Gummi mit Bdellinm (Bdellium d' Afrique (Gall.)), einem von 
Balsamodendron africanum Arn. und B. Mukul Hook. abstammenden Gummiharz 
verfalscht. Dasselbe ist zu etwa 30 Proc. in Wasser liislich, der Rest in Aether und 
kochendem Alkohol. Ferner kommen Verfălschungen mit Dextrin nicht selten vor, die 
man nachweist, indem man 3 ccm einer Liisung, die aus 15 Tropfen Liq. Ferri sesqui
chlorati, 15 Tropfen gesattigter Liisung von rothem Blutlaugensalz, 5 Tropfen verdttnnter 
Salzsaure (spec. Gew. 1,165) und 60 ccm Wasser besteht, mit 6 ccm einer 20procentigen 
Losung· des betr. Gummi zusammenbringt. Bei reinem Gummi wird die Mischung gelb 
und bleibt so 10-12 Stunden lang, im anderen Falle andert sich die Farbe bald in Blau. 
:Mit schwefliger Saure gebleichtes Gummi wird in der Losung mit Baryumchlorid Fallung 
g·eben, ebenso durch Chior gebleichtes mit Silbernitrat. Solches Gummi hat an Liislichkeit 
einge b iisst. 

Ftir die Beurtheilung der technischen Verwend b arkei t eines Gummi ist die 
Bestimmung der Viskositat von grossem Werthe; man bestimmt dieselbe entweder mit 
tlem LuNGE'schen Viskosimeter, mit dem ermittelt wird, binnen welcher Zeit eine Spindel 
von bestimmter Grosse und Schwere his zu einer bestimmten Marke in den Schleim ein
sinkt (Zeitschrift f. angew. Chemie 1895 p. 437), oder, wenn die Menge des zur Verfiigung 
stehenden Gummis zu gering ist, bestimmt man, binnen welcher Zeit eine bestimmte 
Menge des Schleimes aus der Oeffnung einer Btirette oder eines cylindrischen Scheide
trichters aus:fl.iesst (Apotheker-Zeitung 1897 No. 75, 1898 No. 22). In beiden FiUlen dient 
ein Kordofan-Gummi bester Beschaffenheit zum Vergleich. 

Fiir Recepturzwecke geniigt allein das farblos und blank liisliche Gummi arabi
cum albissimum electum; fiir den Handverkauf halt man die helleren Sorten Senegal
Gumm: vorrathig, die kaum halb so theuer sind und als Klebmittel viillig geniigen. 

Pult•eruny. Das Gummi wird durch Absieben vom anhangenden Staube befreit, 
groblich zerstossen, wobei Holztbeile und dergl. herauszulesen sind, bei gelinder Warme 
(hochstens 30° C., nach Gall. bei etwa 40° C.) einen Tag getrocknet, dann mittels sehr 
sauberer Siebe in ein feines Pulver (VI Germ. Helv.) verwandelt. Hohere Temperaturen 
nnd langeres Trocknen kiinnen das Gummi derart verandern, dass es zur Bereitung von 
Oelemulsionen untauglich wird. Der Verlust durch Trocknen und Verstăuben kann bis zn 
18 Proc. betragen . 

.Aufbewahruny. An einem trocknen Orte in Holzkasten, das feine Pulver in 
dichtverschlossenen Hafenglasern, da es aus der Luft Feuchtigkeit anzieht und zn
sammenbackt. 

Anwenduny. In der Pharmacie als Hauptbestandtheil vieler Hustenpastillen, als 
Bindemittel bei Emulsionen, Pillen, Pasten, Pastillen, als Hiilfsmittel beim Pulvern man
cher Drogen (Koloquinthen, Fructus Capsici); ausserlich als Streupulver, zum Stillen von 
Blutungen. Technisch als Klebmittel. 

In :fl.iissigen Arzneimischungen, falls man dieselben klar haben will, sind Gnmmi
losungen unvertraglich mit starken Sauren, Metallsalzen, besonders Bleiessig, Brom- und 
Ferrisalzen, mit Sulfaten, Oxttlaten, Silikaten, ferner mit Aether, wie mit grosseren Mengen 
W eingeist und weingeistigen Tinkturen. 
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Basis simplex "ad trochiscos. Simple Basis (Brit.). Einfache Pastillen
grundlage. 496 g Zuckerpulver und 19,5 g gepulvertes arabisches Gummi werden gc
mischt und mit 35,5 ccm Gummiscbleim und q. s. W asser zum Teig angestossen. Die Masse 
ist fiir 500 l:'astillen bestimmt. Das aufzunehmende Arzneimittel wird zuvor sorgfăltig mit 
den Pulvern gemischt; da Brit. die Dosis fiir eine Pastille angiebt, so ist die betreffendo 
Zahl mit 500 zu vervielfăltigen. 

Decoctum album. Apozeme blanc (Gall.). Decoction blanche de Syden
ham. Je 10,0 Gummipulver und Calciumphosphat mischt man mit 20,0 Brodkrume und 
60,0 Zucker, fiigt etwa 1 1 Wasser hinzu, kocht 1/ 4 Stunde, seiht unter gelindem Pressen 
durch, setzt 10,0 Orangenbliithenwasser und q. s. Wasser zu 1 1 Fliissigkeit zu. 

Mixtura gummosa (Austr. Erganzb. Helv.). Mistura Acaciae (Nat. form.1. 
Potio gummosa s. demulcens. Julapium pectorale s. bechicum. - Gum
mimixtur. - Potion gommeuse (Gall.l. Julep gommeux. Mixture of Acacia. 

Austr. 
Gummi arab. pulv. 10,0 
Sacchari alb. pulv. 5,0 
Aquae destill, 135,0 

Mucil. Gummi 
Sirupi simpl. 
Aquae destill. 

Nat. form.: Gummi arabiei pulv., 
Bei Bedarf frisch zu bereiten. 

Form. 
Ergănzb. Berolin. Helv. Gall. 

arab. 25,0 20,0 Gummi arab. 10,0 10,0 
15,0 20,0 Sirup. Saccb. 10,0 30.0 
60,0 160,0 AquaeAurant. fior. 5,0 10;0 

Aquae destill. 75,0 100,0 
Saccbari aă 75 g, Aquae destillat. 850 ccm. 

Mucllago Gummi Acaciae (Austr.). Mucilago Acaciae (Brit. U.-St.). Muci-
lago Gummi arabiei (Germ. Helv.). Mucago cum Gummi (Gall.). Mucilago 
Gummi Mimosae. - Akaziengummischleim. Gummischleim. Gummiarabi
cumliisung. - Mucilage de gomme. - Mucilage of Gum Acacia. Slime of 
Arabic gum. 

Austr. Germ. Helv. 
Gummi arabiei 1 1 
Aquae destillatae 2 3 

Brit. 
1 
1,5 

U-St. 
3,4 
6,6 

Gall. 
1 
1 

Nach Germ., Helv., Brit., U-St. verwendet man Gummi in Stiicken, dass man 
schnell mit W asser abwăscht, bis dieses klar bleibt; nach Austr. und Gall. liist man Gummi
pulver unter Anreiben im W asser. Den fertigen Schleim seiht man durch Flanell. Das 
erstere Verfabren dauert zwar lănger, liefert aher einen klareren Schleim. In jedem Falle 
ist .die Anwendung von Wărme zu vermeiden; auch heftiges Schiitteln ist nicht vortheil
haft. Arbeitet man mit griisseren Mengen, so giebt man das abgewaschene Gummi auf 
ein Porcellansieb und hăngt dieses in das das W asser enthaltende Ansatzgefâss; zur Dar
stellung im kleinen bedient man sicb einer eckigen Medicinflasche, die man hinlegt und 
iifters wendet. Gummischleim muss klar und gelblich gefărbt sein; er darf weder siiss 
noch sauer schmecken, FEHLING'sche Liisung nicht reduciren und durch J odlosung nicht 
geblăut werden. Man bewahrt ihn in ganz gefiillten, kleineren Flaschen im Kiihlen auf, 
wegen seiner begrenzten Haltbarkeit in nicht zu grosser Menge. Zusătze von Salicylsăure 
u. dergl. sind selbstverstăndlich unstatthaft. 

Einen klaren Gummischleim zum K 1 e ben bereitet man aus billigen Gummisorten 
(in Kornern), indem man die Losung an einem etwa 80° heissen Ort 1-2 Tage absetzen 
lăsst, die gebildete Haut entfernt und klar abgiesst. Ein Zusatz von 2-3 Proc. Glyeerin 
zu diesem Schleim erhălt die damit bestrichenen Gegenstănde biegsam (z. B. Papierkapseln 
zum Ausgiessen von Pflastern). Um das Gelatiniren des'Klebschleims zu verhindern, wird 
empfohlen, demselben etwa 20 Proc. Kalkwasser zuzusetzen. 

Pasta gummosa (Austr. Ergănzb.). Pasta Althaeae. Massa cum Gummi. 
Lederzucker. Weisse Reglise. Eibischpaste. Jungfernleder. Gummiteig. -
Pâte de gomme (Gall.). Pâte dite de guimauve. Ergănzb.: Je 200,0 mittelfein 
gepulvertes arabisches Gummi nnd Zucker mischt man, dampft im kupfernen Kessel mit 
100,0 Wasser zur Honigdicke ein, riihrt 150,0 frisches zu Schaum geschlagenes Eiweiss 
darunter und erhitzt unter fortwăhrendem Scblagen mit breitem Holzspatel, bis eine Probe 
von dem letzteren nur noch schwierig abfliesst und nicht mehr an den Hănden klebt. 
Man mischt 1,0 Pomeranzenbliithenolzucker zu, giesst in Formen und trocknet in der 
Wărme aus. -A ustr. schreibt auf je 500 g Gummi und Zucker das Eiweiss von 12 Eiern 
und 50 g Orangenbliithenwasser vor, sonst ebenso. - Gall. 1000 g weisses Senegal-Gummi 
wăscht man, lost in 1000 g Wasser, dampft mit 1000 g Zucker ein und verfăhrt nach Zu
satz von 100,0 Orangenbliithenwasser und 12 Eiweis wie bei den vorigen. - Es ist wesent
lich, dass das Eiweiss frisch und im kiihlen Raume geschlagen ist! Die fertige Masse giesst 
man entweder auf eine Marmorplatte, oder in mit Stărke bestăubte Papierkapseln aus, 
trocknet bei etwa 40° C., schneidet in Streifen und trocknet nochmals. .Auch kann man 
flache Kăsten mit Stărkemehl fiillen, in dieses beliebige Formen eindriicken un d die nur 
bis zur Dickfliissigkeit eingedampfte Masse in letztere eingiessen. Sie muss dann vor dem 
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Trocknen zunăchst einige Zeit kalt gestellt werden. Das Schneiden der getrockneten 
Paste erfolgt im Grossbetriebe durch kleine Kreissăgen. 

Als Eibischpaste sollte diese Zubereitung nur dann bezeichnet werden, wenn man 
statt des W assers einen wăsserigen Auszug aus Eibischwurzel verwendete. - Aufbewahrung 
in Blechkăsten an einem trocknen Ort. 

Ptisana cnm Gnmmi. Tisane de gomme (Gall.). 20,0 arabisches ader Senegal
Gummi wăsl'ht man, lost in 1000,0 kaltem Wasser und seiht durch. 

Sirnpus gummosus (Ergănzb.). Sirupus Gummi arabiei (Helv.). Sirupus 
Acaciae (U-St.). Sirupus cum Gummi. Gummisirup. Sirop de gomme (Gall.). 
Syrup of Acacia. Ergănzb.: 1 Th. Gummischleim, 3 Th. weisser Sirup. - Helv.: 
10 Th. arab. Gummi (II, gewaschen), in 9 Th. Wasser, 1 Th. Pomeranzenbliithenwasser 
geliist, 80 Th. Zuckersirup. - U- S t.: 25 ccm Gummischleim, 7.5 ccm Zuckersirup. -
Gall.: Aus 1000 g gewaschenem, weissem Gummi, 4300 g Wasser und 6700 g Zucker 
macht man einen Sirup vom spec. Gew. 1,33. - Nach Ergănzb. und U -St. nur bei 
Bedarf zu bereiten. 

Bartwiehse (VoM.). 
Rp. 1. Gummi arabiei 150,0 

2. Saponis medic. 100,0 
3. Aquae destill. 300,0 
4. Cerae flav. 200,0 
5. Cetacei 20,0 
6. Glycerini 20,0. 

Man lost 1 und 2 in 3 uuter Erwărmen, fiigt 4 u. 
5 geschmolzen hinzu, riihrt unter Zusatz von 6 
kalt, parfiimirt, fllrbt mit Umbra oder Kienruss, 
und fiillt in Tuben. 

Charta adltaesiva. 
Ostindiscltes Pflanzenpapier. 
Rp. Gummi arabiei 45,0 

Aquae destillatae 55,0 
Olei Geranii ros. gtt. I. 

Man !Bst kalt, streicht mit breitem Pinsel auf 
Seidenpapier und trocknet an der Luft. Die 
Bogen werden durch Beschweren geglilttet, dann 
zerschnitten. Setzt man der Losung 1,0 Salicyl
săure und 2-3,0 Glycerin zu, so erhalt man die 
Charta adhaes1va antiseptica s. sali
cyla ta, einen Ersatz fiir Englisch Pflaster. 

Linetus gummosus. 
(Miinch. Nosokom.-Vorschr.) 

Rp, Mucilag. Gummi arab. 
Aquae destillat. aă 20,0 
Sirupi simplicis 10,0. 

Llnctus pectoralls. 
Brusttrank. 

Rp. Mucilag. Gummi arab. 70,0 
Sirup. Papavllris 30,0. 

lllassa peetoralls (Gall.). 
Pâte pectorale. 

Rp. 1. Specier. pectoral. Gall. fS. 233) 100,0 
2. Aquae destillat. ebull. 3000,0 
3. Gummi Senegal. loti 3000,0 
4. Sacchar. albi 2000,0 
5. Aquae Laurocerasi 100,0 
6. Extracti Opii 1 ,5. 

Man iibergiesst 1 mit 2, !Bst in der Seihfliissig
keit 3 unter Erwllrmen, fiigt 4 hinzu, und lasst, 
sobald gelost, ohne zu riihren 12 Stunden im sie
denden Wasserbade stehen. Hierauf entfernt man 
die Schaumschicht, riihrt sorgf!Utig 6, in 5 gelost, 
darunter, giesst in ge61te Blechformen aus und 
trorknet bei 40 ° C., indem man die geniigend 
erhllrtete Paste wendet. • Zuletzt wird sie mit 
Fliesspapier abgerieben. 100 g enthalten etwa 
0,02 g Opiumextrakt. 

Mixtura gnmmosa FULLER. 
Rp. Mucilag. Gummi arab. 30,0 

Sirupi Althaeae 20,0 
Aquae destillat. 50,0. 

lllucilago Gnmmi arabiei ad usum teehnicum. 

1. Fliissiger Leim, 

Rp. Mucilag. Gummi arab. ordinar. 980,0 
Aluminii sulfurici 20,0. 

l\Ian !Ost, lasst einige Wochen im Kiihlen stehen 
und giesst klar ab 

Il. Kontor-Gummi. Universal-Kleb
schleim. 

Rp. 1. Gummi arabiei 100,0 
2. Aquae destillat. frigid. 140,0 
3. Glycerini 10,0 
4. Acidi acetici dilut. (30 °/0) 20,0 
5. Aluminii sulfurici 6,0. 

Man !Ost und mischt in obiger Reihenfolge und 
fiillt nach dem Absetzen auf kleinere Gefăsse. 
Zum Kleben von Papier auf Pappe, Holz, Glas, 
Porcellan, Metan. 

III. Leim zum Aufkleben von Papier auf 
Blcch. 

Rp. :1\Iucilag. Gummi arab. 90,0 
Glycerini 10,0. 

Das Blech ist zuvor mittels Salmiakgeist zu reinigen. 

IV. Wasserfester Gummilack. 

Man vermischt C-Tummischleim mit Kalium .. 
bichromatlosung und setzt die damit iiberzogenen 
Gegenstande (Papierschilder, Glassachen etc.) dem 

Sonnenlichte aus. 

Pastllll Gummi arabiei. 

Pasti !lis. Trochisci gummosi s. pectora
les. Gummipastillen. Hustenpastillen. 

Rp. Gummi arabiei pulv. 400,0 
Sacchari albi ,, 595,0 
Elaeosacch. Aurant. fior. 5,0 
Sirupi simpl. q. s. 

Zu 1000 Pastillen. 

Potlo peetoralis (Gall.). 

Potion pectorale. 

Rp. Infusi Specierum pectoralium (Gal!.) 120,0 
Sirupi gummosi 30,0, 

Pulvls antieatarrhalls (Nat. form.). 

Catarrh Powder. Catarrh Snuff. 

Rp. Morphin. hydrochlor. 0,41 
Gummi arab. subt. pulv. 25,0 
Bismuth. subnitr. 75,0. 

Pulvls contra tussim STEIGER. 

Pulvis anticatarrhalicus. STEIGER's 
Hnstenpulver. 

Rp. Gummi arabiei pulv. 
Saccbari albi aa 20,0. 
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Pulvis diuretlcus (Gall.). 
Poudre di urt!tiqne. 

Rp. Kalii ni triei pulv. 
Radicis Althaeae " aa 10,0 
Radicis Liquiritiae " 20,0 
Gummi arabid 
Sacchari Lactis " aa 60,0. 

10,0 hiervon auf 1 1 Wasser als SehUttelmixtur. 

Pulvis gummosus. 
Speeies Diatragaean thae. Pul vis Aeaeiae 
comp. Gummipulver. Zusanimengesetz

tes Gummipulver. Poudre gommeuse. 
Compound powder of gummi. 

I. Germ. Nat, form. 

Rp. Gummi arabiei subt. pulv. 3,0 
Radie. Liquirit. ,, 2,0 
Sacchari albi 1,0. 

IL Helv, 

Rp. Gummi arabiei pulv. 
Tragacanth. ăă 2,0 
Sacchari albi 6,0. 

III. Austr. 
Rp. Amyli Tritiei pulv. 

Radie. Liquirit .. , aa 50,0 
G-ummi arabiei " 
Saeehari albi aă 100,0. 

Pulvis gummosus nlkalinus. 
Sapo vegetabilis. 

Rp. Kalii carbomci pur. 1,0 
Gummi arabiei pulv. 9,0. 

Bei Darmverstopfung zu 2,0-3,0. 

Pulvis incrassans FuLLER. 

Rp. Gummi ambici pulv. 
RadJC. Althaeae " 
R.adic. Liquirit. ., 
Resinae Draconis " ăă. 

Sirupus pecto•·alls (Nat. form.). 
Pectoral Syrup J ACKSON's Pectoral 

or Cough (Syrup). 
Rp. Morphin. hydrochlor. 0,55 g 

Olei Sassafras 0,5 ccm 
Sirupi Acaciae (U-St.) q. s. ad 1000 cem. 

Sirupus pectoralls. 
Hustensaft. (Wiener Handverkauf.) 

Rp. ~Iucilag. Gummi arab. 
Sirupi Senegae 

" Kermesini ăă 20,0 
" Aurant. flor. 60,0 

Aquae Amygdal. amar. <.!il. 5,0. 

Tabellae cum Gummi (Gall.). 
Tablettes de gomme. 

Rp. Gummi arabiei pulv. 100,0 
Sacchari albi 900,0 
Aquae Auran t. fior. 75,0. 

:\fan form t l. a. Tab!Ptten von 1 g. 

Colle blanche, Pariser Leim, ist ein dicker Gummischleim. . . 
Diamantine, GurGNOT's. Eine Mischung aus 5-8 Th. arab. Gumm•, 3 Th. Dextrm, 

2 Th. Tragacanth, 3 Th. Gelatine, q. s. Farbstoff wird gelost, eingetrocknet und g.epulvert. 
Emser Katarrbpastillen. Bestehen aus 66 Th. Zucker, 33 Th. arab. Gumm1, 0,6 Th. 

Emser Quellsalz, 0,4 Th. island. Moos. (Pharm. Zeitg. 1885.) 
Epidermin ist eine Salbengrundlage aus Gummi, W achs, W asser un~ Glycerin. 
Pâte nutritive, Pastillen fiir Sanger, Redner, bestehen aus Gumm1, Zucker und 

feinem Leim. 
Pectorin, Dr. KENT's, gegen Verschleimung. Ein Pulver aus Kakao, Gummi und 

Zucker. 
Tegmin, H:mtdeckmittel bei Impfpocken, ist eine Emulsion aus W achs, Gummi

pulver und W asser (1 : 2 : 3) mit 5 Procent Zinkoxyd und wenig Lan o lin. (RIEDEL's 
Mentor.) 

Gutta Percha. 
Gutta Percba (Germ. Gall.). Guttapercha. Guttapertscha. Gummi gettania. 

Gutta Tuban. 
Guttapercha ist der coagulirte und weiter verarbeitete Milchsaft von Baumen einer 

Anzahl Arten aus der Familie der Sapotaceae. Es kommen als solche hauptsăchlich in 
Betracht: Palaquium Gutta (Hook.) Burck, frliher in Uferwăldern auf Singapore 
heimisch, jetzt vollig ausgerottet und nur noch in Kulturen vorhanden, Palaquium 
oblongifolium Burck, heimisch aut Malakka, Riouw, Sumatra und Borneo, Palaquium 
borneense Burck auf Borneo, Palaquium Treubii Burck auf Banka. Die beiden 
letztgenannten Arten sind vielleicht auch schon ausgerottet. Die beste Droge liefert 
P. oblongifolium. Payena Leerii Benth. et Hook., auf JUalakka, Sumatra, Borneo, Banka 
und Amboina liefert ferner vorziigliches, hellfarbiges Guttapercha, das aber leichter faserig 
wird, als das von Palaquium-Arten. Payena macrophylla (Hassk.) Benth. et Hook. 
liefert Gutta von minderem Werthe. Mimusops Elengi L., heimisch im westlichen Vorder
indien und Ceylon, vielfach kultivirt. (Mimusops Balata Gărtn. in Surinam liefert haupt
sachlich die verwandte Ballata). Ausserdem liefern zahlreiche andere Pflanzen Guttapercha 
oder diesem ăhnliche Stoffc, doch ist hier die Gewinnung liber das Stadium des Experiments 
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nicht hinaus gekommen. Die Guttapercha ist in Form eines Milchsaftes in zahlreichen Milch
saftschlauchcn der Rinde und des Markes enthalten. Zur Gewinnung derselben macht man 
Einschnitte in den Stamm, oder falit den Baum und macht dann Einschnitte. Der heraustretende 
Milchsaft erstarrt entweder schon am Baum, oder wird bei geringeren Sorten in Kokos
schalen aufgefangen und durch Kochen allein oder mit Wasser coagulirt. Neuerdings ge
winnt man auch Guttapercha durch Extrahiren der Blatter mit Toluol etc., sie hat dann 
eine von Ohlorophyll herriihrende griinliche Farbe, die aber bei weiterer Verarbeitung 
leicht zu beseitigen ist. So gewonnene Guttapercha ist aher fiir manche Zwecke, so zu 
Isolatoren, nicht geeignet. Der Ertrag von einem Baum ist nach der Art der P:flanze, der 
Art des Anzapfens und der Jahreszeit ein sehr wechselnder, z. B. von 330 g bis 6 Kilo, 
durchschnittlich hOchstens 11 / ~ Kilo. 

Beschreibttng. Rohe Guttapercha hat eine faserige, blătterige, zuweilen fast 
holzartige Struktur, lăsst sich leicht schneiden, ist biegsam, aber kaum elastisch. Spec. 
Gew. 0,96-0,99. Da sie haufig verunreinigt zu sein p:flegt, so erweicht man sie in warmem 
Wasser, walzt sie zu Băndern aus, wobei sie von Steinen etc. befreit wird, nud legt 
mehrere solcher Bander zusammen, die man zu Spahnen zerschneidet. Diese werden von 
neuem erweicht, in feine Stiicke gerissen und zu Klumpen vereinigt. - Sie ist nun ausser
ordentlich plastisch, sinkt in Wasser unter, lasst sich bei 45-60° O zu Rohren, Platten etc. 
ausziehen. Sie wird bei 100° O weieh. Loslich in der Kălte in Ohloroform und Schwefel
kohlenstoff, in der Warme in Petrolather, Benzol und Terpentinol, in Aether und Alkohol 
unvollkommen loslich, in \Vasser und fetten Oelen unloslich. Mit der Zeit wird sie durch 
Sauerstoffaufnahme briichig, eine Mischung von 9 Th. Guttapercha und 1 Th. Kampfer 
soll diesen Uebelstand nicht besitzen. 

Bestandtheile. Die Hauptmasse ist ein Gutta genannter Kohlenwasserstoff 
(010 H16)n. Man erhălt ihn zu 75-82 Proc., indem man eine mit Thierkohle entfărbte 

Ohloroformlosung mit Alkohol făllt. Ferner Oxydationsprodukte desselben: 4-6 Proc. 
Fluavil 020 H32 0, in kaltem und siedendem Alkohol loslich, und 14-16 Proc. Alban 
C40H64 02, nur in siedendem Alkohol loslich. Ausserdem enthălt sie einen der Gutta 
nahestehenden Korper G u t ta n. 

Verfiilschungen und Sttrrogate. Guttapercha wird des hohen Preises wegen 
hăufig verfălscht, alle solche Verfălschungen verăndern die eben arigefiihrten physikalischen 
Eigenschaften. Als Surrogat wird eine bei 120° O hergestellte Mischung aus 1 Th. Theer, 
10 Th. Paraffin und 2 Th. Kautschuk genannt. Auch Mischungen aus Wachs und Harz 
werden als Ersatz angefiihrt. 

Pharrnaceutische V erwendung findet sie als 
1) Gutta Percha depurata (Ergănzb.). Gutta Pereha alba. Gereinigte 

Guttapercha. Zahnkitt. Gutta-Percha purifiee (Gall. Suppl.). 
Darstellung. 1 Th. rohe Guttapercha erweieht man in warmem Wasser, zerzupft sie 

in kleine Flocken, Hist in 6 Th. Schwefelkohlenstoff und filtrirt nach zweităgigem Absetzen
lassen durch Glaswolle in eine Flasche, welche 6 Th. 90proc. W eingeist enthii1t. Die gut 
durchgeschiittelte Mischung stellt man bei Seite, bis sich zwei Schichten gebildet ha ben, 
hebert die o bere, weingeistige HarzHisung ab, schiittelt die un tere nochmals mit 5 Th. 
Weingeist, trennt wiederum durch Abhebern, bringt dann die Guttapercha-Schwefelkohlen
stofflosung nebst 2-3 Th. destill. Wasser in den zinnernen Einsatz einer Destillirblase und 
destillirt bei hOchstens 50° C. unter sorgfaltiger Kiihlung (man lasst das Ab:flussrohr unter 
Wasser miinden!) den Schwefelkohlenstoff ab. Die zuriickbleibende Gutta knetet man mit 
heissem W asser und formt sie in 3-5 rom dicke Stăngelchen. Ausbeute 60-80 Proe. 

W egen der leichten Entziindlichkeit des Losungsmittels ist diese Arbeit hOchst 
feuergeîahrlich; man nehme sie unter Ausschluss offener Feuerungen vor und halte bren
nende Lichter, Cigarren u. dgl. vom Arbeitsraume fern (s. S. 633). 

Gefahrlos, wenn auch kostspieliger, ist die Reinigung mittels Chloroform; man 
braucht davon 15-16 Th. auf 1 Th. Guttapercha, verfăhrt im Uebrigen, wie vorhin an
gegeben. Eine helle Gutta erhălt man aber nur, wenn man die Chloroformlosung mittels 
W eingeist ausîallt. Aus der Fliissigkeit scheidet man durch W asser das Chloroform aus. 

Auch durch Digeriren mit der 20-22fachen Menge Steinkohlenbenzin und Fallen 
mittels 90 proc. W eingeist lasst sich die rohe Guttapercha reinigen. 
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.Attfbewallrung. .tJ.nwendung. Vor Licht geschiitzt an einem kiihlen Ort 
unter W asser, dem man zweckmassig einige Tropfen Chloroform zusetzt, oder auch in einer 
Mischung aus 10 Th. Wasser, 3 Th. Glycerin, 2 Th. Weingeist. Zum Gebrauch erweicht 
man ein Stiickchen in heissem W asser und driickt es dann in die vorher gereinigte, mittels 
Baumwolle getrocknete Zahnhohlung. 

2) Als Grundlage fiir Guttapercha-Pftastermulle, Perchemplastra. Es sind 
Mullgewebe, die mit einer diinnen Guttaparchaschicht iiberzogen, daher fiir Wasser un
durchlassig sind, ihre Vorziige bestehen darin, dass sie die Baut nicht reizen, sich allen 
Korpertheilen leicht anschmiegen und eine grosse Genauigkeit in der Vertheilung des wirk
samen Bestandtheils ermoglichen. Die in der Warme erweichende Grundmasse nimmt 
von trockenen Arzneistoffen bis zu 70 Proc. auf. Die Pflastermulle werden in vor
ziiglicher Beschaffenheit und grosser Auswahl besonders von P. BEIERSDORF & Co. in 
Hamburg-Eimsbiittel in den Handel gebracht. Sie sind iibrigens von begrenzter Halt
barkeit. 

Auch fiir andere Formen, wie Stăbchen, Blăttchen, Kiigelchen eignet sich eine Gutta-
percha, welche Arzneikorper aufgenommen hat. · 

3) Als Percha lamellata (Germ.). Gutta Percha foliacea s. chartacea. 
Charta Gutta Percha.- Guttaperchapapier, -Blatt. - Gutta Percha lamel
leuse. Papier de guttapercha. Guttapercha tissu.- Lamellated guttapercha. 
Lamellar percha. - Wird aus der rohen, durch Kneten etc. gereinigten Handelswaare 
auf W alzwerken hergestellt und kommt gewohnlich in langen Streifen von 45 und 90 cm 
Breite und 3 verschiedenen Stărken, auf Holzstăbe gerollt, in den Handel. Gutes Gutta
perchapapier soll bei Korperwărme nicht kleben. Es dient dazu, bei feuchten Umschlăgen 
die Verdunstung zu verhindern, ferner in gleichen Făllen wie Gichtpapier (in Frankreich 
als Tissu electro- magnetique). Guttaperchapapier bietet einen billigen Ersatz fiir die 
theueren Kautschukstopfen zum Verschluss von Laugengefassen; ein mit demselben um
hiillter Korkstopfen erfiillt den nămlichen Zweck, wie jene. Ferner empfiehlt es sich, bei 
allen selten gebrauchten Reagentien, Laugen, Salzlosungen, Tinkturen einen Streifen Gummi
papier zwischen Stopsel und Hals der Standgefăsse zu legen; bei Beobachtung dieser 
Massregel erzielt man einen dichteren Verschluss und wird nie fest verkittete Glasstopsel 
vorfinden. - Zum Befestigen von Papier~childern auf Blechgefl.ssen in Kellerrăumen legt 
man eine Scheibe Guttaperchapapier zwischen Schild und Gefăss und erhitzt letzteres durch 
eine Flamme von innen, oder durch heisses Wasser; derart angeklebte Schilder sind nur 
mit Gewalt zu entfernen. (Auch bei Porcellan- und Glasgefăssen ist das Verfahren an
wendbar.) 

Man bewahrt Guttaperchapapier kiihl, aufgerollt in Blechbiichsen, doch nicht zu 
lange auf, da es mit der Zeit briichig wird. (Solche durchs Alter unbrauchbar gewordene 
Vorrathe sind immer noch fiir Hufkitt, zu Kitt fiir Gummireifen, Leder und dergleichen 
verwendbar.) . 

Traumaticinum (Ergănzb.). Gutta-percha Chloroformio soluta. Solutia 
Guttaperchae. Liquor Guttae Perchae. (In England friiher: Chloropercha). 
Traumaticin. Guttaperchalosung. So.lute chloroformique de gutta-percha 
(Gall. Suppl.). Ergănzb.: 1 Th. Guttaperchapapier lost man in 8 Th. Chloroform und filtrirt 
nach lăngerem Absetzen. Klare Fliissigkeit. - Gall.: 1 Th. gereinigte Guttapercha, 
9 Th. Chloroform. - Diet.: 4 Th. gereinigte Guttapercha, 16 Th. Chloroform, 1 Th. ent
wăssertes N atriumsulfat. Man lost unter Schiitteln und giesst klar ab. Soll die Losung 
hellfarbig sein, so nimmt man weisse Guttapercha. - Nat. form.: 15 g Guttapercha in 
Scheibchen liist rnan in 75 ccm Chloroform, fiigt eine Mischung von 17 g gepulvertem 
Bleiweiss und 25 ccm Chloroform hinzu - sonst wie vorige. - Man kann diese Losung 
auch aus roher Guttapercha bereiten. Vergl. dariiber oben unter No. 1. - Bei Frost-, 
Brand-, Schnittwunden wie Kollodium, entweder rein, oder mit arzneilichen Zusătzen. 
Die Klebkraft lăsst sich durch Zusatz von Kautschuk erhiihen. 

Aquariumkitt. 120 Th. Guttapercha, 240 Th. Schwarzes Pech, 8 Th. Schellack 
schmilzt man zusammen und rollt in Stangen aus. 

Fliissiges Pergament heisst eine âtherische Losung von Guttapercha, die zum 
Ueberziehen von Bildern und Karten, zum Fixiren von Kreidezeichnungen u. dgl. dient 
und mittels Zerstăubers aufgetragen wird. 

Gewebe, elektro-magnetisches, ist ein mit Guttapercha iiberzogenes Baumwollen
gewebe. Es wird durch Guttaperchapapier vollstăndig crsetzt. 

Gewebe, gas- und wasserdicbtes, von HEINR. HmzEL. Zwischen zwei Stiicke 
eines dichten Stoffes legt man Guttaperchapapier und lăsst das Ganze durch heisse Walzen 
gehen. Zuletzt giebt man einen Ueberzug von Kopallack. 

Guttapercha cum corporibus medicamentosis (MANNOURY & RoBIQUET). 2 Th. 
Guttapercha schmilzt man auf dem W asserbade und mischt 1 Th. des vorgeschriebenen 
Arzneimittels hinzu. 
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Guttapercha incarnata. Fleischfarbig erhălt man die gereinigte Guttapercha durch 
Zusatz von 0,1 Proc. Karmin. Sie wird von Zahnărzten gebraucht. 

Kitt fiir helle Lederschuhe. 45 Th. Guttapercha, 30 Th. Terpentinol, 300 Th. 
Schwefelkohlenstoff. 

Kitt fiir Lederriemen, fur Leder auf Holz oder Metall. 20 Th. Guttapercha 
lost man in 10 Th. Terpentinol und 50 Th. Schwefelkohlenstoff, und fugt 20 Th. gepulv. 
syrischen Asphalt hinzu. Das Leder wird an der zu kittendcn Stelle zuvor mit CS2 ab
gerieben. 

Kitt fiir Pferdehufe. Hufkitt. 3 Th. gerein. Ammoniakgummi, 1 Th. Terpentin 
schmilzt man im W asserbade und verarbeitet mit 6 Th. Guttapercha. Zum Gebrauche 
wird die Masse in heissem W asser erweicht, ntithigenfalls mit Kienruss gefarbt. Der aus
zufullende Hufspalt ist grundlich zu reinigen. (Diet.) 

Velvril, ein Guttapercha- und Kautschukcrsatz, wird aus Nitrocellulose und ~itro
ricinoleum dargestellt. 

Volkanit ist eine dem Ebonit (S. 680) ăhnliche Zusammensetzung. 

Bacilli caustic!. 
Rp. Guttaperchae depur. 

Zinci chlorati aa. 
Man schmilzt im Wasserbade und presst die weiche 

:Masse in GlasrOhren oder rollt sie unter Bestrcucn 
mit Stllrkemehl in Stăbchen aus. 

Bacilli medicamentosi Boun,HO". 
Rp. 1. Guttaperchae 

2. Corporis medicamentosi ăă. 
Man schmilzt 1 im Wasserbade, mischt 2 hinzu 

und form t in S tăbchen. 

Caementum odontalgicum
Schmerzstillender Zahnkitt. 

I. 
Rp 1. Acidi tannici 

2. Cateehu pulv. 
3. Olei Caryophyllor. 
4. Opii pulverati 

aa 9,o 
1,0 

5. Caryophyll. pulv. aa 3,0 
6. Guttaperchae 75,0. 

Man erweicht 6 im 'Vasserl>ade und verarbeitet 
mit dcr Mischung vo11 1-5 zu Stăbchcn. 

II. Nach DIETERicu. 

Rp 1. Salol. 
2. Terebinth. laricin. aa 10,0 
3. Guttaperchae 80,0. 

3 wird iu warmem Wasser erweicht und mit 1 und 
2 durchgeknetet. 

Laeca eonservatrix Heller. 
HELLER's Leichenlack. 

Rp. Guttaperchae concis. 100,0 
Carbonei suJfurati 800,0. 

Lar.ca Guttaperchae ad documenta et literas. 
Do k um en ten- Lac k. 

Rp. Guttape1 chae conc. et siccat. 10,0 
Olei Lithanthracis rcchf. levior. 
Bcnzoli Lithanthrac. 
Carhonei sulfurati 

ăă. 50,0 
40.0 

Olei Eucalypti citriodor. 20,0. 
Man l6st, lăsst absetzen, filtrirt und verdii11nt 

nothige11falls mit Bcnzol. Dient zum Ueberziehen 
von Schriftstlicken, die gegen Feuchtigkeit, gegcn 
saure oder alk,alhlche Dămpfe geschlitzt werden 
solle11. Die betreffcnden Gegensk'tnde sind vor
her zu trocknen. 

Lutum ad corium. 
Lederki tt. 

I. 
Rp. Guttaperchae 

Olei Tcrebinth, 
Carbonei sulfurati 

15,0 
10,0 

100,0. 

II. 
Rp. Guttaperchae 20,0 

Olei Tcrebinth. 10,0 
Carbonei sulfurati 50,0 
Asphalti syriaci 20,0. 

Zum Kitten vo11 Leder, von Leder auf Holz oder 
IIIetall. Die zu kittende Stelle wird vorher mit 
Benzin gereinigt. 

''et. Lutum ati ungulam DEFAYS. 

Cornu artificiale. DEFAY's Hufkitt. 
Rp. Guttaperchae 100,0 

Ammoniaci dep. 50,0. 
Im 'Vasserbade zusammenzuschmelzen. 

Massa elastica DuERR. 

DUERR's Guttaperchamasse. 
Rp. Guttaperchae crudae 100,0 

Resinae Fini 30,0 
Adipis suilli 40,0. 

:.\lan schmilzt, sejht durch und walzt in Platt~n 
von 1,5-2,5 mm Dicke aus. 

Solutio Guttaperchae AKTON, 

Rp. Guttapercbae depurat. 10,0 
Cautschuk 1,5 
Benzi11i Lithanthrac. 150,0. 

Zum Schutze dcr Haut bei Sektionen etc. 

Ungueutum ad corium. 
Wasserdichte Lederschmiere. 

Rp. 1. Olei Rapae crudi 1000,0 
2. Guttaperchae concis. 250,0 
3. Cerae fla vae 
4. Paraffini aa 500,0 
5. Adipis suilli 3000,0 
6. Terebinth. laricin. 1000,0 
7. Eboris usti subt. pulv. 5-8000,0. 

wird znm Sieden erhitzt, 2 gelOst, dann 3-6. 
und zuletzt 7 zugefiigt. 

Vernix Guttaperchae ad corium. 
Lederfirniss. 

Rp. 1. Guttaperchae siccat. 100,0 
2. Olei Lini 800,0 
3. Olei Lithanthrac. rect. levior. 
4. Vernicis Copal aa 100,0. 

Unter Erhitzen wird 1 in 2 ge!Ost, 3 und 4 und 
ein beliebiger Farbstoff (Russ, Ocker, Umbra, 
Zinnober,Ultramarin) mi tOei angeriebenzugesetzt. 

Vernix ad texta gossypina et llntea. 
'Vasserdicht machender Firniss fiir 

Gewebe. 
Rp. Guttaperchae p. 1 

Vernicis Lini p. 9-11. 
:\fan Wst unter Erwărmen und seiht durch. 
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Gutti. 
t Gntti (Germ. Helv.). Cambogia (Brit. U-St.). Gummi Gnttae. Gnmmi 

resina Gnttae. Gnmmi de Goa. Gntta gamba. Scammoninm orientale. - Gummi· 
gntt. - Gomme-gntte (Gall.). - Gamboge ist das Gummiharz der in die Familie der 
Gnttiferae - Clusioideae - Garcinieae gehOrigen Garcinia Hanburyi Hook. f. 
(syn.: G. Morella var.: pedicellata Hanbury), heimisch in Cambodscha, dann in 
zweiter Linie G. Morella Desr. auf Ceylon, G. Roxburghii Engl. in Canara, G. Wightii 
T. Anders im siidlichen Vorderindien, G. heterandra Wall., G. Gaudichaudii Planch. 
et Triana in Cochinchina, endlich liefert G. pictoria (Roxb.) Engl. nur wenig brauch
bares Gummigutt. ~s ist. in Form einer · Emulsion in schizogenen Sekretbehaltern 
der Rinde, des Markes und auch der Blatter und Friichte enthalten. Man gewinnt es, 
indem man Einschnitte in die Rinde macht und das ausfl.iessende Gutti in Bambusriihren 
auff'ăngt, oder indem man grossere Stii.cke der ausseren Rindentheile ablost und jeden 
Morgen das ausgetretene Sekret abkratzt. Eine geringe Sorte wird durch Auskochen der 
Blătter und der Schale der unreifen Frucht erhalten. - Das getrocknete und aus den 
Bambusrohren herausgestossene kommt als Rohrengutti, eines in Klumpen als Schollen
gutti, Cake-Gambogi in den Handel, es ist auch ein Gutti in Iacrimis vor
gekommen. 

Beschreibung. Cylindrische oder unregelmăssige, griinlich-gelbe, zerreibliche Stiicke, 
im Bruch breitmuschelig, glatt und wachsglanzend, an den Kanten etwas durchscheinend, 
zerrieben dunkelcitronengelb, geruchlos, anfangs geschmacklos, hinterher stisslich und im 
Munde brennend. Mit Wasser (1: 2) angerieben, entsteht eine gelbe Emulsion, in der sich 
unter dem Mikroskop Harztropfchen erkennen lassen. Die Emulsion wird durch Ammoniak 
klar feurigroth, dann braun. Wird das Ammoniak neutralisirt, so entfarbt sich die Losung 
und es fallen gelbe Flocken aus. In W eingeist bis zu 80 Proc., in Aether zu einem ge
ringeren Theile loslich. Jodzahl nach E. DIETERICH 94,23-108,72. Nach KREMEL: Saure
zahl 100, Esterzahl 56,7, Verseifungszahl 156,7. 

Bestandtlleile. 72 Proc. Gambogiasaure C20H24 0 4• Dieselbe bildet eine fast 
undurchsichtige, kirschrothe, geruch- und geschmacklose, sauer reagirende Masse, die sich 
bei 260° C, ohne zu schmelzen, zersetzt. Unliislich in Wasser, IOslich in Weingeist und 
Aether. Ferner enthalt die Droge 25 Proc. Gummi, 5 Proc. Wasser und weniger als 
1 Proc. Asche. 

Priifung. Gutti kommt mit Reismehl, Sand und gepulverter Baumrinde 
verfălscht vor, welche Verfalschungen man erkennt, wenn man die Droge mit Wasser an
reibt, absetzen Iasst und den Bodensatz auswascht. Das Genauere ist dann mit dem 
Mikroskop festzustellen. 

Die ammoniakalische Losung mit etwas Silbernitrat versetzt und aufgekocht, erleidet 
keine Reduktion, andernfalls liegt wahrscheinlich Verfalscbung mit Dextrin vor, die beim 
.Schollengutti beobacbtet ist. 

Zum Nachweis des Gutti in Gemischen, z. B. in Geheimmitteln, empfiehlt HrnscH
SOHN, wenn eine Fliissigkeit vorliegt, dieselbe mit Glaspulver einzutrocknen, zu zerreiben 
und mit Petrolather zu bebandeln. Ist der Auszug farblos, so wird die Extraktion nach 
-dem Zusatz von HOl bis zur sauren Reaktion wiederholt, da bei Gegenwart von Seife 
(z. B. in Pillen) Gntti sonst nicht aufgenommen wird. 

Ist anch jetzt der Auszug farblos, so fehlt Gutti. Andernfalls wird der Auszug mit 
Wasser und einigen Tropfen Ammoniak versetzt und gescbiittelt, die wasserige Schicht 
erscheint dann gelbgefărbt und der Petrolather farblos . 

..4.ufbewahrung. ..4.bgabe. Gutti gehOrt zu den vor sic h ti g aufzubewahrenden 
Mitteln. Man biHt es in Stiicken, einen kleinen Vorrath fein gepulvert fiir Recepturzwecke 
vorrăthig und giebt es im Handverkauf nur als Malerfarbe an znverlăssige Personen in 
kleinen Mengen und gegen Giftschein ab. 
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Anwendung. Als starkes Abfiihrmittel zu 0,1 bis 0,3 g mehrmals tăglich in 
Pillen oder Emulsion, als harntreibendes Mittel in kleineren Gaben meist mit Scilla oder 
Alkalien. Starke Dosen kunnen den Tod herbeifiihren. - Als Bandwurmmittel ist es ver
altet. In der Technik zu Lacken und Goldlacken. 

Griisste Einzelgabe Germ. 0,5 g Helv. 0,2 g 
" Tagesgabe 1,0" " 1,0 " 

Bei Thieren wirken todtlich: 5-10 g bei Schafen, 20-30 g bei Pferden, 50-80 g bei 
Rindern. 

CitrlnamentUin. 
Gelbe Tinte. 

Rp. Gutti 5,0 
Aluminis 1,0 

1\lan IOst unter Erwiirmen 1-3 in 4, seiht durch, 
dampft zur Pillenrnasse cin und rnacht daraus 
Pillen von 0,2 g. Ehenso zusarnmengesetzt sind 
die Pilulae hydragogae LEMORT. 

Gummi arabiei 4,0 
Acidi acetici diluti (30 proc.) 4,0 
Olei Caryophyllor. gtts. V 
Aquae destillatae 86,0. 

'\Yird z\veckmăssiger durch eine wăsserige LOsung 
von Anilin-Orangc (Chrysoidin) (1,5 : 100,0 nebst 
3,0 Zucker) ersetzt. 

Liquor Gutti alkalinus. 

Pilulae laxantes. 
(Nouv. Remedes). 

Rp. Gutti 
Podophyllini aa 0,3 
Extract. Hyoscyami 0,9 
Sapon. amygdal. q. s. 

Zu 30 Pillen. Abends eine Pille. 

Sapo Gntti. Elixir Gambogiae alkalinum. Solutio 
Gummi Guttae alkalina. Rp. Gutti subt. pulv. 3,3 

6,6 Rp. Gutti pulverat. 1,0 Saponis medicati 
Liquor. Kalii carbonici 6,0 Spiritus guttas aliquot. 
Aquae destillat. 3,0. J\Ian dampft im Wasserhade zur Trockne. 

zu 20-30-40 Tropfen mehrmals tăglich. Vernisium aureum. 
Pilula Cambogiae composita (Brit.). Lack fiir vergoldete Gegenstănde. 

Compound Pili of Gamboge. Rp, Gutti 30,0 
Rp. Gutti pulver. Extract. Iign. Santal. spir. 3,0 

Aloes Barbadensis Laccae in tabulis alb. 200,0 
Pulv. Cinnamom. comp. ăă 25,0 Sandarac 50,0 
Saponis duri pulv. 50,0 Terebinth. laricin. 25,0 
Sirupi Glucosi 25,0. Alkohol (95 °10) 800,0. 

Man stosst zur Pillenmasse. Gabe: 0,25-0,5 g. Viridamentum. 

Pilulae D. Bontlus (Gall.). Griine Tinte. 
Pilules d~ BONTIUS. Rp. Gutti pulverati 1,0 

Rp. 1. Aloes gr. pulv. Coeruleamenti 10,0-20,0. 
2. Gutti gr. pulv. Diese Mischung ersetzt man besser durch eine 
3. Ammoniaci pulv. ăă 1,0 wasserige J,osung von Methylgriin, 1,0 : 100,0, 
4. Aceti 6,0. dazu 2,0 Zucker. 

ATER's Pills. Ueberzuckerte Pillen aus A.loe, Gutti, Koloquinthen und Pfeffer. 
BllANDRETH's Pillen, aus Amerika, bestehen aus Gutti, Podophyllin, Safran, Nelken, 

Gelbwurzel, Minzenăl und Kermessaft. 
Carignano-Pulver, von PYAT und DEYEUX, angeblich nach einer Vorschrift der 

Prinzessin 0ARIGNANO, besteht aus: 25,0 Gutti, 37,5 Bernstein, je 12,5 rother Koralle unu 
Siegelerde, je 1,2 Zinnober, Mineralkermes und Beinschwarz. Es sind abgetheilte Pulver 
zu 0,1 g. 

Gesundheitspillen von FRANK in Paris sind versilberte Pillen aus 1 Th. Gutti und 
4 Th. Aloe. 

Horses purging balls, Englische Pferdepillen, sind 30 g schwere Pillen aus 
500 Th. Aloe, 50 Th. Gutti, 120 Th. Seife, 15 Th. Anisăl, 10 Th. Glycerin, 5 Th. Anispulver. 

Kaiserpillen, KETSSER'sche Pillen. Wasserpillen, Konigseer; Pilulae im
periales. Je 10,0 Gutti, Jalapenharz, Scammonium, Aloe, 2,0 Koloquinthenextrakt, 5,0 
Seife, 1~,5 Enzianwurzel zu 500 Pillen gemacht. Die Bestandtheile wechseln; bisweilen ist 
Kalomel, selbst Orotoniil darunter. Mit diesen stimmen die 

~lagen· und Hallenpillen ziemlich iiberein. 
KNIGHT'sche Pillen, in A.merika gebrăuchlich, sind Pillen von 0,27 g und enthalten 

1 Th. Gutti, 3 Th. Scammonium, 6 Th. Aloe. 
Magentropfen, Dr. SPRANGER's. Ein schwach weingeistiger Auszug aus Aloe, Gutti 

und Rhabarber. 
Pillen von 0AuvrN in Paris. 30 Pillen aus 1,25 Gutti, je 2,0 Aloe und Jalape, 

0,6 Rhabarber. 
Reinigungspillen von Dr. LANG in Munchen. 48 Pillen aus 1,0 Gutti, 5,0 Schwefel

:guecksilber, 0,5 Eibisch- und Gummipulver. 
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Gymnema. 
Gattung der Asclepiadaceae- Cynanchoideae- Tylophoreae- Marsdeniinae. 

1. Gymnema silvestre (Willd.) R. Br. Heimisch von Westafrika durch das siid
liche Asien bis Australien. Die Pflanze ist ein holziger Schlingstrauch mit gegenstandigen, 
ganzrandigen, 4-9 cm langen und 21/ 2-41/ 2 cm breiten, elliptischen oder eirunden, spitzi
gen, am Grunde abgerundeten oder herzîormigen Blattern, die etwas lederartig und auf 
beiden Seiten kurzflaumig sind. Man verwendet die Blătter, selten die Wurzel. 

Bestandtheile der Blâtter. 6 Proc. Gymnemasăure C32 H05 012, ferner ·wein
săure, Zucker, ein Bitterstoff. Die Gymnemasăure ist in Alkohol und Wasser los
lich, in Aether, Chloroform und Schwefelkohlenstoff unloslich. Gymnema hirsutum Wall. 
und G. montanum Hook f. enthalten ebenfalls Gymnemasăure. 

Anwendung. Die Blătter haben, wenn_ man sie kant, die Eigenthiimlichkeit, die 
Geschmacksempfindung fiir nsiiss" aufzuheben fiir 1-2 Stnnden. Sie verdanken das der 
Gymnemasaure. - Der Grund dafiir liegt nicht in der Bildnng unloslicher Niederschlăge 
mit den siissschmeckenden Substanzen, sondern bernht auf einer temporăren Lahmung der 
siiss empfindenden Geschmacksfasern. Die Empfindung fiir bitter, salzig nnd sauer wird 
nicht aufgehoben, hlichstens die fiir "bitter" in minimaler Weise bei manchen Individuen 
abgeschwacht. 

Die Wurzel wird gegen Schlangengift angewendet. 

11. Gymnema latifolium Wall. In Niederlăndisch-Indien. Enthălt in den Blăttern 
Laurocerasin. 

Gynocardia. 
Gattung der Flaconrtiaceae - Pangi11ae - Hydnocarpeae. 
Einzige Art: Gynocardia odorata R. Br. Heimisch in Hinterindien. Ver

wendung finden die Samen: Semen Gynocardiae. Semen Chanlmugrae. 
Beschreibung. Dieselben sind 21/ 2-3 cm Iang und nngefahr halb so breit, un

regelmassig eiformig- kantig. Die diinne Samenschale umschliesst das olige Endosperm 
mit dem Embryo, dessen Kotyledonen blattformig, flach und herzformig sind. 

Bestandtheile. 51 Proc. fettes Oei, von dem man 25-30 Proc. durch Ans
pressen gewinnt. Bei gewohnlicher Temperatur ist das Oei salbenartig, von griingelber 
Farbe, charakteristischem Geruch und angenehmem Geschmack. Es enthălt 18 Proc. Gyno
cardiasăure. Die Saure ist leicht IOslich in Alkohol und Aether, sie schmilzt bei 29° C. 

Anwendung. Man verwendet die Samen, das Oei und die Săure (Dosis 1-3 g tăg
lich) in Indien gegen Lepra, angeblich mit grossem Erfolg. Die Pulpa der Frucht dient 
als Fischgift und nach dem Auskochen als Nahrungsmittel, die Rinde als Fiebermittel. 

Sapo Gynocardiae. 1000 g Chaulmugraol verseift man im Dampfbade mit einer 
I .. auge aus 175 g Aetznatron und 750 g destill. Wasser, lost den Seifenleim unter Erhitzen 
in 2500 g destill. W asser, setzt eine Losung von 300 g Kochsalz in 900 g W asser zu und 
lasst Erkalten. Die ausgeschiedene Seife wird gewaschen und getrocknet. (P. G. UNNA.) 

Pilulae Saponls Gynocardiae UNNA. llnguentum contra combustlones. 
Rp. Saponis Gynocardiae 30,0 Brandsalb.e. 

Aquae destillatae 20,0 Rp. Aristoli 5,0 
solve in bnlneo vaporis, adde Olei Gynocardiae 50,0 

Massae Sebi pro pilulis keratinatis 1) 20,0 Adipis Lanae 45,0. 
Terrae siliceae 10,0. 

M. f. massa, e qua form. pilul. keratinatae pond. 
0,45. Jede Pille enth!Ut 0,18 g Gynocardiaseife. 
Bei Lepra tăglich 10 Pillen. 

Ungoentom Gynocardlae. 
Rp. Olei Gynocardiae 

Unguent. Paraffini ăii. 

1) Sebi taurini 500, Cerae flavae 100, Liquatis et colatis adde Cumarini 0,5 in 
Spiritu 5,0 soluti (P. G. UNNA). 
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