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Croton Tiglium L.

Syn . T 'igliurn officinale Klotzsch. Croton Jamalgota Ham ilt. (nach Fluckiger).

Croton Parana Ham ilt. (nach Karsten).

Purgir-Kroton —  Graine de Tilly ou de Moluąues —  Croton.

F a m ilie : Euphorbiaccae (TJnterfamilie: Crotoneae); Gattung: Croton (L.) Muller Arg.

B eschreibung. Ein bis 6 Meter hoher, krummer Baum oder Strauch, welcher oh sclion 
vom Grunde aus schlanke, kalile Aeste treibt nnd mit einer diinnen, ascbgrauen Rinde bedeckt ist. Die 
stielrunden, griinlichgrauen Zweige sind mit kleinen Korkwarzen und halbkreisrunden Blattnarben aus- 
gestattet; die jungen Zweige zerstreut sternhaarig. Blatter zerstreut, abstehend, ziemlich lang gestielt, 
aus der Basis fingerformig 3— 5nervig, sternhaarig, spater kalii, 8— 16 Ctm. lang, 4— 7 Ctm. breit, 
eiformig, zugespitzt, am stumpfen bis abgerundeten Grunde beiderseits mit einer rundlichen Uriise besetzt, 
der Rand mehr oder weniger kerbig gesagt oder auch ganz, mit ungefahr 3 Mm. langen, pfriemen- 
formigen, abstehenden oder etwas zuriickgebogenen, bald abfallenden Nebenblattern. Bltlthentrauben 
gipfelstandig, vielbliithig, einfach oder am Grunde dann und wann mit einem Aestchen ausgestattet, 
im unteren Theile der Aelire die weiblichen Bliithen, im oberen die mannlichen, mit lanzett-pfriem- 
lichen, spitzen, kurzeń, hinfalligen Deckblattchen. Bluthenstiele, Deckblattchen, Kelche und Frucht- 
knoten mehr oder weniger dicht braunlichgelb - sternhaarig. BlUthenknospe kugelig. M annliche 
B liith e  grunlich, 6 Mm. im Durchmesser. Kelch tief Stheilig, flach glockenformig, mit eilfinglichen 
Abschnitten; letztere griin, weisshautig gerandet, an der Spitze dicht gewimpert, auf der Innenflache 
kalii, auf der Aussenflache zerstreut sternhaarig, in der Knospe klappig. Die lanzettliclien Kronbliitter 
zu 5, zuerst ausgebreitet, spater zuruckgerollt, grunlich, oberseits langhaarig, unterseits kalii. DieScheibe 
unterstandig, gewolbt, zottig, am Rande mit o dottergelben Drilsen besetzt, die mit den Kronblattern 
abwechseln. Staubgeftisse zu 15— 18 aus der Scheibe entspringend, in der Knospe eingebogen, spater 
gestreckt, mit blassgriinen, kahlen, fadenformigen Filamenten; Staubbeutel am Grunde angewachsen, 
langlich, 2 facherig, der Lange nach anfspringend, das die Facher trennende Connectiv auf dem Riicken 
kielformig. Pollen fast kugelig, warzig, weisslich. W eib lich e  B liithe mit glockigem, bis zur Mitte 
5 spaltigem Kelch, dessen Abschnitte eilanzettlich, spitz und zuriickgekrummt sind. Krone aus 5 plriem- 
lichen, an der Spitze kopfigen, mit den Kelchabschnitten wechselnden Driisen bestehend, die auch manch- 
mal ganz fehlen. Staubgefasse fehlend oder zu gestielten Driisen verkummert. Stempel oberstandig, 
mit rundlich-eiformigem, dicht sternhaarigem, 3facherigem, 3eiigem Fruchtknoten und 3 tief 2spaltigen, 
kahlen Griffeln; Narbe lang, fadenformig, zuruckgebogen. Eichen einzeln in jedem Fache, hangend. 
Fruchtkapsel rundlich-eiformig, 2 Ctm. lang, 17 Mm. dick, stumpf 31cantig, 3furcliig, 3knopfig, glatt, 
mit zerbrechlicher, rehbrauner, unebener Samenschale, die einsamigen Knopfchen beim Reifen sieli von 
der Mittelsaule trennend, 2klappig anfspringend. Same stumpf-eifórmig, etwas zusammengedruckt, bis 
12 Min. lang, bis 8 Mm. dick, die Bauchseite mit deutlichem Nabelstreifen und etwas verflacht, zwischen 
Bauch- und Riickenflache mit stumpf vortretendem Rande, die Ruckenflache oh noch mit stumpfeni 
Langskiele. Samenschale liart und zerbrechlich, heli rothlichbraun. Das mit dem Samen gleichformige
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von 0.03—0.1 beschranken sich die Wirkungen, von Brennen im Magen, Kollern im Leibe und Kolik- 
schmerzen abgesehen, auf 5— 10 fltissige Darmentleerungen, welche in vielen Fallen schon '/2 Stunde 
nnd noch friiher nach dem Einnebmen, fast immer aber vor Ablauf von 2 Stunden auftreten.“ Wegen 
seiner intensiven irritirenden Wirkung darf das Oel niemałs liingere Zeit genommen werden; die pur- 
girende Dosis betragt 1/6— 1 Tropfen, die hbchste Einzelgabe 0.05, die liochste Tagesgabe 0.1. „ Aeusser- 
licli kann es zur Hervorrufung yon Hautentziindungen in allen Fallen dienen, wo man Brechweinstein 
anwendet, vor dem es den Vorzug, tiefgehende Ułcerationen nicht zu erzeugen, besitzt; besonders haufig 
wird es zur Einreibung in den Hals (bei chroniscber Laryngitis) und hinter die Ohren (bei Ophthalmie 
und Zahnschmerzen) gebraucht.“ Auch zu Klystiren wird Oleum Crotonis zu 1— 2 Tropfen in Emulsion 
verwendet. (Husemann, Arzneimittell. 639.)

L itteratur, Abbildimg und Besclireibung: Nees v. Esenb., PI. med., Taf. 138; H ayne, 
Arzneigew. XIV, Taf. 3; B erg und Schm idt, Offiz. Gew., Taf X V II0; B entley  and Trim en, Med. 
pl., Taf. 239; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 750; K arsten , Deutsche Flora 592; W itts te in , 
Pharm. 450.

Drogen und Priiparatc. Semen Tiglii: Ph. ross. 360; Cod. med. 49; F ltick iger and Han- 
bury , Pharm. 565; Hist. d. Dróg. II, 308; B erg , Waarenk. 442.

Oleum Crotonis-. Ph. yerm . 196; Ph. austr. 97; Ph. hung. 327; Ph. ross. 292; Ph. helv. 98; 
Cod. med. 440; Ph. belg. 203; Ph. Neerl. 167; Brit. ph. 222; Ph. dan. 166; Ph. suec. 137; 
Ph. U. St. 244.

Linimentum Crotonis: Brit. ph. 173.
Bezuglich der Drogen und Priiparate sielie auch H ager, Ph. Prx. I, 957; III, 379.

T afelbesehreibung:

A bluhender Zweig in naturl. Grosse; 1 u. 2 miinnliehe Blutlie von vorn und hinten, vergrossert; 3 lAngs- 
schnitt dureh den Bliithenboden der miinnliehen Blfithe, desgl.; 4 Staubgefiisse, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 6 weibliche 
Bliithe, desgl.; 7 u. 8 1'ruchtlcnoten im Langa- und Querschnitt> d<^gl.; 9 Fruehtkapsel, naturl. Grosse; 10 aufspringende 
Kapsel, desgl.; 11 Same, desgl.; 12 derselbe im Liingsschnikt; yergrSssert; 13 Sternhaare, desgl.
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Ricinus communis L.
Wunderbaum, Christuspalme, Olnusspalme, Agnus Castus —  Ricin, Palmę de Christ,

Ricin ordinaire — Comon palma Christ.

F a m ilie : Euphorbiaceae; (U nterfam ilie: Acalypheae); G attung: Bicinus Tourn.

B esch reibu n g. Die mit abstehenden Aesten versehene weisse Pfahlwurzel treibt einen 10 
bis 13 Meter hohen, 30 bis 50 Ctm. dicken Stamm. In Siideuropa ist die Pflanze nur noch 2- bis 
3-jahrig, strauchartig, mit einer Hohe von 3 bis 5 Meter; in Mitteleuropa bios einjahrig, krautartig, 
bis 2 Meter hoch. Aeste und Zweige unbehaart, gestreift, griin, braunlich oder rothlich, bereift oder 
unbereift, durch die Narben der abfallenden Nebenbliitter geringelt. Blatter abwechselnd, '/a bis 
1 Meter im Durchmesser, sehr lang und excentrisch-schildformig gestielt, bis iiber die Mitte handformig 
5 - bis 11-lappig getheilt, liandnervig, unbehaart, glanzend, griin oder braunlich, unten blasser. Lappen 
ungleich gesagt-gezahnt, bis fast lappig-gezahnt. Der Blattstiel hohl, stielrund, ain Grnnde kaum 
rinnenformig, in Farbę und Ueberzug den Zweigen gleich, auf der Yorderseite am oberen Ende, oft 
auch unter der Mitte und am Grunde mit je 2 warzig heiwortretenden, schusselformigen Driisen. 
Nebenbliitter zu einer vorn offenen, den Stengel umfassenden, hautigen, breit-eiformigen, spitzen, ganz- 
randigen. vielnervigen, bald abfallenden Scheide verwachsen. Bltithenstand eine traubenformige Rispe 
bildend, zuerst endstiindig, spater durch Auswachsen der im obersten Blattwjnkel befindlichen Knospen 
blattgegenstiindig. Bliithen in Buscheln oder Knaueln, zahlreich, einhiinsig, die unteren miinnlich, die 
oberen weiblich, selten zwitterig, mit Deckblatt und 2 Yorbliittern, ohne Blumenkrone und Sclieibe. 
M annliche B liithen im Knospenzustande kugelig-eifórmig; Kelcb oder Perigon 5 theilig, mit 3eckig- 
eiformigen, in der Knospe klappigen Lappen. Staubgefasse aus dem etwas gewolbten Bliithenboden 
entspringend, sehr zahlreich (iiber 1500), Fiiden baumartig vielfach verzweigt. Staubbeutel einfacherig
2 knopfig-ltugelig, etwas seitlich zusammengedriickt, am Grunde angeheftet, paarweise zusammenstehend, 
gelblich. Pollen langlich, 3 furchig, 3porig, unter Wasser fast kugelig. W e ib lich e  Bliithen mit 
schmallanzettlichen, in der Knospe gleichfalls klappigen Kelch- oder Perigonlappen (in unserer Zeichnung 
gleich denen der mannlichen Bliithe). Frnchtknoten- rundlich-eiformig, glatt oder weichstachelig,
3 furchig, 3 facherig. Eichen einzeln in jedem Fache, eiformig langlich, der Mittelsaule unter der Spitze 
angeheftet, hiingend, gegenlaufig. Die 3 Grilfel am Grunde verwachsen, sehr kurz, mit 3 herabhangen- 
den oder ausgebreiteten, steifen, 2 theiligen, spitzen, ringsum diclit mit rothen Papillen besetzteu 
Narben. Fruchtkapsel eiformig oder ellipsoidisch-kugelig bis fast kugelig, 13 bis 24 Mm. lang, glatt 
oder mehr oder weniger weichstachelig, 3 samig. Samen 8 bis 17 Mm. lang, 4 bis 10 Mm. breit, oval, 
wenig platt gedriickt, auf der Riickenflachę oben in ein kurzes, schnabelartiges Spitzchen auslaufend 
und vor diesem nach der Bauchseite hin mit einer weissen, in trockenem Zustande grauen, warzen- 
formigen Samenschwiele, die nach dem Ablosen eine grubige Vertiefung zuriicklasst; dicht darunter 
befindet sich der wenig hervortretende Nabel, von dem aus auf der Bauch(kichę bis gegen das andero 
Ende die Nabellinie (Raphe) verlauft. Die aussere Samenschale ist liart, zerbrechlich, glatt, glanzend, 
grau, braun oder rothbraun gesprenkelt, innen schwarzbraun; innere Samenschale żart, weiss, ani Knospen- 
grunde (Chalaza) mit braunem Flecke. Embryo in der Mitte des weissen, olig-fleischigen Endosperm. 
mit 2 flachen, grossen, ovalen, am Grunde fast herzformigen Samenlappen, dereń starker Mittelneiw 
mit 4 bis 6 verzweigten Seitennerven ausgestattet ist. Wtirzelchen kurz, nach oben gewendet.

Kornmt in zahlreichen Yarietaten vor.
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A n atom isch es. Nach F lu ck ig e r  besteht die sehr dumie Samenoberhaut aus eigenthiim- 
lichen 5 eckigen oder 6 eckigen, locherigen Tafelzellen, dereń Wandę gruppenwei.se durch braun- 
lichen Farbstoff gefarbt sind, wodurch das bunte Ausseben des Samens hervorgebracht wird. Unter 
diesen tafelformigen Oberhautzellen befindet sieli, so lange der Same nocli nicht reif ist, eine Reihe 
fast ganz verdickter, farbloser Zellen, welche in radialer Stellung der Samenschale aufgelagert sind. 
Die eigentliche Samenschale, das Eiweiss und der Embryo zeigen dieselbe Bescbaffenheit wie bei 
Semen Tiglii, nur besitzt die innere Samenhaut stiirkere Spiralgefasse und den Geweben des Eiweiss 
und Embryo fehlen die Oxalatkrystalle. Die fast ąuadratisehen Zellen des Eiweiss enthalten ein fettes 
Del, gemengt mit wasseriger Fliissigkeit und eckigen oder rundlichen Kornern, die weder in Alkohol 
nocli Aether loslich sind und durch Jod braun gefarbt werden. Das kleinzellige, von Gefassbttndeln 
durchzogene Parenchym des Embryo enthalt ebenfalls fettes Oel.

V ork om m en . Wahrscheinłich im Oriente, vermnthlich in Indien einheimisch; tindet sieli 
auch wild in Nordostafrika (Bogoslandern, Senaar), ebenso in den mittelpersischen Gebirgen und im 
Kaukasus. Gedeiht jetzt in vielen Spielarten durch die ganzen Tropen und warmeren gemassigten 
Klimate, in guten Sommern noch in England und um Cliristiania in Norwegen.

N am e u n d  G esch ich tliches. Der Name Wunderbaum (mittelhochd. Agnus Christua, Bauscher, 
Turkischer Hanf, bei T abernaem ontanus Mollenkraut, Wunderbaum, Zeckenbanm, bei Gessner 
Wundelbaum) griindet sich auf die biblische Erzahlung, wonach die Pflanze zum Schutze des Propheten 
Jonas in Ninive in einer Nacht zum Baume aufgeschossen ist. Bicinus vom griechischen v.i/a, 
/U7UVOq, vielleicht aus dem hebraischen HDD (Kikar), rundlich, in Bezug auf die Form der Frucht. 
Das Insekt Bicinus (Holzbock) ist wegen seiner Aehnlichkeit mit dem Samen unserer Pflanze so be- 
nannt worden.

Die Kultur der Pflanze zum Zwecke der Oelgewinnung ist eine sehr alte. Nach H erod ot 
bauten schon die alten Aegypter die Pflanze, um ihr Beleuchtungsol und Salbe davon zu gewinnen. 
Der Kiirbis, welchen der Prophet Jonas zu seinem Schutz gegen die Sonne vor seinem Zelte bei 
Ninive pflanzte, der in einer Nacht zum Baume emporwuchs, jedoch, von einem Wurme angestochen, 
schnell wieder verdorrte, soli Iiicinus gewesen sein. T h eoph rast nannte die Pflanze zowcov, D io s - 
korides benutzte die Samen innerlich ais Abfuhrmittel und das Oel ausserlich, die Wurzel bei hysterischen 
Beschwerden. P lin ius bezeichnete sie mit Iiicinus. A lbertu s Magnus war mit der Pflanze bekannt 
und im 16. Jahrhundert wird sie allgemein ais Gartenpflanze unter dem Namen Iiicinus oder Kik 
gebaut. Sie kam hierauf in Vergessenheit und erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erhielt 
das aus Indien zu uns gelangende Oel wieder Ruf und Ansehen.

O ffizinell sind die Samen: Semen Bicini (Semen Catapidiae majona, Purgirkorner, Brech- 
korner), aus denen das Oel: Oleum Bicini {Oleum Casłoris, Oleum Palmae Ghristi, Castorol) gewon- 
nen wird.

Die Samen, welche voll, glanzend und gesprenkelt sein musseu, besitzen einen anfangs milden 
oligen, spater kratzenden Geschmack und giftige Eigenschaften. Die Schale ist ganz geschmacklos. 
Im Handel erscheinen je nach der Grosse der Samen 2 Sorten: in d isch e und am erikanische llici- 
nussamen mit einer Lange von l */2 Ctm., der Kern die Schale nicht vollstandig ausfullend; euro- 
piiische Ricinussamen, bis 1 Ctm. lang, der Kern die Schale vollstandig ausfullend, olreicher mul 
weniger scharf schmeckend. Letztere Sorte ist die in Europa offizinelle.

Die Samen enthalten iiber 40%  fettes Oel, welches in Ost- und Westindien, in Italien, Frankreich 
und Nordamerika durch Auspressen der von den Schalen belreiten Samen gewonnen wird. Das Oel 
ist farblos oder gelblich, geruchlos, hat einen milden, hinterher etwas scharfen Geschmack, ist dick- 
tliissig und besitzt ein spez. Gew. von 0.954 (0.95 bis 0.97), erstarrt bei —  18°, trocknet in dunnen 
Schichten langsam ein, ist mit starkem Alkohol und Aether bei 20° mischbar, wird an der Luft ranzig, 
ziih und trocken und wirkt stark purgirend. Gerostete Samen geben ein gelbes Oel. Das amerikanische



Oel isfc reicher an Ricinstearin, wird deshalb .bei geringereu Warmegraden triibe. Den mildesten 
Geschmack besitzt das franzosische Oel.

Bei Preissteigerungen komtnen oft Falschungen mit anderen fetten Oelen (Sesamol, Sonnen- 
blumenol) vor. Reines Ricinusol lost sieli in 90 °/o Weingeist bei einer Temperatur von 20 bis 40° C. 
yollkominen und klar; sind iiber 5 % fremdes fettes Oel beigernischt, so ist die Mischung triibe.

B estandtheile, Nach G eiger bestehen die Samen aus 23.8 0/0 Scbale und 76.2 °/0 Kern. 
Die Schalen entlialten 1.9 geschmackloses Harz und Extraktivstoff, 1.91 °/# braunes Gummi, 20.0 °/0 
Paser; die Kerne entlialten 46.19%  fettes Oel, 2 .40%  Gummi, 0 .50%  Eiweissstoff, 20.0 °/0 Faser. 
Das Oel besteht aus den Glyceriden der Ricinolsaure und Stearinsaure, kocht bei 265° und zersetzt 
sich unter Bildung von Oenanthol, Oenanthsdure, Acrolein und schwammigem, geruch- und geschmack- 
losem, blassgelbem Riickstand, giebt, mit Kalilauge destillirt, Kaprylaldehyd, mit Salpetersiiure Oenan- 
thylsdure. Nach Husemann erhalt man bei der Destillation Methylkaprinyl, sekundaren Aethylalkohol 
(C8Hj80) und Sebacinsdure. Erfolgt die Destillation unter starkem Druck, so entstehen Oenanthol 
(C7H140) und eine Saure, Undecylensdure, mit der Zusammensetzung Cu H20O2. Letztere wird ais ein 
Glied der Oelsaure betrachtet, besitzt einen Schmelzpunkt von 24.5°, zerfallt, mit Kali geschmolzen, in 
Essigsaure und Nonylsdure, mit rauchender Salpetersaure in Sebacinsdure (C10Hl8O4). Bussy ent- 
deckte noch einen neutralen, oligen, leicht oxydirbaren, aromatisch riechenden, erst siiss, dann scharf 
schmeckenden Korper (Oenanthol). Durch seine leiehte Loslichkeit in Weingeist unterscheidet sich 
Ricinusol vou den anderen fetten Oelen.

Ricinolsaure, mit der Zusammensetzung C1S11310 3, bildet ein heli weingelbes, in dunnen 
Schiehten farbloses, syrupdickes Oel mit einein spez. Gew. von 0.94 bei 15°, welches bei —  6 bis 10° 
kornig erstarrt, geruchlos ist, einen scharfen, kratzenden Geschmack besitzt und in weingeistiger Losung 
sauer reagirt; sie ist leicht loslich in Weingeist und Aether, unloslich in Wasser.

Das von Tusson  in den Samen entdeckte Alkaloid Ricinin, dessen Vorhandensein jedoch von 
W erner bezweifelt wird, ist in rectangularen Prismen oder Tafeln von.schwach bitterem Geschmack 
aufgefunden worden, die bei vorsichtigem Erhitzen schmelzen und - wahrscheinlich unverandert subli- 
miren; sie sind leicht loslich in Wasser und Weingeist, schwierig in Aether und Benzol. Tusson 
schrieb dem Ricinin die Wirkung des Oeles zu, jedoch 0.12 wirkten bei Kaninchen niclit purgirend.

Nach neueren Versuchen soli die Wirksamkeit des Ricinusoles in einem Harze begriindet sein, 
welches nur unbedeutend in Ricinusol loslich ist. Werden die Samen heiss gepresst, so wird eine 
grossere Menge dieses Harzes gelost und die Wirkung dieses Oeles ist eine kraftigere. Wird das Oel 
mittelst Aethers, Schwefelkohlenstoffs und Chloroforms gewonnen, so wird die ganze vorhandene 
Menge des Harzes gelost und dieses Oel wirkt stark purgirend. Eine Reindarstellung dieses Harzes ist 
bis jetzt nicht gelungen. (Husemann, Pflanzenstoffe 896.)

A n w en d u n g . Die Samen finden wegen ihrer unsicheren purgirenden und die Verdauungswege 
irritirenden Wirkung nur sehr selten Anwendung. Das Oel dient ais mildes und sicheres Purgativnm; bei 
den Chinesen ais Speiseol, in Indien ais Brennol, in Nordamerika zur Leuchtgasfabrikation. H usem ann 
aussert sich iiber die Wirksamkeit des Ricinusoles wie folgt: „Ueber das wirksame Prinzip des Ricinusoles, 
das eines unserer beliebtesten und geschatztesten milden Abftthrmittel bildet, befinden wir uns im Unklaren. 
Wir wissen mit Sicherheit nur, dass das Oel in seiner Wirksamkeit ausserordentlich den unreifen und 
reifen Samen nachsteht, aus denen es gewonnen wird und welche in sehr geringen Mengen heftig 
drastisch purgiren, und dass eine aus dem Oele isolirte eigenthumliche Saure, die R icin o lsau re , dereń 
Glycerid den Hauptbestandtheil des Oleum Ricini ausmacht, neben welchem sich noch Spuren von 
Stearin, Palmitin und Chloroform finden, nicht ohne Scharfe is t / Die Wirkung ist bei verschiedenen 
Menschen verschieden; bei den meisten muss eine wiederholte Gabe von 15.0 gereicht werden, ehe 
Abfuhrung erfolgt. Schon nach kleinen Gaben stellt sich, wenn auch in geringem Grade, Nausea ein; 
nach starkeren Dosen (30.0) sehr oft Erbrechen. Der Stuhlgang tritt gewolmlich ohne Kolikschmerzen 
ein. „Die Indicatiónen des Ricinusoles ergeben sich leicht aus den Wirkungen desselben. Da es keine



Darmreizung bedingt, gebe mau es in allen Fallen, wo mań iiberhaupt nur Entleerung stagnirender 
Darmmassen beabsichtigt oder wo Obstipation im Yerlauf von entziindlichen Affektionen des Tractus 
oder anderer Unterleibsorgane (Blase, Prostata, Uterus) zu beseitigen ist. In zweiter Linie indicirt der 
Uinstand, dass Ricinusol ausserordentlich geringe Nebenerscheinungen bedingt und wenig schwacht, das- 
sełbe ais gelegentliches Abfuhrmittel bei schwachen und empfindlichen Personen.* Auch Einreibnngen 
des Unterleibes mit Ricinusol bewirken Leibesoffnung. (Husem ann, Arzneimittell. 595.)

Das Oel dient ferner gegen Motten und sonstiges TJngeziefer, bei Hautkrankheiten, zu Seifen, 
Schmieren, ais Haarol, zu Collodium ełasticum und in der Turkischrothfarberei.

Die Blatter werden ais Futter der bengalischen Seidenraupen, auf den Antillen und am Senegal 
gegen Migrane und zur Beforderung der Milchabsonderung benutzt.

L itteratu r. Abbildnng und Beschreibung: Nees v. E senb., Plant, med., Taf. 140; H ayne, 
Arzneigew. X , Taf. 48; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. I c ; B en tley  and Trim en, Med. pl., 
Taf, 237; Luerssen , Handb. der syst. Bot. II, 746; K arsten, Deutsche Flora 590; W itts te in , 
Pharm. 684.

Drogen und PrSparate; Semen Ricini. Cod. med. 75; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 567; 
Hist. d. Dróg. II, 318; Berg, Waarenk. 441.

Oleum Ricini. Ph. germ. 201; Pb. austr. 99; Pb hung. 333; Ph. ross. 305; Ph. helv. 95; 
Cod. med. 441; Ph. belg. 71; Ph. Neerl. 171; Brit. ph. 226; Ph. dan. 169; Ph. suec. 140; Ph. U. St. 
241; Berg, Waarenk. 587.

Collodium ełasticum s. flexile. Ph. germ . 62; Ph. hung. 133; Ph. helv. suppl. 27; Cod. med. 
359; Ph. suec. 49; Ph. Neerl. 79; Brit. ph. 86; Ph. dan. 78; Ph. U. St. 84.

Emulsio Ricini. Ph. helv. suppl. 39.
Linimentum Siuapis compositum. Brit. ph. 175. Ph. U. St. 192.y " 1
Pilulae Hydrargyri subchloridi compositaf Brit. ph. 238.
Beztiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. 11, 810; III, 1041.

Tafelbesehreibung':
A oberer Theil der Pflanze in der nat. GrSsse; B. Blflthenknospe iu nat. Grćisse; 1 ein Staubgefta- 

bundel, vergrosaert; 2 Staubgefasspaar, deegl.; 3 weibliche Bluthe, desgl.; 4 Stempel im Langsschnitt, desgl.; 
5 Fruchtknoten im Querschnitt, desgl.; 6 reife Frucbt, nat. Grosse; 7 ein aufgesprungenes Gehkuse derselben, desgl.; 
8 und 9 Same an der Riieken- und Bauchseite, desgl.; 10 derselbe im Liings- und Querschnitt, desgl. Naoh einer 
Originalzeichnung des Herm Prot. Schm idt in Berlin.
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Mai lotus philippinensis Muller Argov.

S y n . Rottlera tinctoria R oxb . Rottlera aurantiaca H ook . et Arn. Croton philippense Lam . 
Croton punctatum Itetz. Croton coccineum W ilki. Echinus. philippensis Baillon.

Kamala Kameia, Kamal, Punnaga Kesara.

F a m ilie : Eaphorbiaceae. Gattung: Mallotus Loar.

B escłireibung'. Bis iiber 10 Meter hoher, immergruner, diocischer Baum oder Strauch, 
dessen jiingere Zweige, Blattstiele, Bliitter, Bliithenstande und Friiciite mit Driisen und rostigem Filze 
bedeckt sind, mit abwechselnden, 8— 12 Ctm. langen, 3— 5 auch 7 Ctm. breiten, rhombisch-eiformigen, 
rhombisch-lanzettlichen, langlich-elliptischen oder langlicb-eiformigen, zugespitzten, arn Grunde ebenfalls 
zugespitzten oder abgerundeten, aucli schwacłi- herzfbrmigen, ganzrandigen, handfbrmig-3nervigen 
Blattern, dereń Mittelneiw starker hervortritt und vom unteren Drittel ab mit mehreren starkeren 
Seitennerven versehen ist; die Bliitter sind oberseits kalii, unterseits mit einem kurzeń und dichten 
anfangs rostigen, spater graubraunlichen, zuletzt fast weissen Filze iiberzogen und zwischen dem Filze 
mit vielen rothen Driisen besetzt. Bliitlien in aehsel- oder gipfelstandigen Aehren oder Trauben, mit 
am Grunde verdiekten Brakteen. Mannlicher Bltithenstand eine langere, oft vielverzweigte, achsel- 
standige Rispe bildend, weiblicher Bltithenstand in lockeren, ahrenartigen, end- und achselstandigen 
Trauben. Mannliche Bliithen zu 3 aus der Aclisel der Brakteen, mit einer Bluthenhiille, dereń 3 oder 
4 lanzettformige Bliitter zurtickgebogen sind. Staubgefiisse 20 oder mehr, auf convexem, nacktem 
Receptakulum, mit langen Filamenten und auf dem Riicken angehefteten, 2facherigen Beuteln. Pollen 
rund. Weibliehe Bliitlien einzeln aus der Aclisel der Brakteen, mit einer 2 - (aucli 3- und mehr-) 
blattrigen Hiille, dereń breit-eiformige Bliitter unten leiclit verbunden sind. Fruelitknoten von der 
Hulle eingeschlossen, 3facherig, diclit mit sternformigen Haarbuscheln und kleinen kornigen Korperchen 
bedeckt. Griffel zu 3, breit, ausgebreitet, auf der Innenseite die gross- und dicht-papillbse Narbc-. 
tragend. Kapsel 8— 9 Mm. dick, 3theilig-kugelfbrmig mit scharlachrothen Driisen diclit bedeckt. 
Samen je einer in einem Fache, mit runder Riicken- und flacher Yorderseite, dunkelpurpurbraun, glatt.

Anatomisclies: Die gewShnlich biischelformig, weniger einzeln auftretenden, oft luftfiihrenden Haare der 
jKamala sind ein- und mehrzellig, dickwandig, farblos, sohlangelig, siehelformig oder an der Spitze liakenformig 
gekriimmt, den Durchmesser der Driisen um das Dojipelte oder Dreifache iibertrełfend. Die Kamaladriisen, welche 
naeh Fltickiger aus 0,05— 0,10 Mm. messenden, auf einer Seite etwas abgeplatteten und umnerklieh vertief'en, 
unregelmiissigen, auf der Oberflache welligen Kugeln bestehen, besitzen eine zarte, schwach-gelbliehe Membran, die 
eine strukturlose, gelbe, mit zahlreichen, keulenformigen Zellen erfullte Masse einschliessen. Die mit rothem Inhalte 
yerselienen Zellen, dereń Anzalil auf 40— 60 angegeben wird, sind strahlenformig um einen dunkeln Mittelpunkt der 
abgeflachten Seite gruppirt. Dann und wann wird eine kleine Stielzelle wahrgenommen, die V ogel ais aus einer 
Tochterzelle der Oberhaut entstanden, ais die Mutterzelle der kleinen keulenformigen Harzzellen annimmt.

V erb re itu n g . Ceylon, Vorder- und Hinterindien, siidostliclies Cłiina, Java, Philippinen, 
nordliches und iistliclies Australien. Die Pflanze erreicht in den Yorbergen des Hymalaya eine 
Meereshohe von 1500 Metern.

N am e u n d  G eschichtlich.es. Kamala ist indischen Ursprunges, ebenso auch die we.ter 
unten erwahnten Kamen: Wars, Waras, Wurrns. Die ausserdem noch in Europa gebrauchte Bezeich- 
nnng Kapila-podi stammt, nach Gh. R ice in New-York, aus dem Sanskrit und bedeutet rothen Staub: 
Kapila mattroth, podi Staub (Bltithenstaub). Mallotus ist abgeleitet von Ltcdloji.oę langwollig, wegen 
der meistens mit langen, weichen Stacheln besetzten Friiciite. Rottlera ist benannt nach dem 1749 
zu Strassburg geborenen danischen Missioniir R ottler, der sich in der danischen Niederlassung Trankebar 
aufhielt und daselbst botanische Reisen unternahm. Croton stammt von zoomu’ (Holzbock, Hundelaus), 
wegen der Aehnłichkeit des Crotonsamens mit diesem Insekte.

Nach F liłck ig er  ist die Kenntniss und Benutzung des Kamalabaumes in Indien eine selir 
alte, denn schon im 5. Jahrhunderte vor Chr. wird im K ausitak i-Sutra , einem Werke iiber religiose 
Gebrauche, des Kampila (Kamala) in religioser Beziehung mehrfach gedacht. Ebenso alt dfirfte aucli 
die technische Verwendung der Friiciite und Driisen in der Seidenfarberei sein, was durch die Sclirift- 
steller Susrut.a und Bliava bestatigt wird. Die erste Abbildung bat R lieede in dem „H ortu s 
indicus m alabaricus" geliefert und zwar unter dem Namen „Fonnagam“ (Sanskrit Punnaga). Im 
Jahre 1841 erkannte Irvine die wurmtreibende Wirkung der Pflanze.

B llithezeit. November bis Januar.



O ffiz in e ll sind die von den Friichten gesammelten rothen Driłsen: Kamalci (Glandulae 
Hottlerae), die mit Haaren, Fruchtstticken, Fruchtstielen, Blattresten und Sand gemengt, ein feines, 
leicht bewegliches, von kochendem Was,ser s cii w er angreifbares, dagegen an Chloroform, Alkohol und 
alkalische Losungen 75-—80 % rothes Harz abgebendes, ziegelrothes Pulver ohne Geruch und Geschmack 
bilden, welches leichter ais Wasser ist.

Die Einsammlung erfolgt im Monat Marz dureh Abstreifen der Frtichte in Korbę, worauf durch Schiitteln 
oder Abreiben der Fruchte mit den Hiinden die Kamala auf ausgebreiteten 'Pilchem aufgefangen wird. Bis jetzt hat 
die Einsammlung nur in Vorderindien stattgefunden; die beste Waare stammt aus den Bergen zwischen Salem und 
Siid-Arcot und aus der Gegend am mittleren und unteren Godaveri, von wo aus sie nach Delhi gebracht wird. 
Kamala ist wenig hygroscopisch. Gute Kamala darf hoehstens 3— 5°/0 Asohe liefern, in weleher 0 ,07%  Eisenoxyd 
vorhanden sein soli. Aus dem Samen wird ein Oel ausgepresst, dass sowohl zum Brennen ais aueh ais Purgirmittel 
gebraueht wird.

Ein ahnliehes Pulver von dunkelpurpurrother Farbę mit dem Namen Wars, Warras oder Wurrtis wird in 
Siidarabien in iihnlicher Weise wie Kamala gegen Bandwurm und Hautkrankheiten, aueh ais Farbstoff in Anwendung 
gebracht und bildet daselbst, sowie in Nordalrika, einen nicht unbedeutenden Handelsartilcel. Die Stammpflanze diesel- 
Drogę, welche in Yonicn und Harras zu Hause sein soli, ist bis jetzt unbekannt geblieben. Die an und fur sieli viel 
dunldere Farbę des Wars geht im Wasser in Schwarz iiber, wilhrend Kamala unverandert bleibt. Wars aus 
Aden gab bis 12%  Asche.

V erfalsehungen. Der Drogę ist hliufig Sand (bis 25°/o), rother Bolus und gepulverte Sallorblumen 
beigemischt. Mineralstotte werden dureh Verbrennung, Saflor wegen seiner abweichenden Form duroli die Loupe 
naehgewiesen.

B estan dth eile . Nach A nderson  ist in dem rothen Farbstoff enthalten: 78,19 %  rothes 
Harz, 7,34 °/# Eiweiss, 1,14 °/0 Cellulose, 3,49%  Wasser, Spur eines fluchtigen Oeles, 3,84%  Mineral- 
stoffe. Durch Ausziehen mit Aether erhielt A n d erson  ausserdem aus dem rothen Harze gelbe, seiden- 
glanzende, in Wasser unlosliehe, in kaltem Alkohol wenig, in Aether leicht losliche Krystalle, die er 
Rottlerin (Ci2 H10 0 3) nannte. Leube konnte l io t t le r in  nicht wieder erhalten, land dagegen, dass 
das mit Aether entzogene Harz durch kalten Weingeist sich in 2 Theile zerlegen lasst: in einen in 
Weingeist leicht loslichen, bei 8 0 0 schmelzenden und in einen darin schwer loslichen, dessen Schmelzpunkt 
191° betriigt. Ausserdem fand Leube in der Kamala Citronensaure, eisengriinende Gerbsaure, Oxal- 
saure, Starkemehl, Gummi. A n d erson  hat noch eine flockige Substanz mit einer Zusammensetzung 
von C«,Hm 0 4 und einen liarzartigen, durch essigsaures Blei fallbaren Farbstoff, das R o tt le ra ro th  
(O30H;jo O)y naehgewiesen. (Husem ann, Pflanzenstoffe 902.)

A n w en du n g '. Kamala gehort zu den besseren Bandwurnimitteln, welches zuerst von 
ostindischen Aerzten mit gutem Erfolge rersucht und dann auf Empfehlung von H agen  und 
D rosch e bei uns eingefiihrt worden ist. Es wird in Form von Latwergen oder in Pulverform mit 
Wasser gereicht. Bei Taenia Solium ist die Wirkung eine vollkommene, bei Taenia mediocanellata 
jedoch eine zweifelhafte. Unangenehme Nebenerscheinungen, mit Ausnahme von etwas Uebelkeit und 
Kolik sind ausgeschlossen, daher das Mittel bei Kindern und schwachlichen Personen empfehlenswerth 
ist. Der Bandwurm wird durch dasselbe getodtet. Nach H agen ist Kamala aueh bei Spul- und 
Madenwiirmer von gutem Erfolge; ebenso sind aueh Vortheile einer Einreibung gegen Flechten 
erkannt worden (H usem ann, Arzneimittell. 202). Ausserdem wird die Drogę zum liothfarben der 
Seide verwendet.

L ittera tu r. Itheede, Hort. Malab. V, Taf. 21; R ox b u rg h , Plants of the coast Coro- 
mand. II, Taf. 168; B en tley  u. T rim en , Taf. 236; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 746; K arsten , 
Deutsche Flora 589; W ittste in , Pharm. 370.

Drogen und Praparate; Kamala. Ph. germ. 152; Ph. austr. (D. A.) 81; Ph. hung. 257; Pb. 
ross. 194; Ph. helv. 71; Ph. suec. 258; Ph. Neerl. 139; Brit. pli. 167; Ph. U. St. 188; F lu ck ig er , 
Pharm. 232; F lu ck ig er  and H a ń b ., Pharm. 572; Plist. d. Dróg. II., 328; B erg , Waarenk. 457; 
B erg , Atlas, Taf' XLIX, 135.

Siehe aueh H ager, Pharm. Prax. II, 307.

Tafelbesehreibung:
A miinnlieher, B weiblicher Blatlienzweig in nat. Gr6s.se; 1 Theil des mannlichen Bluthenstandes, 

vergrossert; 2 einzelnes Bliithchen, nat. Grosse; 3 dasselbe vergrossert; 4 Staubgetasse, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 
6 weiblicher IJHithenthenstand, desgl.; 7 weibliche Bliithe ohne Hiille, desgl.; 8 Fruchtkapsel, desgl.; 9 Same, 
desgl.; 10 Haarbiischel, desgl.; 11 Driisen, desgl. Nach einem uns gutigst von Herm Professor F luckiger uber- 
sendeten Exemplare von W. M uller gezeichnet.
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Carum (Jaryi L.
Syn. Aegopodium Carum W ib. Ligustiami Carvi B,th. Sesdi Carum Scop.

Apiurn Carm Crntz. Bunium Carm M. B.

Kiimmel, Feldkiimmel —  Carvi —  Caraway.

F a m ilie : Umbelliferae. G attung: Carum L,

B eschreibung ’. Die zweijahrige, spindelformige, etwas iistige, aussen blassbraunliche, innen 
schmutzig-weise Wurzel mit '/:j bis 1 Meter holiern, gefurchtem, kablem, vom Grandę an astigem Stengel. 
Blsitter zerstreutstehend, doppelt gefiedert, mit liedertheiligen Blattchen und linealischen, spitzen, letzten 
Abschnitten; die nntersten Blsitter gestielt, die oberen mit bauchig-scheidenartigem Blattstiele, an dessen 
Grunde 2 Fiedern in kreuzweiser Stellung; Fiederstiicke und Fiederstiiekcben sitzend. Die 5 — 12strahlige 
1 iliithendolde zuerst end-, spśiter blattgegenstandig. Bulle fehlend oder, jedoch selten, einblatterig; 
Iliillchen ebenfalls fehlend. Doldchen 5— lbbliithig, flach. Bliithen weiss, mit 5 oberstandigen, breit- 
und verkelirt-herzformigen, gekielten, am oberen Theile eingekriimmt-rinnenformigen Blumenblattern. 
Kelch undeutlicli, aus einoin, dem Oberkelche aufsitzenden, Szahnigen Rand bestehend. Fruchtlaioten 
unterstiindig, langlich, seitlicli zusammengedruekt, lOrippig, 2facherig, 2 eiig; Eichen hangend. Die 
5 Staubgefas.se mit den Blumenblattern wechselnd, mit pfriemlichen, einwarts gebogenen Faden und 
rundlichen, auf dem Riicken angehefteten, 2facherigen, griinlich-gelben, der Lange nach aufspringenden 
Staubbeuteln. Pollen langlich. Fracht 4 — 5 Mm. lang, beiderseits zusammengedruekt, von der ge- 
wolbten Griffelbasis und den zuriickgeschlagenen Griffeln gekront. Theilfruchtchen auf dem Quer- 
schnitte fast regelmassig 5 eckig, mit 5 'stark hervortretenden, strohgelben Rippen und ziemlich doppelt 
so breiten, dunkelroth-braunen, glśinzenden Thalchen, im trocknen Zustand sichelformig gekrummt, in 
den Thalchen je ein erhabener, geschliingelter Oelgang, die beiden Oelgśinge der Fugenflache selir ge- 
nahert, nur durch ein dttnnes Gefassbtindel getrennt. Ssiulchen gabelspaltig. Same mit dem Frucht- 
gehause verwachsen, einschliesslich des schwachen Lappens auf der Fugenseite rundlich - 6 lappig, parallel 
mit der Fugenflache etwas zusammengedruekt, mit viełem Eiweiss. Embryo klein, in der oberen Spitze 
des Eiweisses, mit nach oben gerichtetem Wurzelchen.

A n atom isch es. Das Eiweiss zeigt auf dem Querschuitte eine regelmassig Seckige Form, ist 
jedoch an Stelle der Oelgange etwas eingedruckt und erscheint daher 5lappig; ausserdem befindet sieli 
noch ein schwacher Lappen auf der Fugenseite. Die mittlere Fruchtschicht besteht aus wenigen Reihen 
tangential gestreckter Zellen. Die sich zu doppelter Starkę der Fruchtwand erhebenden Rippen sind 
innen mit einem derben Gefassbiindel ausgestattet. Die Oelgange der Aussenseite haben im Querschnitt 
eine gewolbt-dreieckige, die der Fugenseite eine breit-schwertformige Form.

V ork om m en . Auf Wiesen der Ebenen und Berglander durch ganz Europa mit Ausschluss 
des iiussersten Sudens und durch Asien mit Ausschluss Chinas und Japans verbreitet; auch auf Island. 
Der Frtichte wegen vielfach kultivirt, sogar in Marocco und Tunis.

B lu thezeit. Mai, Juni.
N am e u n d  G esch ich tliches. Der Nam o Kiimmel (althpchdeutsch mmii, cmnel, cum i, 

cumin, harfę, mittelhochdeutsch chum, karben, harce, Jcymel, wilthome, bei H ild egard  Kmnel, bei 
Fuchs Mattkiimmel, bei B ock  Mattkymmel, bei Tabernaem ontanus Speisekunmel, in den alten 
deutschen Arzneibiichern cumicli) stammt aus dem syrischen Jcammon, arabischen haman, von haman 
wiirzen. Karle ist aus carm heiworgegangen. Carum aus Careum, Kaęog der Alten, bezogen auf die 
Landschaft Karia. Carvi soli aus carum entstanden sein; H ofer leitet es von Garbe, Kerbe (wegen 
der gekerbten Bliitter) ab. Wahrscheinlich stammt Carvi von Karawya, womit die Araber des Mittel- 
alters den Kiimmel bezeichneten. Letzteres Wort ging, in carvi umgewandelt, in die Schriften der 
salernitanischen Schule und von da in den pharmazeutischen Wortschatz iiber.

Kaęog des D iosk orid es , careum des P lin ius lieferte in seinen Sam en ein Gewiirz, welches 
hauptsachlich aus Karien bezogen wnrde und welches gleichbedeutend mit unserem Kiimmel gewesen 
sein soli. Neuerdings wird letztere Ansicht bezweifelt, da unser Kiimmel jener Landschaft ganz fehlt, 
iiberhaupt der Kiimmel erst im Mittelalter ais Gewiirz bekannt geworden sein soli. Letztere Behauptung 
ist abermals nicht wahrscheinlich, denn in „D e re ru stica “ (4. oder 5. Jahrh.) empfiehlt Pallad ius 
zum Einmachen der Oliyen unter anderen Gewiirzen „Careum", worin man mit Bestimmtheit unsern 
Kiimmel zu erblicken glaubt. Nach dem Zeugniss des E drisi haben die Bewohner des siidostlichen 
Marocco und die Araber in Spanien im 12. Jahrhnndert Karawya (jedenfalls unsern Kiimmel) angebaut. 
Mit Sicherheit tritt der Kiimmel allerdings erst im Mittelalter unter der Bezeichnung carwe, velthonien, 
uelthummel auf. Im Jahre 1776 wurde der Anbau des Feldkiimmels von G leditsch  aufs neue empfohlen.

O ffizinell ist die Fracht, welche zur Reifezeit gesammelt und gereinigt in Holz- oder Blecli- 
gefassen aufbewahrt wird. Der Geruch ist eigenthiimlich, stark gewiirzhaft, der Geschmack stark aro- 
matisch bitterlich.



JS-if
Yerwechselungen und Verfalschungen konnen stattfinden mit den Friichten vou Aegopodium 

Podagraria L. Letztere sind dunkelbrann und striemenlos; sie haben einen kegelformigon Griffelfuss 
mit 2 zuriickgebogenen Griffeln von grosserer Lange ais die Scheibe. Falschungen durcli sclion ge- 
brauchten Kiimmel kommen hliufig vor.

Der rom isch e  oder M utterktim m el, von dem im Orient wachsenden Gwninum Cyminum L. 
abstammend, besitzt borstige, auf jeder Seite 9 Rippen zeigende Friichte und hat einen unangenehmen 
Gerucli und Gesckmack.

Nach F lu ck ig e r  betragt die Kiimmelausbente in Deutschland jahrljcli nur nocli 350000 Kgr. 
Dagegen sind beispielsweise im Jahre 1881 in Deutschland nicht weniger ais 1171400 Kgr. eingeftihrt 
worden. Hamburg soli allein ans Holland jahrlich 6— 800000 Kgr. erhalten. Mit der Kiimmelausfuhr 
beschaftigen sich: Holland, Finnmarken, Finnland, Mittelrussland, Spaniem

B estan dth eile . Nach T ro m sd o r f enthalt die lufttrockene Klimmelfrucht in 100 Theilen: 
0,438 atherisches Oel, 1,5 Pflanzenwachs, 0,3 fettes Harz, 8,0 eisengriinenden Gerbstoff, 2,0 Schleim- 
zucker mit pflanzensaurem Kali und Kalk, 7,0 griines, fettes Oel, 4,0 Schleim mit phosphorsaureu 
Salzen, 3,0 apfelsaures Kali mit Farbstoff, 70,0 Holzfaser.

Das a th erisch e  K u m m elo l, welches nach Z e lle r  in wildgewaclisenem deutschen Kiimmel 
bis zu 5 °/0 vorkommen soli, ist farblos blassgelb, von durchdringendem Geruch und brennendem, bitter- 
lichem Geschmacke; es besitzt ein spez. Gewicht von 0,88—0,97, destillirt bei 175— 230° und liisst sich. 
in die beiden Bestandtheile Carven und Garool zerlegen. Das Carven (C, 0 H ,,,) betragt ca. 30 °/0 des 
rohen Oeles, besitzt ein spez. Gew. von 0,840, siedet bei 176° und vereinigt sich mit trocknem Chlor- 
wasserstoff zu bei 50,5° schmelzenden Krystallen mit der Formel C10 H [6 -f- 2 H Cl. Es besitzt einen 
schwacheren aber feineren Geruch ais das rohe Oel. Carvol (0, () H, , O), zu ca. 70°/# des rohen Oeles, 
hat ein spez. Gew. von 0,960, siedet bei 2260 und ist derjenige Bestandtheil, der dem Kilmmel den 
eigenthumlichen Geruch verleiht. Beide Bestandtheile sind rechtsdrehend, der erstere starker ais der. 
zweite. (Ilusem ann, Pflanzenstoffe 938.)

Das grline, fette Oel, ans dem Eiweiss stammend, ist dickfltissig, schmeckt und riecht fettig, 
verbrennt mit rauchender Flamme ohne Riickstand, ist loslich in Alkohol, fetten und fliichtigen Oelen, 
ist unloslich in Wasser. Das atherische Oel, welches ans Guminum Cyminum L. gewonnen wird, weicht 
von dem gewohnlichen Kiimmelole ab. Es besteht aus Gymen (Cymol) C1(, II,, und Gurnin-Aldehyd 
(Cmninol) G, H7 . C6 H4 . OH O =  C, 0II ,, O.

A n w e n d u n g . Der Kiimmel wird in Form von Pulver oder Spezies, seltener im Aufguss 
gegeben und bildet ein angenehm gewiirzhaft schmeckendes Stimulans und Carminativum. Ilusem ann, 
sagt: „Fructus und Oleum Carvi sind ohne sonderliche inedizinische Bedeutung. Sio stehon beide im 
Volke im Ruf ais Carminativum und Mittel gegen Magenkrampf. Auch wird Kiimmel mit Biersuppe 
ais Galactagogum vom Volke benutzt.“  Oleum Carvi wird in Form von Oelzucker dargereicht. Letzteres 
todtet Kaninchen zu 30,0 in 5 Minnten und erzeugt bei Menschen in grosserer Menge Frosteln, Hitze, 
Kopfcongestionen und Delirien. (H usem ann, Arzneimittell. 960.) Die Klimmelfrucht ist ein beliebtes 
Gewiirz; das Kummelol wird hauptsachlich zur Darstellung des Kiimmelliijueurs verwendet.

L ittera tu r. Abbildnng mul Besclireibmig: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 276; H ayne, 
Arzneigew. VII., Taf 19; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXV0; B en tley  and Trim en, Med. pl„ 
Taf. 121; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II, 764; K arsten , Deutsche FI. 833; W itts te in , Pharm. 455.

Drogen und Praparate: Fructus Carm: Ph. germ. 119; Ph. austr. 31; Ph. hung. 97; Ph. ross; 
182; Ph. belg. 23; Cod. med. 45; Ph. Neerl. 53; Brit. ph. 71; Ph. dam 120; Ph. suec. 90; Ph. U. St. 67. 
F lu ck ig e r , Pharm. 889; F ltick iger  and Hańb., Pharm. 304; Hist. d. Dróg. I., 545; B erg , Waarenk. 
366; B erg , Atlas, Taf. 42.

Oleum Carm: Ph. germ. 193; Ph. austr. 96; Pli. hung. 315; Ph. ross. 289; Ph. helv. snppl. 76; 
Cod. med. 449; Ph. belg. 199; Ph. Neerl. 166; Brit. ph. 221; Ph. dam 36; Ph. suec. 16; Ph. U. St. 235.

Aąua Carvi: Ph. ross. 38; Brit. ph. 43; Ph. suec. 24.
Aqua carminatiua: Ph. austr. 17.
Spiritus Carm: Ph. austr. 120.
Spiritus Juniperi compositus: Ph. Neerl. 227; Ph. U. St. 308.
Tinctura Cardamomi composita: Ph. helv. snppl. 117; Br. ph. 324; Ph. U. St. 339.
Confectio Opii: Br. pli. 87.
Confectio Piperis: Brit. ph. 87.
Pulvis Opii compositus: Br. ph. 265.
Tinctura Sennae: Br. ph. 341.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Praxis L, 758; III., 217.

Tafelbesehreibung:
A unteros Blatt, naturl. Grosse; B oberer Theil der Pflanze, dcsgl.; 1 u. 2 nooh nicht entfaltete Blutlie von 

yerschiedenen Seiten, yergrossert; 3 Bliithe, yollstilndig entwickclt, dcsgl.; 4 lfronblatt, dcsgl.; 5 StaubgclUsse, dcsgl.; 
6 Pollen, desgl.; 7 Stempel, desgl.; 8 derselbe im Liingsscbnitt, desgl.; 9 Fmolitknoten im CJuersclniitt, dcsgl.; 10 Pruclit- 
doldchen, etwas yergrossert; 11 reile Prncht, yergrossert; 12 Theilfruchtchen im Liingssohmtt, desgl.; 13 Frucht im 
Querscbnitt, desgl. Nach der Natur von W. Muller.



U m b  e l l i f  e i a e



Pimpinella Anisum L
Syn. Anisum vulgare Gaertn. Sison Anisum  Spr.

Anis —  Anis vert —  Anise.

F a m ilie : Umbellif&rae. G attung: Pimpinella L.

B esch re ib u n g . Einjahrige, BO— 50 Ctm. kolie PAanze mit einfacher, dttnner, faseriger Wurzel 
und aufrechtem, stielrundem, fein gerilltem, nach oben doldentraubig astigem, kurz flaumhaarigem, sehr 
selten kahlem Stengel. Blatter am Grunde scheidig; die untersten lang gestielt, nngetłieilt, mndlich- 
nieren- oder herzformig, eingeschnitten-gesagt; die unteren Blatter obenfalls lang gestielt, Aederspaltig- 
dreitheilig, mit rmadlich- keilformigen oder rhombischen, eingeschnitten - gesagten Fiederstilcken; die 
mittleren, kiirzer gestielten Blatter mit in der Kegel 2— Bspaltigen, keilformigen, ganzrandigen Blattchen; 
die 3 — 5theiligen Astbliitter mit linealischen oder schmal-lineal-lanzettliclien Zipfeln oder an den 
letzten Yerzweigungen ungetheilt, linienformig. Bliithendolde zusammengesetzt, an den Spitzen des 
Stengel,s und der Aeste, G— lOstrahlig, Doldchen A—9bliithig. Hiille fehlend oder aus einem ein- 
fachen, auch Bspaltigen, linienformigen Deckblatte bestehend. Hullchen ebenfalls fehlend oder durch 
1— 2 linienfonnige Deckblattchen gebildet. Bliithen weiss-grunlicli, sammtlich fruchtbar, mit verkehrt- 
eiformigen, durch das umgebogene Spitzchen ansgerandeten Kronblattern und undeutlichem, aus dem 
Rande des Unterkelchs bestehendem Kelclie. Die 5 Staubgefasse oberstandig, mit den Blumenblattern 
wecbselnd, mit diinnen, eingebogenen Faden und rundlichen, an beiden Enden ansgerandeten, am Grunde 
der Riickenflache angehefteten, 2 facherigen, rand-langsspaltig sieli offnenden, blassgelben Staubbeuteln. 
Pollen langlich, eingeschnurt, gewolbt Bnabelig. Fruchtknoten unterstandig, eiformig, seitlich etwas 
zusammengedriickt, 2facherig, 2eiig. Eichen einzeln in jedein Facbe, im oberen Theile angeheftet und 
herabhangend. Die griinlich-grane, fein flaumhaarige, rundlich-eiformige, seitlich etwas gedriickte, 
2 Mm. dicke, 3— 4 Mm. hohe Fracht von dem kissenformigen Griffelpolster mit Griffeln gekront, 
stumpf lOrippig; die Oelstriemen der hreiten, Aachen Thalchen nicht hervortretend, auf der Ruclcen- 
seite klein und zahlreich, auf der Fugenseite zu 2 und gross. Endosperm im Querschnitt halbmond- 
formig, auf der Fugenseite zweibuchtig. Embryo in der Spitze des Eiweisses; das kurze, dicke Wiirzel- 
chen nach oben gerichtet.

B liithezeit. Juli, August.
V ork om m en . Ursprunglich wohl im Ostgobiete des Mittelmeeres einheimisch. In Siid- und 

Mitteleuropa (Spanien, Westfrankreich, Thuringen, Sachsen, Bohmen, Mahren, in verschiedenen russischen 
Gouvernements, Griechenland), ferner in Kleinasien, Nordindien, Japan, Chile der Friichte wegen an- 
gebaut.

A n a tom isch es. Aus der Epidermis entwickeln sieli zahlreiche, kurze, kegelformige, etwas 
gekriunmte Haare. Die Mittelschicht der diinnen Fruchtwand besteht aus etwas tangential gestreckten 
Zellen, zwischen denen sich im Querschnitte Aach elliptisch erscheinende Oelgange befinden; auf der 
FugenAache Aiessen die an und fur sich umfangreichen Oelgange nicht selten zu einem einzigen zu- 
sammen. Die mehrreihige innere Fruchtschicht zeigt tangential gestrecktere Zellen. Die Rippen sind 
mit je einem Gefassbiindel ausgest&ttet, welches wenige kleine Spiralgefasse entha.lt.

N am e 1111(1 G esch ich tliches. Anis (althochdeutsch enis, mittelhochdeutscli Anes, Aness, 
Annis, Aniss, Annyes, Annys, bei B ock  und Fuchs Aeniss) stamrnt aus dem lateinischen anisum, 
griechischen aviaov, arabischen anysum, dem Namen unserer PAanze. Pimpinella, frfther auch auf 
andere PAanzen (Poterium etc.) angewendet, ist von bipennula, bipinella (wegen der doppelten Fiederung 
der Blatter) abgeleitet. Grassmann ist der Meinung, dass der altdeutsche Name bibinella, bibinelle, 
pipinella alter ist ais der lateinische, den die alten deutschen Glossaren nicht erwahnen und glaubt 
daher eine umgekehrte Ableitnng annehmen zu mussen. Er sucht das Wort wegen der leichten Be- 
weglichkeit der Bliithenkopfe auf beben  zuruckzufuhren.

Anis ist ein sehr altes Arzneimittel, denn er wird schon in den liippokratischen Schriften er- 
wahnt und dem P yth agora s waren schon seine Heilkrafte bekannt. T h eop h rast, D ioscorid es , 
C olu m ella  und P lin ius schatzten den aus Creta und Aegypten kommenden Anis am hochsten; letzterer 
wurde von den Ronieni ais Kuchengewiirz und auf Backwerk gestreut benutzt. P a llad iu s empfiehlt 
den Anis zum Anbau und spater auch K arl der Gros.se in seinem Capitulare; A lexander Trallianus 
yerwendet ihn hauAg medizinisch. H ild ega rd  scheint ihn nicht zu kennen, wie er uberhaupt in dem 
deutschen Mittelalter wenig Beachtung gefunden zu haben scheint. Nach England soli er erst 1551 
gekommen sein.



O ffiz in e ll sind die Friichte: Fructus Anisi {Fructus Anisi vulgaris, Semen Anisi). Nach 
der Einsammlung werden die Friichte vermittelst Sieben von Sand, Staub und Erde gereinigt und ganz 
in Holzkasten, ais mittelfeines und grobes Pulver in Blechgefassen aufbewahrt. Die Beimischungen 
von Sand und Erde sind selir haufig absichtliche Falschungen; ebenso bat man schon Scbierlingsfrlicbte 
z u Falschungen benutzt, die sich jedoch durch die gekerbten oder wellenrandigen Hauptrippen der 
Schierlingsfrucbte leicht erkennen lassen.

Der Anis hat einen starken, eigenthttmlichen, lieblich gewurzhaften Geruch und stisslich aro- 
matischen Geschmack. Gerucb und Geschmack ist je nach Abstammung der Waare verschieden; in 
Folgę dessen naturlich auch der Werth. Der Anis muss voll und schwer sein, graugriinliche Farbę haben 
und viel atherisches Oel besitzen. Die russische Waare soli nach F lu ck ig e r  sehr geschatzt sein, nach 
M erat hingegen nur geringe Giite haben. Nach den Angaben F lu ck ig ers  betrłigt der Gehalt an 
atherischem Oele bei dem deutschen Anis 2,3°/0, bei dem russischen 2,7 °/0, bei dem mahrisehen 3% .

B estan d th eile . Die Anisfrlichte enthalten: 3 °/0 atherisches Oel, 3,38°/0 fettes Oel, 0,65°/0 
Schleimzucker, 6,5°/0 Gummi mit Kalksalzen, 32,85 Faser etc. Das iitherische Oel, welches den Geruch 
und Geschmack des Samens besitzt, ist im frischen Zustande farblos, spiiter gelblich und mehr dick- 
fliissig; es besizt ein spez. Gew. von 0,98 — 0,99 (altes Oel bis 1,075), lost sich in 2,4 Theilen Wein- 
geist von 0,84 spez. Gew., ferner in absolutem Weingeist, Aether, atherischen und fetten Oelen und 
erstarrt schon bei einer Temperatur unter 15° zu einer harten Krystallmasse, welche bei 17° wieder 
fłussig wird. Es besteht je nach der Giite bis zu 90°/0 aus Anethol (A niskampfer) =  C, (l 11,2 O

C. U , * r Jrr, , , ,  ), welches von einem, dem Terpenthinole isomeren Oele begleitet wird. Anethol, 
 ̂Girl G il Gil., /

vom Geruche des Anis, kommt sowohl fest ais fliissig vor und bildet den Hauptbestandtheil der 
lliicbtigen Oele von Pimpinella Anisimi L., Anethum Foeniculum Ł., Ilicium anisatwn L. und Artemisia 
Dracunculus L. Das feste Anethol krystallisirt in weissen, glanzenden Blattchen oder bildet eine 
weisse, kornige Masse, mit einem Schmelzpunkt von 21°, siedet bei 232° und besitzt ein spez. Gew, 
von 0,990. (H usem ann, PflanzenstofFe 937).

A n w e n d u n g . In Substanz, Aufguss etc. ais Stimulans, Stomachicum, Carminativum. Anis 
iindet Anwendung bei Blahungen, Kolik, Katarrh, Magenschwache und zur Beforderung der Menstru- 
ation; namentlich auch zur Geschmacksverbesserung. Er gilt ais ein die Milchsekretion beforderndes 
Mittel und wird ais Pulver auch gegen Kopflause und Kratzmilben verwendet. Husem ann sagt: „der 
Anis und das Anisol gelten ais expektorirend und ais carminativ, auch ais die Milchsekretion befordernd 
und emmenagog, doch sind lceine pharmakologischen Yersuche vorhanden, welche ihnen diese Wirkungen 
in anderem Maasse ais andere Olea aetliera vindicirten.“ Der Anis dient ferner ais Gewtirz in Brot 
und Speisen und zur Herstellung des Anisbranntweins. (H usem ann, Arzneimittell. 1148.)

Ł i t t e r a t u r .  Abbildung und Besclireibung: Nees v. E senb., Plantae med., Tal:'. 275; Hayne, 
Arzneigew. VJI., Taf. 22; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XVIII>1; B en tley  u. Trim ., Med. pl., Tal'. 122; 
L u erssen , Handb. der syst. Bot. II. 766; ICarsten, Deutsche Flora 834; W ittste in , Pharm. 35.

Drogen und PrSparate: Fructus Anisi nulgaris: Pb. germ. 118; Ph. austr. 15; Ph. hung. 49; Ph. ross. 179; 
Ph. belg. 11; Ph. holv. 58; Cod. med. 87; Ph. Neerl. 24; Ph. dan. 118; Ph. suee. 88; Ph. U. St. 36; F lu ck iger, Pharm. 
893; Fltickiger and Hańb., Pharm. 310; Hist. d. Dróg. I., 550; Berg, Waarenk. 363; B erg, Atlas 83, Taf. 42.

Oleum Anisi: Ph. germ. 191; Ph. austr. 95; Ph. hung. 311; Ph. ross. 286; Ph. belg. 199; Ph. helv. 89; Cod. 
med. 449; Ph. Neerl. 164; Brit. ph. 219; Ph. dan. 35; Ph. suce. 15; Ph. U. St. 233.

Tincturn Anisi-. Ph. ross. 412,
Tinctura Opii benzoica: Ph. germ. 283; Ph. ross. 432; Ph. belg. 27U; Ph. helv. suppl. 121; Ph. dan. 277; Ph. 

suoc. 238; Ph. U. St. 351.
Syrupus Sarsaparillae compositus: Ph. lielv. 136; Ph. U. St. 328.
Species laxantes St. Germain-. Ph, germ. 241; Ph. ross. 370; Ph. hclv. 119; Ph. belg. 334; Ph. Neerl. 224; 

Ph. dan. 229.
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius: Ph. germ. 71; Ph. austr. 42; Ph. hung. 141; Ph. ross. 101; Ph. 

helv. suppl. 29; Ph. suec. 54.
Liąuor Ammonii anisatus: Ph. germ. 160; Pli. austr. 85; Ph. hung. 409; Ph. ross. 251; Ph. belg. 119; Ph. 

suec. 199; Ph. dan. 230.
Aąua Anisi: Ph. ross. 37; Ph. helv. 13; Cod. med. 376; Ph. U. St. 42.
Essentiae Anisi: Brit. ph. 112.
Tinctura Camphorae composita: Brit. ph. 322.
Tinctura Opii animoniata-. Brit. ph. 438.
Bezugl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. l ’rx. 11., 366; 111., 95.

Tafelbesehreibung';
A Pflanze in natarł. Grijsse; 1 Bluthenknospe, vergrossert; 2 Blutlie, desgl.; 3 Staubgefasse, desgb; 4 Pollen, 

desgl.; 5 Fruchtknoten, desgl.; 6 derselbe im Langsschnitt, desgl.; 7 derselbe im Querschnitt, desgl.; 8 Fracht, desgl.; 
9 dieselbe im Langsschnitt, desgl. Nach der Natur von W. Muller.



P i m p i n e l l a  A m s u m  L,

U



Pimpinella Saxifraga L.
Bibernelle, Bockspetersilie, Pfefferwurzel, Steinpeterlein, Steinpimpinelle, 

weisse deutsche Theriakwurzel —  Boucage.

F a m ilie : Umbelliferae (tlnterfam ilie: Ammieae.) G attung: Pimpinella L.

B eschreibung', Ausdauernde PAanze mit meist mehrkopffgem, i.1/2 Otm. dickem Wurzelkopf, 
welcher in die allmahlich sich verjungende, spindelformige, einfache oder wenigastige, rothlich-braune, 
Aeischige, iiber 20 Ctm. lange, gedrehte Wurzel ubergeht. Stengel bis 50 Ctm. hocb, glatt, cylindrisch, 
hauAg schon von unten auf iistig, feingestreift, kabl oder am unteren Theile mehr oder weniger Aaumhaarig, 
wenig beblattert, nach oben sehr armblatterig, zu oberst fast blattlos. Blatter fiedertheilig, unpaarig, 
kalii oder bebaart; Grundblatter lang gestielt, einfach geffedert, mit eironden bis runden, eingeschnitten- 
gekerbt-gesagten sitzenden Blattchen (die beiden untersten jedoeh bisweilen gestielt, das gipfelstandige 
stets gestielt, mehr oder weniger dreilappig); die Stiele mit einem kurzeń scheidigen Theil den Stengel 
umfassend. Die stengelstandigen Blatter abwechselnd, kiirzer gestielt mit verhaltnissmassig sehr langer 
Seheide und fiedertheiligen Blattchen; die Abschnitte der letzteren lanzettlich bis linealisch; die obersten 
Blatter nur aus 3 linealischen, spitzen Blattchen bestehend, welche auf der Spitze der Seheide sitzen und 
zuletzt ganz fehlen, so dass nur noch die in eine Spitze auslaufende Seheide vorhanden ist. Die Scheiden 
stehen etwas vom Stengel ab, sind mehrnervig, etwas aufgetrieben und oft braunroth gefarbt. Bliithen- 
dolden endstiindig, etwas gewolbt, vor dem Bliihen iiberhangend, spater aufrecht, 10- bis 20strahlig, 
die einzelnen Strahlen mit 8 bis 18 Strahlchen; Dolde und Doldchen ohne Hulle. Kelch undeutlich. 
Kronblatter zu 5, fast gleich, umgekehrt-herzformig, weiss, duroh die eingebogene, ausgeschnittene, 
lange Spitze ausgerandet. Staubgefasse 5, langer ais die Kronblatter, mit haarformigen Faden und 
rundlichen, 2facherigen, blassgelben Staubbeuteln. Pollen langlieh, an beiden Enden stumpf, in der Mitte 
eingesehntirt, 3nabelig. Der unterstandige Fruchtknoten rundlich, eiformig, etwas zusammengedriickt, 
von dem polsterformigen, fast Aachen, runzelig-hockerigen, zweitheiligen Griffelfuss bedeckt; Griffel 2, 
aufrecht, an der Spitze von einander abstehend, zur Bliithezeit kiirzer ais der Fruchtknoten, bleibend. 
Narbe kugelig. Frucht langlieh, eiformig-langlich oder eiformig-elliptisch, kahl, seitlich etwas zusam- 
mengedriickt, feingerippt, vom Griffelfuss und den beiden ausgebreiteten Griffeln gekront, mit 3 riicken- 
standigen und 2 randstandigen, stumpfen Rippen. Thalchen mit 3 bis 4 Oelstriemen; Fugenseite Aacli, 
in der Mitte mit einem breiten, erhabenen Liingsstreifen, zu jeder Seite des letzteren 2 Striemen. 
Fruchttrager tief zweispaltig, zusammengedruckt, borstenfórmig. Samen das Fruchtgehause ausfiillend, 
glatt, auf der einen Seite gewolbt, auf der der Fugenseite zugewendeten mehr Aach. Embryo in der 
Spitze des Eiweiss mit nach oben gewendetem Wurzelchen.

Aendert mehrfach ab. Die bemerkenswerthesten Yarietaten sind: 
var. nigra Willd. (auch ais Art: Pimp. nigra Willd.) mit schwarzer oder schwarzbrauner Wurzel, 

dereń frische SchnittAache an der Luft rasch blau wird. Wuchs hoher und kraftiger; Zweige 
und oft auch die Doldenstrahlen weichhaarig.

var. dissectifolia Wallr. {Pimp. dissecta M. B. Pimp. hircina Leers). Abschnitte sammtlicher 
Blatter Aedertheilig, mit lanzettformigen bis fadenformigen Zipfeln.

Die gleichfalls ofAzinelle und wegen des grosseren Balsamgehaltes der Saxifraga yorzuziehende 
Pimpinella magna L. {Pimp. glabra Rostk. G rosser B ibern ell) wird 0.6 bis 1.0 Meter hoch, ist 
kahl und besitzt einen kantigen, gefurchten, reicher beblatterten Stengel. Die langgestielten Grund-



blatter einfach gefiedert, mit kurz gestielten, eiformigen, eilanglichen (nach Luerssen auch dreieckig- 
eiformigen), spitzen, grob-eingeschnitten-gezahnten Blattchen; die untersten Fiedern oft gelappt. Die 
Abschnitte der oberen Blatter viel schmaler, lanzettlieh-fiederspaltig, spitz gesagt oder eingesclmitten 
gesagt, mit zuletzt fast linealischen Zipfeln und Zahnen, welche, wie die Zahne iiberhaupt, etwas nach 
aussen gebogen sind. Der Griffel ist zur Bluthezeit liinger ais der Fruchtknoten. Frtichte eiformig- 
kugelig, kahl. Fruchttrager bis fast zum Grunde getheilt. Sonst wie Sazifraga.

Auch diese Art andert mehrfach ab: 
var. rosea: Bliithen rosenroth. In hbhern Lagen.
var. laciniata: Blattchen handformig-fiederspaltig, mit lanzettlichen, eingeschnitten gesilgten Ab-

schnitten.
var. dissecta: Blattchen handformig-doppelt fiederspaltig.

A n atom isch es. Die hell-graulich-gelbe Oberflache der Wurzel ist mehr oder weniger tief 
und breit langsrunzelig, das Rhizoin ziemlich dicht und fein gerunzelt, die Wurzel, besonders gegen 
die Spitze hin, nur ąuerhockerig.

Der Querschnitt der Wurzelrinde zeigt eine Aussenrinde, welche aus eineni aussen gelbbraunen, 
innen farblosen Korke besteht; die diinne Mittelrinde ist aus einein tangential gestreckten, stiirkekorner- 
fuhrenden Parenchym zusapnnengesetzt, in welchern sieli ein Kreis von weiten Balsaingangen befindet; 
die sehr dicke, nach aussen zerrissene und ltickige Innenrinde besteht aus starkereichen Markstralilen 
und etwas schmaleren, weniger starkemehlreichen Baststrahlen. Die Markstrahlen zeigen etwas in die 
Liinge gestreckte, im CJuersclmitte fast quadratische, diinnwandige Parenchymzellen; die Baststrange 
liingere und engero, prosenchymahnliche, aber diinnwandige Zellen, welche die in radialen Reihen 
auftretenden Balsamgange umschliessen. Letztere sind langgestreckte Interzellularraume, welche von 
kleinen Zellen umgeben sind, jedoch nicht den Umfang erreiclien, wie die namlichen Organe in der 
Mittelrinde. Eine sehr schmale, oft gelbliche Kambiumzone trennt den Holzkern von der Bindę. Das 
Holz ist aus abwechsełnden Holzbiindeln und starkemehlreichen Markstrahlen zusammengesetzt. Die 
breit kegelformigen, nicht selten getheilten Flolzstrange reichen bis zur marklosen Mitte (das Mark 
verłiert sich sehr kurz unterhalb des Wurzelkopfes). Die einreihigen, seltener 2reihigen, strahlenformig 
nach aussen verlaufenden, von diinnwandigen Prosenchymzellen umgebenen Gefasse sind Treppengange 
und netzformige Gefasse, welche durch schrage Scheidewlinde unterbrochen sind.

Der Holzkern ist bei Saxifraga dicker ais die Itinde; bei magna sind beide Tlieile entweder 
gleich oder die Itinde ist (und zwar gewohnlich) machtiger entwickelt. Die Rinde von magna enthalt 
mehr Balsamgange, ist daher yorzuziehen.

V o rk o m m e n . P. Saxifraga auf trocknen Wiesen und sonnigen Hiigeln durch fast ganz 
Europa mit Ausschluss der siidlichsten Gebiete und des nordlichen Russland verbreitet; bis nach Arme- 
nien und Caucasien. Die var. nigra in der Gegend von Berlin, Frankfurt a/O. und im obern Rhonethale.

P. magna auf Waldwiesen und in Gebiischen, mit etwas geringerem Yerbreitungsgebiete und 
nicht so gemein wie 8axifraga, aber hoher (ais var. rosea) in die Yoralpen emporsteigend.

B ltithezeit. Sazifraga: Juli bis September; magna: Juni bis August.

N am e u n d  G esch ich tlich es . Pimpinella (Sazifraga: althochd. bibinella, pibenella; mittel- 
łiochd. Bebinella, Bebinelle, Bebonillen, Benevelle, Bevenella, Bevenelle, Beuenille, BevorneUe, Bibe- 
nele, Bibernal, Bibnellen, Bybenel Bybnel, Bympinel, Pympenella; bei H ild egard  Bwenella, Bibę 
nella; bei Cordus Bibenelle; bei T abernaem ontanus Steinbibernell, Steinpeterlein, bei B runsch- 
w ig  und Fuchs Bibinellen. Magna: bei B ru n sch w ig  u. A. wild Bestenaw, gross BiberneU) siehe 
Pimpinella Anisum. Auch F lttck iger ist der Ansicht, dass Pimpinella ais eine lateinische Form der 
deutschen Benennung „ Bibernell“ zu betrachten ist. Sazifraga von saxifragus (saxum Fels und fran- 
gere brechen), weil die meisten Arten steinigen, felsigen Boden lieben und mit ihren Wurzeln die Steine



und Felsen gleichsam spalten, weshalb man die Pflanze in frliherer Zeit ais ein gutes Fleilmittel gegen 
Blasenstein ansali. Magna gross, weil grosser ais andere verwandte Arten.

Bei den Griechen hiess die Pflanze Kav/.aUę, ebenso bei den Romern Caucalis. Nach 
F liick ig e r  ist die Wurzel einer der 54 Bestandtheile des Pulvers „contra omnes febres et contra 
omnia venena et omnium serpentinum morsus et contra omnes angustias cordis et corporis11, welches 
in einern wttrzburger Manuscripte des 8. Jahrh. beschrieben wird. Das T egern seer Arzneibuch ans 
dem 18. Jahrh. empfiehlt Pibinella zu chirurgischen Zwecken. Die spatlateinischen Schriften des 
Mittelalters enthalten die Pflanze, hingegen „Circa instans“ der salernitaner Schnie nicht. Tragus 
und Cordus kannten schon die Abart nigra, dereń blaues Del von W alther (1745) erwahnt und 
nach F liick ig ers  Yermnthung bereits in der L in ck ’schenApotheke zu Leipzig destillirt wurde. Fuchs 
bildet sowohl Saxifraga ais magna ab. D odona eus nannte die grosse Bibernelle Saxifraga magna; 
Tabernaem ontanus bezeichnete sie mit Tragoselinum majus; B runschw ig mit Bibinełlc, von der 
er sagt: Bibinell ist der einen Steinbrech gleich mit einem zynlechten oder kerbechten runden blattlin. 

Sein stengel żart, einer ellenbogen hoch, mit weissen zarten bliimlin. Und die wurtzel eines scharpffen, 
wolrychenden geschmacks, wtirt von dem hochgeleerten Joannę Mainardo, auch ftir ein geschlecht der 
Steinbreche geachtet, truckner und hitziger natur, und wie Platina von ir schreibt, Zermalmet sye den 
stein. Macht harnen. Leget die harnwynde. Reiniget die brust. Treibet das pestilentzische gyfft 
von dem lierzen. Todtet von wegen seiner natur alle feber, der safft douon, vnd das gekocht, ge- 
truncken ee dann das wee einen ankumpt.“ Confectio radieis Pimpinellae war zu jener Zeit in den 
deutschen Apotheken offizinell.

O ffizinell ist die im Friihjahre von iilteren Pflanzen gesammelte Wurzel: Iladix Pimpinellae 
(Uadix Pimpinellae albae, Radix Pimpinellae minoris s. majoris).

Die Wurzel von Pimpinella Saxifraga L. ist meist spindelformig, einlach, mehrkopflg, aussen 
hellgrtingelb oder fast ockerfarben, innen heller, gelblich-weiss, getrocknet oł)eji fingerdick, im obern 
Theile tein- und ąuergerunzelt, nach unten hockerig, der Lange nach furchig. Die Linde konnnt an 
Dicke dem Durchmesser des Holzes fast gleich. Bei starken Wurzeln ist die innere Substanz weisser, 
lockerer, durch viele Spalten zerrissen, schwammig und weich. Der Geruch ist eigenthiimlich, stark 
und widerlich aromatisch, bocksartig, in der trocknen Wurzel lange andauernd; der Gesclnnack siisslich 
aromatisch, scharf und beissend.

Die Wurzel von Pimpinella nigra Willd. ist etwas dtinner, aussen schwarz oder schwarzbraun, 
innen blaulich. Auf dem Querschnitte erscheint die Rinde von blaulichen, schmalen Baststreifen durcli- 
schnitten. Die heraussickernden, anfangs kaum gefarbten Balsamtropfen werden sofort schon blau, 
spater braun. Die Wurzel ist sonst der vorhergehenden gleich.

Die Wurzel von Pimpinella magna L. ist grosser und dicker, theilt sieli an der Spitze in 
3 oder mehrere Aeste, ist oben ąuergerunzelt, unten langsrunzelig, aussen blassbraun, innen weisslich. 
Die Rinde ist fast doppelt so dick ais der Durchmesser des Holzes, locker, weiss, mit in den Bast- 
strahlen auftretenden, zahlreichen Harzbehałtern ausgestattet; der Geruch ist weniger bocksartig. 
F liick ig er  sagt von ihr: Pimp. magna diirfte der yerhaltnissmassig starkeren Rinde und der zahl- 
reicheren Balsamgange halber den Yorzug verdienen.“

An Stelle der ech ten Wurzeln werden dann und wann die ahnlichen Wurzeln von Heraclenm 
Sphondylium L. in den Handel gebracht. Diese Drogę besteht, da die Hauptwurzel friihzeitig abstirbt, 
mehr aus den kaum gefurchten Aesten und Rhizomen. Die lockere Rinde, welche viel breiter ist 
(oft um das Mehrfache), ist undeutlich strahlig, nur von wenigen Balsamgangen durchsetzt und vom 
Holzkern leicht trennbar. Sie besitzt eine liellere Farbę, einen beissenden, zugleich bitterlichen, von 
der Bibernellwurzel abweichenden Geschmack.

Ilad. Pimpinellae wird geschnitten und gepulvert in Blech- oder Glasgefśissen aufbewahrt.

B estan dtheile . Die Wurzel enthalt nach B ley  atherisches Oel, mehrere Flarze und Weich- 
harze, Fett, Starkemehl, laystallisirbaren Zucker, Gummi, Gerbstoff, Eiweiss, Salze. In dem wein-



geistigen Extrakte land Buchheim  einen in Alkohol und Aether loslichen, in Wasser unloslichen, 
stickstofffreien, krystallisirbaren Korper, das PimpineUin, welches bei 97° schmilzt, bei 150° sich zer- 
setzt und in weingeistiger Auflosung einen sehr scharfen, beissenden Geschmack iiussert. Beziiglich 
der Zusaminensetzung fand B nchheim  63.48 C und 4.07 H.

Das atherische Oel ist goldgelb, dtinnfliissig, leichter ais Wasser, von bitterem, kratzendeiu 
Geschmack und durchdringendein, petersilienartigem Geruch. Das atherische Oel der var. nigra, welches 
nach B ley  in einer Ausbeute von 0.38%  gewonnen wird, ist hellblau, von schwacherem Geruch, mit 
einem brennenden, hinterher kratzenden Geschmack. Ilusem ann, Pflanzenstoflfe 937.

Auw endnngr. In Form vou Pulver, im Aufguss und in Tinktur ais ein die Sekretion der 
Schleimhaute der Respirationsorgane beforderndes Mittel bei katarrhalisclien Leiden und chronischer 
Laryngitis, ais Kaumittel gegen Zungenlahnrang, in Tinktur und Gurgelwassern gegen Heiserkeit, Rauh- 
heit des Halses, zu Zahnpulvern etc. „Die Iiadix Pimpinellae verdankt ihreu Ruf ais Arzneimittel 
besonders Stalii und seiner Schule, welche sie nicht allein ais Expectorans bei Katarrhen der Respi
rationsorgane, sondern auch bei Magenkatarrhen und Hydrops empfahlen.“ Die von Ila rn isch  be- 
hauptete grossere Wirksamkeit der Pimpin. nigra wird bezweifelt, dagegen angenommen, dass magna, 
wegen ihrer starkeren Rinde und ihrer zahlreichen, weiteren Balsamgange scharfere Wirkung besitzt. 
Der Ruf, den die Wurzel beim Volke bei Anginen und Heiserkeit besitzt, wird auf ihr scharfes Princip 
zuruckgefuhrt. Pimp. magna wurde friiher gegen Steinbeschwerden, der frischgepresste Saft gegen 
Sommersprossen, das destillirte Wasser gegen Augenkrankheiten verwendet; auch gegen Pest und son- 
stige ansteckende Krankheiten. Husem ann, Arzneimittell. 1148.

Iiitteratur. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 273 (SaxAfraga) 
274 (dissecta); H ayne, Arzneigew. 7, Taf. 20 (Saxifraga), Taf. 21 {magna), B erg  und Schm idt, Offi- 
zinelle Gew., Taf. Ib (nigra)-, L uerssen , Handb. der syst Bot. 766; K arsten , Deutsche Flora 834; 
W itts te in , Pharm. 83, 85.

Drogen und Praparate: Radix Pimpinellae: Ph. germ. 222; Ph. helv. 108; Ph. belg. 66; 
Pb. dan. 192; Ph. suec. 172; F ltick iger , Pharm. 426; B erg , Waarenk. 58; B erg , Atlas 15, Taf. 9.

Tinctura Pimpinellae: Ph. germ . 286, Ph. helv. 146; Ph. dan. 275; Ph. suec. 236.
Pnlvis Ari alhalinas: Ph. suec. 160.
Extractum Pimpinellae: Ph, helv. suppl. 45.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II, 696.

Tafelbesehreibung':
AB Pflanze in natiirl. Gro.sse. 1 Bliithe, vergrossert; 2 Staubgefilsse, desgl.; 3 Pollen, desgl.; 4 Stempel, desgl.; 

5 Pruebt, desgl.; 6 Frftehtehen gotrennt, mit Fruchttrager, desgl.; 7 Fracht im (Juerschnitt, desgl.; 8 Fruchtchen im 
Lilngsschnitt. Nach einer Originalzeichnung des Herm Prof. Schm idt in Berlin.



P i m p i n e l l a  S a x i f r a j r a



Fóeniculum capillaceum Gilib.
S yn . F. ofpcinale Ali. F. mlgare (liirfcn. Anethum Fóeniculum li. Meum Fóeniculum Spreng.

Fenchel —  Fennel —  Fenouil.
F a m ilie : Umbelliferae. G attung: Fóeniculum Adans.
B esch reibu n g ’. Ein- oder zweijahrige oder auch ausdauernde Pflanze mit walziger, nach 

u n ten verji'mgter, wenig astiger, fleischiger Wurzel imd 1— 2 Meter hohem, stielrundem, zartgerillteni, 
blau bereiftem, kablem, oberwiirts astigem, innen markigem Stengel. Bliitter zerstreutstehend, kalii, 
ani Grundę mit einer fast den ganzen Blattstiel einnehinenden, rinnenformigen Seheide, drei- bis mehr- 
fach sparrig getheilt; Fiederstiicke gegenstandig, absteliend, mit fadigen, ganzrandigen, dichotomen Fieder- 
stiickchen und oberseits scbmalrinnigen Zipfeln; die oberen, kleineren, einfacher werdenden Bliitter kiirzer 
gestielt, bis sitzend. Die anfangs endstandigenDolden spiiter blattgegenstiindig, 10— 20stralilig; Doldchen 
vielbliithig, olme Hlille und Hullehen. Bliithen gelb, mit undeutlichem Kelche. Kronbliitter rnndlich, 
mit stumpfem, eingerolltem, fast ąuadratischem Endliippchen. Staubgefiisse 5, eingebogen, mit rund- 
licben, unten und oben ausgerandeten, zweifaeherigen, der Lange nach aufspringenden, gelben Staub- 
beuteln. Pollen liinglich, dreifurchig, dreinabeiig. Der unterstandige, liingliche, seitlioh etwas zn- 
sammeiigedruckte Fruchtknyten undeutlicli gerippt, zweifacherig, zweieiig, mit hiingendem Eichen. Die 
kurzeń, aufrecliten, spiiter iiberhiingenden Griffel mit zweitlieiligem, polsterformigeni, drttsigem, gelbeni 
Griffelfuss. Narben einfach. Fracht liinglich-eiformig, bis 8 Mm. lang, 3 Mm. dick, lOrippig, vom 
Griffelfuss und den Griffeln gekront; Theilfruchtchen planconvex, sieli bei der Reife leielit trennend; 
Rippen griinlich-gelb, langsstreifig, randstandige starker, mit weitem Tbiilclien zwischen der niiclisten 
Rfickenrippo. Tbiilclien ziemlich flach, braungriin, mit drinkiem, starkem, durcłiscbeinendem Oelstriemen. 
Spaltfliiche flach, mit 2 Oelstriemen. Der eiweisshaltige Same mit dem Fruchtgehiiu.se verwachsen, 
anf der Ruckenflache dreirippig. Emhryo in der oberen Spitze des Eiweisses, mit geradem, nach oben 
gerichtetem Wiirzelchen.

An Stelle des gewohnlichen Fencliels ist auch die Fracht des stissen oder rom ischen  Fenchels: 
Fóeniculum dulce DC. yerwendbar, einer einjalirigen Pflanze mit kurz erem, rohrigem, unten zusammen- 
gedrucktem Stengel, fast zweizeilg gestellten Grundbliittern und 6— Sstrahliger Dolde. Die etwas 
helleren Frttchte sind bis 12 Mm. lang und oft stark gekrummt, mit broit gekielten, fast fliigelartigen 
Rippen und schmalen, die Oelgiinge oft kanni erkennen lassenden Thalchen. Geruch und Geschmack 
ist feiner und milder. Der romische Fenchel wird in Siideuropa, namentlich Siidfrankreich, der essbaren 
jungen Sprossen halber, haufig gebaut.

Fóeniculum Panmorium DC., ein in Indien einheimischer Fenchel, wird nur ais eine niedrige, 
mit convexen Dolden ausgestattete Form unseres Fenchels betrachtet.

A n atom isch es. Der Querschnitt zeigt nach ETtickiger unter den „abgerundeten, obwohl 
bedeutend heryorragenden Rippen ein nicht sehr starkes, rundlich dreieckiges Biindeł enger, grossporiger 
Fasern, welche gegen innen in sehr weite, etwas diekwandige Parenchymzellen iibergehen, dereń Wandę 
durch breite Bander ausgezeichnet sind.“ Eigenthiimlich ist die Beschaffenheit der dunkelbraunen Oel
giinge, die im Querschnitte meist planconvex erscheinen und von ziemlich Aachen, nach innen dick- 
wandigen Zellen umgeben sind. Die mittlere Fmchtschicht besteht aus schlaffen, tangential gestreckten 
Parenchymzellen. Die innere Seite der Fruchtwand zeigt 2 Schichten weiter, im Langsschnitte radialer, 
im Querschnitte tangential gestreckter Tafelzellen. Das aus rundlich eckigen Zellen bestehende Eiweis 
ist von einer diirmen, braunen Samenhaut bedeckt. Die Oelgiinge des rom ischen  F enchels sind 
enger und besitzen auf dem Quersclmitte eine mehr herzformige oder kreisrunde Form. Die ganze 
Mittelschicht dieser Fenchelfrucht ist aus grossen, rundlich-eckigen Zellen zusammengesetzt, dereń diinne 
Wandę grosse Poren oder Netzgiinge zeigen.

B liithezeit. Juli, August.
V erbre itu n g ’. In den Mittelmeerlandern einheimisch; von dem slidkaspisclien und kau- 

kasischen Liiiidergebiete bis Abysinien und Marokko; ebenso auch durch Frankreich bis zum siidlichen 
En "land und Irland. Angebaut der Friichte, geniessbaren Stengel und Wurzeln wegen in Nordchina, 
Indien, Italien, Frankreich, Galizien, Deutschland (Sachsen, Franken, Wiirttemberg).

N am e und G esch ich tlich es. Der Name Fenchel (althochdeutsch fenihil, fenchil, fenickil1 
mittelhochdeutsch Fenekel, Fencol, Fengel, Fenichel, Fenikel, bei B runfels, B ock , Fuchs Fenikl) 
ist aus dem lateinischen Fóeniculum hervorgegangen. Fóeniculum von foenum, Heu, wegen der gras- 
(heu-)artigen Bliitter oder auch wegen des heuartigen Geruehes. Anetlmm wird abgeleitet von ava, 
durchdringend und aLdet.v, brennen in Bezug auf den Geschmack der Barenwurzel. Meum komnit schon 
bei P lin iu s vor; angeblich von grov oder gal ov, u a =  givtjQ, Mutter oder gala, Amme; auf den 
arzneilichen Gebrauch zur Yermehrung der Milchabsonderung bezogen.

Der Fenchel findet schon in den hippokratischen Schriften Erwahnung und fiihrt zu Theophrast s 
Zeiten den Namen MaęaAęor. Von D ioscorid es  erfahren wir, dass sowohl Kraut ais Friichte zu 
jeuer Zeit ais Zuspeise Verwendung fanden; auch erwahnt letzterer eines Gummiharzes, welches aus dem 
1'enchel ausschwitzen soli. Celsius, C olum ella , P lin ius und Palladius berichten uns, dass ihnen 
Feniculum genau bekannt war und von A lexander T rallianus wissen wir, dass er MaęaUooi’ liiiulig 
yerordnete. A ocniculi semen bildete einen Bestandtheil des Pulvers „contra omnes febres etc.“ Die 
Pflanze befindet sieli in dem Capitulare Karl’s des Grossen, welcher sie zum Anbau empfahl und wird 
von S trabo in seinen Heilpflanzen besungen. In „Circa instans“ der salernitaner Schnie, sowie in



a Schriften der Hildegard findet sie Erwahnung und wird uberhaupt im deutschen Mittelalter sehr 
oeaclitet. Im Alterthume war die ganze Pflanze gebrauchlich and A yicen n a  empfahl Fenchel bereits 
ais auswurfbeforderndes und blahungstreibendes Mittel. O tto von B ru n fels  giebt in semeni „Krauter- 
buche“ eine Abbildung und Besclireibung, worin er sagt: „Fenchel wiirt genennt uff Kryecliisch 
Marathrum, zu Latin auch Marathrmn, oder Feniculum, menigklicb ein bekannt Kraut. Die schlangen 
wann sye ire bant wollen abzychen, und ynon ir gesycht wiederuinb scharpffen, so tragen sie zu- 
sammen Fenchelkraut, und reiben sieli damit, alsdann węrden sye wider erneweret. Un dahar kumpt 
es, das auch die menschen wargenommen, das disses kraut den augen sondlich dyenstlich ist, und ein 
augenkraut genennt." Audi in den cliinesischen Krauterbuchern Pen t’sao (um 1560 n. Chr.) wird 
der Fenchel aufgefuhrt.

O ffiz in e ll ist die Frucht: Fructus Foeniculi {Semen Foeniculi), friiher auch die im Herbste 
gesammelte und getrocknete Wurzel: Radix Foeniculi.

Der Fenchel wird nach der Reife gesammelt, an der Luft getrocknet, voiu Sand etc. gereinigt 
und ganz in Holzgefiissen oder gepulvert in Glasgefassen aufbewahrt. Der rom isch e, k retisch e  
oder siisse Fenchel: Fructus Foeniculi Romani, Cretici s. dulcis von Foeniculum dulce DO. ist fast 
doppelt so gross ais der gewohnliche Fenchel, stark gekrihnmt und blasser an Farbę. Ein ans Apulien 
stammender und in grosser Menge ausgefuhrter Fenchel ist dem gewbhnlichen Fenchel in allen Stucken 
gleicli, besitzt jedoch einen feineren Geschmack. Der Geruch des Fenchels ist eigenthumlich angenehm 
und stark aromatiscli, der Geschmack siiss, niclit scharf gewiirzhaft. Der Geruch und Geschmack 
des rom isch en  Fenche ls  ist kraftiger, dabei feiner und angenehmer. In Sudfrankreich wird von 
wildwachsenden Pflanzen eine kleinere, kiirzere Fenchelfrucht mit weniger hervortretenden Rippen ge
sammelt, die ais b i tterer  Fenche l  (Fenouil amer) von den anderen Fenchelarten unterschieden wird. 
Die Wurzel riecht frisch eigenthumlich aromatiscli und schmeckt aromatiscli siiss, das Kraut riecht 
und schmeckt ahnlich aber starker.

P raparate. Aus der Fenchelfrucht wird gewonnen: Aqua Foeniculi, Oleum Foeniculi, 
Syrupus Foeniculi; sie wird ausserdem zur Herstellnng von Aqua aromatica, Aqua carminatwa, Decoc- 
tum Sarsaparillae compositum fortius, Elixir e succo Liąuiritiae, Pulms Liąuiritiae compositus, Pulvis 
Magtiesiae cum Rheo, Species laxantes St. Germain, Syrupus Sennae cum Manna.

B estandtłieile . Die Friichte der noch wenig untersuchten Pflanze enthalten je nach der Be- 
schaftenlieit der Waare bis zu 7 °/0 atherisches Oel, das sogen. Fenehe lo l ,  welches dem Anisol sehr 
ahnlich ist. Es ist farblos oder gelblich, etwas dickflussig, von gewurzhaftem Geruch und sUsslichem 
Geschmack, mit einem spez. Gew. von 0.90— 1,00 und wird fest bei +  5 bis + 10°. Der Hauptbestąndtheil 
ist wie bei dem Anisol A n e th o l  (C10 H)2 O), dem ein bei 185- 190° siedendes Oamphen beigesellt 
ist. Das in Sudfrankreich aus dem rom isch en  Fenche l  gewonnene Oel schmeckt milder und siisser, 
ist daher mehr geschatzt; es dreht die Polarisationsebene starker ais die anderen Sorten und zwar 
nach Ansicht F l u c k i g e r ’s, weil es weniger Anethol besitzt. Die Wurzel enthalt Zucker, Starkemehl 
und ein atherisches, mit dem Fruchtol niclit ubereinstimmendes Oel. (Hnsemann, Pflanzenstoffe 937).

A n w en du n g '. Der Fenchel gilt, trotz der gegentheiligen Behauptungen, heute noch ais 
eines der vorziiglichsten, die Milchsekretion befordernden Mittels, „ welches ausserdem auch in der 
Kinderpraxis ais Oarminativum und Expectorans ungemein haufig in Anwendung gezogen wird." In 
frUheren Zeiten wurde dem Fenchel grosse Wirksamkeit bei Augenaffektionen zugeschrieben, die Neu- 
zeit hat diesen Ruf nicht bestatigt gefunden. Zur Geschmacksyerbesserung ftir Spezies wird Fenchel 
vielfach angewendet. Seine Anwendung erfolgt in Form von Pulvern, Elektuarien oder Aufgtissen; 
Oleum Foeniculi wird ais Oelzucker verabreicht; letzteres todet in Gaben von 24,0 Kaninchen in 
24 Stunden; seine Dainpfe erregen Thranenfluss, Ilusten und Ptyalismus. Grosse Yerwendung findet 
Fenchel, namentlich in Suddeutschland, zur Geschmacksyerbesserung des Roggen- und Weizenbrodes; 
dient auch ais Gewiirz fiir eingemachte Friichte. (Husemann,  Arzneimittell. 1205).

Ł i t t e r a t n i ' .  Abbildung und Besclireibung: Nees v. B senb., Plantae med., Tai'. 277; Hayne, 
Arzneigew. VII., Taf. 18; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXVIId; B en tley  u. Trim., Med. pl., Taf. 123; 
Luerssen , Handb. der syst. Bot. II. 770; K arsten , Deutsche Flora 837; W ittste in , Pharm. 226.

Drogen und Priiparate: Fructus Foeniculi: Ph. gem. 120; Ph. austr. 66; Ph. hung. 207; Ph. ross. 185; Pli. 
helv. 59; Ph. Neerl. 116; Ph. dan. 122; Ph. suec. 91; Cod. med. 53; F lu ck iger, Pharm. 896; Flfickiger and Ilanb., 
Pharm. 308; Hist. d. Dróg. I., 537; Berg, Waarenk. 62, 366; B erg, Atlas, Taf. 43.

Oleum Foeniculi: Ph. germ. 196; Ph. austr. 97; Ph. hung. 317; Ph. ross. 294; Ph. helv. 92; Ph. Neerl. 168; 
Ph. dan. 37; Ph. suec. 17; Ph. U. St. 236.

A/jua Foeniculi: Ph. germ. 32; Ph. austr. 19; Ph. hung. 59; Ph. ross. 41; Ph. helv. 15; Ph. Neerl. 28; Ph. 
dan. 47; Ph. suec. 26; Cod. med. 376; Brit. ph. 44; Ph. U. St. 44.

Aqua aromatica spirituosa: Ph. austr. 16.
Aqua carminatwa: Ph. austr. 17.
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius: Ph. germ. 71; Ph. austr. 42; Ph. hung. 141; Ph. ross. 101; Ph. 

helv. suppl. 29; Ph. suec. 54.
Elixir e Succo Liąuiritiae: Ph. germ. 75; Ph. ross. 105.
Pulvis Liąuiritiae compositus: Ph. germ. 16; Ph. ross. 324; Ph. helv. 106.
Fulois Magnesiae aromaticus: Ph. suec. 162.
Pulvis Magnesiae cum Rheo: Ph. germ. 217; Ph. ross. 326; Ph. helv. 106; Ph. dan. 182; Ph. suec. 162.
Species laxantes (St. Germain): Ph. germ. 241; Ph. austr. 119; Ph. hung. 403; Ph. ross. 370; Ph. helv. 119; 

Ph. Neerl. 224; Ph. dan. 229.
Syrupus Sennae (cum Manna): Ph. germ. 264; Ph. ross. 406; Ph. helv. 134; Ph. dan. 257; Ph. suec. 224.
Bezugl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. 1,, 1098; III., 448.

Tafelbesehreibung-:
A bltihende und fruchtende Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthenknospe, vergr8ssert; 2, 3 Bluthe, desgl.; 

4 Kronblatt, desgl.; 5 Staubgefasse, desgl.; 6 Pollen, desgl.; 7 Stempel, desgl.; 8 derselbo im Liingsschnitt, desgl.; 
9 derselbe im Querschnitt, desgl.; 10 Frucht, desgl.; 11 Theilfrucht, desgl.; 12 Frucht im Quersehnitt, desgl. Nach 
der Natur von W. Muller.





Oenanthe Phellandrium Lam.

S y n . Oenantlie aguatica L a m . Phellandrium aguaticum  L.

Wasserfenchel, Rosskiimmel —  Water Dropwort —  Phellandrie aquatique.

Familie: Umbelliferae. Gattung: Oenantlie L.
Beschreibung'. Zweijalirige, kahle Pflanze, dereń Wurzel ąuirlformig mit befaserten Neben- 

wurzeln besetzt ist. Stengel )/2—-1J/2 Meter iioch, aufrecht, stielrund, unter Wasser einfach, geringelt, 
mit kurzeń Stengelgliedern, innen ąuerfacherig, mit markigen, wenig hohlen Fachem; iiber Wasser mit 
verlangerten Stengelgliedern, abstehend-astig, gestreift, kahl, mit geschlossenen Knoten und in der Mitte 
meist hohlem Markę; Aeste innen hohl. Die zerstreut stehenden, langgestielten, am Grunde scheiden- 
artigen, kalilen Bliitter 2— 3fach fiedertheilig, mich oben kleiner und einfacher werdend; Blattchen 
eiformig, fiederspaltig, mit langlichen oder linealischen Abschnitten; untergetauchte Bliitter mit viel- 
theiligen Blattchen und linealen bis fadlichen Zipfeln. Bluthendolden blattgegenstiindig, 6— 12strahlig; 
Doldchen gedrungen, yielbliithig. Hulle feblend, Hullchen mehrblatterig, Blattchen linien-pfriemen- 
formig. Bluthen weiss, mit oberstandigem, scharf-5 zahnigem Kelche. Kronblatter 5, ungleich, die nach 
aem Umtange der Dolde zugewendeten grosser, verkehrt-eiformig, durch die umgebogene Spitze aus- 
gerandet. Staubgefasse 5, liinger ais die Kronblatter, mit pfriemlichen Staubfiiden und rundlichen, 
am Grunde ausgerandeten, 2facherigen, auf dem Riicken angehefteten, 2spaltig sich olfnenden Staub- 
beuteln. Pollen langlich, 3furchig, 3nabelig. Stempel mit unterstandigem, umgekehrt - eiformigem, 
2 lacherigem, 2eiigem, seitlich etwas zusammengedrucktem Fruchtknoten. Griffel mit fast kegelformiger, 
2theiliger Basis. Narben sturnpf. Friichte grunlich-braun, langlich-eiformig, seitlich etwas zusannnen- 
gedriickt, 5 Mm. lang, von dem kurz 5 zśilinigen Kelchsaum und dem kegelformigen Griffelfusse gekront; 
jede Fruchthalfte mit 5 wenig vortretenden, breit rundlichen, der Lange nach gestreiften Rippen, mit 
zwischenliegenden schmalen Thalchen, randstiindige Rippen breiter und dicker ais die ubrigen, weit 
aut die Fugenseite iibergreifend, die schmalen, furchenartigen Thalchen von Oelstriemen ganz ausgeftillt; 
‘2 schmale, bogenformige, dunkle, scharf heryortretende Oelgange erscheinen ausserdem bei der Tren- 
nung der Frucht auf der gelblich-weissen, festverbundenen Fugenflache. Same eiweisshaltig; Quer- 
schnitt des Endosperm lappig, die der Fugenflache zugekehrte Seite etwas convex. Jede Fruchthalfte 
bat einen besonderen Fruchttrager; beide Fruchttrager sind mit einander yerwachsen, deshab die Frucht 
schwer trennbar; der lcleine, in der Spitze des Eiweisses befindliche Embryo mit nach oben gerichtetem 
Wiirzelchen.

A n a to m isch e s : F lu ck ig er  sagt: „Die Fruchtwand wird von einer 
bedeckt und yon einer starken, umfangreichen, gelben Faserschicht durchzogen Unte:. ede Rippe 
liegt ein im Querschnitt halbmondformiges Faserbundel, dessen Bogen sieli nach innenR °  „
jedem seiner Enden nocl. einen schmalen Lappen aussendet, welcher wjeder sidie!tmmig zm iiilge 
kriimmt den niichsten Oelgang umspannnt. Vor jedem dieser let/.teren logu a  ̂ ‘
laufer der benachbarten BUndel, ohne jedoch zusammenzufliesen. Die mnere» &■oitu lei »
einige Spiralgefasse." Die mit einer dunkelbraunen Schicht zarter talellormigci /cllen ausgeklei , 
unnnttelbar an der inneren Fruchtwand liegenden, weiten, elliptischeii Oelgange werden durch  ̂schmale 
Streifen eines lockeren Parenchyms von den FaserbundeIn ge rennt. Die ,n ter ungen hi “ och 
ausser den grossen Oelgangen auftretenden kleinen Oełbeh.i ei versc lwiui en l lt‘. ) ^,. , dickwaudi«re 
Fugenflachen bleiben zn jeder Seite des Fruchttragers 3 solcher Gange ubng. Kadiale, dickwanc 0 , 
kleine Zellen bilden die dtinne innere Fruchtschicht.

B liith ezeit. Juni bis August.
Verbreitung. In Siimpfen, Graben, stehenden Gewiissern etc. Durch Mitteleuropa und 

Mittelasien yerbreitet.

Name und Geschichtliches. Wegen des Wortes Fenchel sieheFoeniculmn capiUar.einn. 
Schon B ock  bezeichnet unsere Pflanzen mit: wilder Fenrhel Bossfenrhel, Weiherfencliel, auch L ieb- 
stock. Oenanthe yon olvoS Wein und avi)i, Blume bezieht sich auf ein anderes Glied cler Gattung 
(0. crocata L.) dessen Bluthe WeinblUthengeruch besitzen soli. Pliellandrnm soli von ,peUiS oder 
leUeoę steiniger Boden uud avóQeioS mannlich, kraftig, wegen der Anwendung der Pflanze gegen 
Stein- und Blasenbeschwerden abstammen. Linne leitet das VVort ab von weUog Kork, omd ccvóqeiô  
mannlich, weil die reifen (mannlich, stark gewordenen) Stengel und Wurzeln gleich dem Korke nach 
Art der Korkmannchen) schwimmen. Nach K rause ist das Wort aut das verunstaltete Philydno 
(<f>doę Freund uóion Wasser) Wasserfreund zuruckzufuhren. Aguatica, am Wasser wachsend.



Plinius erwahnt eine mit Phellctndriwn bezeichnete Arzneipflanze; es ist jedoch zweifelhaft 
ob hierunter unsere Pflanze gemeint ist. In spaterer Zeit wurde der Rossfenchel gegen Pferdekrank- 
lieiten gebraucht, land aber im Allgemeinen keine grosse Beaclitung. Von den dentschen Botanikern 
des Mittelalters wurde die Pflanze ais Oicuta aguatica s. palustris und Cicutaria beschrieben und 
abgebildet. Das was O tto von B runfels in seineni „Krauterbuche" ais Rossfenchel beschreibt und 
abbildet ist wahrsclieinlich etwas anderes. Br sagt: „Rossfenchel wiirt also genennet, von wegen 
seiner wylde, und grosse; darnin dass er grosser ist weder anderer Benchel, ulf Kryechisch und latin, 
Hippomarathrum, Marathrum silvestre, Feniculuni erraticum. Die Wurzel von diesein Benchel rucht 
starek, und woł.“ D odonaeus belegte im Jalire 15815 die Pflanze mit dem Namen Phellandrium; 
E rn stlin g  von Braunschweig war der erste der 1739 die Frucht der Pflanze ais Farbemittel und gegen 
Lungenschwinducht empfahl.

Offizinell ist die reife Frucht: Fructus PlieUandrii (Semen Phellandri aąuatici, Semen 
Foeniculi aąuatici).

Die Fruchte werden im August gesammelt; sie mfissen von hellbraunlicher oder gelblichgruner 
mit purpurviolett gemischter Farbę sein. Ihr Geruch ist eigenthumlich stark, widerlich aromatisch, 
der Geschmack unangenehm, anbaltend scharf gewiirzhaft. Der im Handel vorkoiumende, unreife, durch 
Gahrung dunlcelbraun bis schwarzbraun gefarbte, sogenannte g estrom te  Wasserfenchel ist unbrauchbar; 
die Anfbewahrung erfolgt ganz in Holzgefassen, gepulvert in Glasern oder Weissblechgefasseu.

Verwechselungen kbnnen stattfinden 1) mit Cicuta virosa L. (Fruchte griinlich, kiciu, viel 
dicker und rundlich, mehr breit ais tang, starker gefurcht, mit schwarzen Rippen und braunen 
Thalclien). 2) mit Snmi latifolium L. (Fruchte kleiner, langlich - eiformig, mit 5 stumpf erliabenen, 
sclimutzig weissen Rippen, griinlich-braun, mit 3 Oelgangen in den Thalclien). 3) mit Berula anyusti- 
folia Koch (der vorigen ahnlich, mehr rundlich, mit dickem Fruchtgehause und mehr ais 3 Oelgangen 
in den Thalclien.)

Bestandtheile. Nach B erth o ld  1,5% atherisches Oel, 5 ,1%  fettes, etwas siissliches Oel, 
2 ,6%  Waclis, 4 ,4%  Harz, 3 ,5%  Gminni, 8,1% Extraktstoff.

Das atherische Wasserfenchelol ist gelb, rieclit durclidringend, schmeckt gewiirzhaft, besitzt ein 
spez. Gewicht von 0,852 bei 19°. Nach P esci besteht es der Hauptsache nach ans einem Terpen 
Phellandren, welches bei 171" siedet, stark lichtbrechend und linksdrehend ist und ein spez. Gewicht 
von 0,858 besitzt. Narkotische Eigenschaften soli der Wasserfenchel nicht aussern, jedoch von anderen 
Seiteu werden nach Verabreichung von grossen Dosen solche Eigenschaften behauptet und F liick ig er  
meint, dass nach seinen Untersuchungen in der Phellandriumfrucht doch wohl Spuren eines Alkaloids 
vorhanden seien, dass jedoch gefahrliche Wirkungen bisher noch nicht wahrgenommen worden waren. 
Ais Trager der giftigen Eigenschaften ist das von D evay  und G u illerm on d  1852 entdeckte Phel- 
landrin angenommen worden. Husem ann sagt jedoch hierzu: die Angabe, dass darin ein narkotisches 
Prinzip (Phellandrin von Ilutet) enthalten sei, beruht wahrscheinlich auf der nicht eben seltenen Bei- 
mengung giftiger Fruchte im Wasser wachsender Umbelliferen, z. B. der eiformigen, viel kurzeren 
Fruchte von Berula angustifolia Koch oder gar der seitlich zusammengedriickten, kugelrunden Achanen 
des Wasserschierlings zu dem analysirten Materiał." (H usem ann, Pflanzenstoffe 939.)

Anwendung. Ais Pulver, in Pillen, Latwergen und Aufguss gegen Husten, Lungenplithisis, 
Tuberkulose; in der Yeterinarpraxis bei Pferden gegen Kropi. „Das Mittel, urspriinglich bei Influenza 
der Pferde benutzt, wurde besonders von M arcus H erz, H u fe lan d  und seinen Nachfolgern gegen 
chronische Katarrhe und Blennorhben der Bronchien empfohłen und hat eine Zeit lang ais Schwind- 
suchtsmittel im Ruf gestanden. Auch bei Wechselfieber, Keuchhusten und Asthma wurde es benutzt." 
(H usem ann, Arzneimittell. 1151.)

f
Litteratur. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 281; H ayne, 

Arzneigew. I., 40; B erg  u. S chm idt, Offiz. Gew., Taf. XXV'1; L uerssen , Handb. der syst. Bot. I. 708; 
K arsten , Deutsche Flora 839; W itts te in , Pharm. 888.

Drogen and Priiparate: Fructus PlieUandrii: Ph. germ. 121; Ph. hung. 345; Pli. ross. 188; 
Pb. belg. 65; Ph. helv. 59; Cod. med. (1884) 69; Ph. Neerl. 180; Ph. dan. 124; Ph. suee. 92; F liick ig er , 
Pharm. 898; B erg , Waarenk. 367; B erg , Atlas, Taf. XLU1, 108.

Beziigl, der Drogen und Priiparate sielie auch H ager, Ph. Prx. II., 659.

T a fe lb e s c h r e ib u n g ’ :

AU Theilo der Pflanze in nat. Grosse; 1 Bltilhenknospe, yergrossert; 2 Bliithe, desgl.; 3 8t.uibgetas.se, dosgl.;
4 Pollen, desgl.; 5 Kelch mit Btempel, desgl.; fl Stempel im Liingssehnilt, desgl.; 7 Kruelitknoton im Quersehnitt, 
desgl.; 8 jungo Frucht, desgl.; 9 reife Frucht, desgl.; 10 und 11 dieselbe im LUngssolmitt, desgl. Nach der Natur 
von W. Muller.
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Łeirfsticum officinale Koch.
Syn . Leiństicum pcdudapifolmm Aschers. Angelica, Lemsticum Baillon.

Ldgusticum Lewisticum L.

Liebstbckel —  Liveche.

F am ilie : TJmbelliferae (Unterfamilie: Angelicae)', G attung: Levisticum Koch.
B esch reibu n g. Die ausdauernde, meist mehrkopfige, dicke, fleischige, wenig verzweigte, bis 

40 Ctm. lange, bis 4 Ctm. dicke, aussen braunlich gelbe oder hellbraungraue, innen weissliclie Wurzel 
mit oft mehreren, steif aufrechten, 1 i/4 — 2 Meter hohen, stielrunden, kahlen, gestreiften, oberwarts 
astigen, innen hohlen Stengein. Aeste blattwinkelstandig, zerstreutstehend, die obersten meist gegen- 
stiindig und liinger ais die endstandige Dołde. Bliitter zerstreut, sammtliche mit scheidenartigem 
Grunde umfassend, kahl, dunkelgrlin, glanzend; die nntersten lang gestielt, unpaarig doppelt gefiedert,
4— Gjochig. Fiederstucke dreitheilig, Blattchen aus keiligem Grunde breit verkehrt-eiformig, mehrfach 
eingeschnitten; die stengelstandigen Bliitter kurzer gestielt, allmahlig kleiner und einfacher werdend, 
die obersten fiederspaltig, dreitheilig, dreispaltig bis ungetheilt und ganzrandig, die fast stielrunde, 
hohle Spindel gestreift. Bluthen in vielstrahligen, an der Spitze des Stengels, der Aeste und Zweige 
befindlichen, wenig gewolbten Dolden. Doldchen vielbluthig, gewolbt. Die zahlreichen, bleibenden, 
lanzettlinienformigen, zugespitzten Bliitter der Hiille und Hiillchen zuriickgesclilagen. Bluthen sammt- 
lich fruchtbar, blassgelb. Kelch oberstandig, undeutlich. Kronblatter 5, rundlich, mit kurzeń, stumpfen, 
eingehogenen Endlappchen, tein gewimpert, abfallend. Stauhgefasse 5, mit den Kronblattern ab- 
wechselnd; Staubfaden fadenformig, bogig nach innen gekrtimmt; Staubbeutel rundlich, mit oben ge- 
trennten Fachem, nach innen mit Langsspalten sieli offnend und sich dann ausbreitend. Pollen liing- 
lich, dreinabelig. Der aus dem Untej-kelehe gebildete Fruchtknoten mngekehrt eiformig, gerippt, zwei- 
facherig, zweieiig. Eichen hangend. Das aus dem Verwachsen der 2 Fruchtbłatter gebildete, zwei- 
theilige, ziemlich flachę, drilsige, gelbe Griffelpolster mit zwei kurzeń von einander abstehenden, spater 
zuruckgekrhmmten, bleibenden Griffeln. Narben stumpf. Spaltfrucht langlich-eiformig, wenig zusammen- 
gedrilckt, lOrippig; die Rippen gefliigelt, Fliigel der Randrippen von doppelter Breite, gelbbraun. 
Oelstriemen einzeln in den Thalchen, zu zweien auf der Berlihrungsflache. Saulchen zweitheilig, borsten- 
formig zweischenkelig. Der eiweisshaltige Same planconvex, auf dem Riicken schwach dreirippig, mit 
dem Pruchtgehause verwachsen, auch nach dem Austrocknen mit dem letzteren zusammenhangend. 
Embryo in der Spitze des Eiweiss, klein, gerade. Wurzelchen dick, nach oben gerichtet.

A n atom isch es. Der Querschnitt zeigt eine starkę, im ausseren Theile weissliche, nach innen 
dunkelbraune und strahlige Rinde und einen dichten, mit undeutlichen Markstrahlen durchsetzten, 
hellgelben Holzkorper. Mark ist nur in der Hauptwurzel vorhanden. Die Aussenrinde besteht aus 
einer wenig entwickelten Korkschicht, die ans wenigen Reihen tafelformiger Korkzellen zusammen- 
gesetzt ist. Die diinne, liiekig zerrissene Mittelrinde, welche bis an das Ende der Markstrahlen reicht, 
enthalt nur wenige Reihen tangential gestreckter Parenchymzellen und wenige Balsamgange. Die 
dicke Innenrinde ist abwechselnd aus schmalen, weissen Markstrahlen und dunklen, mit Balsamgangen 
ausgestatteten Baststrahlen zusammengesetzt. Letztere enthalten keine Bastzellen, sondern bestehen 
aus diinnwandigen prosenchymatisclien Zellen; sie yerlaufen etwas wellenlbrmig bis in die Mittelrinde 
und zeigen in den ausseren Rindenschichten die schon angedeuteten grossen Lucken. ■ Die Balsam- 
behalter, welche mehr oder weniger langgestreckte, mit einer Lagę kleiner Parenchymzellen ausgestattete 
Kanale bilden, besitzen einen dickfiussigen Inhalt, welcher grossentheils ausgetreten und das benachbarte 
Gewelie mit braunen oder rothgelben, erharteten Klumpen erfullt. Die Markstrahlen bestehen aus 
2— 6 Reihen horizontal gestreckter Parenchymzellen. Das Holz, welches durch einen Kambiumring 
von der Innenrinde getrennt ist, zeigt die in die Rinde verlaufenden, weissen, starkereichen Markstrahlen 
und Holzstrahlen mit dicht gestellten Tracheen, welche von einem gestreckten, wenig Starkemehl ent- 
haltenden Parenchym. eingeschlossen sind. Das Mark besteht aus einem schlaffen, mit Luftlucken durch
setzten Parenchym.

Badioc Levistici unterscheidet sich yon Iiadix Pimpinellae durch die schmalen Markstrahlen 
der Rinde und durch die weniger weit nach- aussen tretenden Bastkorper, in Folgę dessen die Mittel
rinde stiirker entwickelt ist.

B liith ezeit. Juli, August.
V ork om m en . Soli in den Gebirgen Central- und Siideuropas einheimisch sein, ist jedoch 

ais wildwachsend nur in Serbien und Bosnien nachgewiesen. In Deutschland, Frankreich, Holland, in 
der Schweiz und in Italien vielfach in Garten gezogen und namentlich in Colleda im Grossen kultivirt.



Sfam e u n d  G esch ichtlicb .es. L ie b s to ck e l (althochd. lubistechal, lubistickel; mittelhochd. 
Levestock, Lebestock, Leubstickel, Lobestickel, Lobestockel, Liebstiickel, Lubesteche, Luibstickel, Lup- 
stecke; bei H ild eg a rd  Lubestekel, bei B ru n fe ls , G ordus, B ock , F uchs Liebestockel, bei Brun- 
sch w ig  Liebstyckel, bei G esner Lybstickel) soli ans Levisticum gebildet sein. Ligusticum von Liyuria, 
i u den ligurischen Apenninen wachsend. Levisticum, eigentlich libysticum, soli aus h.(it!<mMv, libysches 
Kraut, abgeleitet sein; Andere halten es flir eine Yerstummelung von Ligusticum.

Die Kenntniss unserer Pflanze im Alterthnm lasst sieli mit Bestimmtheit nicht nachweisen, 
denn die Schilderung des in Ligurien wachsenden Ligusticum von P lin iu s  ist sehr nnbestimmt und 
die Beschreibung des Jiyvarr/jjv von D iosco r id e s  passt nicht auf unser Liebstockel. Letztere Pflan/.e 
soli nacli D ierb a ch  Trochiscanthes nodiflorus Koch gewesen sein. Hingegen vermutliet F liick ig er , 
dass unter dem Ligusticum des G olnm ella  und des Kochbuches von A p iciu s  C aelius, ebenso unter 
dem Ligusticum, welches ais Fischwtirze in der Zeit der Garolinger gebrauchlich war, unser Levisticum 
officinale zu verstchen sei, was auch von dem Ri(ivai;i%ov G alen ’s und A lexan d ers von T ra lles  
anzunęhmen ist. In dem Oapitulare Karls des Grossen wird die Pflanze zum Anbau empfohlen, von 
W ala frid  S trąb o besungen. Tabernaem ontanus nannte sie Ligusticum adulterinum; Y alerius 
Gordus Ligusticum sativum; F uchs giebt eine Abbildung unter dem Namen Smyrnium. O tto von 
B runfels sagt in seinem Krauterbuche iiber den Namen folgendes: „Uii dali ar ist jm auch der namm en 
kommen Ligusticum, das es zu erst in den gebiirgen Ligurie erfunden, und damach anderen nationen 
mitgeteilt, und in allen garten gepllanzet ist. Wiewol Galenus das g verkeret und nennet es Lybisti- 
cum. Aber sein Teutscher nammen ist ym dahar, spricht Hieronymus Liebstockel, das sein wasser 
weiss und lieblicli machet des menschen haut wie wol ich ye wolt glauben, das es solichen von dom 
latin ererbet, wie auch viel kreuter meer.“

O fflzinell ist die Wurzel: Iladix Lenistici (Badix Ligustici, Radia; Laserpitii Germanici)-, 
friiher auch das Kraut und die Friichte.

Die Wurzel wird im Friihjahre von der zwei- bis vierjahrigen Pflanze gesammelt, die starkeren 
Theile der Lange nach gespalten und die Drogę gewohnlich aufgefadelt getrocknet. Die Hauptwurzel 
selbst ist kurz und mehrkopfig, fleiscliig, aussen rostfarben, innen weisslich mit gelblichem Markę; sie. 
theilt sieh namentlich gegen die Spitze zu in mehrere, langsfurchige, oben querrunzelige, nur im oberen 
Theile Mark enthaltende, bis 40 Ctm. lange Wurzelaste. In der Handelswaare bilden die letzteren die 
1 lauptmasse. Bei Verwundung Hiesst ein gelblicher Milchsaft aus, welcher erhartet eine harzartige 
Masse bildet. Lufttrocken sind die Wurzeln sehr zusammengeschrumpft, runzelig, schwammig und 
weich, wachsartig zu schneiden, von glattein, kurzem Bruche. Der Geruch ist eigenthiimlich stark 
aromatisch, der Geschmack siisslich-schleimig, dann scharf gewtirzhaft. Die Drogę zieht leicht Feuchtig- 
keit an und ist dem Insektenfrasse sehr ausgesetzt, weshalb sie in wohlverschlossenen Weissblech-
gefassen aufzubewahren ist.Einen ahnliclien aber kriiftigeren Geruch und Geschmack besitzen die Blatter und Friichte.

Nach F liick ig er  liefert Colleda die grosste Menge von Wurzeln; im Jahre 1870: 800 Gtr.
B estan d th eile . Die Wurzel entluilt nach T rom m sd orf und Anderen: gahrungsfahigen, 

nicht krystallisirbaren Zucker, fliissiges Balsamharz, zwei andere, schwarze tiarze (Alpha- und Beta- 
harz), farbloses, dickflussiges, linksdrehendes, śitherisches Del, Eiweiss, Starkemehl, Schleim, Ext,raktiv-
stoff, zur Bliithezeit reichlich Aepfelsaure, wahrscheinlich auch Angelicasaure.

A/r-------  O gI 118Oel und Harz, welche nur in geringer Menge vorhanden sind°(das Oel nach F liick ig er  zu 0 0-/,),
G U I  L U L U  J .A tŁ l '/j ,  W C K - i i o  x x l i jl xxx  ^  -  - -   ̂ , , u / }

geben der Wurzel den eigenthumlichen Geruch und Geschmack. Das Harz liefert bei der trockenen 
Destillation Umbelliferon (siehe Feruła).

Das Balsamharz ist gernchlos, stark nach der Wurzel schmeekend, von der Gonsistenz des 
venetianischen Terpenthins, loslich in absolutem Alkohol, Terpenthinol und Kalilauge, unloslicli in Wasser.

A n w e n d u n g . In Substanz und Aufguss; fruher ais Diureticum bei Wassersucht, Blennorrlioe 
der Lungen und des Harnganges, bei chronischen Herzleiden. Jetzt nur noch ais Volks- und Veterinar- 
mittel. Genauere Untersuchungen iiber das Harz und das atherische Oel liegen nicht vor. (llu se -
mann, Arzneimittell. 1170.)

/ - j ------;
Itandb. der syst.

L ittera tu r . Abbildung und Beschreibung: N ees v. E senb., PI. med., Taf. 278; Ilayn e , 
Arzneigew. VII, Taf. 6; B erg  und S ch m idt, Offiz. Gew., Taf. X X V 0; Luerssen,
Bot. II., 771; K arsten , Deutsche Flora 844; W ittste in , Pharm. 485.

Drogen und Prilparate: Radix Levistici: Ph. germ. 220; Pb. helv. 108; God. med. 61; Ph. 
I>elg. 51; F liick iger, Pharm. 424; B erg , Waarenk. 59; B erg , Atlas, Tal. VIII, Seite 13.

Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H a g er , Ph. Prx. II., 350.

Tafelbesehreibung:
AB Theile der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kronblatt, dp.sgl.; 3 Btaubgefiisse, desgl.

4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 Fruchtknoten im Liingssclinitt, desgl.; 7 derselbe im Querschnitt, desgl.
5 reife Frucht, desgl.; 9 dieselbe im Liingssclinitt, desgl.; 10 dieselbe im Querschnitt und Theilfriichtcben im Langa 
schnitt, desgl. Nach der Natur von W. Muller,
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Archangelica offtcinalis Hoffm.

S y n .  Archangelica saMm B e sser . Angelica Archangelica L . Angelica offlcinalis M óncli.

Engelwurz, edle Engelwurzel —  Angeliąue offlcinale —  Angelica.

Familie: Umbelliferae. G attung: Archangelica Hoffm.

Beschreibung. Zweijahrige Pllanze mit im ersten Jahre fast rubenformiger Wurzel; im 
zweiten Jahre ist das braungraue oder etwas rothliche, von unten ber abgestorbene, mit Blattresten 
besetzte, 5— 8 Ctm. lange, bis 5 Ctm. dicke, geringelte und scbwammige Rbizom ringsum mit zabl- 
reichen, bis 30 Ctm. langen, bis .1 Ctm. dicken, langsfurcbigen und cpierhockerigen Wurzelasten aus- 
gestattet. Stengel aufrecht, l ' / (— 2 Meter hoch, stielrund, gerillt, hobl, nacli oben astig, nur dii; 
obersten, unter den Dolden befindlichen Aeste feinflaumhaarig, sonst kalii, unten rotli, blaulicb bereift. 
Die unterseits blaulicb-griinen Bliitter kalii, die unteren sebr gross, zwei- bis dreifach fiedertbeilig, 
nacli oben allmalig kleiner und einfach-fiedertbeilig werdend, die obersten dreitheilig; Blattchen eifbrmig 
oder eilanglich, spitz, seitenstandige ungleich zweilappig, das endstandige dreilappig, sammtliclie mi
gi eich stachelspitzig gesagt. Blattspindel stielrund, gestreift, oft rotli, innen liolil. Blattstielscheiden 
gross, bauchig. Bluthendolden gross, vielstrahlig, kugelig; Strahlen fein flaumhaarig. Doldcben viel- 
bluthig, balbkugelig. Hiille felilend oder durch ein linien-lanzettfbrmiges Deckblatt gebildet. Httllchen 
aus zahlreichen, kleinen, borstenformigen Blattcben bestehend. Bliithen griuilicb-weiss. Der ober-
stiindige Kelcb klein, luntzahnig. Krone fiinftbeilig; Kronenblatter oberstandig, eiformig, mit ein- 
gebogener Spitze, abfallend. Staubgefasse zu 5, oberstandig, langer ais die Kronblatter, mit bogen- 
formigen, nach innen gekriimmten Faden und rundlicben, beiderseits ausgerandeten, zweifacberigen, 
griinlich-gelben, zweispaltig aufspringenden Staubbeuteln. Pollen langlich, dreifurcbig, dreinabelig. 
Der unserstandige, aus dem Unterkelcli gebildete, zweifacherige Fruchtknoten fast halbkugelig, seitlicb 
zusammengedruckt, gerippt, mit zwei hangenden Bichen. Die zwei, aus dem Rande des (Jnterkelchs 
entspringenden Fruchtblatter nach dem Yerwachsen das grosse, schwacbgewolbte Griffelpolster und die 
lieiden kurzeń, aufrecht stehenden Griffel bildend. Narben einfach. Frucht eifbrmig oder eifbrmig- 
langlich, zebnrippig, vom Griffelfuss gekront, gelblich. Spaltfriicbtclien fast planconvex, boi der Reifo 
sieli trennend, mit 3 dicken, stumpf-kielartigen Riickenrippen und breit gefliigeiten Randrippen. Baucli- 
seite wenig gewolbt; Saulchen zweitheilig, borstenformig. Frucbtschale sieli in eine innere rielstriemige 
und aussere striemenlose Schiclit trennend. Same langlich - eiformig, bei dem Zusammentrocknen sieli 
vom Fruchtgehause losend und lose in dem letzteren liegend, mit vielen Oelstriemen bedeckt, eiweiss- 
baltig. Der kleine Embryo in der Spitze des Eiweisses, mit nach oben gerichtetem Wtirzelchen.

Die im hoben Norden auftretenden, etwas veranderten Formen werden von den skandinaviscben 
Botanikern ais Archangelica litoralis (Angelica Archangelica var. a. L.) und Archangelica norcegica 
(Angelica Archangelica var. fi. L.) unterschieden. Die erstere tritt an den schwedischen Kiisten auf, 
die letztere in den skandinaviscben Gebirgen. Die nordiseben Pflanzen sollen sieb so riesig entwickeln, 
dass beispielsweise die Stengel der islandiscben Archangelica eine Armesstiirke tibertreffende Dicke und 
entsprechende Hobe erreichen sollen.



A n a tom isch es . Dor Quersclinitt des Wnrzolkoj >fes zeigt 1 des I)urclnnessors Bindo,
Durchm. Hol/, '/« Durchm. Mark. I)in Aussenrinde besteht ans ni ner zionilkh dunnen Scliicht von 

Korkzellen; dio diinne Mittelrinde isi; ans tangential gestreckten, starkereichen Parenchynizollen zu- 
sammengesetzt, die cinen Krauz von engeren Balsamgefassen emschliessen; die nuichtig entwickelte 
Innenrinde besteht ans abwechselnden Mark- und Baststrahlen. Die Markstrahlen zeigen im Quer- 
sclmitte ein aus radial gestreckten, stiirkefuhrenden, mehrreihigen Ze,Hen znsammengesetztes, gegen die 
Mittelrinde sieli verbreiterndes, mauerformiges Parenchym; die bastzellenlosen Baststrahlen ein aus 
ongen, liingsgestreckten, gleichtalls stiirkefuhrenden Zellen bestehendes Parenchym, welchcs eine Beihe 
weiter, langer, gelblichen Balsam enthaltender Balsamgange einschliesst. Das Kambium wird ans einer 
Scliicht dlirmer, langer, inhaltsloser Zellen gebildet. Das Holz bestelit aus breiten, von der Bindę ber 
sich fortset/enden Markstrahlen und aus einfaeben oder gabeltheiligen, die Fortsetzung der Baststrahlen 
bildenden, feinporbsen Gefassbtindeln, welclie aus diinnwandigen Holzzellen mit eingestreuten, weiten, 
netzformigen Gefassen zusammengesetzt sind. Das Mark ist dem Parenchym der Mittelrinde almlich. 
Die Hauptwurzel besteht zu des Durchmessers aus Bindę, ’/2 Holz, */n Mark; sie ist in anatómischer 
Beziehung dem Wurzelkopf ahnlich, enthalt jedoch weniger Gefassbiindel und Markstrahlen; letztere 
sind breiter und das Mark ist zuweilen mit vereinzelten Gefassbtindeln ausgestattet. Nebenwurzeln und 
Wurzelaste zeigen den Bau der Hauptwurzel, besitzen jedoch lcein Mark und sind nur sparlich mit 
Mark- und Baststrahlen versehen.

V ork om m en . Au Flussufern, Griiben und auf feucliten Wiesen von den norddeutschcn 
Kiistcn bis zu den deutseben Mittelgebirgen; bei Osnabriick, Stassfurt, Hannover, Braunschweig; ferner 
in Polen, Yolhynien, bis zu den oberen Begionen des Dnjepr. Im hohen Norden auf Island, bis zur 
Diskobai in Westgronland, durch Skandinavien und Sibirien bis Kamtscłiatka.

B lu th ezeit. Juli, August.
N am e u n d  G esoh ich tlich es . Der Name E i/ge lw u rz  (mittelhochdeutsch Kngelwurtz, bei 

Fuchs gam Angelik, bei B ock  und B runschw ig  Angelika, Brustiourzel, Heiligengeistwurzd, danisch 
engelurt engelekier) bezieht sieli auf die heilenden Eigenschaften, die die Wurzel namentlich ais Mittel 
gegen die Pest geaussert haben soli. Man nahm an, dass ein Engel die Menschen mit diesem vorziig- 
lichen, pestlieilenden Arzneimittel bekannt gemacht babę. Angelina von angelus, Engel; Archangelica 
von archangelus, Erzengel.

Die arzneiliche Yerwendung der Archangelica ist im hohen Norden eine sehr alte und schon 
in sehr alten Zeiten wurde die Kultur dieser Pflanze in jenen Landem durch Gesetze geschiitzt. Bereits 
im 10. Jalirhundert bildete sie in Trondhjem eine Handelswaare und im 14. Jahrhundert bcfleissigten 
sieli die Monclie mit ihrer Kultur. Im deutseben Mittelalter sebeint die Pflanze niclit, oder wenig be
kannt gewesen zu sein; erst uni die Mitte des IG. Jahrhunderts erscheint sie in den deutseben Krauter- 
bilchern. Man glaubte zu jener Zeit, jedoch irrtbiirnlicberweise, eine Doldcnpflanze des D ioscor id es  
in i 11r zu erkennen; so liielt sie namentlich C ordus fiir das Smyrnion der alten Griechen, weshalh er 
sie unter dem Namen Smyrnium abbildete und erliiuternd hinzufugte: sie lieisse jetzt bei fast allen 
Aerzten und Apothekern Europas Angelina. Wie wenig der Name feststand, gebt aus dem heiwor, was 
O tto von  B ru n fels  von der „Meysterwurtz11 und Angelica sagt: „Mit dissen zweyen wurzeln binn 
ich wol drey oder fyer jar umbgangen, mieli hefftig beworben und erfraget uff welches capitel Dioscoride 
soliebe docli mocbten gedeutet werden, seind aber gar unbekannt bey den hochgelerten etc.“ ; er be- 
richtet weiter uber „Krafft der Angelica11: „Dieweil wir aber nun nichts gewisses haben von den recliten 
natiirliehen namen unnd substantz disser beider wurtzelen, sondern sind allein meynungen unnd gut- 
beduncken, so wollen wir dannocht die gemeynen erfarnussen, so bitz bar von etlichen Empiricis war- 
genommen, nit underlassen, bitz das wir der tag einest gar uff den grundt kommen. Angelicawasser 
ist das aller edelst Wasser fur die pestilentz das man haben mag, allen morgen darvon ein leffel voll 
gedrnneken, fur ein preservativa etc.“

D odon aeu s sagt von nnserer Pflanze, dass sie in Norwegen und Island wild waclise, in den 
Niederlanden unter dem Namen Archangelica kultivirt werde. Grosse Beriihmtlieit erlangten im
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] (I. TaliiImmloii die Angelicawurzeln, welo.ho in den Klrtstergiirten zu Freiburg i, lir. gezogen wurdon; 
letzleii bewaluten ilu1 Ansehen bis Emie des vorigen Jahrhunderts. Gleiclizeitige Kulturstiitten waren 
Stettin, doi Harz, bach,sen, Bohmen, Steiermark. Bereits 1500 beschiiftigt sieli B rm ischw ig mit dem 
Angolicawasser; 1689 enthalt die Leipziger Apothekertaxe Jlerba Angelicae, Semen Angelicae und das 
atherische Oel der W urzel.

O ffizin ell ist die Wurzel: Rctdix Angelicae, welclie im Fruhjahre des zweiten Jahres ge- 
sammelt, bei gelinder Warnie getroeknet und in gut yerschlossenen Weissblechbiichsen aufbewalirt wird. 
Sie leidet selir an dem Bohrkafer Anobium  pauiceum Fabr.

liadioc Archangelicae ist von schwammiger Beschaffenheit, sclmeidet sich wachsartig und bricht 
wegen des Fehlenś eines festen Holzkorpers glatt ab. Die getrocknete Wurzel bestelit aus einem 
2— 3 Ctm. dicken, walzigen, oben nnbefaserten, anten mit ungefahr federkieldicken, 15—20 Ctm. langen, 
zablreichen Aesten und Fasern besetzten Wurzelkopfe, der im Innem schmutzigweiss und poroś ist 
und dunklere, aucli gelblich-rothliche und harzige Punkte zeigt. Der Geruch ist eigenthumlicli stark 
balsamisch, der Geschmack, namentlich im frischen Zustande, slisslich, darni beissend aromatisch und 
niclit unangenebm bitter. Yon ahnlichem Gerucli und Geschmack ist der friiher ebenfalls offizinoUe 
Same (.Fructus Angelicae).

Die deutsche Engelwurzel — die thiiringische und erzgebirgische ist die geschatzteste —  bleibt 
im Yergleich zur nordischen etwas zuriick und liefert nur ein kurzes Bhizoni, wird aber selbst in Skandi- 
navien fast ausschliesslich benntzt. Hauptkulturstatten in Deutschland sind Ciilleda, Jenalopnitz, 
Schweinfurt, das Erz- und Riesengebirge. Colleda lieferte nacli F lu ck iger im Jahre 1876 allein gegen 
900 Centner. In Frankreich wird die Kultur, hauptsachlich der mit Zucker eingekochten Stengel wegen, 
namentlich bei Clermont Ferrand betrieben, woselbst die Ausbeute jahrlicli 100 000 Klgr. betragen soli.

Die Engelwurz dient in Lappland, Norwegen und Island, in der mannigfachsten Weise zu- 
0’erichtet, ais Gennssmittel und dem Branntwein zugesetzt ais Hausmedizin. In Finmarken, auf Island 
und Gron land werden die jungen Stengel und Blattstiele ais Gemuse benutzt.

Die in Nordamerika auftretende und dort gebrauchliche, jedoch niclit offizinelle Archangelica 
purpurea Hoffm. (A. triąuinata Mich.) besitzt eine derbere und weissere Wurzel, jedoch weniger Arom. 
Ebenso ist die in Europa und auf Island vorkommende Angelica silvestris L., dereń Wurzel liellgelb, 
weniger astig und mit einem festen Holzkorper ausgestattet ist, wenig aromatisch; nur die Innenrinde 
besitzt wenig kleine Balsamgange.

B estandtheile. Buchner fand in der Wurzel atherisches Oel, Angelicasaure, Angelicin, 
ein weisses Wachs (Angelikawachs), Bitterstoff, Zucker (Rohrzucker), Starkemehl, Pektin, eisengriinenden 
Gerbstolf, Apfels&ure, Baldriansiiure, Kieselsaure, Eisenoxyd etc. Das atherische Oel, welches aus der 
thttringer Wurzel zu 0,8°/0, aus der erzgebirgischen zu l" /0 gewonnen wird, bestelit zum grossten Theile 
aus einem bei 166° siedenden, rechtsdrehenden Terpen (Terebangelen) mit einem spez, Gew. vou 0,870. 
Das aus den Samen gewonnene atherische Oel enthalt nach M uller ein bei 172,5° siedendes, citronen- 
artig rieebendes, linksdrehendes Terpen mit der Zusammensetzung C1011,6, ferner Methylaethyleesigsanre 
und die bei 51° schmelzende, weisskrystallinische Oxymiristinsaure (0U ll3s 0 3).

Die 1848 von Buchner entdeckte, aucli in der Sumbul- oder Moschuswurzel, ebenso im 
roinischen Kamillenol vorkommende, in der Natur sonst ziemlicli verbreitete, in der Engelwurz von 
Yaleriansaure begleitete Angelicasaure (C5 Il8 0 2 oder nach F lu ck iger  C4 1I7 CO OH) bildet wasserhelle, 
glanzende Prismen und Nadeln, die bei 45° zu einem klaren Oele schmelzen, das bei 0" wieder strahlig- 
Icrystallinisch erstarrt. Sie besitzt einen eigenthumlicli gewiirzhaften Geruch und sauren, zugleich 
brennend gewiirzhaźten Geschmack, siedet bei 185° und rothet Lakmus. Sie lost sich wenig in kalteni, 
besser in heissem Wasser, leicht in Weingeist, Aether, Terpenthinol und fetten Oelen. Durch liingeres 
Koclien und Schwefelsaure gelit sie in Tiglinsaure tiber. Ihre Ausbeute betragt 1/10 bis '/3 °/0-

Angelicin, 1842 von Buchner entdeckt, von Brim m er mit dem Hydrocarotin (C18 H28 O) 
gleichbedeutend erkannt, bildet nach F lfick iger geruchlose und geschmacklose, weisse Blattchen des 
monoklinischen Systems, ist leicht loslich in heissem Alcohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff,



schwerer in kaltem Weingeist, gar nicht in Was,ser. Nacli Husemann krystallisirt Angelicin ans Wein
geist in feinen, farb- und geruchlosen Nadeln, von anfangs nicht heiwortretendem, darni aber brennendem 
und gewiirzhaftem Geschmack, die leicht schmelzen und sich nicht sublimiren lassen. Die Ausbente 
ans frischer Waare betragt 1/s Pr0 Mille.

Ans dem weingeistigen Auszuge der Angelicawurzel wird ausserdem noch das amorphe, gelb- 
liclie, dnrchscheinende, in Wasser und Weingeist. leicht losliche, in Aether unlosliehe, durch Gerbsaure 
und Quecksilberchlorid nicht fallbare Angelicabitter gewonnen.

Das Harz, dessen Ausbente nach B u ch n er bis ca. 6°/0 betragt, erzeugt beim Zerschmelzen 
mit Kali Resorcin, Protocatechusaure, Fettsmren und Umbelliferon. (Husemann, Pflanzenstoffe 948.)

A n w e n d u n g . In Substanz, Aufguss und Tinktur ais anregendes, magenstiirkendes und 
blahungtreibendes Arzneimittel; auch ausserlich zu Badera und Kriiuterkissen. H usem ann sagt: „Die 
Engelwurz hat ihren Ruf ais erregendes M.ittel, derentwegen man das in alterer Zeit ais Bezoardicum, 
Diaphoreticum und Nervinum lioch gepriesene Medicament im Typhus nach Art von Yaleriana und 
ahnlichen Pflanzenstoffen zu Anfang dieses Jahrhunderts vielfach verordnete, ziemlich • eingebusst und 
steht beim Yolke noch ais antikatarrhalisches Mittel im Gebrauch. Die Zusammensetzung der Drogę 
weisst auf ahnliche Wirkungen wie bei Baldrian und Kamille hin und ist es zu verwundern, dass die 
viel angenehmer schmeckende Angelica nicht mehr an dereń Stelle benutzt wird, ais es geschieht.* 
H usem ann, Arzneimittell. 961.

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 279, 280; 
H ayne, Arzneigew. VII., Taf. 8; B erg  u. S ch m idt, Offiz. Gew., Taf. XXVIIX°; Luerssen, llandl). 
der syst. Bot. II, 772; K arsten , Deutsche FI. 848; W itts te in , Pharm. 198.

Drogen und Praparate: Radix Archangelicae s. Angelicae: Ph. germ. 218; Pb. austr. 13; 
Pli. hung. 47; Ph. ross 329; Ph. helv. 107; Cod. med. 36; Ph. belg. 10; Ph. Neerl. 24; Pb. dan. 187; 
Ph. suec. 169; F lu ck ig er , Pharm. 419; B erg , Waarenk. 59; B erg , Atlas 25, Taf. XIV.

Electuarium aromaticum: Ph. austr. 44; Ph. hung. 151.
Spiritus Angelicae compositus: Ph. germ . 244; Ph. ross. 372; Pli. helv. suppl. 102.
Spiritus balsamicus s. aromaticus: Ph. hung. 405; Ph. helv. suppl. 103.
Acetum aromaticum: Ph. austr. 2; Ph. hung. 5; Pli. helv. suppl. 1.
Beztiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Praxis I., 354.

T a fe lb e s c h r e ib u n g ;

A oberer Theil der Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Bluthe, yergrdssert; 2 StaubbUittnr, dcsgl.; •> Pollen, desgl.; 
4 Stempel, desgl.; 5 derselbe im Llingsscbnitt, desgl.; G derselbe im Qi.ierschnitt, desgl.; 7ab Frucbt natiirl. Orosse 
und yergrdssert; 8 dieselbe im Langsschnitt, yergrossert; 9 Same, desgl.; 10 Frncht im tjuerscbnitt, desgl.; 11 Spalt- 
fruchtelien im Langsschnitt, desgl. Nach der Natur von W. M uller.
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Feruła Scorodosma Benth. and Hook.
S y n . Feruła Asa foetida L . Scorodosma foetidum  B u n g e .

Asant, Stinkasant, Teufelsdreck —  Persian Assafoetida.

(Hinyisch o d er  Anguzeh d er P e rse r , Sassylc K arat d er K ir g ise n , Kawar der B u ch arei.)

Familie: Umbelliferae (U nterfam ilie: Peucedaneae), Gattung: Feruła L.
Beschreibung-. Ueber 2 Meter hołie, gesellschaftlich vorkommende Pflanze mit mehrjahriger, 

sehr grosser, rtibenformiger, fleischiger, bis schenkeldicker, an der unteren Hiilfte mit einzelnen, sparrigen, 
theilweise fast horizontalen Aesten ausgestatteter, aussen graulich-brauner, oft żart violett erscheinender, 
innen graulich-weisser Wurzel, welche von den Gefassbiindeln uud Blattstielscheiden der abgestorbenen 
Bliitter stark beschopft ist. Wahrend einer Reihe von Jahren treibt die Wurzel nur Wurzelblatter, 
bis nach friihestens 5 Jahren, gegen Ende Marz, der Stengel erscheint, Mitte April bereits die Frucht- 
reife eintritt und im Mai die ganze Pflanze mitsammt der Wurzel abstirbt. Uer Stengel bleibt, naeli 
Art der Umbelliferen, nocli einige Zeit in vertrocknetem Zustande stehen und um ilin herum entwickelt 
sich ein kleiner Wald neuer Pflanzen. Wurzelblatter einjahrig, aufrecht, gegen '/a Meter lang, blau- 
grun, kurz grau-flaumig, 3 bis 4 fach 3ziihlig; Blattstiele erster Ordnung (Hauptblattstiel) halbrund, ani 
Grunde scheidenartig; Blattstiele zweiter Ordnung diinner, der mittelste langer (doppelt so lang ais 
der Hauptstiel); Blattstiele dritter Ordnung 3 tlieilig, mit 1 bis 2 fach 3 theiligen oder unpaarig fieder- 
theiligen, 3 bis 4 jochigen Blattabschnitten. Zipfel (Blattchen letzter Ordnung) langlich-lanzettlich, 
stumpf, die obern mit dem unteren Bandę herablaufend, in Folgę dessen schief, die unteren gegen die 
Basis verschmalert, gleichhiŁlftig, von ungleicher Liinge und Breite. Stengel 1 ’j2 bis 2 Meter und 
daruber hoch, unten bis 10 Otm. dick, steif aufrecht, cylindrisch, gestreift, gewohnlich einfach, innen 
sehwammig- markig, mit nur wenigen, entfernt stehenden, allmahlich kleiner und einfacher werdenden, 
wollig scheidigen, den Wurzelblattern ahnlichen Bliittern besetzt, welche zu oberst nur noch aus den 
die Bliłthenaste unterstutzenden Scheiden bestehen, oben doldentraubig verzweigt. Wahrend des Bluhens 
fallen die Stengelblatter ab, so dass der frnchttragende Stengel ganz blattlos erscheint. Dolden 20 bis 
30 strahlig, auf derbem, gemeinschaftlichem Stiele, ohne Hiille und Hiillchen, die scheitelstandigen ge- 
hauft, die inneren deckblattlos; die seitlichen Dolden haufig mit centraler, sitzender (weiblicher) Dolde. 
Bltithen eingeschlechtig oder zwitterig. Zw itterb liithen  mit halbkugeligem, behaartem, meist ver- 
kiimmerndem Fruchtknoten. Kelch mit 5 kleinen Ziihnchen besetzt. Kronblatter 5, abstehend, flach 
oder etwas coneav, stumpf, gelb. Staubgefasse 5, langer ais die Kronblatter, einwiirts gekrummt, mit 
rundlichen, beiderseits ausgerandeten, auf dem Riicken iiber dem Grunde angehefteten, 2 fiicherigcn, 
liingsspaltig sich offnenden Beuteln; die 2 Fruchtbliitter den niedergedriickt-gewolbten, 2 theiligen, 
am Rande ausgescnweiften Griffelfuss und die 2 sehr kurzeń Griffel bildend. Die m annliche Bliithe 
unterscheidet sich von der Zwitterbliithe durch den verkummerten Fruchtknoten. W eib lich e  Bliithe 
mit einem aus dem Unterkelche gebildeten, glockenformigen, 2 fiicherigen, 2 eiigen Fruchtknoten. Der 
aus 5 kurzeń, von einander entfernt stehenden Zahnen bestehende Kelch entspringt aus dem Rande 
des Unterkelches. Kronblatter 5, oberstandig, flach, oval, stumpf, weisslich. An Stelle der Staub
gefasse ein aufrechter, 5 lappiger Ring mit wenig hervortretenden, ausgerandeten oder abgestutzten 
Lappen. Die 2 Fruchtblatter den 2 theiligen, kurz kegelformigen Griffelfuss nebst den 2 langen, zuriick- 
gebogenen Griffeln bildend. Narben kopfformig. Spaltfrucht flach, am Riicken zusammengedruckt, 
eiformig oder eiformig-langlich, breit fliigelrandig, auf der Riickenflache behaart, lOrippig, blassbraun; 
Saulchen 2 tlieilig;. Rippen fadenformig, die Riickenrippe etwas mehr lieiwortretend; Striemen der Tlial- 
chen und der Fugenseite undeutlich; Fugenfliiche etwas concav, im Mittelfeld gestreift. Samen mit dem 
Fruchtgehause verwachsen; Embryo klein, in der Spitze des Eiweiss; Wiirzelchen nach oben gekehrt.

Feruła Narthex Boiss. (Narthex Asafoetida Falkoner) ist nach F liick ig er  eine iiber 
3 Meter liohe Pflanze mit einer kraftig entwickelten Wurzel, welche der von Feruła Scorodosma iilm- 
lieh und ebenfalls mit einem aus faserigen Blattscheideresten bestehenden Schopf besetzt ist. Stengel 
bis 3Ya Meter hoch, dick, im unteren Theile ziemlich reich beblattert. Untere Bliitter fast 1/2 Meter 
lang, 2 bis fast 3 fach liedertheilig, mit langlich-linealen, stumpfen, kahlen oder behaarten, blaugrUnen 
Abschnitten. Blattscheiden sehr gross, aufgeblasen, im oberen Theile des Stengels die Bliitter vertretend. 
Doldentragende Aeste sehr tief am Stengel anfangend, einzeln in den Blattachseln entspringend, an 
der Spitze des Stengels gehauft. Die zusammengesetzten, oft 40 strahligen Dolden besitzen eine pyra- 
midale Anordnung.

Diese Pflanze wurde im Jahre 1838 von Falkoner in dem zum westlichen Tibet gehorenden 
Thałe Astor am Hasora, einem Nebenflusse des Indus, entdeckt.

Feruła alliacea Boiss. (.Feruła Asa foetida Boiss. et Buhse.) Ausdauernde, 0.60 bis 1 Meter 
hohe Pflanze mit 3 fach fiedertheiligen, dicht filzigen Bliittern, welche mit eiformig-liinglichen oder 
lineal-keilformigen, buchtig-kerbigen oder stumpf gezahnten Abschnitten versehen sind. Dolden 15 bis 
20 strahlig. Friichte kleiner ais bei Feruła Asa foetida, mit weit schmaleren Randfltigeln. In den zu 
Ostpersien gehorenden Provinzen Chorassan und Kerman einheimisch.
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Obschon der Asantgeruch den yorstehend beschriebenen Pflanzen in bohem Grade eigen ist, 
so kann doch noch nicht bestimmt bewiesen werden, dass die Drogę gerade von diesen 3 Pflanzen 
abstainmt; es bleibt zu erwagen, ob hierbei niclit noch andere hierher geliorige Umbellifereh in Be- 
tracht zu zielien sind. K aem pfer, welcher der Asantgewinnung im Jahre 1687 beiwohnte, giebt von 
seiner Asa foetida disgunensis nur ungeniigende Abbildungen und B orszczow  (1857— 1858), dessen 
Abbildungen und Berichte vorziigliche sind, sucht zwar den Nachweis zu fuhren, dass seine Feruła 
Scorodosma mit der Kaempferschen Asa foetida disgunensis gleichbedeutend sei, er ist jedoch nicht 
Augenzeuge der Asantgewinnung gewesen. H aussknecht erklart allerdings bestimmt, dass Feruła 
Scorodosma bei Herat zuni Zwecke der Asantgewinnung im Grossen angebaut werde, sowie auch W ood  
mittheilt, dass er die Asantpflanze in Sighan zwischen Kabul und Balkh in landwirthschaftlicher Pflege 
angetroflen habe.

A n a tom isch es . Die Asantpflanze enthalt, namentlich in der Wurzel, grosse Zellraume 
(Emulsionsbehalter), in denen sich neben Oel und Harz auch Gummischleim yorftndet, welcher der bei 
Verletzung der Pflanze austretenden Flussigkeit ein milchiges Ansehen giebt.

B luthezeit. Marz, April.
V ork om in en . Nur auf kieselsandigem Boden mit wasserdichtem, salzreicliem Untergrunde 

in den Steppen Persiens und den benachbarten Gebietcn zwischen dem persischen Meerbusen und dem 
Aralsee einheimisch; in Folgę des geselligen Yorkommens formliche Waldchen bildend. „Im siidlichen 
Theile Persiens erreicht Scorodosma nicht ganz das nordliche Gestade des persischen Busens, sondern 
halt sich hier mehr an Hochregionen yon ungefa.hr 1000 Meter iiber Meer, wahrend die centralpersischen 
und aralo-caspisclien Hauptstandorte mehr im Norden sich sehr bedeutend senken und z. B. am Nordost- 
ufer des Caspimeeres tiefer liegen ais der Meeresspiegel. Zwischen Caspi- und Aralsee, in der Hochsteppe 
Ust-urt, fehlt Scorodosma, findet sich aber, von der persischen Stidwestgrenze Luristan und Faristan 
an, durch ganz Persien, das untere und mittlere Gebiet der Ssyr-Darja bis Chodschend und von hier 
sudwarts iiber Samarkand hinaus noch an den Abdachungen des Pamir (westlich von Belut-Tag). In 
Ohorassan (bei Turschiz), Herat und Chiwa scheint die Pflanze am massenhaftesten yorhanden zu sein. 
W o der Kieselboden in die yegetationsarme Lehmwiiste ubergeht, fehlt Scorodosma und ist durch 
andere verwandte Umbelliferen vorziiglich Feruła persica Willd. (F. Asa foetida Hope) ersetzt. Den 
Ssyr Darja iiberschreitet das Scorodosma nicht.“ (F liick iger.)

N am e u n d  G esch ich tlich es. Der Name Asant stammt von asa, aorj, Ekel, wegen des 
widerlichen Geruchs und Geschmacks; nach anderen soli das W ort von der salernitaner Schule gebiidet 
und sein Ursprung unklar sein. Feruła von ferire schlagen, geisseln; man bediente sich in friiheren 
Zeiten der getrockneten Stengel zum Schlagen, Ziichtigen. Scorodosma aus <r/.onodov Knoblauch und 
odf-it] Geruch; Narthex von ragdrff Stab, wegen des stabartigen Stengels. Foetida tibelriechend, stinkend; 
alliacea lauchartig.

Es wird yermuthet, dass das Silphion der Griechen (pr/OY/mg net ovQia'/.og o-itog oihptor des 
D iosk orides), laser der Romer, unser, Stinkasant gewesen ist; nach H aussknecht soli jedoch dieses 
Produkt der alten Welt von einer den Gebirgen Luristans angehorenden Umbellifere, Endjedan (ara- 
bisch Hiltit cl tagil), abstammen. Ein schon bei H ip p ok ra tes  und T h eop h ra st vorkommendes 
Silphion (oilcpior Kvęevar/.ov) soli nach V iv ia n i, S p ren gel und Fraas von einem Doldengewiichs 
Thapsia Silphium herriihren.

Die mittelalterlichen Reisenden und Geographen Persiens und Arabiens kannten Asa foetida 
und seine Herkunft. A li Ista ch ri aus Istachr (im 10. Jahrh.) giebt die Wiiste zwischen Seistan 
und Makran ais denjenigen Ort an, wo Asa foetida gesammelt werde. Nach einem Berichte E d r is is  
(im 12. Jahrh.) wurde in der Gegend von Kaleh Bust „Hiltit" in grosser Menge gesammelt. Der ara- 
bische Schriftsteller Ibn  B aitar (zu Anfang des 12. Jahrh.) nennt Asa foetida ein gesc.hatztes und 
viel gebrauchtes Mittel. Auch die salernitaner Schule beschaftigt sich mit der Drogę. Aden erhebt 
um 1270 von Asa foetida einen Durchgangszoll; 1305 tritt Asa foetida im Zolltarif von Pisa auf.

O fflzin ell ist der aus der Wurzel gewonnene, an der Luft erhartete Milchsaft: Asa foetida 
(Gummi-resina Asa foetida), welcher in 3 yerschiedenen Sorten in den Handel gebracht wird:

1) Stinkasant in Thranen oder K or ner n {Asa foetida in lacrimis s. in granie) ist die vorziig- 
lichste und seltenste Sorte, welche aus selir ungleiehen, unregelmassig abgerundeten, bis 3 Ctm. 
grossen, an den Kanten durchscheinenden Kornern oder abgeplatteten, rothlich-braunen oder blass- 
braunlich-gelben, ebenen und glatten Stueken besteht. Sie sind wachsartig schneidbar, in etwas 
hoherer Temperatur erweicliend und klebend, und in der Kiilte sprode und pulyerisirbar. Der 
frische Bruch ist blaulich-weiss, opalartig, fettglanzend, an der Luft rosenroth bis allmahlich 
blassbraunlich gelb anlaufend. Das Pulver giebt mit Wasser sehr leicht Emulsion. Die weissen 
Korner erscheinen unter dem Mikroskop yollkommen gleichmassig und hinterlassen beim Yerbrennen 
nur sehr wenig Asche. In der Emulsion erkennt man unter dem Mikroskop in Molekularbewegung 
befindliche Korner, gemengt mit zahlreichen, stabformigen oder linsenformigen Harztheilen, 
welche das atherische Oel einhOllen und durch Jod braun werden. K arsten  yermuthet, dass 
diese Sorte nicht der Wurzel, sondern dem verwundeten Stengel entstammt.

2) Stinkasant in Massen {Asa foetida in massis, Asa foetida amygdaloides) ist die gewohnliche 
Sorte, welche in unregelmassigen Stiicken auftritt. Sie besteht aus einer kornigen Masse, 
welche einzelne grossere oder kleinere Stiicke der yorhergehenden Sorte nebst fremden Bei- 
mengungen einschliesst. Letztere betragen oft die Ilalfte des Gewichtes und bestehen aus
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Erde, kohlensaurem Kalk, Gyps, Pflanzenresten. F lu ck ig er  li alt; diese Beimengungen fiir 
nothwendig, wenn es nicht angeht, die Asa foetida yersandfahig anstrocknen z u lassen. In 
Bombay untermischt man allzu weichem Asant Gummi. Die Stticke sind aussen uneben, liickig, 
rothlich-braun, im frischen Bmche unregelmassig kleinmuschelig, weisslich, opalartig, wachs- 
glanzend, an der Luft in kurzer Zeit eine dnnkel pfirsichbliithrothe, spiiter ins Gelbliche oder 
Rothlichbraune iibergehende Farbę annehmend. Die Emulsion ist der yorhergehenden ahnlioh, 
enthalt aber mehr unregelmassige und nur wenig linsenformige Kornchen.

3) S te in iger Stinkasant (Asa foetida petraea) besteht aus unformlichen, mehr oder weniger 
kantigen, weisslich-gelblichen Stiicken, die spater dunkler bis braun werden. Diese schlechte 
Sorte ist reich an Gyps.
Der Geruch des Asants ist hochst eigenthiimlich, ausserst dnrchdringend, widerlich - knoblauchartig, 

bei vorsichtigem Schmelzen benzoeartig; der Gesehmack ist sehr widerlich, scharf bitter und aromatisch, 
lange andauernd.

Was die Gewinnung des Asants anbelangt, so sind wir immer nocli anf' die Berichte ange- 
wiesen, welche von E n g e lb ert K aem pfer herruhren, der im Jahre 1687 bei seiner Iieise dnrch 
Persien, namentlich in der Nahe von Disgun (Faristan), das Yerfahren beobachtete. Er untersttitzt 
seine Mittheilungen durch Zeichnungen, die beziiglich der Pflanze ais ungeniigend bezeichnet werden 
iniissen, denn in seiner Asa foetida disgunensis łasst sich nicht bestimmt erkennen, ob damit unser 
Feruła Scorodosma gemeint ist. Er berichtet iiber die Gewinnung folgendes: Uin Mitte des April, zu 
der Zeit wo die Bliitter anfangen zu welken, erscheinen die Asantsammler an den Orten, wo die 
Pflanze in grosserer Menge Torkommt, legen die starkę, mehrjahrige Wurzel am oberen Theile frei und 
bedecken sie zum Schutze gegen Wind und Sonne mit den abgeschnittenen Blattern und Stengeln.' 
Ende Mai wird von dem mit Blattresten beschopften Wurzelkopfe eine dunne Seheibe abgeschnitten 
und 2 oder 3 Tage spater die auf der Schnittflache ausgetretene Milcli (Schir) mit eisernen Spateln 
abgekratzt. Die Wurzel wird wieder bedeckt und nach mehrtagiger Ruhe abermals angeschnitten. 
Das Anschneiden und Abkratzen des Saftes erfolgt in der angegebenen Weise 3 mai, worauf eine 
langere Ruhepause von ca. 10 Tagen eintritt. Yon da ab liefert die Wurzel wahrend 2 oder 3 Mo- 
naten eine dickere, harzreichere Milch (Pispaz), welche eine vorziigliche BeschafFenheit besitzt. Nach 
den Beobachtungen des Stabsarztes Be Ile w werden in Kandahar in Afghanistan nicht Querscheiben 
von eter Wurzel abgeschnitten, sondern nur Einschnitte gemacht, aus denen die Milch ausfliesst und 
theils zu Kliimpchen erstarrt, theils sich in die urn die Wurzel gebildete Grube ergiesst.

Der ausfliessende Milchsaft ist anfangs rein weiss, • farbt sich aber, der Luft ausgesetzt, auf der 
ber flachę bald żart roth, dann rothviolett, zuletzt braunlich; der Kern bleibt weiss. Die starksten 

Wurzeln sollen bis 1 Klgr. Asa foetida geben. Der Hauptstapelplatz ist Bombay, wohin die fiir 
Europa bestimmte Waare entweder durch persische Handler aus der Provinz Laristan unter dem Namen 
Anguzeh i Lari gebracht wird, oder die Zufuhr erfolgt aus Afghanistan iiber den Bolanpass und den 
Indus. Die feinste und theuerste Sorte stammt aus Kandahar (nach F lu ck iger  wolil aus der Gegend 
unweit Herat, denn in Kandahar soli nach neueren Beobachtungen Asa foetida nicht gewonnen werden, 
vielmehr erfolgt nur die Ausfuhr iiber Kandahar). Sie kommt, in Ziegenfelle verpackt, unter dem 
Namen Kandahar i-Ring nur in geringer Menge nach Bombay und wird von den Reichen Indiens ais 
Gewiirz benutzt.

Unter dem Namen Ring aus Abushaher gelangt eine in Ziegenfelle oder kleine Tonnen ver- 
packte Asa foetida aus den persischen Hafen Abushir und Bender Abbassi nach Bombay, welche nach 
H ym ock  von Feruła ałłiacea Boiss. abstammen soli und in der Nahe yon Yezd in Chorassan, sowie 
in der Proyinz Kerman gesammelt wird. Sie kommt, mit Wurzelstiicken yermischt, ais eine dnnkel- 
braune, schmierige Masse in den Handel, welche einen sehr unangenehmen, von der gewohnlichen Asa 
foetida etwas abweichenden Geruch besitzt, jedoch kein Umbełliferon liefert. Sie gelangt nicht nach 
Europa, wird in Bombay hoch geschiitzt und in den dortigen Krankenhausern ausschliesslich benutzt.

Bestandtheile. Asant enthalt nach den Untersuchungen von P e lle t ie r , Brandes, T rom s- 
dorf, Neumann und anderen: 3.1 bis 4.6% atherisches Oel, 24 bis 65%  Harz, 12 bis 50%  Gummi,
6.4 bis 11.66% Bassorin, 4.6 bis 26.9% Holzfaser, 0.3 bis 0.4% sauren apfelsauren Kalk etc., 1.4% 
Extraktivstoff mit salziger Materie, 9.7% schwefelsauren und kohlensauren Kalk, 0.4% Eisenoxyd und 
Thonerde. F lu ck iger  erhielt aus der Kandaharsorte 10.8% Harz, 47.9% Gummi, aus gewohnlicher 
Waare 71.4% Harz.

Das atherische Oel besteht nach Hlasiwetz aus zwei schwefelhaltigen Kohlenwasserstoffen mit 
der wahrscheinlichen Zusammensetzung (CGH ,, )aS und CGII, 0S. Es ist hellgelb, dunnfliissig, von
sehr widrigetn und stark durchdringendem Geruch, schmeckt erst mild, dann kratzend, ist ohne Reaktion 
auf Lakmus, siedet bei 135 bis 140° und giebt unter fortwahrender Erhohung des Siedepunktes 
Schwefelwasserstoff ab; bei ca. 300° erhalt man in grosserer Menge einen Antheil von schon dunkel- 
blauer Farbę. Es lost sich in ca. 2000 Theilen Wasser, leicht in Weingeist und Aetlier, besitzt ein 
spez. Gew. von 0.9515 und ist rechtsdrehend. An der Luft andert das Oel seinen Geruch und zeigt 
saure Reaktion. Ueber Natronkalk rektificirt, yerliert das Oel den Schwefel und riecht dann lavendel- 
artig. Nach den Fliickigerschen Versuchen liefern die bei der Rektifikation des Oels zuerst itber- 
gehenden Antheile bei sehr yorsichtiger Oxydation mit kalter Salpetersaure eine geringe Menge einer 
krystallisirbaren, sehr zerfliesslichen Sułfonsdure, wahrend durch energische Oxydation riechende Fett- 
sauren gebildet werden.

Wird die weingeistige Losung der Asa foetida mit weingeistigem Bleizucker gefallt und der



hellgelbe Niederschlag nach Auswaschung mit Weingeist mittelst warraer, selir verdiinnter Scliwefel- 
saure zersetzt, so erlialt man Ferulasdure C10H)0Oj.. Die rohe Saure riecht stark nach Yanille; die 
durch mehrmaliges Umkrystallisiren gereinigte Saure ist geruchlos und gesclimacklos, bildet lange 
4seitige, rhombische Nadeln (nach F liick ig e r  weisse Blattchen oder Prismen), reagirt sauer, schmilzt 
bei 168 bis 169°, beim Erkalten krystallinisch wieder erstarrend, sublimirt nicht, ist fast unloslich in 
kaltem Wasser, ziemlich leicht loslich in kochendem Wasser und in Aether, leicht in Weingeist, sehr 
leiclit, mit gelber Farbę, in wasserigen Alkalien; schmelzendes Aetzkali giebt mit Ferulasaure Essig- 
saure und Protocatechusaure.

Das durch Fallen des weingeistigen Auszuges erhaltene, vom atherischen Oel befreiteHarz ist gelb- 
weiss, fast geruchlos und farbt sich an der Luft rosenroth. Der amorplie, braunrothe Antlieil desselben, 
welcher, gleicli der weingeistigen Losung des Harzes saurer Natur ist, giebt beim Schmelzen mit Kali 
Eesorcin (C0H 4fOHJ2) und Umbelliferon (0,,Hi;0 ,) ;  letzteres 1/4%  des Harzes betragend.

Der in Weingeist unlosliche Antheil der Asa foetida, das Gummi, giebt, nach F liick ig er , 
an Wasser nur sehr wenig ab, wahrend die uberwiegende Hauptmasse nicht einmal in Wasser auf- 
ąuillt. Die Losung des ersteren Antheils rothet Lakmuspapier nicht, neutrales Bleiacetat giebt lceinen 
Niederschlag und durch Borax wird keine Verdickung hervorgerufen. (H usem anu, Pfłanzenstoffe 966.)

A nw en du n g '. Innerlich in Pillenform, auch in Tinktur ais ein ausgezeichnetes krampfstillendes 
und die Peristaltik anregendes Mittel bei nervosen und krampfhaften Leiden der Respirationsorgane, 
des Yerdauungsapparates, des Herzens, bei Hysterie, Hypochondrie etc.; ausserlich zu Pflastern, in 
Klystiren oder ais Iiiechmittel. Ais wirksamer Bestandtheil ist vorzugsweise das atherische Oel zu be- 
trachten. Ueber die physiologischen Wirkungen sind die Ansichten getheilt; wahrend T rosseau x  und 
P idou x  bei Selbstversuchen selbst nach grosseren Dosen keine auflallenden Wirkungen beobachteten, 
wirkt das Mittel nach J o rg  schon in kleinen Gaben stark erhitzend, Schwere im Kopfe erzeugend, 
den Geschlechtstrieb steigernd und die Itespiration beschleunigend. „Die Asa foetida ist eine sehr 
haufig bei krampfhaften Affektionen und namentlich bei Hysterie angewendete Substanz, dereń Wirk- 
samkeit nach zahlreichen Erfahrungen sich zwar nicht bezweifeln lasst, jedocli keineswegs ais diejenige 
anderer Antispasmodica und Antiliysterica ubertreffend betrachtet werden kann/4 H usem ann, Arznei- 
mittell. 962.

Asa foetida wird ausserdem ais Rauchennittel in Viehstallen zum Yertreiben der Insekten 
verwendet. In Asien bildet sie ein beliebtes Speisegewurz.

Litteratur. Abliildung und Beschreibuug; B erg  und Schm idt, Offiz. Gew. Taf. X X V I011; 
B en tley  and T rim en , Med. pl., Tafel 126 (F. Narthex Boiss.), Taf. 127 (F. Scorodosma Benth. 
and Hook.), L uerssen, Handb. der syst. Bot. II, 777; K arsten , Deutsche Flora 845; W ittste in , 
Pharm. 43. Eine gute Abbildung ruhrt von B orczcow  her.

Drogen und Praparate. Asa foetida: Ph. germ. 36; Pli. austr. 23; Ph. hung. 69; Ph. ross. 
197; Ph. helv. 17; Cod. med. 38; Ph. belg. 12; Ph. Neerl. 33; Brit. ph. 48; Ph. dan. 127; Ph. suec. 
97; Ph. U. St. 49; F liick ig er , Pharm. 44; F liick iger and H ańb., Pharm. 314., Hist. d. Dróg. I, 556; 
B erg, Waarenk. 509.

Asafoetida pulverata: Ph. lielv. 17; Cod. med. 521.
Tinctura Asa foetidae: Ph. germ. 272; Ph. ross. 414; Ph. lielv. 141; Cod. med. 601; Ph. 

belg. 264, 265; Ph. Neerl. 265; Brit. ph. 320; Ph. dan. 265; Ph. suec. 231; Ph. U. St. 334.
Fmplastrum foet\dum (E. Asa foetidae): Ph. ross. 111; Ph. helv. suppl. 35; Ph. belg. 160; 

Ph. Neerl. 89; Ph. U. St. 94,
Mixtura Asafoetidae: Ph. U. St. 222.
Mixtura Magnesiae et Asafoetidae Ph. U. St. 224.
Pilulae Aloes et Asafoetidae: Brit. ph. 234; Ph. U. St. 251.
Pilulae Asafoetidae compositae: Brit. ph. 236; Ph. U. St. 253.
Enema Asafoetidae: Brit. ph. 110.
Spiritus Ammoniae foetidus: Brit. ph. 295.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. I, 499.

T a fe ib e s e h r e ib u n g -:

A bltihende Pflanze, yorkleinert; B Gipfel des bliihenden Stengels mit einer mannliclien Dolde und den in der 
Mitte sitzenden weiblichen Bluthen, natiiil. Grosse; C weibliche Dolde, desgl.; 1 unfruohtbare Zwitterbluthe, yergrossert; 
2 Staubgef&sse, desgl.; 3 Zwitterbluthe, von Krone und Staubgefassen befreit, desgl.; 4 weibliche Bliithe, desgl.; 5 dieselbe 
dme Krone, desgl.; 6 dieselbe Figur im Langsschnitt, desgl.; 7 Fruchtknoten im Querschnitt, desgl.; 8 FruchtdOldchen, 
natiirl. Grosse; 9 Spaltfrucht mit Siiulehen, yergrossert; 10, 11 Spaltfruchtehen von der Rucken- und Bauchseite, 
tesgl.; 12 Frucht im Querselinitt, desgl.; 13 Spaltfruchtehen im Langsschnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung 
des Herm Professor Schmidt in Berlin.
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Feruła gałbaniflna Boiss. et Buhse.

S y n .  Feruła gummosa B oiss. Feruła erubescens B o iss. p art.

(Kassuih  od er Boredscheh der P erser).

Galbanum.

Familie: Umbelliferae (U nterfam ilie : Peucedaneae); Gattung: Feruła L.

Beschreibung1. Pflanze ausdauernd. Die grosse, unterhalb des Halses verdickte Wurzel ist 
verzweigt und sparlich mit einem harzigen Safte erfiillt. Stengel aufrecht, 11/2 bis 2 Meter hoch, 
3 und mehr Ctm. dick, cylindrisch, nackt, im oberen Theile yerzweigt, ein weisses, an der Luft bałd 
gelb werdendes Gummiharz ausschwitzend. Blatter kurz weichhaarig, die unteren mit den Blattstielen 
bis 60 Ctm. lang. Blattscheiden mehr oder weniger verlangert, nicht aufgeblasen, Blatter 4fach fieder- 
theilig, mit lang gestielten Abschnitten erster und zweiter Ordnung; die kleinen eiformigen Absehnitte 
in kurze, lineale, ganze, 2 oder 3spaltige Zipfel getheilt. Die obersten Blatter nur aus den lang- 
lichen Scheiden besteliend. Dolden 6- bis 12strahlig, ohne liiille; die der fruchtbaren Bliitlien endstandig, 
die der mannlichen seitenstandig, die fruchtbare Dolde iiberragend. Hiillchen entweder fehlend, oder, 
wenn vorhanden, aus kleinen, lanzettlichen Brakteen besteliend. Bliitlien blassgelb. Kronblatter lineal- 
lanzettlich, mit nach innen gebogener Spitze. Staubfiiden lang. Friichte oblong oder ellipsoidisch, oder 
etwas eiformig im Umrisse, 12 bis 16 Mm. lang, 5 bis 8 Mm. breit, an beiden Enden stumpf, gekront 
von den kurzeń umgebogenen Griffeln, graugelb, glatt. Randfliigel der Fruchtchen ungefahr halb 
so breit ais die librige Frucht, in der Breite wechselnd. Iiippen sehr żart. Die Oelstriemen die 
ganze Breite der Furche einnehmend; die Fugenseite striemenlos. Embryo klein; Samenlappen eifor- 
mig, stumpf.

Bliithezeit. ?

Vorkommen. In Persien einheimisch. 1848 von Buhse am Demavend und Umgebung in 
Meereshohen von 1200 bis 2400 Meter entdeckt und dort in grossen Mengen aufgefunden worden; 
auch 1858 von Bunge weiter ostlich von diesem Standorte in der Nahe von Subzawar in Chorassan 
angetrolfen.

Feruła rubricaulis Boiss. (Feruła erubescens Boiss. part.) Ausdauernde Pflanze mit 1 ’/2 bis 
2 Meter hohem, 3 Ctm. dickem, cylindrischem, weisslichem, spater rosenrothem, nach oben sehr astigem, 
ziemlich nacktem, glattem, markigem Stengel. Blatter 1/3 Meter und dariiber lang, breit, 4fach fieder- 
schnittig, mit grossen, aufgeblasenen, rothlichen Scheiden. Spindel nebst Yerastelung kantig, kurz 
behaart, markig. Absehnitte 1. und 2. Ordnung gestielt; Absehnitte letzter Ordnung von einander 
entfernt, liinglich, herablaufend, fast fiederspaltig oder eingeschnitten gesagt, mit liinglichen, flaclien, 
abgestumpften, gewimperten Zipfeln. Obere Blatter nur noch aus den Blattscheiden bestehend, oberste 
Blattscheiden klein, lanzettlich, kappenformig, filzig. Dolden zu 3, hullenlos; eine mittelstiindige, kurz 
gestielte, fruchtbare, 20- bis 30strahlige und 2 seitenstandige, lang gestielte, mannliche, also unfrucht- 
bare. Bliithen gelb. Bei der m annlichen Bluthe ist der Fruchtknoten sehr klein, napfformig, ver- 
klimmert; der Kelch besteht aus einem schmalen, wenig bemerkbaren, Szahnigen Rande; die Kron
blatter sind oval, kurz- und breitgenagelt, mit spitzem eingeschlagenem Liippchen, kaum ausgerandet. 
Staubgefasse eingekrummt, so lang ais das eingeschlagene Kronblatt, mit rundlich-eiformigen, unten 
mehr, oben weniger ausgerandeten Beuteln, welche am Grunde des Iluckens angeheftet sind. Pollen 
langlich, in der Mitte eingeschniirt und daselbst 3nabelig. Griffelfuss flach mit sehr kurzeń Griffeln. 
Die w e ib lich e  B luthe ist beziiglich des Kelches und der Krone der mannlichen gleicli; Fruchtknoten 
langlich, mit einstriemigen, zuweilen durch Theilung mehrstriemigen Furchen; Griffelfuss flach, breit; 
die 2 Griffel verlangert, iibergebogen, mit kopfformigen Narben. Fruchtstiel kaum verdickt, viel kUrzer 
ais die Frucht. Spaltfrucht oval oder eiformig-langlich, sehr zusammengedriickt, anfangs rosenrotli,



spater blassbraunroth. Theilfriichtchen von den abwarts gebogenen Griffoln gekront. Riickenrippen 
fadenartig, wenig hervortretend, die ausseren entfernt, in den etwas nach iunen gebogenen Rand ftber- 
gehend, der um die Halfte schmaler ist, ais die randstandigen Furchen. Thalchen mehrstriemig, 
Oelstriemen ersfc gesondert, spater znsammenfliessend. Same glatt, eiweisshaltig. Der kleine Embryo in 
der Spitze des Eiweiss.

Yorkommen. In den Gebirgen von Siidwestpersien im Jahre 1842 von K otsch y  entdeckt 
und wahrsebeinlich anch durch ganz Nordpersien verbreitet; anch an den Abhangen des Elwend bei 
Hamadan in Westpersien.

Die von B o iss ie r  ais besondere Art aufgestellte Feruła erubescens ist wieder gestrichen 
worden, weil B o iss ier  spater erkannte, dass die dem Bestimmen seiner Pflanze zu Grunde gelegten 
Bruchstiicke nur Theile von galbaniflua und rubricaulis waren. Ein Gleiches ist mit der von B o iss ie r  
beschriebenen Feruła gummosa geschehen, welche jetzt zu galbaniflua gehort.

Feruła Schair Borsz., im Jahre 1859 von Borszczow in der lehmigen Salzwuste in der In iii te 
vom Fort Peroffsky am Ssyr Darja entdeckt, riecht starli nach Galbanum. Die von den Kirgisen mit 
Schai'r (Harz) bezeichnete Doldenpflanze ist 1 Meter lioch, der F. Scorodosma iihnlich und liefert beim 
Anschneiden einen zahen, aromatisch bitteren, starli nach Galbanum riecbenden Milchsaft. F liiclciger 
vermutbet, dass auch diese Pflanze zur Gewinnung von Galbanum benutzt wird.

Es lasst sich zwar mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass Galbanum ans den beschriebenen 
Pflanzen, welchen in sehr hohem Grade der Galbanumgeruch eigen ist, gewonnen wird. Jedoch ob 
nur diese Pflanzen, oder nicht etwa noch andere iihnliche Doldengewiichse ais Stammpflanzen des 
Galbanum zu betrachten sind, hieruber besteht noch keine Gewissheit.

Name und Geschichtliches. Feruła siehe Feruła Scorodosma. Galbanum stammt 
angeblich von dem arabischen halab, hebraischen mH (clialob), gleichbedeutend mit dem griechischen 
yahx Milch, bezogen aut' den Milchsaft, welcher der Pflanze entcjuillt. W itts te in  meint, das W ort 
miisste eigentlich, namentlich auch der griechischen Form yuXflavrj entsprechend, Chałbanum geschrieben 
werden. Das W ort kann auch anf das keltische galb, galban (fett, salbenartig, zu Salbe dienend) 
bezogen werden. Galbaniflua, galbanumliefernd.

Galbanum tritt schon in den hippokratischen Schriften, ebenso bei T h eop h ra s t  und N ican der 
ais %aXflccvr] auf. Auch das Chelbenah der Bibel, welches bei dem israelitischen Gottesdienste ais 
Rauchermittel verwendet wurde, deutet man ais Galbanum. D iosk orid es , welcher sich mit der Drogę, 
namentlich mit der Reinigung derselben, beschaftigte, war der Ansicht, dass Galbanum von einer in 
Syrien wachsenden Narthex stamme. Nach P lin iu s  war das Almanusgebirge in Nordsyrien die 
Heimath der Stammpflanze. Sowohl die arabischen Schriftsteller, ais auch die Schule von Salem 
beschaftigten sich viel mit Galbanum, welches sowohl ais Heilmittel, ais auch ais Gewiirz Ver- 
wendung fand. Der Zolltarif von Alexandrien aus dem 1. Jahrh. nach Chr. Geburt enthiilt Galbanum; 
ebenso gehort die Drogę im Mittelalter zu den Ausfuhrartikeln Yenedigs nach London. Caspar Neumann 
destillirte um 1730 das atherische Oel, welches in dem Galbanum enthalten ist.

Offizinell ist das wahrscheinlich freiwillig am Stengel austretende Gummiharz: Galbanum 
(Gummi-resina Galbanum, Gummi Galbanum, M utterharz), welches in 2 Sorten in den Handel 
gebracht wird.

1. Galbanum in K or n e m  (Galbanum in granis s. lacrymis) bildet erbsen- bis nussgrosse, 
unregelmassige, rundliche, haufig langliche Korner von blassgelber bis rothlich-brauner Farbę 
mit einem schwachen Stich ins Griinliche; sie sind durchscheinend, matt oder harzglanzend, 
wachsartig, im Bruche weiss oder weissgelblich, in mittlerer Temparatur weich, knetbar und 
klebend, daher meist in grosseren Klumpen zusammengebacken. In dieser Sorte ist weniger 
atherisches Oel vorhanden, ais in der folgenden.

2. Galbanum in Massen oder K uchen  (Galbanum in massis s. in placentis) besteht aus 
einer unregelmassigen, weichen, zusammengeflossenen Masse, dereń heli- oder dunkelbraune 
Farbę ebenfalls einen Stich ins Griinliche besitzt. Sie enthiilt weissliche, mandelartige Korner, 
ist mit fremden Substanzen (Stengelstiicken, Stielen, Samen) untermischt und besitzt eine 
matte, wachsglanzende bis schwach harzgliinzende, auf dem Bruch unebene, flachę, muschelige 
Beschaffenheit. Ein mit Pflanzenresten gemengtes, honigdickes Galbanum, welches in Bombay 
eingefuhrt wird, fuhrt dort den Namen Jowashir.



Der griinliche Schein unterscheidet Galbanum von den, wenigstens im Inneren, milchweissen 
Kornern des Ammoniacum. Der Geruch des Galbanums ist sehr starli aromatisch, widerlich, jedocb 
angenehmer ais bei dem Ammoniakharz; der Geschmack ist widerlich scharf, harzig und bitter; jedoch 
ist die Scharfe nnd Bitterkeit ebenfalls angenehmer ais bei Ammoniacum. Mit Wasser zerrieben, giebt 
die Drogę eine zarte, weisse Emulsion, in welcher man unter dem Mikroskope kleinere und grossere, 
in Molelcularbewegung befindliche Harzkhgelchen bemerkt, die mit atherischem Oele erfullt sind. Das 
in Wasser aufgeweichte Galbanum verleiht der Fltissigkeit bei Znsatz von Ammoniak eine schone 
blaue Fluorescenz. Asa foetida zeigt diese Eigenscbaft in weit schwacherem Grade; Ammoniacum fast 
gar nicht. Wird das mit Weingeist dargestellte Harz in Schwefelkohlenstoff gelost und mit Salzsaure 
behandelt, so nimmt die Losung bald eine vorubergehend schon blaue Farbę an.

Nach den Berichten von Buhse, welcher jedoch nicht Augenzeuge der Gewinnung des Galbanums 
gewesen ist, sammeln die Bewohner der Gegend um den Demavend das freiwillig am Stengel oder an 
der Basis der Blatter austretende Gummiharz, ohne, wie ihm bekannt geworden ist, eine Yerletzung 
der Pflanze vorzunehmen. Das Gummiharz, welches im frischen Zustande ganz weiss, flussig und etwas 
klebrig ist, farbt sieli durch den Einfluss von Luft und Licht bald gelb, wird zahe und endlich fest. 
Der Geruch dieses Produktes ist dem der Handelswaare ahnlich, unangenehm, aber sehr schwach.

Die Handelswege, auf denen das Galbanum zu uns gelangt, sind noch sehr in Dunkel gehiillt. 
F lu ck iger aussert hiertiber: „Ein grosser Theil der Waare gelangt itber Orenburg und Astrachan 
nach Russland, was doch auf ganz andere, ais die oben genannten Gegenden deutet. Dass Galbanum 
haufig sehr reichlich aus Kleinasien(?) in Triest und Marseille eingefuhrt wird, hat zu yielfachen Ver- 
muthnngen iiber seine Herkunft Yeranlassung gegeben. Bombay empfangt wenigstens nicht regelmassig 
betrachtliche Zufuhren dieser Drogę, die eingeborenen Aerzte kennen das Galbanum nicht (Dymok).“

Bestandtheile. M eissner fand: 3 .4%  atherisches Oel, 65.8%  Flarz, 22.6%  Gummi, 2 .8%  
fremde Beimengungen, 1 .8%  Bassorin, 0 .2%  Bitterstoff und Apfelsaure. P e lle tie r  fand: 6.34% 
atherisches Oel, 66.86% Marz, 12.98% Gummi, 7.52%  Beimengungen, N eumann fand: 6 .0%  
atherisches Oel, 60.0%  Harz, 20.0%  Gummi, 14.0%  Beimengungen.

Das atherische Oel, welches in eine Ausbeute bis 8 %  gewonnen wird, ist farblos, rechts- 
drehend, siedet bei 170°, besitzt ein spez. Gew. von 0.884, ist dem Terpenthinol isomer und giebt mit 
Salzsauregas Krystalle. Nach M ossner besteht es aus einem bei 160 bis 165° fast ohne Ruckstand 
iibergehenden, rechtsdrehenden Kohlenwasserstoff C10H10, welcher mit Chlorwasserstoff Krystalle giebt, 
mit salp eter saur eh ul tigem Wasser aber kein T erpin  (C10H,20+  01I2) liefert. Das Oel aussert den Geruch 
der Drogę und besitzt einen mild aromatischen Geschmack.

Durch Destillation des Galbanums mit Wasser, Auflosen des Riickstandes in Kalkmilch und 
Fallen der Losung mit Salpetersaure erhiilt man das Galbanumharz in amorphen, weissgelben, in der 
Warnie erweichenden und schmelzenden Flocken, die sich leicht in Weingeist, sehr gut in gewohn- 
lichem, weniger in absolutem Aether losen. Nach M ossner und H lasiw etz besitzt dies Harz die 
Zusammensetzung C26H380 5. Nach F lu ck ig er  erhiilt man das hellgelblich-braune, weiche Harz, wenn 
man Galbanum mit Weingeist auszieht und den Weingeist nebst dem atherischen Oele abdestillirt, in 
einer Ausbeute von 60 bis 70% . Es wird auch in Schwefelkohlenstoff und Natronlauge gut gelost,
hingegen nicht in Petroleumather. Bei der trocknen Destillation liefert das Harz Wasser, ein blaues,
dickes Oel und Krystalle von Utnbelliferon (nach F łiick ig er  % %)■

Das blaue, von Umbelliferon und Siiuren befreite Oel besitzt nach M ossner die Formel
C.20lI30O, siedet bei 289°, wird in Kaltemisehung sehr dickfliissig, ohne zu erstarren, farbt sich an der
Luft bald braun, mit alkoholischem Eisenchlorid grlin, mit Sauren roth, mit Brom, nach yorheriger 
Verdiinnung mit Schwefelkohlenstoff, schon yiolett. Der Geruch ist nicht unangenehm aromatisch, der 
Geschmack bitter. Nach K a ch i er ist dem blauen Oele gleich von vom herein ein Kohlenwasserstoff 
C30HI8 beigemengt, welcher durch tagelanges Erhitzen auf 240 bis 250° beseitigt werden kann. Das 
so gereinigte Oel soli der Formel C10HJ(iO entsprechen.

Umbelliferon, mit der Zusammensetzung C0H(jO3, durch trockne Destillation noch yerschiedener, 
anderer Harze aus der Familie der Doldengewachse gewonnen, kommt nach Zw enger und Som m er 
fertig gebildet in der Rinde von Daphne Mezereim vor. Es bildet farblose, seidengliinzende Nadeln 
ohne Geruch und Geschmack, die bei 223 bis 224° unter Entwickelung eines sehr aromatischen Ge* 
ruches schmelzen, jedoch schon unter dieser Temperatur sublimiren. Umbelliferon ist lósbar in 
100 Theilen kochendem Wasser mit blauer Fluorescenz, kaurn in kaltern Wasser, leicht in Weingeist 
und Chloroform, wenig in Aether, leicht auch in Schwefelsiiure, ebenfalls blau fluorescirend. Mit 
Kali geschmolzen, liefert es Resorcin. Bei Erwarmung auf 60° geht Umbelliferon unter Wasserauf-



nahme in TJmbellsaure (C0H 10O4) tiber. T iem ann und Reim ann betrachten es ais O xycum arin  des 
Resorcins. Wird es anhaltend in Aetzlange gekocht, so zerflillt es in Resorcin, Ameisensaure und 
Kohlensaure.

Resorcin, mit der Zusammensetzung C6H4(OH).2, entsteht beim Schmelzen von Galbanum, Asa 
foetida, Sagapenum und Akaroidharz mit Kali und wird namentlich ktinstlich durch Schmelzen von 
Kali mit Benzołsulfonsaure und Bromphenolen oder Chlorphenolen hergestellt. Es bildet rhombische 
Tafeln oder dicke Saulen, lost sich in Wasser, Aether und Alkohol, ist unloslich in Chloroform und 
Schwefelkohlenstoff, besitzt einen Schmelzpunkt von 110°, einen Siedepunkt von 276.5°, ein spez. 
Gewicht yon 1.271 bei 15°. Resorcin schmeckt siiss, reducirt in der Warme ammoniakalische Silber- 
losung und Fehlingssche Losung. Es farbt sich in der Kalte oder gelinder Warme nicht mit Salz- 
siiure, nimmt jedoch schon rothe Farbę an bei gleichzeitigem Yorhandensein von Gummi oder Zucker. 
Mit Eisenchlorid ist die Farbung eine dunkelviolette.

Aus dem mit Weingeist erschopften Galbanum erhalt man durch Wasser gegen 17 °/0 Gunnni, 
dessen Losungen mit Bleiessig einen reichlichen Niederschlag geben, hingegen mit neutralem 
Bleiacetat nicht. Die Gummilosung ist auf die Polarisationsebene ohne Einfluss. (Husemann, Pflanzen- 
stoffe 963 ff.)

A n w en clu n g . In Pillen, in Form von Emulsion, in Tinktur ais Excitans, Antikatarrhale, 
Antispasmodicum, Emmenagogum; ausserlich ais erweichendes Mittel bei Geschwuren und Driisenan- 
schwellungen, ais Bestandtheil von Pflastern. „Galbanum wird innerlich selten gebraucht. Man hat 
es ais Antispasmodicum nach Art der Asa foetida benutzt und ihm spezifische Wirkung auf den 
Uterus (daher die Bezeichnung Mutterharz) zugeschrieben, wonach es bei Amenorrhoe in Anwendung 
kam. Auch gegen chronische Katarrhe und Rheumatismus wird es gebraucht." (H usem ann, Arznei- 
mittell. 547.)

Litteratur. Abbildung und Besclireibuug. B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X X I1’ 
(F. erubescens Boiss.); B en tley  and Trim en, Med.pl., Taf. 128; Luerssen , Handb. der syst. Bot., II., 
774, 776; K arsten, Deutsche Flora 486; W ittste in , Pharm. 246.

Drogen und PrSparate. Galbanum: Ph. germ. 123; Pli. austr. 66; Ph. hung. 209; Ph. 
ross. 198; Ph. helv. 60; Cod. med. 54; Ph. belg. 39; Ph. Neerl. 118; Brit. ph. 143; Ph. dan. 128; 
Ph. suec. 97; Ph. U. St. 168; F lu ck ig er , Pharm. 52; F ltick iger  and Ilanb., Pharm. 320; Hist. d. 
Dróg. I, 565; B erg, Waarenlc. 513, 570.

Emplastrum amnioniacatum: Ph. helv. suppl. 33.
Emplastrum Galbani (E . Galbani crocatum): Ph. ross. 110; Pli. helv. suppl. 36; Ph. belg. 160; 

Ph. Neerl. 91; Brit. ph. 107; Ph. dan. 87; Ph. U. St. 95.
Emplastrum Lithargyri compositum: Ph. germ. 78.
Emplastrum oxycroceum: Ph. austr. 50; Ph. hung. 165; Ph. helv. suppl. 37; Ph. belg. 165.
Emplastrum diaphoreticum Mynsichtii: Ph. ross. 110.
Emplastrum Asae foetidae: Ph. Neerl. 89; Ph. U. St. 94.
Emplastrum gummi-resinosum (E. gummosum): Ph. Neerl. 91; Ph. dan. 88; Ph. suec. 59.
Pilulae Galbani s. Asae foetidae compositae: Brit. ph. 236; Ph. U. St. 255.
Beztigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. II, 2; III, 467.

T a fe lb e s e h r e ib u n g -:
AB Theile der bliihenden Pflanze, nat. Grosse; 1 Fiederstiick mit den Blattchen letzter Ordnung, vergrossert; 

2 mannliche Bliithe, desgl.; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 weibliche Bliithe, desgl.; 5 Pruohtknoten im Langsschnitt, desgl.; 
6 derselbe im Quersehnitt, desgl.; 7 Friiehte, nat. Grosse; 8 und 9 Friichtehen von der Itucken- und Bauehseito, desgl.; 
10 u. 11 Friichtehen im Langs- und Querschnitt. Nach einer Originalzeichnung des Herm Professor Schmidt in Berlin.

A n li a u g.
Unter dern Namen Sagapenum (im Mittelalter Serapium) kam fruher ein Gummiharz nach 

Europa, welches ausserlich dem Galbanum, in Bezug auf Geruch und Wirkung der Asa foetida ahnlicli 
ist. Es wird gegenwartig noch aus Persien nach Bombay gebracht, enthiilt Umbelliferon, nimmt mit 
Salzsiiure schon in der Kalte sehr schon blaue Farbę an und enthalt lceinen Schwefel. Die weissen 
Bruchflachen laufen nicht roth an wie bei Asa foetida. Dieses Harz, welches schon dem D iosk o - 
rides und P lin iu s  bekannt war, sclieint im Mittelalter haulig gebraucht worden zu sein. Die Stamm- 
pflanze ist bis jetzt noch unbekannt; man glaubt sie in der Feruła Scovitsiana gefunden zu haben.





Dorema Ammoniacum Don.

Ammoniakpflanze.

( Ooschak d er P e rse r , Kctndal der B u ch arei, Bal-Kurai der K irg ise n .)

F am ilie : Umbelliferae. Un ter fam ilie : Peucedancae. Gattung: Dorema Don.

B esch reibu n g1: Die mehrjahrige, riibenformige, bis 30 Ctm. lange, bis 8 Ctm. dicke, an der 
Spitze mit wenigen horizontal verlaufenden Aesten ausgestattete Wurzel besitzt eine aussen branne, 
fast schwarze oder graue, innen weissliche Farbę, ist innen schwammig und vor der Stengelbildung 
sehr milchsaftreich. Der einjahrige, aufrechte, bisweilen etwas hin- und hergebogene Stengel erscheint, 
wie bei Feruła Scorodosma, nicht vor dem 5. Jahre, und zwar Ende Mai; er erreicbt eine Hohe von 
2 bis 2 l/2 Meter und am Grunde eine Dicke von 5 Ctm., ist hohl, an den Knoten durch Scheidewande 
geschlossen, gegen die Spitze allmahlicli yerjtingt, aussen gestreift, vor dem Bliihen gelbgrun, durch 
emen weissen Flaum von Sternhaaren grau angelaufen, nach dem Aufbliihen allmahlicli kahler werdend, 
zur Fruchtzeit vołlig kahl, etwas gliinzend, in der oberen Halfte mit 12 bis IG, bis 50 Ctm. langen 
Aesten ausgestattet, welche die kurzgestielten Dolden tragen und von denen die unteren Aeste dann 
und wann verzwe.igt sind. Grundblatter ljahrig, in jedem Jahre sieli neu bildend, biischelformig, beim 
Absterben einen Haarschopf am Wurzelkopfe zuriicklassend, mit bis 25 Ctm. langen, im untern Theile 
breitrinnigen Blattstielen, dreitheilig, bis 45 Ctm. lang, die Abschnitte einfach-, selten doppelt fieder- 
theilig; Fiederstiickchen lederartig, schief langlich bis eiformig, 2 bis 6 Ctm. lang, 3 Ctm. breit, ober- 
seits dunkelgriin und glanzend, unterseits und am Rande (wie auch der Blattstielj sternhaarig-flaumig, 
zuletzt kahl, an der Spindel etwas herablaufend, aderig, mit wiederholt gabeltheiligen, facherformig 
ausgebreiteten Adern; Stengelblatter nur aus Scheiden bestehend, welche mit bratem, dreieckig-eiformigem 
Grunde den Stengel umfassen und im oberen Theile in eine lang ausgezogene und zurtickgebogene 
Spitze iibergehen. Dolde einfach, kopfformig, vielbliithig, kurz gestielt. Hiille und Hiillchen fehlend. 
Bliithen klein, gleichformig, zwitterig, weissfilzig, die innersten oft verklimmernd. Der aus dem Pan de 
des Unterkełches entspringende Kelch aus 5 kurzeń, spitzen, von einander entfernt stehenden Zahnen 
bestehend. Fruchtknoten aus dem Unterkelche gebildet, halbkugelig, 2facherig, jedes Fach eineiig; 
Eichen hangend. Kronblatter 5, ebenfalls dem Pandę des Unterkełches entspringend, langlicli-eiformig, 
mit umgeschlagener Spitze, hautig, weiss, auf dem Riicken mit hervortretendem griinlich-gelbem, weiss- 
filzigem Nerv, abfallend. Staubgefasse 5, oberstiindig, einwarts gekrummt, langer ais die Kronblatter, 
mit rundlichen, an beiden Enden ausgerandeten, auf dem Riicken iiber dem Grunde angehefteten, 
2facherigen, langsspaltig sich offnenden, goldgelben Staubbeuteln. Pollen langlich, 3nabelig. Frucht- 
blatter 2, nach dem Yerwachsen den polsterformigen, flach-kegelformigen, 2theiligen Griffelfuss und 
die beiden aufrechten, spater niedergebogenen, kurzeń Griffel bildend. Narben kopfformig. Die braune 
Spaltfrucht oval-langlich, zusammengedruckt, oben und unten ausgestutzt, zehnrippig, mit fliigelartig 
ausgebreiteter Randrippe; Fliigelrand nicht halb so breit ais die Fracht; Saulchen 2 theilig; Rucken- 
rippen fadenformig, in gleichen Entfernungen von einander, wenig vortretend, die breiten Furchen mit 
starken, nicht iiber die Rippen hervorragenden Oelstriemen; Fugenseite 2- bis 4striemig. Der mit dem 
Fruchtgehause yerwachsene Same mit kleinem Embryo in der Spitze des Eiweiss; Wiirzelchen nach 
oben gerichtet.

Ein ahnliches Gummiharz wie D orem a Am m oniacum  liefert Dorema Aucheri Boiss., eine 
2 bis 2 V2 Meter hohe, ebenfalls in Persien einheimische Pflanze, mit 3 fach fiedertheiligen Blattern, lanzett- 
lichen, zugespitzten Blattchen und sehr oft fast wirtelig gestellten Dolden mit gelblichen Bliithen. 
Oelstriemen sehr undeutlich. Mit dieser Art wird auch Dorema robustum Loftus vereinigt, welches ein 
von dem Ammoniak etwas abweichendes Gummiharz liefert.



Bliithezeit, ?

Vorkommen. Die Pflanze liebt denselben Boden und ist in denselben Gebieten einheimisch 
wie Feruła Scorodosma, iiberschreitet jedocii den Ssyr-Darja, tritt in grosser Menge zwischen dem 
letzteren Flusse und dem Amu-Darja auf und fehlt, ebenso wie Feruła Scorodosma, dem Gebiete 
zwischen dem Caspi- und Aralsee. Nach F liick ig er  ist der Yerbreitungsbezirk in ostlicher Richtung 
etwas beschrankter. Letzterer sagt: „Seine Westgrenze verlauft vom Ostufer des Aralsees ungefiihr in 
die siidostliche Naclibarschaffc von Isfahan, wo z. B. zwischen der merkwiirdigen Stadt Jezdechast und 
Aminabad ganze Dorema-Waldchen getroffen werden. Die Siidgrenze scheinfc hier zugleich ihren aussersten 
Punkt zu erreichen und geht von hier durch die grosse Salzwuste in gerader Richtung nach Herat. 
In Menge und immer von Scorodosma begleitet, tritt Dorema dann in der ungeheuren Wuste westlich 
vom Aral auf, besonders zwischen den Flussbetten des Dschang-Darja und Kuwan. Im Gegensatze zu 
Scorodosma iiberschreitet jedoch die Ammoniakpflanze den untern Lauf des Ssyr-Darja und verbreitet 
sich nordostlich nach dem sudlichsten Sibirien, in die Kirgisen-Wiisten um die Seen von Balchasch und 
Alakul, oder selbst in die ehinesische Dsungarei, wahrend sie dem Gebiete zwischen dem oberen Ssyr- 
Darja und dem oberen Oxus (Amu-Darja) zu fehlen scheint.11

Name und Gescłiichtliehes. Unter dem Namen Ammoniacum beschreiben D iosk or id es  
und P lin iu s  ein Harz, welches in der libyschen Wuste, nainentlich in der Gegend des Tempels des 
Jupiter Ammon gewonnen und zu Raucherwerk yerwendet wurde. Da jedoch die Drogę jetzt aus- 
sehliesslich aus Persien kommt, so meint D on , nicht Jupiter Ammon habe .dem Wort ais Grundlage 
gedient, sondern Armenien und es miisse demgemass Dorema Armeniacim geschrieben werden. Die 
erstere Ansicht diirfte die richtigere sein, denn das von D iosk orid es  und P lin iu s erwahnte Harz darf 
wohl mit dem jetzt noch aus Marokko kommenden Ammoniak oder Fasoy ais gleichbedeutend betrachtet 
werden. Dorema von <)oov Lanze, wegen des langen, schlanken Stengels.

Ammoniacum ist ein sehr altes Arzneimittel, welches bereits in den hippokratischen Schriften 
gegen hysterische Leiden empfohlen wird; dies wird aber wohl die afrikanische, nicht die persische 
Drogę gewesen sein, denn nach D iosk orid es  stammte dieses Harz aus Cyrene in Afrika von einer 
mit 'Ayaaclh.ę, benannten Umbellifere. F liick ig er  vermuthet, dass unter dem um 180 n. Chr. 
in Alexandrien verzollten Aroma indicum das persische Ammoniacum zu verstehen sei. Der romische 
Arzt A sk lep ia d es  verordnete Ammoniacum gegen Wassersucht; A lexan d er T ra llian u s (6. Jahrh.) 
benutzt 'Duiic)vlu'/J)v óo/.uaua ais Bestandtheil iiusserliclier Arzneimittel. Im 10. und 11. Jahrh. wird 
die Drogę von Isaak Judaeus und Alhervi unter dem jetzt noch gebrauchlichen persischen Namen 
Uschah erwahnt und die Schule von Salerno beschiiftigt sich mit ilir; 1305 gehort sie zu den Einfuhr- 
artikeln in Pisa; im 15. Jahrh. erscheint sie in den deutschen Arzneitaxen. C hardin  (1666 bis 1677 
in Persien) berichtet, dass die Pflanze (Ouchag) , von welcher die Drogę abstamme, sudlich von 
Ispahan hiiufig vorkomme.

Offizmell ist das aus der Pflanze freiwillig oder in Folgę xon Insektenstichen austretende, 
an der Luft erhartende Gummiharz: Ammoniacum (Gummi-resina Ammoniacum, Gummi Ammoniacum, 
Ammoniahgummi). Yon einer Gewinnung der Drogę aus der sehr harzreichen Wurzel, etwa in der 
Weise wie bei Feruła Scorodosma, ist nichts bekannt. Sie kommt in 2 Sorten in den Handel;

1) Ammoniacum in K brnern (Ammoniacum in granis) ist die feinste Sorte. Sie besteht aus 
weissen Kornern von verschiedener Grosse, von wenigen Millimetern bis zur Grosse einer Nuss, 
theils lose, theils zusammengebacken, in der Kalte sprode, von aussen blassgelb, braunlich 
(nach F liick ig e r  niemals rothlich oder griinlich), wachsglanzend, dann weiss, an den Kanten 
schwach durchscheinend, zwischen den Fingern erweichend und mit Wasser leicht emulsirend. 
Der Bruch ist flach muschelig und glanzend. Diese Sorte ist der an den Stengeln erhartete Harzsaft.

2) Ammoniacum in K uchen (Ammoniacum in massis s. placentis s. amygdaloides) besteht aus 
grossen Stiicken von aussen brauner Farbę, welche in einer Grundmasse grossere weissliche 
Korner oder Mandeln, nebst vielen Unreinlichkeiten, ais Sand, Stengelstiickchen, Samen etc. 
enthalten. Diese Sorte ist weicher ais die vorhergehende, oft schmierig und stark klebend; 
sie sammelt sich am Grunde der Pflanze, namentlich im Wurzelschopfe an.
Der Geruch des Ammoniales ist eigenthumlich, stark, von Galbanum abweichend und nicht so 

widerłich wie Asant, nach W itts te in  ungefiihr wie ein Gemisch von Bibergeil und Knoblauch; der 
Geschmack ist bitter, weniger scharf ais Galbanum, widerlich-aromatisch, Mit Wasser giebt es eine 
ziemlich weisse Emulsion.



Nach einem Berichte Johnstons wird das Gummiharz nacli Ispahan u. von dorfc nach der 
Kiiste gebracht, vod wo aus die Ausfuhr nach Bombay erfolgt. Buhse, welcher die grosse Salzwiiste 
bereiste und die Pfłanze am Nordrande derselben antraf, erfuhr, dass namentlich siidwarts der grossen 
Salzwiiste, bei T ab bas, viel Ammoniak gesammelt werde. Zur Ausfuhr gelangt nur die persische 
Drogę, da nach B orszczow  das in Buchara gesammelte Gummiharz im Lande selbst verbleibt. 
F liick iger giebt nach D ym ock  an, dass nach Bombay hauptsachlich die ganze zur Fruchtreife 
gesammelte, ganz von Insekten zerstochene Pflanze gebracht und dort erst die Drogę ausgelesen wird. 
Nach Bombay sollen jahrlich gegen 2000 Ctr. Gummiharz eingefiihrt werden.

Das von Dorema Aucheri Boiss. gesammelte Gummiharz soli nach F liick ig er  demjenigen 
von I). Ammoniacum ahnlich sein, wahrend das von D. robustus stammende eine andere Bescliaffen-- 
heit hat.

Das afrikanische Ammoniak (Pasoy), welches wohl mit dem im Altertlium gebrauchten ais 
gleichbedeutend zu betrachten ist, wird gegenwartig noch aus den beiden marokkanischen Hafen 
Mazagan und Mogador ausgefiihrt. Nach L in d ley  ist die Stammpfłanze dieser Drogę die von Nord- 
afrika bis Palastina, Syrien und Chios vorlcommende Feruła tingitana L. Diese Ammonialrsorte ist 
sehr unrein, jedoch in den besten Stiicken dem persischen Ammoniak ahnlich. Das afrikanische 
Ammoniak bildet gelbbraunliche, rothliche, sogar blauliche, aus Thranen zusammengellossene, weiche, 
klebende Massen, weiche mit einem schwachen, dem persischen Gummiharze etwas ahnlichen Geruche 
und Geschmacke ausgestattet sind; der Geruch ist beim Erwarmen schwach benzoeartig; der Geschmack 
etwas scharf, aber nicht bitter. Es giebt leicht Umbelliferon und zeigt, mit weingeistiger Ammoniak- 
lliissigkeit iibergossen, blauliche Fluorescenz. Die Drogę wird dann und wami nach London gebracht und 
dient in Marokko, ebenso den Mekkapilgern ais Rauchermittel.

Bestand.th.Gile, Ammoniak enthalt nach B raeonnot, H agen, B uchholz : 70 °/0 Harz, 
2 ,8%  atherisches Oel, 19,3%  Gurnmi, 5,4 Bassorin, 2 ,3%  Faser und Sand.

Weingeist entzieht der Drogę ein lclares, fast farbloses, leicht schmelzbares Harz, wovon 
F liick ig er  aus den grossten Thranen bis 70,7% erhielt und dessen Zusammensetzung nach Johnston  
der Formel C10H26Oa entsprechen soli. Es ist im doppelten Gewichte von Schwefelkohlenstoff loslich 
und giebt eine Auflosung, die sich mit concentrirter Schwefelsaure roth farbt, Bei der trockenen 
Destillation liefert es nach F liick iger  reichliche Mengen braun gefarbter Oele, weiche bei ca. 250° zu 
sieden beginnen, aber keinen blauen Antheil geben und die sich mit Eisenchlorid tief roth farben. 
Das Ammoniakharz giebt bei der trockenen Destillation kein Umbelliferon und zeigt, mit schwachem 
Weingeist iibergossen, keine Fluorescenz; mit Kali verschmolzen, liefert es Resorcin. F liick ig er  erhielt 
aus der kauflichen Drogę % % , M artius 0,4%  eines farblosen, stark riechenden, rechtsdrehenden 
atherischen Oeles. Oel und Harz sind ohne Schwefel, wahrend nach P rzeciszew sk i nur das Oel 
schwefelfrei sein soli, wohingegen das Harz nach letztem Autor aus 2 Antheilen besteht, einem braunen, 
sauren und einem indifferenten, schwefelhaltigen.

In dem nach London eingefiihrten, sehr unreinen afrilmnischen Ammoniak fand Moss 67,8%  
Harz, 9 %  Gummi, Bassorin, 18,9%  Unlosliclies, 4 ,3%  atherisches Oel und Wasser. Das Harz farbt 
sich mit Chlorkalk nicht gelb; man erhalt aus ihm leicht Umbelliferon. Beim Schmelzen mit dem 
ófachen Gewichte Aetzkali erhielt G oldschm idt neben Resorcin eine krystallinisehe Saure mit der 
Zusammensetzung C10 H]0 0 6, weiche in Wasser wenig loslich ist, jedoch in Auflosung mit Eisenchlorid 
sich prachtvoll violettrotli farbt. (Husemann, Pflanzenstoffe 962.)

A n w en d u n g . In Pillen oder ais Emulsion ais Stimulans, Expectorans, Antispasmodicum und 
Emmenagogum, namentlich bei chronischen mit Husten oder Asthma verbundenen Lungenkatarrhen 
und Bronchitis. Aeusserlich in Pflastern und Seifen zum Zertheilen der Geschwulste und Reifen der 
Geschwirre. „Therapeutisch ist das Ammoniakgummi innerlich bei chronischen Katarrhen und Blennorrhoen 
der Bronchien ais ein Mittel empfohlen worden, welches die Expectorans rasch fórdere, das Athmen 
freier mache und bestehenden Hustenreiz vermindere.“ D e liou x  de Savignac sucht die expectorirende 
Wirkung in einer Beschleunigung der Flimmerbewegungen, wahrend B riq u et annimmt, dass sie durch 
die anlialtende Scharfe bedingt wird, die sich vom Schlunde auf die Bronchien fortsetzt. „Haufiger findet 
es Anwendung ais Bestandtheil von gelinde reizenden Pflastern, die man gegen chronische Entzundungen, 
Drtisenanschwellungen, rheumatische Affektionen, Hiihneraugen etc. applicirt.11 (H usem ann, Arznei- 
mittellehre 548.)



Litteratur. Abbildnng mul Besclireibung: B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Tai'. XXVIce; 
B entley  and Trim en, Med. ph, Taf. 129 (I). Aucheri, Boiss.J, Tal. 130 (1). Ammoniacum Don); 
B orszczow  Taf. 3 bis 5; L uerssen , Handb. der syst. Bot. 11, 780; K arsten, Deutsche Flora 830; 
W itts te in , Pharm. 24.

Drogen mul Priiparate: Ammoniacum: Ph. germ. 22; Pli. austr. 11; Ph. hung. 39; Ph. ross.196; Ph. 
helv. Tl; Cod. med. 55; Ph. belg. 8; Ph. Neerl. 21; Brit. ph. 32; Ph. dan. 127; Ph. suec. 97; Ph. 
U. St. 31; F lu ck ig e r , Pharm. 59; F lu ck ig e r  and H ańb., Pharm. 324; Hist. d. Dróg. I, 571; Berg, 
Waarenk. 509.

Emplastrum Ammoniaci: Ph. helv. suppl. 33; Ph. belg. 160, Ph. U. St. 93.
Emplastrum cum conio maculato: Cod. med. 395.
Emplastrum Diachylum gummatuni: Cod. med. 396.
Emplastrum foetidim: Ph. ross. 111; Ph. helv. suppl. 35.
Emplastrum Lithargyri s. Plumbi compositum: Ph. germ. 78; Ph. austr. 48; Ph. hung. 159; 

Ph. ross. 114; Ph. helv. 35; Ph. belg. 163.
Emplastrum oxycroceum; Ph. austr. 50; Ph. hung. 165; Ph. helv. suppl. 37; Pb. belg. 165. 
Emplastrum Ammoniucum cum Hydrargyro: Cod. med. 398; Brit ph. 104; Ph. U. St. 93. 
Mixtura Ammoniacae: Brit. ph. 208; Ph. U. St. 221.
Pilulac Scillae compositae: Brit. ph. 240.
Pilulae Ammoniaci thebaicae: Ph. suec. 150.
Beziiglich der Drogen und Priiparate sielie auch H ager, Ph. Prx. 1, 267; III, 75.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A bluhende Pfianze, sełir verkleinert; B Spitze des bluhenden Stempels, natiirl. Grosse; 1 Blilthe, ver- 
grossert; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Ifronblatt, von der Riickseite, desgl.; 4 Stempel, desgl.; 5 derselbo im Llings- 
schnitt, desgl.; 6 Fruchtltnoten im Querschnitt, desgl.; 7 Fruohte, naturl. Grosse; 8 Spaltlfucht mit dem 2tlieiligen 
Saulchen, vergrossert; 9, 10 Theilfruchtchen von der Ruclten- und Bauchseite, desgl.; 11 Theilfruchtchen im Quer- 
selmitt, desgl.; 12 Spitze eines langsdurchnittenen Theilfruchtobens, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herrn 
Prof. Sclim idt in Berlin.





Imperatoria Ostruthium L.
S y n . Peucedanum Ostruthium  K o c h .

IWeisterwurz — Imperatoire,

F a m ilie : Umbelliferae. (Un ter fam ilie : Peucedaneae). Gattiing: Imperatoria L.
B esch re ibu n g. Ausdauernde Pflanze mit bis 10 Ctm. langem, 15 Mm. breitem, meist stark 

plattgedriickt-cylindrischem oder nach unten kegelformig verjiingtem, durcb Blattnarben geringeltem, 
unregelmassig gekrummtem, astigem oder mehrkopfigem Wurzelstocke von graubrauner Farbę, welcher 
kurz langsfurchig und mit zahlreichen starken Hockern und erhabenen Wurzelnarben oder Querwulsten 
besetzt ist. Er treibt bis 5 Mm. dicke, etwas plattgedriickte, kurze, horizontale, knotig gegliederte, 
gegen die Spitze geringelte, tief langsrunzelige, wenig hockerige Ausliiufer, die an ihrem bogig auf- 
steigenden Elidę einen Stengel und ein neues Rhizom entwickeln. Stengel ‘/a his 1 Meter hock, 
aufrecht, astig, fein gestreift, kahl, nur unter den Dolden flaumhaarig, markig-rohrig. Blatter kalii; 
die Grundblatter lang gestielt, doppelt-dreizahlig; Blattchen breit-eiformig, zugespitzt, unterseits blass- 
griin, auf den Nerven rauh, ungleich grób gesagt, das inittlere dreispaltig, die seitenstiindigen zwei- 
spaltig, mit ungleichen Lappen. Die stengelstandigen Blatter kleiner, weniger lang gestielt, abwechselnd, 
die obersten oft gegenuberstehend. Blattstiel fast halbstielrund, schwach gerinnt, an der Basis erweitert, 
hautig, den Stengel scheidenartig umfassend. Blattscheide aufgeblasen. Die Bliithen weiss, in blatt- 
achselstandigen und gipfelstandigen, zusammengesetzten Dolden; siimmtliche Bliithen fruchtbar. Dolde 
yielstrahlig, flach. Dołdchen yielbluthig, flach. Hulle fehlend oder einblatterig, linienformig; Hiillchen 
sehr klein, 1— flblatterig, schmal linienformig, hinfallig. Kelch undeutlich. Blumenkrone bbliitterig; 
Kronenblatter gleichgestaltet, abstehend, verkehrt-herzformig, mit eingebogener Spitze. Staubgefasse 
mit rnndlichen Eiiden und zweifacherigen Beuteln. Pollen langlich, dreifurchig, dreinabelig. Stempel 
mit unterstandigem, rundlichem, von dem driisigen Griffelfusse bedecktem Fruchtknoten; Griftel 2, von 
einander abstehend; Narben stumpf'. Fracht flach zusammengedruckt, feingerippt, fliigelartig gerandet. 
Fruchtchen mit 3 ruckenstandigen Rippen und 2 Randrippen. Randrippen am Grunde des Bfliigels, 
Thalchen einstriemig; Fugenflache 2—dstriemig, oberfliichlich. Fruchttrager zweitheilig, borstenformig. 
Spaltfruchtchen einsamig; der etwas zusammengedruckte, auf der einen Seite etwas gewolbte, auf der 
andern flachę Same mit reichlichem Endosperm und axilem Embryo.

Anatomisches. Der Wurzelcpierschnitt zeigt eine aus wenigen Lagen Korkzellen zusammen- 
gesetzte Aussenrinde; eine aus einem starkereichen Parenchym bestehende Mittelrinde und eine in 
abwechselnder Reihenfolge aus breiten Mark- und Baststrahłen gebildete Innenrinde. Die Mittelrinde 
enthiilt grosse, oft querovale Balsamgange, welche gegen die Innenrinde hin zu einem Kreise geordnet 
sind. Die Innenrinde zeigt abwechselnde Schichten von verkiirzten, diinnwandigen, starkefiihrenden, 
weiten Parenchymzellen und dickwandigen, etwas verlangerten, inhaltlosen Bastzellen. Die Bastschielit 
luhrt ebenfalls im Querschnitte fast kreisrunde, etwas kleinere Balsamgange, die an der Grenze der 
Mittelrinde fast die Grosse der Balsamgange der Mittelrinde besitzen und vielfach paarweise neben- 
einander stehen. Das von der Innenrinde durch einen solimalen Kambiumstreifen getrennte Holz ist aus 
ziemlich breiten Markstrahlen und abwechsełnden breit-keilformigen Gefassb nndeln gebildet. Letztere 
enthalten nach innen zu starkę Holzstrange, von denen oft zwei nebeneinander liegende zusammen- 
fliessen. Das starkehaltige, von Querlucken durchsetzte, aus lockerem Parenchym bestehende, bedeutende 
Mark enthiilt, namentlich in den ausseren Theilen, sehr weite Balsamgange. Das grosszellige Parenchym 
des Markes, sowie der Markstrahlen und die Mittelrinde sind mit ldeinen kugeligen oder eiformigen 
Starkekornern, wenigen Oeltropfchen und ldeinen braunlichen Kornchen angefullt. In den Neben- 
wurzeln fehlt das Mark; die schmalen Gefassbundel yerlangern sieli hier bis in das Centrum.

Bliithezeit. Juli, August.

Vorkommen. Auf Gebirgswiesen Mitteleuropas, in der Auvergne, in den Alpen, in Deutschlaud 
im Erzgebirge, Harz, Thtiringer Walde, auf den Sudeten; soli auch auf Island yorkommen. In Garten 
der Gebirgsdorfer haufig kultiyirt. Bei der kultivirten Pflanze soli jedoch die Wurzelbildung abweichen.

Name und Geschichtliehes. Meisterwurs (althochd. astrensa, astriza, gerese, mittelhochd. 
magistranz, bei Tabernaem ontanus Kaiserwurz, bei B ock , Fuchs, Gesner Meisterwurz) wird 
wahrscheinlich wie Imperatoria, Kaiserwurz, sich auf die angebłich grossen Heilkriifte beziehen. 
Ostruthium acę>ov9oę Sperling, wegen der dreitheiligen Form der Blatter, welche die Fliigel und den 
Schwanz eines Vogels (Sperlinga) darstellen; nach Andern soli das Wort aus Nasturtium verstummelt 
sein; auch wird es von os, M und und terere , reiben, verletzen abgeleitet, wegen des scharfen 
Geschmacks der Wurzel. Peucedanum von rteowj, Fichte und davog niedrig, also kleine Fichte, weil 
aus Peucedanum officinale ein dem Fichtenharze ahnliches Balsamharz gewonnen wurde, auch weil 
mail in den schmalen linienformigen Bliittern Aehnlichkeit mit den Fichtennadeln gefunden hatte.



la  dem Alterthum hat die Pflanze, wohl wegen ihres Vorkommens in weniger bekannten 
Gegenden, keine Beachtung gefunden; sie findet sich deshalb nirgends erwahnt. Erst ia dem von 
M acer F lor id u s  (O do M agdunensis, franzosischer Arzt im 11. Jahrhundert) .verfassten Gedichte 
„de naturis herbarum * wird sie unter dem Namen Struthion, Ostrutiimi besungenaind ihre Heilkrafte 
gepriesen. F uchs und Tragus beschrieben sie und bildeten die Pflanze ab; der erstere nannte sie 
Laserpitium germanicum und glaubte in ihr das Silphium der Grieehen zu erkennen, letzterer nannte 
sie Meislerwurnel und hielt sie fur das Smyrnion des D ioskorides., T abernaem ontanus bezeichnet 
die Pflanze wegen ihrer grossen Heilkrafte, die sieli angeblich bei Leberkrankheiten, Steinbeschwerden, 
Blutspeien, Aussatz etc. geltend machten, mit dem Namen Imperatoria.

O ffizin ell ist die Wurzel: JRhizoma Imperatoriae (Radix Imperatoriae, Radix Ostruthii, 
Radiz Astrantiae), welche im Frtihjahre von iilteren Pflanzen gesammelt, von den' Wurzeln befreit und 
gewohnlich gespalten getrocknet wird. Aufbewabrung erfolgt ganz oder grób und fein gepulvert.

Im Handel erscheint sie bisweilen mit der Wurzel von Veratrum album vermengt, wodurch 
Vergiftungen herbeigefuhrt worden sind.

B estandtheile . Nach K e lle r  enthalt die Wurzel; atherisches Oel, scharfes Harz, Fett, Gummi 
eisenblauenden Gerb,stoli, Starkemehl, Bitterstoff; nach Osann und W ack en rod er einen eigenthum- 
lichen krystallinischen Kbrper, Imperatorin (Peucedanin)-, nach G orup-B esanez einen eigenthumlichen 
krystallinischen, geschmacklosen Korper, Osłruthiin.

Peucedanin (Imperatorin) Cie II,l; 0.(, 1831 von Osann und W ack en roder entdeckt und 
Imperatorin genannt, von W a gn er  1854 ais identisch mit dem von S ch la tter  1833 in Peucedanum 
officinale aufgefundenen Peucedanin erkannt, bildet farblose, glanzende, rhombische Sliulen ohne Geruoli, 
in weingeistiger Losung mit brennendem, aromatischem, anhaltend kratzendem Geschmack, schmilzt bei 
700 (nach H la siw etz  bei 81— 82°) und erstarrt nach liingerer Zeit. strahlig und krystallinisch wieder. 
Es ist unloslich in Wasser, wenig loslich in kaltem, leicht loslich in heissem Weingeist, in Aether, 
fliichtigen and fetten Oełen, in Chloroform, Schwefelkohlenstoff und heissem Eisessig. In starker Hitze 
wird es zersetzt. Durch Kochen mit weingeistigem Kali spaltet es sich in Angelicasdure (C5 H8 0 2) und 
Oreoselin (C14H120 4). Beim Erhitzen mit Salzsaure entsteht Oreoselon (CJ 4 H10 0 3), eine farblose, lockere, 
blumenkohlartige, geruch- und geschmacklose Masse, die bei 156° zu einer gełben Fliissigkeit schmilzt 
und amorph wieder erstarrt, sich nicht in Wasser und nur schwierig in Weingeist und Aether lost, 
hingegen leicht in der Warnie in concentrirter Kalilauge mit gelber Farbę unter Verwandlung in 
Oreoselin. Das aus der kalischen Losung durch Siiure aus Oreoselon gefallte gelbweisse Oreoselin 
wird aus Weingeist in Nadelkrystallen erhalten, die sich in Wasser, Weingeist und Aether losen. 
Alte Wurzeln sind reicher an Peucedanin ais jiingere.

Das von Gorup in der Wurzel von Impatoria Ostruthium in einer Ausbeute von 0,6 °|0 ge- 
fundene Ostruthin Cl4 H170 2 bildet farblose, trikline, fast geschmacklose Krystalle, mit einem Schmelz- 
punkt von 115°, schwer loslich in kochendem Wasser, leicht loslich in Alkohol und Aether. Beim 
Kochen mit Salpetersaure bildet sich Styphninsdure, beim Schmelzen mit Kali Resorcin, Essigsaure 
und Buttersaure.

Das atherische Oel, welches in einer Ausbeute von 0,18— 0,78 %  a°s der Wurzel gewonnen 
wird, ist farblos oder blassgelb, von scharfem Geruche und kampferartigem Geschmack, mit einem Siede- 
punkt von 170°— 220°. Es besteht nach I l ir z e l  aus einem Gemenge von llydraten eines Kolilen- 
wasserstoffes C5 H8. Durch trockene Destillation der Wurzel erhiilt man Umbelliferon. (Husemann, 
Pflanzenstotfe 955.)

A n w e n d u n g . In Substanz, im Aufguss und ais Tinktur, jetzt fast nur noch in der Thier- 
arznei gebrauchlich. Die Meisterwurz galt fruher ais Excitans, Carminativum, Diaphoreticum, Sialogogum.
Im Mittelalter galt sie ais Mittel gegen Delirium tremens und Krebs. Extractum Imperatoriae ist bei 
Lithiasis, Nieren- und Harnblasenleiden von franzosischen Aerzten empfohlen worden und soli neben 
dem Gebrauch von Salzsaure die Stein- und Griesbildung hemmen. (H usem ann, Arzneimittell. 962.)

L ittera tu r . Abbildung und Beschrełbung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 290; H ayne, 
Arzneigew. VII., Taf. 15; Luerssen, ITandb. der syst. Bot. 11., 782; K arsten , Deutsche Flora 850; 
W ittstein , Pharm. 532.

Diogcn und PrUparate: Rhizoma Imperatoriae-. Ph. germ. 228; Ph. helv. 112; Cod. med. 58; 
IJerg, Waarenk. 111; Berg, Atlas XXII, Seite 43.

T a fe lb eseh re ib u n g :
A Basalblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil der bluhenden Pflanze; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Kronblatt, 

desgl.; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Pollen, desgl; 5 Stempel, desgl.; (j derselbe im Langsselmitt, desgl.; 7 Fruehtknoten 
im Ouerschnitt, desgl.; 8, 9 Prucht, beide Theilfruohtchen getrennt, natiirl. Grosse und rergrossert; 10 Theilfriiohtchen 
im Querselmitt, yergrossert. Naeh der Natur von W. Muller.





Conium maculatum L.
Gefleckter Schierling, Schwindelkraut —  Cigue officinale, Grandę cigue —  Conium.

F am ilie : Umbelliferae (U nterfam ilie: Smyrneae);  Gattung: Conium L.

Beschreibung. Die weissliche, spindeiformige, meist einfaehe Wurzel treibt im ersten Jahre 
einen Blattbiisehel, im zweiten Jahre einen einjahrigen, 1 bis 2 Meter hohen, hoblen, an den Knoten 
geschlossenen, sehr astigen, nnten żart, etwas gefurchten, oberwiirts starker gerillten, kahlen, blaulich 
bereiften, nach dem Verschwinden des Reifes glanzend grtinen, nach unten braunroth gefleckten Stengel. 
Aeste blattwinkelstandig, die unteren zerstrent, die obersten gegenstandig oder zu 3 bis 5 wirtelig, 
mit einer zuerst aufbliihenden Do]de in der Gabel. Im ersten Jahre erscheinen nur wurzelstandige 
Blatter. Die unteren Blatter lang gestielt, bis 20 Ctm. und mehr lang und breit. Blattstiel rund, 
hohl, mit schmaler, hautig gerandeter Scheide. Blatt dunkelgrfin, im Umfange breit eiformig, dreifach 
fiedertheilig, mit 4 bis 8paarigen, gestielten, im Umrisse eifórmigen Fiedern, diese wiederum fttnf- 
jochig; Fiederstiicke des dritten Grades sitzend, eiformig-langlich, tief fiederspaltig, mit ovalen oder 
langliehen, eingeschnitten-gesagten Abschnitten, dereń breite, stumpfe Sageziihne ein kurzes, farbloses 
Stachelspitzchen tragen. Stengelstandige Blatter nach oben allmahlig kleiner und einfacher werdend, 
kiirzer gestielt, mit kurzeń Scheiden, zuletzt ohne Stiel und Scheide. Bluthendolde 12 bis 20strahlig, 
ziemlich flach. Jliille meist 5blatterig, mit zuruckgeschlagenen, lanzettlichen Blattchen. liii lich en 
einseitig nach aussen gerichtet, 3 bis 4 (wohl auch 5)blatterig; Blattchen eiformig, am Grunde ver- 
wachsen. Bluthen zwitterig, weiss, etwas gelblich; die Kandbliithen etwas unregelmassig. Kelch ober- 
standig, aus einem wulstigen Rande bestehend. Kronbliitter 5, vor dem inneren Theile des Kelchrandes 
entspringend, eingebogen, umgekehrt herzformig, mitj kleinen, eingeschlagenen Lappchen, die der Rand- 
bliithen nicht ganz gleich, indem die ausseren etwas grosser ais die inneren sind. Staubgefasse 5, mit 
den Blumenblattern abwechselnd und wie die letzteren am Kelchrande entspringend, mit weissen, in 
der Knospe^eingerollten, spater einwarts gebogenen Faden; die 2facherigen Staubbeutel rundlich, unten 
etwas mehr ausgerandet ais oben, auf dem Rilcken angeheftet. Facher der Llinge nach aufspringend. 
Pollen langlich, in der Mitte Snabelig und etwas eingeschniirt. Fruchtknoten unterstandig, fast halb- 
kugelig, seitlich etwas zusammengedrttckt, zweifacherig, zweieiig, lOrippig. -Rippen stumpf gekerbt. 
Bichen hangend. Die zwei Fruchtblatter dem Rande des Unterkelches entspringend, mit einander 
yerwachsend das zweilappige, heli griinlich-weisse, am Rande gekerbte Griffelpolster nebst den beiden 
Griffeln bildend. Gritfel der Bltithen aus den obersten Dolden sehr kurz und aufrecht, bei den ubrigen 
Bluthen langer, zuerst auseinanderstrebend, spater niedergebogen. Narben stumpf. Frucht ungefahr 
3 Mm. lang, grunlich-grau oder griinlich-braun, von der Seite etwas zusammengedrttckt, von dem 
gekerbten Kelchrande und dem wellenrandigen Grilfelpolster nebst Griifeln gekront. Saulchen zwei- 
spaltig. Theilfruchtchen im Querschnitt fast oeckig, auf der Bauchflache etwas gewolbt, mit 5 zuerst 
wellig gekerbten, spater ausgeschweiften Rippen und striemenlosen Furchen. Same mit dem Frucht- 
gehiiuse verwachsen; das den Sam en ganz erffillende Eiweiss auf der Bauchseite mit tief eindringender 
Furche, in Folgę dessen auf dem Querschnitt von nierenformiger Gestalt. Der kleine Embryo in der 
Spitze des Eiweiss, mit nach oben gerichtetem Wttrzelchen.

A n atom isch es. Nach F liick ig er  zeigt das Blatt ein dickere Oberschicht und eine dttnnere 
Unterschicht. Erstere ist aus Palissadengewebe gebildet und von starken, gewolbten Epidermiszellen 
bedeckt. Die Epidermisschicht, welche auf der Unterseite grosse Spaltolinungen zeigt, ragt an den



Anwendung. Das Schierlingskraut in Substanz, innerlicli und ausserlich, ais Extrakt und 
zu Pflastern. Die therapeutische Anwendung isfc eine geringe und ,'meist nur in solchen Zustanden, 
welche, wie H usem ann sagt, in der physiologischen Wirkung des Coniins keine Stiltze finden.

Die Wirkung des Coniins ist eine ortliche und eine entfernte; in ersterem Falle auch nur auf 
Schleimhaute mit diinner Epithelschicht. „Die entfernten Wirkungen des Coniins, welches in hoheren 
Dosen eines der gefahrlichsten und sehr rasch zum Tode fuhrenden Gifte ist,£i sind durch verschieden- 
artige Yersuche bei Menschen und Tbieren genau festgestellt. „Ais hauptsachlichste Wirkungserscheinung 
ergiebt [sich uberall Lahrnung, welche durch direkte Beeintrachtigung der motorischen Nerven ent- 
steht, wobei zuerst die Nervenendigungen und erst spater die Stamme selbst gelahmt werden. Diese 
Lahrnung, welche auch die Respirationsmuskeln ergreift, fiihrt bei letalen Dosen mitunter zu Dyspnoe 
und Erstickung unter terminalen klonischen Krampfen. Die Herzthatigkeit bleibt lange Zeit volłig 
unverandert, wenn die Storung der Blutluftung durch kiinstliche Respiration ausgeglichen wird. Ein- 
wirkung auf das Gehirn scheint nicht stattzufinden, da bei Menschen das Bewusstsein auch bei toxischen 
Dosen intakt bleibt. Moglicherweise ist dem Coniin eine besondere Wirkung auf das Ruckenmark 
eigen, da bei Kaltblutern mitunter die Reflexation vor der Reizbarkeit der peripherischen Nerven 
erlischt.“ Der Ruf des Coniin ais Krebsmittel, namentlich bei Magenkrebs, ist sehr zweifelhaft, indem 
hochstens palliative Erfolge erreicht wurden. (H usem ann, Arzneimittell. 904.)

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. E senb., Plant, med., Taf. 282; H ayne, 
Arzneigew. I, Taf. 31; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X IV e; Beritley and Trim en, Med. 
pl., Taf. 118; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II, 785; K arsten, Deutsche Flora 858; W itts te in , 
Pharm. 740.

Drogen und Prdparate: Herba Conii s. Cicutae: Ph. germ. 130; Ph. austr. 40; Ph. hung. 137; 
Ph. ross. 204; Ph. helv. 61; Cod. jmed. 47; Ph. belg. 29; Ph. Neerl. 80; Brit. ph. 90; Ph. dan. 131; 
Ph. suec. jlOO; Ph. U. St. 86; F liick ig er , Pharm. 662; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 299; Hist. d. 
Dróg. I, 532; Berg, Waarenk. 239, 363; B erg , Atlas 83, Taf. 42.

Ooniinum: Ph. ross. 85; Ph. helv. 28; Ph. Neerl. 80; Ph. suec. 50.
Extractiwi Conii: Ph. austr. 56; Ph. hung. 185; Ph. ross. 129; Ph. helx. 42; Cod. med. 411|;

Ph. belg. 168; Ph. Neerl. 103; Brit. ph. 117; Ph. dan. 99; Ph. suec. 74; Ph. U. St. 112, 113.
Unguentum Conii: Ph. ross. 448; Ph. helv. suppl. 127; Ph. belg. 274
Unguentum narcotico-balsamicum Tlellmundi: Ph. helv. suppl. 130.
Emplastrum Conii: Ph. austr. '47; Ph. hung. 159; Ph. ross. 109; Ph. helv. suppl. 34; Cod. 

med. 397; Ph. belg. 161, Ph. Neerl. 90; Ph. dan. 87; Ph. suec. 59.
Tinctura Conii: Ph. helv. suppl. 117; Cod. med, 608; Ph. belg. 263, 264; Brit. ph. 328; Ph. 

U  St. 341.
Succus Conii: Brit. ph. 303.
Cataplasma Conii: Brit. ph. 74.
Abstractum Conii: Ph. U. St. 2.

Tafelbeschreibung’:

A bliihender und fruchtender Zweig, nat. Grr.; 1 Doldchen rou der Riiokseite, rergrSssert; 2 . f31nt.be, desgl.; 
3 StaubgefUsse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 derselbe im Laagssehnitt desgl. y  7 derselbe im Quer- 
schnitt, desgl.; 8 Frucłit, desgl.; 9 Theilfruchtehen mit Fruchttrager, desgl.; 10 Frnclat im Querschnitt desgl.; 
11 Theilfruchtehen im Langsschnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herrn Prof'. Schmidt in Berlin.





3 8 J

Coriandrum satiyum L.

Koriander, Schwindelkraut —  Coriandre —  Coriander, Coliander.

Familie: Umbelliferae (U nterfam ilie: Corian&rcae); Gattung: Coriandrum L.

Beschreibung. Die einjahrige, senkrechte, diinne, wenig yerastelte Wurzel treibt einen 
aufrechten, 30 bis 60 Ctm. hohen, rundlichen, żart gestreiften, oben iistigen Stengel. Blat ter zerstreut- 
stehend, kahl, glanzend, die grundstandigen, bald schwindenden sehr lang gestielt, gefiedert, mit rund
lichen oder rundlich-keilformigen, fiederspaltigen Blattchen, die mit eiformigen, vorn kerbig gesagten 
Zipfeln ausgestattet sind; die unteren und oberen stengelstandigen Blatter doppelt gefiedert, mit unge- 
theilten oder fiederspaltigen Blattchen und linealischen Zipfeln, nach oben allmahlich kleiner 
werdend. Blattspindel an der Basis scheidenartig. Bliithendolden end- oder spiiter blattgegenstandig, 
3- bis 5- (anch 6-) strahlig, ohne Hiille; Doldchen 5- bis 13-bluthig, Plullchen aus kleinen, linien- 
formigen, spitzen Deckblattern bestehend. Blilthen ungleich, die des Randes strahlig, grosser, frucht- 
bar; Scheibenbliithen kleiner, bisweilen unfruchtbar. Kelch oberstandig, Szahnig, bleibend, der der 
Iiandbltithen ungleich, mit 3 ktirzeren und 2 nach aussen gerichteten langen Zahnen. Kelchzahne der 
Scheibenbliithen gleich, klein. Kronblatter zu 5, oberstandig, weiss oder heli rosenroth, abfallend, 
die der Scheibenbliithen klein, gleich, umgekehrt-herzformig, mit eingebogenen, abgestutzten Lapp- 
clien, die der Randbliithen nngleich, die 2 innern denen der Scheibenbliithen gleich, die 3 ausseren weit 
grosser und ungleich, die 2 seitlichen mit einem grossen, flach ausgebreiteten und einem kleinen ein
gebogenen Lappen, das mittlere tief 21appig, flach ausgebreitet, im Spalte mit eingebogenem Lappchen. 
Staubgefasse zu 5, oberstandig, mit den Kronblattern wechselnd, in den Scheibenbliithen von gleicher 
Lange, in den Randbliithen den Kronblattern entsprechend ungleich, die Lange der ausseren Kronblatter 
nicht erreichend, mit pfriemlichen Staubfaden und ovalen, an beiden Enden ausgerandeten, iiber dem 
Grunde des Ruckens angehefteten, 2facherigen, rothlichen, randspaltig aufspringenden Beuteln. Pollen 
langlich, 3porig. Fruclitknoten unterstandig, halbkugelig, 2facherig, 2eiig; Eiclien gegenlaufig, an der 
Spitze des Faches befestigt und herabhangend. Die 2 oberstandigen Fruchtblatter das kegelformige 
Griffelpolster und die Griffel bildend; letztere zu 2, erst aufrecht, spiiter zuriickgeschlagen, bleibend, 
mit einfachen Karben. Frucht kugelig, 2 bis 3 Mm. dick, gelbbraun, vom Kelch und Griffelpolster 
gekront, fein gestreift, 2gehausig, schwer in beide Theilfruchtchen sieli trennend, im reifen Zustande 
durch das Austrocknen in der Mitte einen linsenformigen Hohlraum enthaltend. Theilfruchtchen halb
kugelig, concav-convex, auf dem Riicken mit 5 geschlangelten, feinen Hauptrippen und 4 geraden fein en 
Nebenrippen; das Fruchtgehiiuse auf der Oberflache ohne Oelstriemen, die ausgehohlte Fugenflache mit 
2 Oelstriemen und dem. einen Schenkel des Saulchens versehen. F liick ig er  sagt: „Die Corianderfrucht



ist ausgezeichnet, durch zweierlei Rippen, 5 derselben durchziehen zickzackformig die Łangsfurchen 
und entsprechen in ihrem Yerlaufe der Mediane der Kelchzahne. Mit diesen Zickzackrippen und dal)er 
auch mit den Kelchzahnen wecliseln auf jeder Fruchthalfte 6 starker hervortretende Rippen (Neben- 
rippen) ab. Zu diesen gehoren die randstandigen Rippen, welche von jeder Pruchthalfte ber zusammen- 
treten und selbst an der trocknen Fracht nur schwer spalten; die Trennung erfolgt in welleńformiger 
Linie. Da hiernach die gerade verlaufenden Rippen aus den Thalchen hervorragen, welche sonst von 
den Oelstriemen eingenonimen werden, so fehlen diese an der Oberflache der Fracht.“  Samen einer 
in jedem Theilfruchtchen, kreisrund, im Querschnitt halbmondformig, auf der Fugenseite concav; der 
kleine Embryo in der Spitze des Eiweiss, mit nach oben gerichtetein Wurzelchen und schmalen, 
Aachen Samenlappen. Der Geruch des Krautes ist widerlich, wanzenartig.

Anatomisches. Die unreife Fracht enthalt eine dicke, doppelte Scheidewand mit einem 
Gefassblindel in der Mitte, welches sich spater ais Saulchen ausbildet. Das yon einer glashellen Epi- 
dermis bedeckte Fruchtgehause zeigt eine mittlere, derbe, an Stelle der Naht durch einige Reihen 
diinnwandiger Zellen nnterbrochene Steinzellenschicht und eine aussere und innere, aus tangential 
gestreckten Parenchymzellen zusammengesetzte Schicht. „In der Mittelschicht entsprechen nicht bios 
einzelne Gefassblindel den Rippen, sondern der ganze mittlere Theil jenes Gewebes besteht aus Fasern, 
welche also, nach aussen und nach innen von einer Lagę der Mittelschicht bedeekt, eine sehr derbe, 
fest zusammenhangende innere Schale darstellen. Diese ziemlich kurzeń Fasern sind dickwandig, fein- 
poros, spitzendig und nur von wenigen kleinen Gefassen begleitet (F liick iger).“ Die Samenhaut, die 
innerste Schicht der Samendecke, besteht aus einem geschlossenen Ringe kubischer Zellen, welche 
durch iitherisches Oel gelb gefarbt sind. Diese Schicht wird durch eine diinne, dunkelbraune, sehr 
zusammengefallene Membran von dem Eiweiss getrennt. Das Eiweiss besteht aus einem Parenchym, 
dessen Zellen Proteinsubstanz und fettes Oel enthalten.

B liith eze it: Juni bis August.

Yorkommen: Einheimisch in den Mittelmeerlandern und im Kaultasusgebiet; meist angebaut 
und ais Ackerunkraut verwildert. F liick ig e r  meint, dass die jetzt nicht mehr wild wachsende Pflanze 
wohl ursprlinglich in Nordafrika und Yorderasien, vielleicht bis Indien einheimisch gewesen ist. „Die 
Fruchte dieser Dolde reifen eben so gut in den heissen Tiefebenen Bengalens, in Radschputana und 
in Sindh, wie in den Bergliindern Abessiniens, in der Sahara und in Europa bis Liber den Polarkreis 
hinausY Der Anbau erfolgt in Europa hauptsachlich in Mahren, bei Erfurt, in Nordholland, im mitt- 
leren Russland, bei Paris und in Essex (England).

N am e u n d  G esch ich tlich es : Koriander (althochd. chollantir, chullantar, collindir, holentcr, 
holunter, laolgras, kroiło; mittelhochd. Calander, Cholinder, Giriander, Cólegrase, Coreandrencraut, 
Coriandercrut, Coriandre, Galiander, Koliander, Kolander, Kullander, Wandluseńkrut; bei B ock  
Coriander; bei Cordus WanzlcendiU) stammt von Coriandrum und dieses von y.ogig Wanze und avvov, 
avvgov, Anis, bezogen auf den Geruch und das Aussehen der Fruchte. Bei T h eop h ra st heisst er 
%OQiavvov, bei D iosk o r id e s  vjjqlov.

Koriander ist schon in den fruhesten Zeiten medizinisch und ais Gewlirz benutzt worden. In 
dem von E bers aufgefundenen grossen, sehr alten Handbuche der agyptischen Medizin (Papyrus 
Ebers) glaubt man mit ziemlicher Sicherheit Koriander zu erkennen. Einige Stellen der Blicher Mose ver- 
gleichen die kornige Manna mit der Korianderfrucht. In der Sanskritsprache wird er mit Kustumburu 
bezeichnet. Die romische Landwirthschaft beschaftigte sich friihzeitig mit Koriander; ebenso das 
romische Kochbuch „Apici Oaeli etc.“  P lin iu s bezeichnet die aus Aegypten stammende Sorte ais 
die beste. P a lla d iu s  giebt in „De re rustica" eine Anleitung zum Anbau der Pflanze; das Capitulare 
Karls des Grossen, ebenso die Fischwurze des Klosters zu St. Gallen enthalten D orian d e r k r a u t ; 
auch die salernitaner Schule beschaftigt sich mit ihm. Ueber die Kultur in Aegypten berichtet B en 



jamin b en  Jona ans Tudela (gest. 1173). Tragus macht Mittheilung iiber die Kultur der Pfianze 
bei Metz und Trier in der ersten Halfte des 16. Jahrłiunderts. Um dieselbe Zeit giebt auch das alte 
chinesische Krauterbuch „Pen  tsao“ Kunde von der Pfianze. B runfels liefert eine leidliche Ab- 
bildung und sagt: „Die Kryechen meynen das disses Kraut seinen nammen liab von den wandtleussen, 
welches thyerlin sye in irer sprach nennen Corin. Darum, das sein stengel und kraut wann mans 
zereibt, stinkt nicht anders dann ein wandtlauss.“

O fficinell sind die reifen und getrockneten Friiclite: Fructus Coriandri (Semen Coriandri).
Die pfefferkerngrossen, tein gerippten, blass graulich-gelben Fruchte sind mit ihren beiden 

Halften fest mit einander verbunden. Der Geruch und Geschmack der frischen, unreifen Fruchte ist 
widerlich, der der trocknen, reifen Friiclite angenehm und milde aromatiscb, mit wenig wanzenartigem 
Beigeruche. Aufbewahrung erfolgt ganz und ais mittelfeines Pulver in Blech- und gut geschlossenen 
Glasgefassen.

Nach F lu ck iger fiihrte Bom bay im Jalire 1881 % Mili. Klgr. nach andern asiatiscben 
Hafen aus.

B estandtheile. Nach T rom m sd orf entlialten die Fruchte 0.47%  atherisches Del, 13%fettes 
Del, 4 %  Extraktivstoff mit apfelsaurem Kali, 7.5%  stickstoffhaltigen Schleim mit einem Kalksalze 
und Spuren von Gerbstoff, 65.2%  Faser, 9.73%  Wasser.

Das Korianderol, welches in einer Ausbente von 1.1%  aus den Frfichten gewonnen wird, ist 
farblos oder gelblich, hat einen angenehmen Geruch und gewiirzhaften, nicht brennenden Geschmack, 
besitzt ein spz. Gw. von 0.871 bei 14° und destillirt grosstentheils bei 150° iiber. Nach K aw alier hat 
es die Zusammensetzung des Borneo-Kampfers und besteht der Hauptsache nach aus einer Flussigkeit 
mit der Zusammensetzung C10 H17 OH, welche nach G rosser stark linksdrehend ist und unter Wasser- 
abspaltung bei 150° siedet; bei weiterer Erliitzung des Oels auf 165 — 170° gelit ein Oel mit der 
Zusammensetzung C2oH310  und bei Erhitzung auf 190— 196° ein Oel mit der Zusammensetzung 
Oj 0 H1Sj O iiber. Bei Erhitzung des Korianderoles mit wasserfreier Phosphorsaure erhalt man ein 
widerlich riechendes Camphen (C10H10) ;  mit Kaliumpermanganat giebt Korianderol K eton (C10HlcO) 
Kohlendioxyd, Essigsanre und eine Saure mit der Zusammensetzung (C6 H1() OJ.

Die K-.rianderfrucht enthalt nach T rom sdorf 13%  fettes Oel; das Kraut liefert bei der 
Destillation naO F lu ck ig er  1 pro Mille eines abscheulich riechenden, den Kopf einnehmenden, 
schwach rechts drehenden Oels, welches aus 72.3% C und 12.1% H besteht. (Husemann, Pflanzen- 
stoffe 938.)

A n w en d u n g 1. Koriander bildet ein mildes Stimulans, Carminatwum und Stomachicum, 
welches jedoch wenig in Anwendung kommt; medizinisch ais gewurziger, die Peristaltik anregender 
Zusatz zu Laxirmitteln. Die Hauptverwendung findet Koriander ais Gewiirz, namentlich auch in der 
Bierbrauerei. Er bildet einen Bestandtheil des Karmelitergeistes. Husemann, Arzneimittell. 417.

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: Ne es v. Esenb., Plant, med., Taf. 286; Hayne, 
Arzneiw. VII, Taf. 13; Berg und Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XIIL; B entley  and Trim en, Med. pl., 
Taf. 133; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 787; Karsten, Deutsche Flora 861; W ittstein , 
Pliarm. 431.

Drogen und Priiparate: Fructus Coriandri: Ph. austr. 41; Ph. hung. 137; Ph. ross. 184; Ph. 
belg. 33; Ph. helv. 59; Cod. med. 49; Ph. Neerl. 81; Ph. dan. 121; Ph. suec. 90; Brit. ph. 91; Ph. 
U. St. 87; F luckiger, Pharm. 901; F lu ck iger  and Hańb., Pliarm. 329; Hist. d. Dróg. I., 579; 
Berg, Waarenk. 362; Berg, Atlas 82, Taf. XXXXI.

Electuarium e Senna s. E. lenitwum: Ph. ross. 104; Ph. belg. 158; Ph. helv. 31; Ph. Neerl. 
88; Ph. suec. 56.

Infusum Sennac compositum: Ph. dan. 139; Ph. suec. 112.



Spiritus aromaticus s. Melissae compositus: Ph. austr. 120; Ph. ross. 405; Ph. belg. 117; Pb. 
helv. 125; Ph. Neerl. 225.

Aqua carminatwa: Ph. austr. 17.
Infusum Gentianae compositmn: Brit. ph. 211.
Confectio Sennae: Brit. ph. 89.
Oleum Coriandri: Brit. ph. 222.
Syrupus Ilhei: Brit. ph. 813.
Tinctura Rhei: Brit. ph. 389.
Tinctura Sennae: Brit. ph. 341.
Bezugl. der Drogen siehe auch H ager, Ph. Prx. II, 952.

Tafelbesehreibung.

AB Pflanze in naturl. Grosso; 1 Soheibenbluthe, vergrossert; 2 Bandbltithe, desgl.; 3 Kronblatt der Scheiben- 
bluthe, desgl.; 4 Kronenblśitter der ltandbliithe, mittleres und seitliches, desgl.; 5 iStaubgefass, desgl.; 6 Pollen; 
desgl.; 7 u. 8 Fruehtknoten mit Kelch, desgl.; 9 dieselbe Figur im Langsschnitt; 10 Fruehtknoten im Querschnitt, 
desgl.; 11 Frucht, desgl; 12 Theilfruchtchen, von der Fugenseite, desgl; 13 Fruoht im Langsschnitt, desgl., 
14 dieselbe im Querschnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herm Prot. Schm idt in Berlin.





Li.quidambar orientalis Miller.

S y n . IAguidambar imberbe A it .
Storaxbaum.

F am ilie : Hamamelideae (Platanaceae De Candolle, Juglandeae Eicliler); Gattung: Liqui- 
darnbar L.

B eschreibung ’, 10— 13 Meter holier, der Płatane ahnlicher, sommergriiner Baum, mit lang- 
gestielten, abwecłiselnden, an der Spitze der Zweige zusammengedrangten, handformig 5- (selten 3- 
oder 7-)lappigen, bis 9 Ctm. langen und breiten Blattern, dereń stnmpfe oder zugespitzte Lappen 
stumpf gesagt sind. Bliithenstiinde endstandig, aus eingeschlechtigen, kugeligen Kopfchen bestehend; 
mannliche und weibliche aus einer zugleich blattertragenden Knospe hervorbrechend, die einzelnen 
Kopfchen mit 4 abfallenden Brakteen gestiitzt. M annliche Bliithen eine aufrechte Traube bildend, 
ohne Kelch und Blumenkrone, nur aus zahlreichen, dem fleischigen Befruchtungsboden eingefugten, mit 
kurzeń Filamenten und zweifacherigen, mit Langsrissen sieli offnenden Staubbeuteln ausgestatteten 
Staubgefassen bestehend. W eib lich e B liithen  zu einem, mit langem Stiele versehenen, hangenden 
Kopfe verwachsen; mit rudimentarem, ganzrandigem oder undeutlich driisig gelapptem Kelche, ohne 
Krone und mit 4—9 kleinen unfruchtbaren Staubgefassen. Fruchtknoten halb unterstandig, zwei- 
facherig, mit zahlreichen, den an den Riickwanden stehenden Samentragern vierreihig angehefteten 
Samenknospen; die bleibenden, pfriemenformigen, nach aussen gekriimmten Griffel auf der Innenflache 
die weichhaarige Narbe tragend. Fruchtkopfchen kugelig, durch die bleibenden, verharteten Griffel der 
zahlreichen, wandspaltigen Kapseln stachelig. Die wenigsamigen Samentrager der Mitte der ganz 
bleibenden Klappe eingefiigt. Same langlich, zusammengedruckt, kurz gefliigelt.

Der, ein ahnliches und im Alterthume wohl ausschliesslich benutztes Produkt liefernde, der 
Familie Styraceae angehorende Styrax officinalis L. ist ein bis 7 Meter hoher Baum mit kurz ge- 
stielten, rundlich-ovalen, ganzrandigen, oberseits kahlen, unterseits sternhaarig-weissfilzigen Blattern. 
Die traubenstandigen Bliithen anfangs gipfelstandig, durch Weiterentwickelung der Bhitter spater blatt- 
gegenstandig. Kelch einblatterig, urnenformig, verschieden gezahnt. Krone einblatterig, trichterformig, 
mit meist sechstheiligem Rande; Abschnitte langlich, stumpf, aussen heugrau-filzig. Staubfaden meist 
zwolf, mit linienformigen, zweifacherigen Staubbeuteln. Fruchtknoten oberstandig, kugelig, sternhaarig- 
filzig, dreifacherig. Steinfrucht fast kugelig, stachelspitzig, sternhaarig-filzig, dreifacherig. Sonnige, 
telsige Orte des ostlichen Mittelmeergebietes; in Italien und Siidfrankreich eingebiirgert.

Liąuidambar styraciflua L., ein dem L. o r ien ta lis  ahnlicher, in Nordamerika einheimischer 
Baum, lietert einen dem Storax ahnlichen Balsam. Er besitzt langgestielte, 5 lappig-herzformige, liaufig 
71appige, auf beiden Seiten kahle, oberseits dunkelgriine, unterseits liellere, braunlich-purpurroth ge- 
nervte und geaderte, in den Aderwinkeln bartig behaarte Bliitter, welche sich von orien ta lis  neben 
der Aderwinkelbehaarung durch spitzere und scharfer gesiigte Lappen auszeichnen. Yon Guatemala 
und Mexieo durch die Stidstaaten bis Illinois verbreitet.



Anatomisches. Nach den Beobachtungen U n g er ’s .soli die Rinde des Storaxbaumes ahn- 
lich der der Płatane dnrch fortwahrende Borkenbildung abgestossen werden nnd nur eine geringe Dicke 
(1 Ctra.) besitzen. Der Balsam soli nun nicht In eigenen Organen, sondern in dem absterbenden, 
durch Korkbander und Korkeinrisse gelockerten Gewebe iiłterer Stamme und zwar durcli riickschreitende 
Metamorphose verschiedenartiger Zelłen gebildet werden. F liick ig er  bemerkt hierzu: „Diese Aus- 
einandersetzungen beziehen sieli auf Litjuidambar styraciflua; es ist daher schon deshalb sehr fraglich, 
ob sie bei L. orientalis zutreffen. Die Rinde eines ahnlichen, in Montpellier gezogenen Baumes der 
letzteren Art finde ich sehr dick nnd durcliaus nicht abblatternd."

Vorkommen. Im siidlichen Theile Kleinasiens und in Nord-Syrien einheimisch; in den Kiisten- 
gebieten der Meerbusen von Kos, Syme, Mermeridscheh (Marmorizza), namentlich in der Nahe von 
Budrun, Melasso, Giova, Mughla, Ulla, Isgengak etc. schone Wal der bildend; auf den Inseln des 
Archipelagus ganz fehlend.

Bliithezeit. ?

N am e u n d  G esch ich tlich es . 8tyrax, 0 wqcc£, arabisch assthirah (stiria Tropień), ein 
Gewiichs, aus dem ein harziger Saft tropft. Liguidambar von lirjuidus, Hiissig, und Amber (ambra, 
arabisch ambar), eine graue, harzige, angenehm duftende Masse; imberbe (imberbis) bartlos, bezogen 
auf die Bartlosigkeit der Aderwinkel, im Vergleich zu L. styraciflua.

Styrax ist ein uraltes, von den alten Schriftstellern haufig erwahntes Arznei- und Raucher- 
mittel, dessen Abstammung von Liguid. orientalis oder Styraon officinalis jedoch mit Sicherheit nicht 
festzustellen ist. Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass man unter dieser Bezeichnung 
das trockene Harz von Styrax officinalis gemeint hat. Nach H e r o d o t  war zu jener Zeit Styrax ein 
nicht unbedeutender Handelsartikel der Phonicier und auch T h eop h rast beschaftigt sich mit diesem 
ais Arznei- und Rauchermittel benutztem Stoffe; jedoch erst aus den Berichten des A e tiu s  (6. Jahrh.) 
und Paulus A eg in eta  (7. Jahrh.), welche von tliissigem Storax sprechen, liisst sich mit einiger Sicher
heit auf das Produkt von Liąuidambar orientalis schliessen. Storax (aller Wahrscheinlichkeit nach 
flussiger von Licjuidamb. orientalis) ist schon in friihen Zeiten (urn 1370) iiber Arabien nach Indien 
und China gebracht worden. F liick ig er  sagt beziiglich der beiden Styraxarten: ,,Es ergiebt sich also 
wohl, dass flussiger Styrax schon in friihen Zeiten mit dem festen dargestellt wurde; letzterer scheint 
seit dem Anfange unseres Jahrhunderts nirgends mehr in einiger Menge gewonnen zu werden; hochstens 
sammeln die Bauern in den Bergen um Adalia im siidlichen Kleinasien noch etwas zum Gebrauche 
bei dem Gottesdienste der griechischen Kirche wie der Moscheen. Was jetzt ais fester Storax, Styrax  
ca lam ita  yorkommt, pflegf ein Gemenge von fliissigem Storax mit Sagespahnen zu sein.“ Seit 1865 ist 
durch P a sta u ’s Empfehlung, der Styrax mit 01ivenol bei Kratze anwendete, Storax wieder in Auf- 
nahme gekommen. K rinos (1841, 1862), K osta  (1855) und namentlich H anbury (1857) geben die 
ersten Mittheilungen iiber die Art und Weise der Gewinnung und hauptsachlich war es der letztere, 
dem man endliche Gewissheit iiber die Abstammung des Storax verdankt.

O ffiz in e ll ist der aus der frischen (Rinde durch Auspressen oder Auskochen gewonnene 
Balsam: 8tyrax liguidus (Stora.r liguidus, Balsamum 8tyrax).

Nach den Mittheilungen F liick ig ers  sind es wandernde Turkmehnen, die sich in Kleinasien 
mit der Gewinnung des flussigen Storax beschaftigen, indem sie im Juni oder Juli vorziiglich die 
diinneren, noch fest mit dem Baume verbundenen Rindenstttcke, unter Ausscheidung der alten Borke, 
ablosen und unter Anwendung von heissem Wasser den Balsam ausschmelzen. Die Rindenstiicke werden 
dann abgeschopft, in Pferdehaarsacken noclimals gepresst und beide Produkte, sowohl der aus- 
geschmolzene ais ausgepresste Balsam, vereinigt in Fasser oder Schlauche von Ziegenfell gegossen. 
Die an der Sonne getrocknete, gepresste (zum Theil auch ungepresste), sehr angenehm riechende Rinde, 
welche frtiher mit der Bezeichnung Cortex Thymiamatis nach Europa gelangte, wird in der griechischen 
Kirche unter dem Namen C h risth o lz  zum Rauchern verwendet. Die kleinasiatischen Bezirke liefern



mich F liick ig e rs  Angaben jahrlich 800 Centner Storax, der zum gros,sten Theil iiber Kos, Syra nnd 
Smyrna nach Triest gebracht wird.

Der Storax bildet eine zahe, dickfliissige, im Wasser untersinkende, tmdnrchsichtige, terpentin- 
artige Masse von graulicher, graubraunlicher, auch griinlich-grauer, mit der Zeit dunkelscliwarzbraun 
werdender Farbę; durch sehr langes Stehen oder durch Erwarmung klart er sich nnd wird dunkelbraun. 
Er ist mit vielen Unreinlichkeiten vermengt, ziemlich klebend, trocknet nur in sehr diinner Schicht 
erst nach langer Zeit ein, bleibt aber immer klebrig. Der Storax riecht sehr angenehm eigenthumlicli 
balsamisch nnd schmeckt ,;charf gewtirzhaft kratzend. In Terpentinol nnd anderen atherischen Oelen 
tost er sich, jedocli niclit klar, hingegen mit Weingeist giebt er eine klare, dunkelbranne, sauer rea- 
girendo Losung; ebenso ist er loslich in Aether, Amylalkohol, Chloroform, SchwefelkohlenstofF. Unter 
dem Mikroskop erscheinen in dem triiben Balsam kleine braunliche Korner, oder zahe Tropfchen in 
einer dicken, klaren Fltissigkeit, auch einzelne grosse helle Tropfen nnd bisweilen Pflanzenreste; im 
polarisirten Lichte zahlreiche kleine Krystallbruchstiicken. Zum Gebrauche muss Storax gereinigt 
werdeu, was dadurch geschieht, dass er in der Halfte seines Gewichtes Benzol gelost, filtrirt und die 
erkaltete Losung wieder eingedampft wird (Styrax depuratus).

Der amerikanische Balsam (Sweet gum), durch Einschnitte in die Riude von L. styro iflua 
gewonnen, ist heller ais der kleinasiatische, sonst dem letzteren ahnlich, bei gewohnlicher Temperatur 
ziemlich fest, von klarer, dunkelbrauner Farbę. In friiherer Zeit in grosseren Massen gewonnen, ist 
er jetzt ans dem Handel ganz verschwunden und wird gegenwartig in Amerika nur im gefalschten 
Zustande verkauft.

Das Harz, welches durch freiwilligen Ausfluss oder durch Einschnitte in den Stamm von 
Styraai officinalis L. gewonnen wird (Resina Styrax) und wie schon angedeutet zu den iiltesten Arznei- 
und Rauchermitteln gehort, kommt in 3 Sorten in den Handel.

1. S tyrax  in K ornern (Styrax in granis) besteht aus kleinen, weisslichen, durchsichtigen, erbsen- 
grossen, in der warmen Hand erweichenden, sehr angenehm riechenden Kornern.

2. S tyrax in Kuchen (Styrax in massis, Styrax calamitus) in Blasen, Schilf oder Palmblatter 
eingewickelte, angenehm riechende Massen bildend.

3. G em einer Styrax (Styrax yulgaris, Scops styracina, auch falschlich Styrax calamitus genannt) 
aus grossen braunrothen, lohkuchen- und torfartigen Klumpen bestehend, die aus mit wohl- 
riechenden Harzen getrankten Sagespahnen und anderen Unreinlichkeiten gebildet sind. Dieses 
mit einein styraxartigen Geruche ausgestattete Kunstprodukt soli gegenwartig hauptsachlich 
in Triest hergestellt werden.

Bestandtheile. Der fltissige Styrax enthśilt ein atherisches Del (Styrol), Zimmtsaure, einen 
eigenthumlichen, neutralen, krystallinischen Korper (Styracin), ein besonderes Harz (Styroxalid), eine 
eigenthiimliche Substanz (Metastyrol), Zimmtsaure-Benzylather, Zimmtsaure-Phenylpropyliither und ein 
StyrokampfOn. Nach den Fliickigerschen Mittlieilungen besteht die Iiauptmasse des Storax aus den 
Zimmtsaureestern verschiedener Yerbindungen von alkoholartigem Charakter. Hierher gehort das 1877 
von W. v. M iller entdeckte, nahezu 50°/o betragende Storesin (036 H55 (OH)..), welches hauptsachlich 
ais Zimmtsaureester, jedoch auch in geringer Menge ais Natriumalkoholat (C30 H37 Na 0 ;!) und ebenso 
ungebunden auftritt. Dieser Satomige Alkohol ist ais a. Storesin (amorph, Schmelzpunkt 160— 168°, 
loslich in verdiinnter Kalilauge) und (?. Storesin (weisse Flocken bildend, Schmelzpunkt 140— 145°) 
bekannt. Das von K orner dargestellte Storesin hat eine Zusammensetzung von C.!0H50O,; Korner 
bezeichnet es ais zweifelhaft, ob dieses Storesin neben dem M illerach eh auftritt oder sich aus dem 
letzteren entwickelt. Ein zweiter, in grosserer Menge vorhandener, ais geruchlose, dickliche Fliissig- 
keit auftretender Bestandtheil des Storax ist Zimmtsaure-Phenylpropylester (C,s H1S 0 2). Ein schon 
1827 von B onastre entdeckter Zimmtsaure-Zimmtester (Cu 1I7 O — C9H9) ftihrt den Namen Styracin. 
In geringer Menge findet sich im Storax eine olige Flussigkeit, Zimmtsauredthylester (C9 H7 0 2 — C2 H5) 
und wahrscheinlich auch Zimmtsaurebenzylester und Aethylvanillin. Ausser diesen Stoffen ist auch 
freie Zimmtsaure, begleitet von wenig Benzoesaure, Yorlianden. 1831 erhielt B onastre aus dem Styrax



ein wolilriechendes Oel, welches von S im on mit dem Nam en Sty roi (Cinnamol, Cinnamen) bezeiclmet 
wnrde und das mit dem aus Zimmtsaure dargestellten Phenylathylen (C6H .— CH— CH2) ubereinstnnmt. 
Styrol (C1G H1(i) besitzt einen Siedepunkt von 146°, ein spez. Gew. von 0,925, ist stark lichtbrecliend, 
unloslich in Wasser, loslich in Aether und Alkohol und wird bei lfingerer Erwarmung im Wasserbade 
oder bei einer Hitze von 200n (nach H usem ann 300°) in Metastyrol umgewandelt. M ille r  bestreitet 
das Yorkommen der letzteren Substanz im Storax. Ein ahnliches Oel erhiilt man bei der trockenen 
Destillation von Zimmtsauresalzen; die Indentitiit beider Oele ist jedoch noch nicht festgestellt. Ebenso 
erhielt Y a n t H o ff  aus dem Storax 0,4°/0 eines wohlriechenden, linksdrehenden Oeles mit der Formel 
C II O welches nach M ille r  in Form eines Esters vorzukommen sclieint. Storax wird ais die aus- 
giebigste Ouelle der Zimmtsaure bezeiclmet. Zimmtsaure (C,,H80 2) zu Anfang dieses Jahrhnnderts 
zuerst von T rom m sd orf u. A. wahrgenommen und fur Benzoesaure gehalten, un Jahre 1824 von 
Dum as und P e l ig o t  bezuglich ihres wahren Charakters erlcannt und mit dem Namen Zimmtsaure 
belegt, krystallisirt° in grossen farblosen Saulen und Tafeln des klinorrhombischen Systems, ist geruch- 
]os, VOn gewiirzhaftem, hinterher ltratzendem Gesclnnack und von saurer Reaktion. Das spez. Gew. 
betrśigt nach. S chabus 1,195, nach K opp 1,245, nach S ch rod er 1,2475, der Schmelzpunkt nach 
K opp  129°, nach Kr aut 133", Siedepunkt 300 —  304°; ist wenig loslich in kaltern, leicliter in 
kochendem Wasser, in 4,3 Theilen absolutem Weingeist von 20°, leicht in Aether. (H usem ann, 
Pflanzenstoffe 791.)

A n w e n d u n g . Storax wird zu Pflastern, Salben und ais Rauchermittel verwendet, nament- 
lich ais Mittel gegen Kratze, bei welcher Krankheit er dieselben Wirkungen aussert wie der Peru- 
b ais ani, der zwar besser riecht, aber auch theurer ist und die Wiische melir beschmutzt. „Yorziiglich 
geeignet ist Storax zur Todtung der Morpionen, zu dereń Behandlung er sieli von den friiher ge- 
branchlichen Quecksilbersalben dadurch auszeichnet, dass er weder Ekzem noch dem Merkunalismus 
analoge Erscheinungen bedingt." Die ihm unter besonderen Yerhaltmssen eigenen Nebenwirkungen 
(Albumerie) yerschwinden rasch wieder. Zur Beseitigung der Kratze geniigt meistens eine einmalige 
Einreibung von 15,0 Styrax liąuidus und 4,0 Oleum Olwarmn. (H usem ann, Arzneimittell. 220.)

Litteratur. Abbilduiig und Bescbreibung: Liąmdambar orientedis: B en tley  u. T rim en , 
M ed.pl, Taf. 107; Styrax styraciflua: N ees y. E s e n b , PI. med., Taf. 95; H ayne, Arzneigew. X I, 
Taf. 25; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II, 799; K arsten , Deutsche El. 489; W itts te in , Pharm. 817.

Drogcn und Priiparate: Styrax liąuidus: Ph. (jerm. 251; Ph. austr. 125; Ph. helv. 128; Cod. 
med. 79; Ph. Neerl. 230; Brit. ph. 302; Ph. dan. Nachtrag; Ph. suec. 28; Ph. U. St. 313; F liic ld g er , 
Pharm. 115; F liic ld g e r  and Hańb. 271; Hist. d. Dróg. I ,  481; B erg , Waarenk. 551.

Tinctura Benzoini composita: Brit. ph. 321; Ph. U. St. 330.
Piliilae Styracis thebaieae: Ph. suec. 153.
Unguentum cum Styrace: Ph. helv. suppl. 133; Cod. med. 409.
Bezuglich der Drogen und Priiparate siehe auch H ager, Ph. Praxis II , 1080; III, 1143.

Tafelbesehreibung:
A bliihender Zweifi, natiirl. Grosse; 1 u. 2 Staubgefasse, yergrosaert; 3 weiblicher Bluthenkopf im Langs- 

schnitt, desgl.; 4 einzelne weibliche Bluthe, laiigsdurchacbnitten, desgl.; 5 I<ruchtkopf, desgl ; 6 derselbe im Langs- 
schnitt, desgl.; 7 u. 8 Same mit Flflgel, desgl, 9 u. 10 derselbe im Llings- und CJuerschnitt, desgl, 11 Łmbryo, desgl. 
Nach einer Originalzeicbnung des Herrn Prof. Schm idt in Berlin.
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Pimenta officinalis Lindl. (Berg).
S y n . M yrtus Pimenta L. Eugenia Pimenta D. C. Pimenta nulgaris W ig li t  e t  A m .

Nelkenpfeffer, Neugewiirz, Piment, Jamaikapfeffer —  Poivre de la Jamaiąue —
Pimento, Allspice, Jamaica-Pepper.

Familie: Myrtaceae (U nterfam ilie : Myrteae); Gattung: Pimenta Lindl.
Beschreibung. Immergriiner Baum mit aufrechtem, 10— 13 Meter hohem, 20—25 Ctm. 

dickem, glattberindetem Stamme und vielastiger Krone. Die jungen Zweige 4kantig, Blatter gegeniiber- 
stehend, mit 1 '/z Ctm. langem Blattstiel, lederartig, oblong oder oblong-lanzettlich, bis 9 Ctm. lang 
und 3 Ctm. breit, stumpf oder sehr kurz nnd stumpf zugespitzt, ganzrandig, kahl, oberseits dunkel- 
griin, unterseits blasser und von zahlreichen Oeldrusen fein punktirt, Nerven oberseits schwach, unter- 
seits stiirker hervortretend. Nebenblatter fehlen. Bliithen doldentraubenstandig, dreifach dreigabelig 
geordnet; die lang gestielten Doldentrauben in den Acbseln der oberen Blatter der Zweige. Kelcli 
4theilig, behaart, mit glockenformigem Unterkelch (Receptaculum); die Abscbnitte rundlich, stumpf, 
ausgebreitet. Blutlienkrone 4blatterig, elfenbeinweiss; Kronblatter rundlich, eiformig, etwas vertieft, 
fein gezahnt, dnrch zahlreiche Oelbebalter punktirt. Staubgefiisse zahlreich, von der Lange der Blumen- 
krone, mit sehaukelnden, rundlichen, 2f'acherigen Staubbeuteln. Stempel mit nnterstandigem, 2fache- 
rigem Fruchtknoten, welcher von dem Receptaculum eingescblossen wird. Eiclien in der Spitze des 
Innenwinkels hangend. Grilfel fadenformig, von der Lange der Staubgefasse, mit kopfiger Narbe. 
Beeren kugelig, bis 7 Mm. im Durchmesser haltend, graubraun, 2 facherig, jedes Fach mit einem 
Samen, von dem Grilfel und dem Kelchrande gekront. Samen rundlich, nierenformig, planconvex. 
Embryo spiralig, mit langem, dickem Wurzelchen und kurzeń Samenlappen; ohnc Eiweiss.

Pimenta aeris Wight (Myrcia acris D. C., Amomis acris und A. pimentoides Berg, Myrtus 
acris Sw.) besitzt eiformige oder rundlich verkehrt eiformige Blatter mit oberseits stiirker hervor- 
tretendem AHernetze, einen 5theiligen Kelch, 5 Blumenblatter nnd mehr eiformige oder birnformige, 
mit 5 Kelchspitzen gekronte Fruchte. In Westindien (Dominica, St. Thomas) einheimisch.

Anatomisches. Die Fracht ist mit einer x/2 Mm. dicken, kornig-rauhen, graubraunlichen, 
leicht zerbrechlichen Scliale ausgestattet, dereń iiusserste, von einer diinnen Oberhaut bedeckte Schicht 
eine Reihe dichtgedriingter, dunkelbraun gesaumter, kugeliger Oelraume enthalt, die auf der Ober- 
llache warzenforroig hervortreten. In dem schlalfen, mit Oxalatdrusen reichlich ausgestatteten Paren- 
chym sind grosse, harzreiche Steinzellen vorherrschend; auch zeigt sieli hie und da ein Gefassbtindel. 
Oberhaut, innere Fruclithaut und das die Oelraume umgebende Gewebe sind reich an eisenblauendem 
Gerbstolf. Die Oberflache des stiirkereichen Samens ist ebenlalls mit kleinen Oelraumen bedeckt.

Bllithezeit. Juui bis August.
Vorkommen. Im mittleren und siidlichen Mexiko, in Centralamerika, im nordlichen Sud- 

amerika und in Westindien, besonders auf den Kalkbergen der Nordseite von Jamaica einheimisch; 
im tropischen Amerika und in Ostindien kultivirt.

Name und Geschichtliches. Pimenta wird auf mgehj, Fett (olreiche Pflanze) zurttek- 
gefuhrt; wahrscheinliclier ist die Ableitung von Pigmmtum, Farbstoff, welclies Wort im Mittelalter 
auch auf Wohlgerliche und Spezereien iibertragen wurde. Unter Pigmentu, Pimenta verstand man 
sclion im 9. Jahrhundert allerhand Gewurze, unter denen der Pfetfer obenan stand. Hieraus erklaren 
sich die Bezeichnungen im spanischen pimienta und italienischen pimento fur Pfeffer, Gewurz. Dieser 
Umstand mag in Verbindung mit dem nelkenartigen Geruche und GeschmaCke der Friichte den Namen 
Nelkenpfeffer hervorgerufen haben. Myrtus, schon bei H om er und T h eoph rast f.ivqaivr\, 
ui)Q‘Ctę, bei P lin ius myrtus, ist abgeleitet von uvoov, Balsam, Myrrhe, weil Blatter und Fruchte der 
Myrte myrrhenartig riechen. Eugenia siehe Eugenia caryophyllata Taf. 125.

F rancisco  H ernandez, welcher im Auftrage Konig P h ilip p ’ s II. von 1571— 1577 Mexiko 
bereiste, bespricht den Nelkenpfeffer unter der Bezeichnung Pip er Tabasci und bemerkt, dass die alten 
Mexikaner denselben, neben Vanille, zum Wurzen der Chocolade verwendeten. C lusius erhielt von 
dem Drogisten Garet in London im Jahre 1601 Piment, nach F liick ig e r ’s Yermuthung wahrschein- 
lich die Friichte von Pimenta officinalis\ C lusius, welcher diese Fruchte abbildete, bemerkt, dass die 
Drogę auch mit Amomum bezeichnet werde. Um 1640 bildete Piment in London einen Ersatz fiir 
das eben nicht haufig auf dem Markte erscheinende Amomum rerum, Re di nennt die Drogę Pimenta 
de Chlapa, auch Pimienta dc Tabasco; Rajus bezeichnet sie mit Piper odoraturn jamaicense und 
P lunkenet mit Caryophyttus aromaticus americanus. In Deutschland war Fructus Amomi seu 
Piper Jamaicense zu Anfang des 18 Jahrhunderts noch eine Seltenheit. 1797 wurden von Jamaica 
schon 411240 Pfund, 1824 iiber 4 Millionen Pfund und 1857 bereits iiber 8 Millionen Pfund aus- 
gefiihrt.

Offlzinell sind die unreif eingesammelten und schnell getrockneten Friichte: Fructus Pbncntae 
{Fructus Amomi, Semen Amonu, Piper Jamaicense, Pimenta, Piment).

Die Friichte, welche nach dem Abbliihen bald reifen, werden vor der Reife in den ganzen 
Bliithenstanden gebrochen, an der Sonne getrocknet und abgestreift. Sie erscheinen ungestielt im



Handel, sind frisch griin, nach dem Trocknen fast kreisrund, pfefferkorn- bis erbsengross, fettig, 
glanzend, dunkelbraun, runzelig und besitzen einen ge wiirzn el k en ar tigen Geruch und Geschmack. Die 
Ausfuhr, welche jahrlich 4— 8 Millionen Pfund betragt, erfolgt hauptsachlich nacli England. Hamburg 
erhielt jahrlich ungefahr 1 Million Pfund; eine gleiche Menge die Vereinigten Staaten. Ein Baum 
soli gegen 50 Klgr. getrocknete Fruchte liefern.

Eine grossere, dickschaligere, dunkel griinlich-graue Sorte, welche aus Mexiko stammt 
(Pimienta de Tabasco), aber ebenfalls von Pimenta offwinalis herriihren soli (nach Anderen von 
M y Hus Tabascus Schlechtend.), besitzt ein geringeres Arom, ist daher weniger beliebt. Die durch 
die Szipfelige Kelchkrone leichfc erkennbaren Fruchte der Pimenta acris werden in Westindien 
unter der Bezeichnung liay berries gesannnelt und mit den frischen Blattern der beiden beschrie- 
benen Pimentaarten mit Rum destillirt. Das Destillationsprodukt bildet den in Nordamerika zum 
ausserlichen Gebrauclie bestimmten, selir beliebten liay-rum  (Spiritus Myrciae). Pimenta Pimento 
Griseb., mit verkehrt eiformigen Blattern, 5tlieiligem Kelcli, Stheiliger Krone, eiformig-langlichen 
Beeren und weniger .stark spiraligem Embryo, wird in Jamnika gesammelt und in ahnlicher Weise 
wie die Fruchte von P. officinalis benutzt. Das ebenfalls geringwerthige b ra s ilia n isch e  P im en t, 
von Calyptranthes aromatica St, Hil. abstammend, ist von einem abgestutzten, cylindrischen Unter- 
kelchrande gekront.

Y erw ech se ln n g en  resp. F a lschungen  mit Kokkelskornern und Seidelbastbeeren sollen 
yorgekommen sein; beide sind grosser ais Piment und schon durch ihr Aeusseres kenntlich. „ Der aus 
dem Pulver durch Maceration mit kaltem oder warmem Wasser hergestellte Aufgnss verhalt sieli gegen 
wasserige Gerbsaure und Pikrinsaurelosung fast indifferent, bei Gegenwart von Kokkelskornern und 
Kellerhalsfriichten, womit der Piment yerfalscht werden soli, wiirden beide angefiihrten Reagentien 
starkę Triibung ergeben." (Hager.)

Bestandtheile. B on astre , welcher Schale und Samen der Frtichte untersuchte, fand 
2/3 Schale und x/8 Same. 100 Theile Schale lieferten: 10.0 atherisches Oel, 8.0 fettes Oel, 0.9 Stea- 

ropten, 11.0 gerbstoffhaltiges Extrakt, 3.0 Gummi mit Gerbstoff, 4.0 in Alkali loslichen Farbstoff, 11.4 
in Alkohol und Aether losliches Harz, 3.0 unkrystallisirbaren Zucker, 0.6 Aepfel- und Gallussaure,
3.5 Feuchtigkeit, 50.0 Holzfaser, 2.8 Asche, 1.7 Yerlust. 100 Theile Samen lieferten: 5.0 atherisches 
Oel, 2.5 fettes Oel, 3.98 gerbstoffhaltiges Extrakt, 3.2 Stearopten, 7.2 Gummi und Gerbstoff, 8.8 in 
Alkali loslichen Farbstoff, 39.8 in Alkohol und Aether losliches Harz, 8.0 unkrystallisirbaren Zucker,
1.6 Aepfel- und Gallussaure, 3.0 Feuchtigkeit, 16.0 Holzfaser, 1.9 Asche, 1.8 Yerlust. Das Stiirke- 
rnehl, welches im Nelkenpfeffer sehr reichlich yorlianden ist, ist B on astre  entweder ganz entgangen oder 
das gummiige Extrakt, der unkrystallisirbare Zucker und der grosste Theil des gerbstoffhaltigen Ex- 
traktes ist erst im Verlaufe der Untersuchung aus dem Starkemehl gebildet worden.

Das a th erisch e  O el, welches nach F lfick ig er  bis zu 4 %  gewonnen wird (nach Jahn 
2.34 % ), ist gelb bis gelbbraun, dickflilssig, besitzt einen Geruch ahnlich dem Gewiirznelkenol, ist stark 
lichtbrechend, hat ein spez. Gew. von 1.03, sondert sich mit Wasser in einen schweren, untersinkenden 
und einen łeichten, schwimmenden Antheil und besitzt nach O eser eine ahnliche Zusammensetzung wie 
das Gewiirznelkenol, ist jedoch reicher an dem Kohlenwasserstoffe und daher von weniger reinem 
Eugenolgeruche. Es wird nach H usem ann durch Kalilauge in sich losende Nelkensaure und einen 
sich oben absondernden Kohlenwasserstoff Clf)Il24 geschieden, der bei 255° siedet, ein spez. Gew. yon
0.98 bei 8° und nur schwaches Rotationsvermogen nach links besitzt.

D ra g e n d o r ff  fand 1871 in den Pimentfriichten eine Spur eines dem Coniin ahnlichen Alka- 
loides. (H usem ann, Pflanzenstoffe 983.)

Anwendung. Die Anwendung ais magenstarkendes und die Verdauung beforderndes Mittel 
hat fast ganz aufgehort; gegenwartig hauptsachlich ais Kiichengewiirz. In Russland ist der friiher 
massenhafte Gebrauch durch eine vom Amur stammende aromatische Rinde sehr eingeschrankt worden. 
Die jungen Stiimme werden in England und Nordamerika zu Regenschirmstocken yerwendet. (H use
mann, Arzneimittell. 534.)

Litteratur. Abbihlung und Besclireibung. N ees v. E sen beck , Plant, med., Taf. 298; 
H ayne, Arzneigew. X, Taf. 37; B entley  and T rim en , Med. pl. Taf. 111; Luerssen, Handb. der 
syst. Bot., II, 816; K arsten , Deutsche Flora 790; W ittste in , Pharm. 579.

Drogcn und Priiparate. Semen s. Fructus Pimentae: Ph. belg. 8; Brit. ph. 241; Ph. U. St. 
256; F liick ig er , Pharm. 904; F liick ig er  and H ańb., Pharm. 287; Hist. d. Dróg. I, 508; B erg , 
Waarenk. 373.

Oleum'Pimentae-. Brit. ph. 226; Ph. U. St. 241.
Aqua Pimentae: Brit. ph. 45.
Syrupus Rhamni: Brit. ph. 313.
Spiritus Myrciae: Ph. U. St. 310.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. II, 695; III, 987.

Tafelbesehreibung':
A bllibonder Zweig, nat. Or.; 1 Bluthenknospe, vergrossert; 2 Blutlio vou oben, desgl.; 3 dieselbe im Langs- 

schnitt, de.sgl.; 4 Kelcli mit Stempel, desgl.; 5 Staubgefasse, desgl.; G Prucbtknoten im Quersclmitt, desgl.; 7 Fruchttraube, 
nat. Gr. (zuin Theil mit 5 Kelchzipfeln, also nieht ganz mit der Natur iibereinstimmend); 8 Same von yerschiedeuen Seiten, 
vergrossert; 9 derselbe zerschnitten, desgl. Kaibendruck von Henn E. Giinther in Gera; nach einer Originalzeichnung 
des Herrn Professor Schm idt in Berlin.
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Eugenia caryophyllata Thunberg.

Syn . Caryophyllus aromaticus L . Eugenia aromatica B a ill. M yrtus caryophyllus S p r.

Gewurznelkenbaum —  Clove — Giroffle.

F a m ilie : Myrtaceae (U nterfam ilie : Myrteae); G attung: Eugenia Miclieli.

Besehreibung'. Immergrttner, bis 12 Meter hoher Baum von pyramidalem Wuchse, mit 
zahlreichen, herabhangenden oder wagerecht abstehenden, stielrunden Aesten, dereń glatte Rinde eine 
gelblich - graue Farbung besitzt. Aestchen rundlich-vierkantig. Die mit ungefahr 3 Cm. langen Blatt- 
stielen versehenen Blatter lederig, 8 Ctm. lang, 3 Ctm. breit, langlich-elliptisch, keilformig in den Blatt- 
stiel verschmalert, stumpf zugespitzt, ganzrandig, etwas wellenformig, oberseits langsfurchig, glanzend- 
dunkelgriin, mit zahlreichen kleinen Oelraumen ausgestattet, unterseits blasser; vom Hauptnerven geben 
zalilreiche, sehr dicht stehende, wenig hervortretende, am Rande bogig verbundene Seitennerven ab. 
Bliithenstande endstandige, dreifacb-dreigabelige Trugdolden bildend, mit ungleich vierkantigen, ge- 
gliederten, einbluthigen Aesten, welche von kleinen, friihzeitig abfallenden Deckblattern gestdtzt sind. 
Bliithen bis 17 Mm. lang, am Grunde mit kleinen, bald abfallenden Deckblattchen versehen, die 
mittlere gewohnlich von den 2 Seitenblutlien uberragt. Unterkelch (Receptaculum) anfangs weisslich, 
dann griin, zuletzt dunkelroth, fleischig, cylindrisch bis gerundet vierkantig, 1 Ctm. lang, 3 Mm. 
dick, die ganze Rinde mit zahlreichen Oelraumen durchsetzt, mit vier kurzeń, lederigen, eiformig- 
dreieckigen, etwas abstehenden, ebenfalls rothen, mit Oeldrusen ausgestatteten, bleibenden Kelchlappen, 
im unteren Theile fest und markig, im oberen unmittelbar unter den Kelchlappen die 2 ziemlich kleinen 
Fruchtknotenfacher enthaltend, von denen jedes mit etwa 20, in der Mitte der Scheidewand aut wenig 
hervortretenden Samentragern befestigten Samenknospen ausgestattet ist. Kronenblatter 4, nebst den 
Staubgefassen der den Griffel wallartig umgebenden Scheibe eingeftigt, milchweiss, rosenroth angehaucht, 
rundlich, concav, mutzenformig zusammenhangend und beim Aufbliihen der Bliithe deckelartig abfallend. 
Staubgefasse zahlreich, frei oder an der Basis in 4 mit den Kelchblattern wechselnde Bundel ver- 
einigt; letztere nur in der Knospe deutlich wahrnehmbar. Staubfaden haarformig, vor Entfaltung der 
Bliithe eingebogen, dann aufrecht,. Staubbeutel oval, auf dem Rlicken oberhalb der Basis angeheftet, 
oben mit einer Uriise, zweifacherig, mit parallelen Langsspalten sich offnend. Pollen dreieckig, drei- 
porig. Griffel pfriemenformig, sclilank, mit sehr kleiner, einfacher Narbe. Fracht eine langliche oder 
elliptische, bauchige, 25 Mm. lange, 12 Mm. dicke, von den bleibenden, aufrechten oder nacli innen



gebogenen Kelchblattern gekronte, ein-, sełten zweifacherige, ein-, selten zweisamige, graubraune Beere 
bildend. Same langlich, mit sehr diinner Samenhaut. Embryo eiweisslos. Die 2 dieken, nacli aussen 
gewolbten Samenlappen in einander gewunden; das gerade Wiirzelchen in der Mitte der letzteren 
schildformig angeheftet und zwischen ihnen liegend.

A n a tom isch es . Der aus dem Unterkelche gebildete Pruchtknoten besitzt eine derbe Rinde, 
dereń Parenchym die dicht unter der Oberhaut liegenden, zahlreichen, 2— 3reihig geordneten, quer- 
ovalen Oelbehalter einschliesst und von einer knorpeligen, wellenformigen Oberhaut und einer Reihe 
Epidermalzellen hedeckt ist. Darauf folgt ein Kreis Gefassbiindel, welcher die Rinde von dem 
schwammigen, in der Mitte wiederum mit einem Gefassbiindel ausgestatteten Markę trennt. Die an 
Grosse verschiedenen, von einander ungleich entfernten, durch schlaffes Parenchym getrennten Gefiiss- 
biindel zeigen an ihrem Umfange zerstreute, oder einen dichten Kreis bildende, verholzte Pasem und 
ein Bastparenchym, dessen in Langsreihen geordnete, wiirfelige Zellen je eine morgensternartige Druse 
von Calciumoxalat enthalten. Das die Gefassbiindel umgebende schlaffe Parenchym wird nacli innen 
dickwandiger und lockerer, wurmformige Bander bildend, welche grosse, weite, unregelmassige Liicken 
einschliessen. Der centrale Gefassbiindelstrang ist in seinem Ban den Rindęngefassbiindeln gleich, nur 
fehlen ihm die Fasern. Die Fruchtwand besteht aus einem, von einer Oberhaut bedeckten, der bon 
Parenchym, dessen tangential gestreckte Zellen in der ausseren Schicht gleichfalls viele Oelraume ein
schliessen. Die Rinde der Nelkenstiele, welche einen strahligen, dichten Holzkreis umschliesst, der 
wiederum ein weitmaschiges Mark umgiebt, enthalt neben wenigen Oelzellen eine Menge grosser 
Steinzellen.

S liith eze it. September.

V o rk o m m e n . Ursprtinglich auf den Molukken und siidlichen Philippinen einheimisch, gegen- 
Wartig auf Sumatra, Małacca, auf den Mascarenen, den westindischen Inseln, nainentlich aber auf 
Sansibar und auf der in der ISUihe liegenden Insel Pemba kultivirt. Auf den Molukken erstreckt sich 
die Kultur auf die siidlich von Ceram gelegenen kleinen Inseln Amboina, Nusa-Laut, Saparua und Karuku.

N am e u n d  G esch ich tlich es . G ew iirznelken  oder G ew iirznagelein  (althochd.nechelechc, 
mittelhochd. nogelken, nagelin, nelgin, mittelniederd. Nalen, Nagelboum, bei H ild egard  Nelchin) riihrt 
von der Form der Bliithenknospe her. Eugenia von M ich eli zu Ehren des Prinzen Eugen von 
Savoyen, dem Porderer der botanischen Wissenschaften, so benannt. Caryophyllus aus /.u q v o v  (N uss, 

Kern) und (pvllov Blatt, wegen des zwischen den Kelchblattern befindlichen, aus den gewolbten Kronen- 
blattern bestehenden, nussformigen Kopfchens. F liick ig e r  bezeichnet die Abstammung von Cargo- 
phyllus (Garyophyllon des P lin iu s , welcher damit ein nicht bestimmbares indisches Gewiirz bezeiclmete) 
ais ungewiss. Er ist der Meinung, dass man es hier mit einem gracisirten Fremdworte zu thun habe, 
dem yielleicht ein indischer Laut zu Grunde liegt.

Schon die alten Aegypter sollen die Gewiirznelken gekannt haben, wie diess eine Mumie be- 
weist, welcher ein Halsband von Gewiirznelken beigegeben war. Auch die Chinesen haben schon friih- 
zeitig Kenntniss von den Gewiirznelken geliabt, denn schon 226 v. Ghr. dienen sie bei ihnen ais Kau- 
mittel. Das von P lin iu s  erwahnte Garyophyllon ist wegen der Kurze seiner Beschreibung unbestimm- 
bar; einige halten es fiir unsere Gewiirznelken, andere fUr Cubeben, W ittste in  fur Nelkenpfeffer. Das 
erste Auftreten der Gewiirznelken in Europa, welches vermuthlich durch die Araber veranlasst worden 
ist, fallt in die Zeit von 314— 335 n. Ohr., in welcher Periode Kaiser K on stan tin  dem Bischof 
S ilv e s te r  von Rom unter anderen Geschenken auch 150 Pfund Nelken (caryophyllorum) verehrte. 
In der griechischen Litteratur finden wir die Nelken zuerst bei A lexan d er T ra llia n u s  (zu Anfang 
des 6. Jahrh.) erwahnt, der sie ais ein Magenmittel und gegen Podagra empfiehlt, auch yerschiedenen 
Medikamenten beimischte. P au lu s von  A eg in a , ein vielgereister Arzt des 7. Jahrh., bemerkt, dass 
die Nelken von einem indischen Baume stammen und haufig sowohl ais Gewiirz ais auch ais Arznei



dienten. Von dieser Zeit ab erscheinen die Nelken hiiufig im Handel des Mittelmeeres, ohue dass 
man ihre Abstammung mul ihre Herkunft kannte, bis es L u d ov ico  de Barthem a im Jahre 1504 
gelang, die Gewfirznelkeninseln zu erreiclien. Von ihm stammt eine Beschreibung der Einsammlung 
der Gewiirznelken her. B igafetta, der Reisegefahrte M agellana, welclier den Baum im Jahre 1521 
auf den Molukken sah, giebt eine ausfiihrliche Schilderung desselben; die erste zuverlassige Beschreibung 
stammt jedoch von Garcias ab Horto. Von 1524 ab setzten sich die Portugiesen in den Besitz der
Gewiirzinseln und betrieben den Handel mit Gewiirznelken; sie wurden jedoch um 1600 von den
Hollandem yertrieben, welche den Gewiirznelkenhandel monopolisirten, alle nicht unter ihrem Sohutze 
liegenden Gewiirznelkenbaume (Ternate-Inseln) ausrotteten und hauptsachlich auf Amboina grosse Nelken- 
baumpflanzungen anlegten. Trotz der grossen Wachsamkeit der Hołlander gelang es doch anderen 
Nationen, sich Samen und Pflanzlinge zu verschaffen — so namentlich dem franzosischen Gouvemeur 
von Bourbon und Isle de France — und die Kultur dieses werthvollen Baumes weiter zu ver-
breiten. 1793 kam der erste Nelkenbamn nach Cayenne und kurz darauf (um 1800) erfolgte die Ein-
fiihrung in Sansibar, angeblieh von Mauritius und Reunion her.

Auch die sogenannten Nelkenstiele, die abgeschnittenen Bliithenstiele der Gewiirznelken, bildeten 
im Mittelalter einen Gegenstand des Handels. Sie dienten zur Herstellung eines billigen Nelkenpulvers, 
welches zu Falschungen des Gewiirznelkenpulvers verwendet wurde.

O ffizinell sind die noch unentfalteten, geschlossenen, getrockneten Bliithenknospen: Caryophylli 
(Caryophylli aromatici); friiher auch die jetzt nur noch selten in den Handel gelangenden unreifen 
Friiclite, die sogen. M utternel k en : Anthophylli und die jetzt noch hiiufig im Handel erscheinenden 
aromatischen Bliithenstiele, das N elk en h olz: Festucae Caryophyllorum (Stipites Caryophyllorum, 
Fusti). Im Mittelalter wurden auch die abgeworfenen Blumenblatter, die sogen. H iitchen: C apelletti 
verwendet.

Die Gewiirznelken haben die ^Form eines kleinen stumpfen Nagels, sind 4— 10 Mm. lang, 
undeutlich vierkantig, oben mit 4 ausgebreiteten Zahnen, den Kelchblattern, versehen, welche die noch 
unentfaltete, leicht ablosbare, pfefferkornfórmige Blumenkrone umgeben. Sie sind dunkelbraun, auch 
gelbrothlich, fest, im Brnche eben, olglanzend, beiui Driicken mit dem Fingernagel olgebend. Der 
Geruch ist durchdringend, angenehm, eigenthiimlieb aromatisch, der Geschmack feurig aromatisch.

Die Nelken der kultivirten Baume besitzen einen grosseren Oelreichthum, ais die der wild- 
wachsenden; erstere liefern vom 6. bis 12. Jahre die hbchsten Ertriige, sollen jedoch nicht iiber 20 Jahre 
alt werden. Nach F liick iger giebt ein guter Baum jahrlich 2 — 4 Kilogr. Nelken. Die Einsammlung 
erfolgt zweimal im Jahre und zwar sobald der Unterkelch sich zu rotlien beginnt, kurz vor dem Ab- 
werfen der Kronenblatter, zu welcher Zeit der Oelreichthum am bedeutendsten sein soli. In Sansibar 
werden die Nelken gepfluckt, in Amboina zum Tlieil gepliuckt, zum Theil mit Bambusstaben abgeschlagen 
und auf Tuchern gesammelt. Sansibar und Pemba liefern gegenwartig die meisten Nelken, nach 
F liick iger  jahrlich mehrere Millionen Kilogramme im Werthe von (1880) iiber 300,000 Mark. Die 
Versendung erfolgt in Siicken aus Cocospalmenblattern, oder auch in Hauten. England steht mit einer 
jahrlichen Einfuhr von ca. 2 Millionen Kilogr. obenan; Hamburg erhalt i/.i Million Kilogr.; letzterer 
Ort erhalt ausserdem jahrlich bis % Million Kilogr. Nelkenstiele.

Im Handel erscheinen mehrere Sorten, die sich aber nur durch unbedeutende Aeusserlichkeiten 
unterscheiden: E nglische N elken, A m boina - N elken, Bourbon - N elken, Cayenne - N elken, 
Sansibar-N elken. Die schonsten sind diejenigen von Amboina. Die Bourbon- (Reunion-) Nelken 
sind etwas schlanker und mit Stielen und Biattresten untermengt; die Sansibarsorte ist dunkler und 
diinner, die Cayenne-Nelken sind diinn, spitz, trocken, schwarzlich, wenig aromatisch.

Die M utternelken (Anthophylli) sind liinglich oval, haben fast die Grosse einer kleinen 
Eichel, sind von dem Kelclie gekront, lederartig, etwas runzelig, von der Farbę der Gewiirznelken und



enthalten einen braunen, fettglanzenden Kern; sio riechen und sclnnecken weniger aromatisch <ds dio 
Gewiirznelken.

Missbildungen, welclie der Insel Matcbian eigen zu sein scheinen, die sieli dadurch auszeichnen 
dass anstatt der vier Kelchblatter dereń mehrere am unteren Theile des Receptaculum auftreten, ge- 
nossen friiher unter dem Namen Caryophyllum regium hohes Ansehen.

Die N e lk en stie le  haben einen kraftigeren Gesclimack ais die Mutternelken, besitzen jedocli 
ein weniger feines Oel ais die Gewiirznelken. Sie werden, wie bereits bemerkt, zur Falschung der 
gepulverten Gewiirznelken benutzt. Das Yorhandensein von Steinzellen in dem Pulver lasst durch das 
Mikroskop die Falschung leicht nachweisen.

F a lsch u n gen  der Gewiirznelken finden nicht statt, doch kommt es vor, dass Nelken in den 
Handel gebraoht werden, die bereits der Gewinnnng des Oeles gedient haben, also ohne Oel sind.

Bestandtheile. Nach T ro m sd o r f enthalten die Nelken in 100 Theilen: 18 atherisches Oel, 
13 Gerbstoff, 6 fast geschmackloses Harz, 13 Gumrni, 4 schwerloslichen Extraktivstoff mit etwas Gerb- 
stoff etc.; ferner Caryophyllin und Eugenin.

Bei der Destillation der Gewiirznelken erhalt man bis 20°/o eines gelblichen oder braunen, 
schwer fliichtigen Oeles, das sogen. N e lk en o ł, welches ein spez. Gew. von 1,041 — 1,060 und den 
Gerucłi und Geschmack der Drogę in hohem Maasse besitzt, bei — 25° noch flussig bleibt. Es besteht, 
zum grossten Theile aus Eugenol und zu einem geringen Theile aus einem Kolilenwasserstoff.

Das atherische Oel, welches bis zu 6,4°/o aus den Stielen gewonnen wird, besitzt einen weniger 
feinen Geruch und enthalt verhaltnissmassig mehr Kolilenwasserstoff ais das Oel der Gewiirznelken.

Eugenol (Nelkensśiure) von der Zusammensetzung Cl0Hl2O2 (C2„H ,20 5 Dumas, C4s h 20o 10 
E ttm iiller), 1827 von B on astre  im atherischen Oele der Gewiirznelken, spater im Nelkenpfefferole, 
im Oele der Bliitter von Cinnamomum ceylanicum Nees, im Oele der Rinde von Canella alba Murr., 
im Lorbeerol etc. aufgefunden, ist ein farbloses, klares, an der Luft braun werdendes Oel vom Geruch 
und Geschmack der Gewiirznelken, mit einem spez. Gew. von 1,068— 1,079 (1,087 bei 0° nach F liick iger). 
bei 242° siedend, schwach sauer reagirend. Es ist schwer loslich in Wasser, gut in Weingeist, Aether 
und concentrirter Essigsaure, redneirt amoniakalische Silberlosung, wird mit Essigsaureanhydrit in 
Aceteugenol tibergefiihrt, dessen Krystalle durch Kaliumpermanganat zu Acetvanillinsdure oxydirt 
werden, zerfallt mit Chromsiiure in Kohlensaure und Essigsaure, ist vollig wirkungslos auf das po- 
larisirte Liclit und zeigt in jeder Beziehung die Eigenschaften eines Phenols. Wird Acelvanillinsdure 
mit schwacher Kalilauge gekocht, so geht diese in Yanilhn iiber.

Eugenol wird durch Destillation mit concentrirter Natron- oder Kalilauge gewonnen, durch 
welchen Prozess das sogen. le ich te  N elk en o ł (C)5H2t), ein die Polarisationsebene links ablenkender 
Kolilenwasserstoff, bei 251° iibergeht und das Eugenol ais krystallisirende Natrium- oder Kaliverbin- 
dung zurtickbleibt, aus welcher durch eine geeignete Siiure das Eugenol bei 2471|2° abdestilłirt.

Caryophyllin (02flH320 2), 1825 von L o d ib e rt  und B aget in den Gewiirznelken aufgefunden 
(Cayennenelken sollen es nicht enthalten), krystallisirt aus Weingeist in Kugeln, die aus weissen, seiden- 
glanzenden, geruch- und geschmacklosen Nadeln zusammengesetzt sind. Diese Nadeln reagiren neutral, 
sublimiren bei 285° vollstandig, schmelzen iiber 330°, sieli in einen gelben, bitter sc-hmeckenden, in 
Weingeist leicht loslichen Stofl verwandelnd. Caryophyllin ist in Wasser, kaltem Weingeist, wasserigen 
Sauren und Alkalien unloslich, wenig in Essigsaure und atherischen Oelen, leicht loslich in kochendein 
Weingeist und Aether. Es wird durch rauchende Salpetersaure zu Caryophyllinsdure (C2oH320 (.) 
oxydirt, welche aus der Salpetersaure in Nadelbiischeln auskrystallisirt. Caryophyllin wird von concen
trirter Schwefelsaure mit rosenrother, dann blutrother Farbę gelost.

Eugenin, mit der Zusammensetzung C 10H 12O2, nach L ieb ig  der Nelkensaure isomer, scheidet 
sich aus dem iiber Gewiirznelken destillirten, olreichen, truben Wasser ab, bildet zarte, weisse, durch-
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sichtige, perlgliinzende, spater gelblich werdende, geschmacklose Bliittchen von schwachem Nelken- 
geruche, in Weingeist und Aether łeicht loslich, in kalter Salpetersaure blutrothe Parbung annehmend. 
M artius erhielt l°/0 Eugenin, F liick iger liingegen bat es nicht auffinden lconnen.

Die Gewurznelken enthalten reichlich Schleim, welcher durch Bleizucker gefallt wird. H use- 
mann, Pflanzenstoffe 989.

A n w en d u n g . In Substanz, ais Tinktur, besonders ais Oel ais ein mild adstringirendes, stark 
gewiirzbaftes, die Nerven und das Gefasssystem auregendes Mittel. „Jetzt dienen die Nelken in der 
Heilkunde hauptsachlich nur ais Bestandtheil und aromatischer Zusatz offizineller und magistraler 
Mischungen zu innerem und ausserlichem Gebrauclie, ais Kaumittel, um den Athem wohlriechend z u 
niacben und bei Zahnschmerzen, wo namentlich aucb das Nelkenol Anwendung findet.“ Łetzteres ist 
ein starkes Irritans, in VerdUnnung ein gewiirzbaftes Excitans und Stomachicum, aucb ein Antisepticum. 
„Es wirkt reizend auf die Haut, macht Muskelsubstanz miirbe, hemmt die Flimmerbewegungen und 
erhoht, auf die Mundschleimhaut gebracht, die Speichel- und Schleimabsonderung.1' Es ist ein vorziig- 
liches Mittel gegen Insekten, namentlich gegen Mtteken und Fliegen, welcbe durch die Dampfe getodtet 
werden. Die Verwendung der Nelken ais Speisegewiirz ist bekannt. Husem ann, Arzneimittell. ;U9,

Litteratur. Abbildung und Bescbreibnng: Nees v. Esenb., Plant, med., Taf. 299; I layn e , 
Arzneigewacbse X., Taf. 38; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. Illd; B entley and Trim en, 
Med. pl., Taf. 112; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II. 817; Karsten, Deutsche Flora 789; W itt- 
stein , Pharm. 575.

Drogen und Praparate: Caryopliylli: Ph. germ. 49; Pb. austr. 31; Pb. bung. 99; Pb. ross. <37; 
Pb. belg. 23; Ph. helv. 23; Cod. med. 55; Brit. pli. 72; Pb. dau. 109; Ph. suec. 81; Ph. U. St. 07; 
F liick iger , Pharm. 754; F liick iger  and Hańb., Pharm. 280; Hist, d. Dróg. I., 498; B erg, Waaren- 
kunde 316; P. g, Atllas 81, Taf. XLI.

Oleum Caryophyllorum: Ph. germ. 194; Pb. austr. 96; Pb. liung. 315; Ph. ross. 289; Pb 
helv. 91; Cod. med. 449; Ph. belg. 203; Ph. Neerl. 166; Brit. pb. 221; Pb. dau. 36; Ph. suec. 16; Pb. 
U. St. 235; Berg, Waarenk. 561.

Acetum aromaticum: Ph. germ. 1; Pb. austr. 2; Pli. hung. 5; Ph. helv. suppl. 1; Pb. suec. 3. 
Acidum aceticum aromaticum: Ph. belg. 98.
Emplastrum aromaticum: Ph. helv. suppl. 34; Ph. belg. 160; Ph. Neerl. 89.
Mixtura oleoso-balsamica: Ph. germ. 179; Ph. hung. 75; Pb. ross. 261; Pb. helv. 83; Ph. 

belg. 121; Ph. dan. 265.
Pilulae odontalgicae: Ph. helv. suppl. 91.
Species aromaticae: Ph. germ. 240; Ph. ross. 369; Pb. helv. 118.
Tinctura aromatica: Ph. germ. 272; Ph. ross. 413; Pb. helv. 141; Pb. belg. 266; Pb. dan. 264; 

Ph. suec. 230.
Tinctura Opii crocata (Vinum thebaicum crocatuni): Ph. germ. 284; Pb. ross. 433; Ph. 

helv. 146; Ph. dan. 295; Ph. suec. 252.
Tinctura Laoandulae rubra (composita): Ph. dan. 273; Ph. U. St. 349.
Electuarium aromaticum: Ph. austr. 44 i Ph. hung. 151.
Infusum Caryophyllim: Brit. pb. 158.
Infusum Aurantii compositum: Brit. pli. 157.
Mixtura Ferri aromatica: Brit. ph. 210.
Vinmn Opii aromaticum: Brit. ph. 368; Ph. Neerl. 289.

Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. I., 762; III. 219.



Tafelbeschreibung:

A Bliithenzweig, natiirl. Grosse; 1 Bluthenknospe, wiihrend des Aufbluhens, mit abgehobenen Blumenblattern 
(links oben), vergr5ssert; 2 Bluthenknospe im Langsschnitt, desgl.; •! Staubgefasse von verschiedonen Seiten, des"l • 
4 Pollen, desgl.; 5 Fruchtlcnoten im Querschnitt, desgl.; 6 Frucht, natiirl. Grosse; 7 dieselbe im Quersehnitt mit 
Wiirzelclien und Samenlappen, desgl.; 3 Embryo, desgl.; 9 Ein Sanienlappen mit Wtirzelehen, desgl. Naeh oiner 
Originalzeichnung des Herm Protessor Schmidt  in Berlin.





Melaleuca Leucadendron L.

S y n . Mel. minor S m . M d. mridiflora G aertn . Mel. saligna 151. M d. Ouninghami Scliau .

M d. Cajuputi R oxb .

Kajeputbaum —  Cajeput —  Cajuput.

Familie: Myrtaceae. (U nterfam ilie: Leptospermeae.) Gattung: Melaleuca L.

Beschreibung. Bis 30 Meter hoher, 11/3 Meter im Durchmesser erreichender Baum mit dicker, 
oft schwammiger, in diinnen Schichten abblatternder, am unteren Stammtheile schwarzer, sonst weiss- 
licher Borke und schlanken, oft hangenden, braunlichen Zweigen, dereń jiingere Triebe oft seidig be- 
liaart sind. Melaleuca Leucadendron kommt auch, jedocli seltener, strauchartig und dann mit starren, 
aufreehten Zweigen vor. Blatter zerstreutstehend, durch Drehung der Blattbasis mit ihren Flachen 
haufig vertikal gestellt, in einen sehr kurzeń Blattstiel yerschmalert, elliptiseh bis lanzettlich, gerade 
oder ungleichhalftig, etwas gebogen bis sieli elf ormig, spitz oder stumpf, undeutlich durchscheinend 
punktirt, am Rande knorpelig, mit drei bis sieben Langsnerven, 8 bis 16 Mm. breit, 12 bis 16 Ctm. 
lang, in Form und Grosse selir wechselnd. Bluthenahren einzeln oder zwei bis drei, an der Spitze 
mit einer Błattknospe, anfangs endstandig, spiiter die Achse ais Laubspross weiter waehsend, 4 bis 
12 Ctm. lang, bald kurz und dichtbliithig, bald lang und mehr oder weniger unterbrochen. Spindel 
kalii oder behaart, lilzig oder wollig. Bluthen sitzend mit glockenformigem Unterkeleh; letzterer im 
unteren Theile mit dem Fruchtknoten verwachsen, oben frei und nach innen zu ringformig verdickt. 
Kelchblatter 5, rundlich-eiformig, hiiutig, oft trockenhautig gerandert, sammt dem Unterkelche kalii 
oder behaart. Kronblatter 5, wie die Kelchblatter dem Unterkelche oberhalb des Yerdickungsringes ent- 
springend, 2 bis 3 Mm. im Durchmesser, kurz genagelt, verkehrt-eiformig, concav, weiss. Staubgefasse 
zahlreich, ebenfalls dem Unterkelche entspringend, zu 5 vor den Kronblattern stehenden, 5 bis 8 glied- 
rigen Biindeln yerwachsen; der verwachsene Theil der Biindel bald sehr kurz, bald die Kr one tiber- 
ragend. Staubbeutel oval, auf dem Riicken tiber der Basis angelieftet, am oberen Ende mit einer 
Driise ausgestattet, 2facherig, rand-langsspaltig sieli offnend. Pollen dreieckig, dreiporig, etwas zusam- 
mengedruckt. Fruchtknoten unterstandig, zum grossten Theile mit dem Unterkelche yerwachsen, am 
Scheitel frei, urn den Griffel herum eingedriickt, Sfachrig; die Scheidewiinde werden durch die 3 wand- 
standigen, nach der Mitte zu laufenden und dort 2 plattig umgeschlagenen, mehr oder weniger mit 
einander yerwachsenen Samentrager gebildet, welche an ihren umgeschlagenen oblongen Enden mit 
zahlreichen Samenknospen ausgestattet sind. Der fadentormige GriSel mit sehr kleiner, ungetheilter 
Narbe. Fruchtahre durch Fortwachsen der Spindel oberhalb der Bltithenahre in der Mitte oder am 
Grunde der Zweige. Friichte meist halbkugelig, ca. 4 Mm. dick. Samen verkehrt-eiformig oder keil- 
formig. Die dicken, yerkehrt-eilormigen Samenlappen viel langer ais das Wtirzelchen.



Melaleuca Leucadendron ist eine sehr veranderliche Art, dereń Hauptformen friiher ais beson- 
dere Arten angesehen und in Folgę dessen mit verschiedenen Nainen belegt wurden. F liiek iger  
sagt łiieruber: „Melaleuca Leucadendron nimmt in den verschiedenen Gegenden ihres grossen Yerbrei- 
tnngsgebietes ein mannigfaltiges Aussehen an, indem namentlich Form und Grosse der Bliitter sehr 
schwanlct und die bald sehr dicht gedrangten, bald stark verlangerten und unterbrochenen Błiithen- 
ahren entweder kahl oder mehr oder weniger, mitunter ganz wollig behaart sind. Die Farbę der sehr 
zahlreich, am Grunde in 5 Bundel yereinigten Staubfaden wechseln von weiss oder gelbgrun bis 
zu purpur.

Die yon Sm ith  1813 ais Melaleuca minor unterschiedene Form, dereń jungę Bliitter, sowie 
die Kelche seidenhaarig sind und dereń Bliithenstiinde eine fast kugelige Form bab en, ist diejenige 
Spielart, welche zur Gewinnung des Oeles bermtzt wird.

A n a tom iseh es . Die Bliitter sammtlicher Formen sind mit zahlreichen grossen Oelraumen 
ausgestattet.

Bliithezeit. ?

V ork om m en . In Ostindien, auf den Malayischen Inseln, Nord- und Ostaustralien und Neu- 
siidwales; wahrscheinlich auch auf den Philippinen. M ela leu ca  m inor ist im Archipelagus einheimisch, 
nach F liiek iger  besonders in der Umgebung der Kajeli-Bay im Nordosten der Insel Buru zwischen 
Celebes und Cerarn, sowie auf den benachbarten Inseln.

N a m e u n d  Geschich.tlich.es. Cajeput, Cajuput, Cajaput vom malayischen kaju weiss und 
putie Holz. Melaleuca vom griechischen uelag schwarz und Xevxog glanzend, weiss; beide Worte 
beziehen sich auf die schwarze Farbę des Stammes und die weisse, hellfarbige Beschaffenheit der Zweige 
und Bliitter. Leucadendron von /Leułtćg oder Xevndg weiss und dćvó()ov, Baum, also Weissbaum.

R um phius (gestorben in den ersten Jahren nach 1700), welcher lange Zeit ais Kaufmann 
und hollandischer Unterstatthalter auf Amboina lebte, berichtet, dass die Malayen und Javaner sehon 
liingst mit dem Oele des Kajeputbaumes bekannt waren und dasselbe ais schweisstreibendes Mittel 
benutzten. Der kaiserliche Arzt L och n er in Niirnberg erwahnt das Oel 1717, und 1719 wird es 
sehon in der Apotheke yon J. H ein rich  Link in Leipzig gefuhrt, der es von einem aus Indien kommenden 
Schiffsarzte erworben hatte. 1726 tritt es in verschiedenen deutschen Apotheken auf und urn dieselbe 
Zeit wird es in Amsterdam sehon in grosserer Menge eingefuhrt. Die damals gebrauchliche deutsche 
Bezeichnung Oleum Wittnebianum bezieht sich auf den aus Wolfenbuttel stammenden Theologen W itt -  
neben , welcher in Bat.avia lebte und angeblich der Entdecker des Kajeputoles sein sołlte. Diese 
Ansicht ist widerlegt und auf die Thatsache zuruckgefiihrt, dass W ittn eb en  das Oel in Batavia 
kennen lernte. T h u n berg  gab 1782 Nachrichten iiber das Oel und seine Gewinnung. In England 
wurde das Oel 1831 gegen die Cholera empfohlen.

O ffiz in e ll ist das aus den Blattern, auch Zweigen und Aesten gewonnene fitherische Oel: 
Oleum Cajeputi (Oleum Cajuput, Kajeputol), welches von den Eingeborenen auf dem Wege 
der Destillation in kupfernen Blasen mit kupfernem Ktihlrohre gewonnen wird. Das an und 
fur sich gelbliche, braunliche oder farblose Oel nimmt durch Berulirung mit Kupfer eine griine, 
durch Salzsaure leicht wieder verschwindende Farbę an (nach W itts te in  und Andern ruhrt die 
grune E’arbe von einem chlorophyllhaltigen tiarze her, welches bei der llektifikation nebst dem 
Kupfer zuriickbleibt). Es ist diinnllussig, riecht eigenthiimlich campfer - ,  terpenthin - ,  auch ros- 
marin- und minzenartig und schmeckt aromatisch bitterlich. Der durch die Berruhrung mit den 
Kupfergefassen aufgenommene Kupfergehalt betragt kaum ^ooo* Pharmacopoea germanica for- 
dert ein kupferfreies Oel. F liiek iger  halt jedoch angesichts einer so iiusserst geringen Menge von 
Kupfer die. liektification zu pharmaceutischen Zwecken fur nutzłos. Die Gewohnheit fordert von dem 
kaufłichen Oele eine griine Farbę, weshalb oft eine kiinstliche griine Farbung mit Kupfer oder organi*



schem Grtin yorgenommen wird. Das Kupfer wird leicht nachgewiesen, wenn man das Oel mit seinem 
gleichen Yolumen von Kaliumeisencyanttrlosung einige Zeit schuttelt, wodurch bei Anwesenheit von 
Kupfer eine rothliche Trtłbung entsteht; oder man trankt einen Papierstreifen mit eiuer Losung von 
1 Theii Kaliumsulfocyanat in 100 Theilen Wasser und befeuchtet ihn nach dem Trocknen mit frischer 
Guaiakholztinktur; der trockene Streifen wird, mit dem Oele bestrichen, bei Gegenwart von Kupfer 
eine tiefblaue Farbung annehmen. Auch. kiinstliches Oel, bestehend aus einem Gemisck von Chloro
form, Harz und einem atherischen Oele (Lavendelol, Rosmarinol), ist beobachtet werden. Chloroform 
siedet schon bei 62°, das echte Oel hingegen bei 176° und die andern atherischen Oele weit iiber 
100°. Das echte Oel verpufft mit Jod nicht und giebt mit 90 %  Weingeiste eine klare Mischung.

Nach B ickm oor betriigt die jahrliche Gewinnung ca. 8000 Flaschen. Singapore erhielt nach 
F lu ck iger  im Jahre 1871 17800 Liter aus Celebes (Buru), 2020 Liter aus Java, 910 Liter aus 
Manila, 1600 .Liter aus anderen Orten. Das Cajeputol wird in gut verschlossenen Glasgefassen, gegen 
Licht geschtitzt, aufbewahrt.

Bestandtheile. Das rolie grane Oel besitzt ein spec. Gew. von 0.91— 0.97, reagirt neutral, 
ist links drehend, wird von Weingeist leicht gelost, und liefert nach Leverkohn und Martries bei der 
Destillation zwei verschiedene Oele, ein ungefarbtes mit 0.897—-0.903 spec. Gew. und ein dunkelgrunes mit 
0.920 spec. Gew. Der erstere Antheil, welcher nach Husemann etwa 2/g betragt, bei 175— 178 
(174°) iibergeht und von F lu ck iger  ais Cajeputol bezeichnet wird, besitzt nach B lanchet und S ell 
die Formel C10H 18O, ist links drehend und verbindet sich leicht mit Brom zu Bromcajuputol 
Cl0 H18OBr2; letzteres mit Wasser erhitzt, liefert Cymen (C10 H18 O Br2 =  OH2 2HBr. C,0 H ,i). Mit 
Phosphorsaureanhydrit destillirt, yerwandelt sich das Cajuputol in Cajuputen C10 H16, welches bei 165° 
siedet und einen Hyacynthengeruch besitzt, mit einem spec. Gew. von 0.85. Nach Schm idt bildet 
sich hierbei ausserdem noch Isocajuputen (C10 H16), bei 176— 178° siedend und Paracajuputen (C20 H32) 
bei 310 bis 316° siedend; letzteres ist klebrig und besitzt eine citronengelbe Farbę.

Der zweite Antheil des Cajuputoles, von der Zusammensetzung des Borneols, geht zwischen 178 
und 250° tiber,.

Starkę Salpetersaure yerwandelt das Cajeputol beim Erhitzen zum grossten Theil in Oxalsaure; 
mit Schwefelkohlenstoff mischt sich das Oel nicht klar. Eine Mischung von 8 Theilen Oel, 4 Theilen 
Wasser, 2 Theilen Weingeist, 1 Theil Salpetersaure setzt Krystalle von Terpinhydrat C10 H )6 +  30 H2 
ab. Bei Behandlung des mit Weingeist oder starker wasseriger Salzsaure yermischten Oeles mit Salz- 
sauregas entsteht das krystallisirte Hydrochlorat (C10 H16 2 HC1), welches bei 55° schmilzt, sichin kochen- 
dem Weingeist und Aether leicht lost und beim Destilliren das bei 160° siedende Monohydrochlorat 
(Cj0 H1(iHCl) bildet. Gleiche chemische Eigenschaften wie das Cajuputol aussern die Oele von Euca- 
lyptus oleosa M uller, Melaleuca ericaefolia Sm. und Md. linariaefolia Sm.; nur drehen letztere Oele 
die Polarisationsebene nach rechts. (Husem ann, Pflanzenstoife 981.)

A nw endung '. Das vom Kupfer befreite Cajuputol innerlich und iiusserlich gegen Magen- 
krampf, Kolik, Asthma, Schlund- und Blasenlahmung, Rheumatismus und Gicht, namentlich aber 
gegen Zahnschmerz und Taubheit. „In therapeutischer Beziehung hat sich das Cajuputol ziemlicli iiber- 
lebt und seine Hauptanwendung besteht jetzt wolil nur in der Applikation in cariose Zahne nach 
Art des Nelkenoles. P rosper D elvaux (1861) riihmt es gegen Ascaris liirnbricoides und Oxyurus, 
bei Dyspepsie mit Flatulenz, bei Meteorismus im Verlaufe schwerer Erkrankungen, bei Cholerine, bei 
asthenischen Affektionen der Respirationsorgane, endlich ausserlich bei Rheumatismus chronicus und 
diversen Ilautaffektionen, bei Distorsionen und Luxationon.“ Die Wirkung ist der des Terpenthinoles 
ahnlich, ohne vor dem Terpenthinole irgend welclien Vorzug zu besitzen. (Husemann, Arznei- 

mittell. 563.)

Litteratur. Abbilduiig und Beschreibung: Nees v. Esenb., Plant, med., Tafel 300 und 
Suppl III, Taf. 18; H ayne, Arzneigewachse X, Taf. 9 ; B erg und Schm idt, Oftic. Gew. Taf. I I I c ;



Benfcley and Triraen, Med. pl.; Tafel 108; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 820; K arsten , 
Deutsche Flora 791; W itts te in , Pharm. 361.

Drogen und Praparate. Oleum Cajuputi s. Cajeputi: Ph. germ. 192; Ph. ross. 288; Ph. 
helv. 90; Cod. med. 43; Ph. belg. 17; Ph. Neerl. 165, 166; Brit. ph. 220; Ph. dan. 36; Ph. suee. 16; 
Ph. U. St. 234; F liick ig er , Pharm. 149; F liick ig er  and H ańb. Pharm. 277; Hist. d. Dróg. I, 493; 
B erg , Waarenk. 562.

Pilulae odontalgicae: Ph. helv. suppl. 91.
Linimentum Crolonis: Brit. ph. 173.
Spiritus Cajuputi: Brit. ph. 295.

Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. I, 651.

Tafelb esehreibung;
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergr5ssert; 2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Kronblatt, 

desgl.; 4 Staubgefasse, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 6 Fruchtknoten im (Juerschnitt, desgl.; 7 Fruebtiihre, natiirl. Grosse; 
8, 9 Fruchtkapsel, desgl.; 10 dieselbe geohnet, desgl.; 11 Samen, desgl. Naoh einer Originalzeiehnung des Herm 
Professor Schm idt in Berlin.
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Punica granatum L.
Granatapfel —  Grenadier —  Pomegranate.

F am ilie : Myrtaceae (Lythraceae Benth, u. Hook.). G attung: Punica L.

B eschreibung ’. Strauch oder bis 8 Meter hoher Baum mit iistiger, holziger, aussen braun- 
liclier Wurzel, unregelmassig verzweigtem Stamme, braunen, runden Aesten und gegenstandigen, vier- 
kantigen, blattwinkelstandig-dornigen oder unbewaffneten, rothlichen Zweigen. Bliitter lederig, obne 
Oeldriisen, oblong-lanzettlich oder oblong bis verkehrt- eiformig, bis 5 Gtm. lang, bis o 1/.2 Ctin. breit, 
sehr karz gespitzt bis stumpf oder abgerundet, kalii, ganzrandig oder etwas gescbweift, fiedernervig; 
Bliitter derselben Pflanze bisweilen die verschiedensten Formen zeigend. Bluthen einzeln oder za 
dreien, endstiiiidig und in den obersten Blattachseln. Der granatrothe Unterkelch verkehrt-kegelformig 
oder glockig, iiber den Fruchtknoten hinaus in eine becherformige, fleiscliige Rohre auswachsend, dereń 
Wand unmittelbar iiber dem Fruchtknoten stark verdickt ist, wahrend sie nach oben zu sieli mehr 
and mehr verdunnt and auf dem Rande die Kelch- und Kronenblatter tragt. Kelch fiinf- bis acht- 
(meist sechs-)blatterig, dick, dreieckig, in der Knospe klappig, granatroth, bleibend. Kronblatter mit 
den Kelchblattern gleichziihlig und mit den letzteren wechselnd, verkehrt-eiformig, in der Knospe 
dachig und gerunzelt, abfallend, scharlachroth. Staubgefasse zahlreich, in mehreren Reihen dem oberen 
dunneren Theile des Unterkelchs entspringend; Staubfiiden fadenformig, in der Knospe eingebogen; 
Staubbeutel klein, breit-oval, auf dem Riicken iiber der Basis angeheftet, zweifacherig, der Lange nach 
sich bllnend. Pollen dreifurchig, dreiporig, unter Wasser aufgeąuollen- dreieckig. Fruchtknoten ganz 
unterstandig, mit 2 Kreisen von Fachem, von denen der iiussere hohere vor den Kronblattern steht 
und die Anzahl seiner Fiicher der Zahl der Kronblatter entspricht, wahrend der innere, tiefere Kreis 
aus 3 (seltener 5 und mehr) Fachem bestelit. Samentrager gross, markig, mit vielen Samenknospen, 
im oberen Kreis wandstandig, im unteren bodenstandig. Luerssen sagt iiber die Entwickelung der 
Fruchtknotenfacher folgendes: „Diese Anordnung kommt dadurch zu Stande, dass an den beiden un- 
gleichzahligen Carpellblattkreisen in Folgę eines in der Peripherie des Fruchtknotens stattfindenden 
starken Langenwachsthumes der Fruchtknoten gewissermassen umgestiirzt wird, so dass die urspriing- 
lich unten und innen liegenden Fiicher nach oben und aussen zu liegen kommen, wobei die anfanglich 
axilen Placenten dieser Fiicher zunachst nach aussen abschiissig, dann horizontal gelegt, zuletzt schrag 
nach oben und aussen geriickt werden. Wird noch, wie dies bisweilen yorkommt, ein dritter innerster 
Carpellkreis angelegt, so wird in Folgę dessen auch der nun mittlere Fruclitkreis schrag nach oben 
und aussen geschoben.11 Griffel 1, fadenformig, mit verdicktem Grunde und kopfiger, mit grossen 
Papillen besetzter Narbe. Fracht apfelformig, etwas niedergedriickt-kugelrund, bis 12 Ctm. im Durch- 
messer, vom bleibenden Kelche gekront, mit dicker, lederartiger, briiunlich-griinlicher, gelblicher oder 
blutrother Schale; durch eine gegen die Mitte etwas emporsteigende Quenvand in zwei mehrfacherige 
Stockwerke getheilt; Scheidewiinde hautig. Samen zahlreich, schwammigen Samentragern entspringend. 
gross, unregelmassig-kantig, langlich, fast verkehrt-eiformig, mit einer harten Samenscliale, die durch 
eine sehr dicke, saftige, durchsichtige, nach oben purpurrothe Scliicht bedeckt ist. Embryo eiweiss- 
los; Wiirzelchen kurz, dem Nabel zugewendet. Samenlappen laubig, spiralig umeinandergerollt, ani 
Grunde 2ohrig.

A n atom isch es. Der Querschnitt der Rinde zeigt einen dunnen Kork, eine diinne Mittelrinde 
und eine dicke, mehlige, grunlich-gelbe Bastschicht. Die Korkschicht besteht aus wurfelformigen Zellen, 
dereń innere noch lebensthatige Reihen etwas diekwandig sind, die nun folgende, aus 10 bis 20 Reihen 
kugelig-eckiger, nicht stark tangential gestreckter Zellen zusanmiengesetzte Mittelrinde enthalt zeitweise 
reichlich Starkę, daneben kleinere, formlose Korner (wahrscheinlich Gerbstoff) und Krystalldrusen, auch



einzelne grossere hendyoedrische Krystalle von oxalsaurem Kalk. Diese Schicht geht allmahlig in dio 
breite, fast 3/4 des ganzen Querschnittes einnelimende Bastschiclit tiber. Uer Bast, enthalt gar keine 
Bastzellen, sondern besteht nur ans Parenchym, welches durch 1— 2 reihige, starkefiihrende, 2— 6 Zellen- 
reihen zwischen sich lassende Markstrahlen in radialer Richtung getrennt wird. Das Grundgewebe 
des Bastes besteht aus concentrischen Reihen, naeh Form und Inhalt abwechselnder Zellen, von denen 
die eine, einfache Reihe wiirfelige Form und ais Inhalt morgensternformige Krystalldrusen von Calcium- 
oxalat besitzt, wahrend die zwischenliegende 1— 3reihige Schicht aus axial etwas verlangerten, Starke- 
melil und Gerbstoff fuhrenden Zellen mit eingestreuten Siebrohren besteht. Grosse geschichtete, mit 
Porenkanalen ausgestattete Steinzellen sind ohne bestimmte Ordnung in das Bastgewebe eingestreut, 
manchmal fast die ganze Breite der zwischen 2 Markstrahlen liegenden Schicht einnehmend. Die 
Krystallzellen sind von kubischer, die Starkezellen von langgestreckter Form. Die Markstralilenzellen 
zeigen sich auf dem Querschnitte wenig radial gestreckt, auf dem radialen Łangschnitte erscheinen sie 
manerformig, auf dem tangentialen ais schmale, von kleinen yiereckigen Zellen erfullte Spalten.

Vorkommen. Im Oriente und im nordwestl.Yorderindien heimisch; im westl. Sind in liohen 
bis 4000 Fuss, an dem Ostabhang der Suleimankette und in Beludschistan bis 6000 Fuss, in der 
Umgegend von Kabul noch grossere Hohen erreichend. Gegenwartig in den subtropischen Klimaten 
beider Erdhalften kultiyirt.

F ltick iger  glaubt die Urheimath in den Landem zwischen dem kaspischen Meere, dem persi- 
schen Meerbusen und dem Mittelmeer suchen zu miissen, vielleicht in Palastina, moglicherweise auch 
im weiteren Mittelmeergebiete. In Folgę der leichten Yerwilderung bat sieli die Grariate nach der 
Ansicht Fltickiger's sehr friihe durch das warmere Asien bis Nordindien, Chiwa, Siidsibirien, durch den. 
ganzen Archipelagus und Nordchina, auch westwarts tiber ganz Nordafrika bis in die untere Bergregion 
Abessiniens, in den Atlas, in die Oasen von Tuat, nach den Azoren und Siideuropa verbreitet.

Neuerdings tritt sie auch in dem Caplande, Nord-Peru und Brasilien auf. In der sudlichen 
Schweiz und in Stidtirol gedeiht sie noch in Freien.

Bluthezeifc. In Europa im Juni und Juli.

Name uud Geschichtliches. Granate (althochd. kernafil, kornapfil, puniske, mittelhochd. 
Appelgart, Appelgranat, Blutopfel, Granethappelbaum, Gronatapfel, Grunopffel, Kranapfel, Malepu- 
niken, Pary sapfel, Parczkorn, mittelniederd. Bersapfel, Paradisappel) von granum Kom, granatus mit 
Kornern versehen, wegen der vielen Samenkorner. Panica von puniceus, welches sowohl punisch ais 
purpurrotb bedeutet, demnach entweder von der rothen Farbę der Bltithen und Frtichte abgeleitet oder 
wegen des haufigen Vorkommens in der Gegend von C arthago (regia punica), woher die Romer die 
besten Granaten (Malum punicum) bezogen, so genannt.

Die Granate, Eidrj oder Poia des Theophrast, Poa des Dioscorides, ist eines der iiltesten und 
beliebtesten Arzneigewachse. Sclion die alten Kunstdenkmaler der Assyrer und Aegypter zeigen Dar- 
stellungen des Granatapfels und die Graber der letztern enthalten noch gut erhaltene Frtichte. Die 
hippokratischen Schriften beschaftigen sich bereits mit einem Extrakt gegen Augenleiden und die 
Biicher des alten Testamentes erwahnen mehrfach Baum und Frtichte. Die Bliitter wurden ausserlich 
zu Umschlagen yerwandt und Granatzweige in den Krankenzimmern aufgestellt. Die Blumen (Cytini), 
die Schalen der Friichte (Sidia) und die Wurzeln wurden schon in frtihen Zeiten haufig gegen Band- 
wurm benutzt, ebenso auch der Saft der Frtichte, den Galo, mit Wein gemischt, zu gleichem Zwecke 
empfahl. Die Schale der Frtichte wurde im Alterthum, wie noch jetzt in Thunis, znm Gerben ver- 
wendet. A sc le p ia d e s  und S cribon iu s L argus rtihmen ein Itoob der Frucht gegen Diarrhoe. Auch 
den Ohinesen war die wurmtreibende Wirkung der Granate bereits in den friihesten Zeiten bekannt. Die 
Hauptverwendung fand jedoch der Granatapfel schon in Alterthume ais erfrischendes Obst. Urn 1000 
tritt dio Granate in Dentschland (St. Gallen) ais Tafelobst auf und im deutschen Mittelalter war unter 
der Bezeichnung Cortex Psidii (cnćSrj) oder Malicorium die Fruchtschale oflicinell Die Rinde, welche 
bis in die Neuzeit keine Beachtung gefunden hatte, wurde durch die Empfehlung B uclianans, der 
jhre Wirkung 1807 in Indien beobachtet hatte, in den europaischeu Arzneischatz eingeftihrt.
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O ffizinell ist die Rinde der Wurzel und des Stannnes der wildwachsenden oder verwilderfcen 
Baurne: Cortex Granati radicis (Gorter Granati)-, ferner die getrocknete Schale der Br uch te: Cortex 
Granati fructus (Cortex Granatorum, Cortex Psidii, Malicorium); auch die getrockneten Bliithen 
der geftillten Form: Flores Granati (Flores Balaustii, Balaustia).

Die getrocknete Rinde der Wurzel, vermischt mit der des Stammes — diejenige der Aeste 
soli unwirksam sein — konimt in 6— 12 cm. langen, 2— 4 cm. breiten, 1—2 Mm. dicken rinnen-, oder 
rohrenformigen, oft riickwarts gekrummten und verbogenen Stiicken in den Handel. Die jiingere 
Rinde ist ant der Aussenfłache meist eben, die iii tero Rinde hockerig, seltener unregelmassig liings 
feinrunzelig und rissig, haufiger durch breite schiilferig aufgerissene Korkleisten gefurcht und auf den 
starksten Stiicken breite, flach - muschelartige Abschuppungen zeigend. Die glatte, tein liings ge- 
strichelte, heli grunlich-gelbe bis braunliche Innenflache, welche sieli bei Beriihrung mit Kalkwas.se r 
schon gelb farbt, ist bisweilen mit anhaftenden Streifen des weisslichen, zahen Holzes versehen. Die 
Stammrmde hat eine hellere, mehr grane, die Wurzelrinde eine unebenere, wellenformige, briiunlich 
Korkschiclit; ausserdem ist die Stammrinde fast regelmassig mit Flechten besetzt, unter denen sieli die 
kleinen schwarzen (Arthonia astroidea var. anastomosans Hepp. mit strahlig-astigem Thallus und yier- 
zelligen Sporen, Arthonia punctiformis Ach. mit glanzend Schwarzem, kreisformigem Thallus und 
fiintzelligen Sporen, Arthopyrenia atomaria Muli. Arg.) besonders auszeichnen.

F lu ck ig er  sagt tiber die verschiedenen Rinden: „Man pflegt die Rinde der Wurzel vorzuziehen, 
es ist aber nicht anzunehmen, dass der Bedarf in einiger Menge durch dieselbe gedeckt werde, sondern 
sielierlich zuni grossten Theile durch die Stammrinde, von welcher eine geringere Wirksamkeit nicht 
bewiesen ist.u Wenn das Alkaloid Pelletierin der wirksamste Bestandtheil ist, dann ware eigentlicli 
die Stammrinde, in welcher dieses Alkaloid am meisten vertreten sein soli, vorzuziehen.

Die Rinde bricht kurz und kornig nnd lasst durch die Lupę auf dem hellgelblichen Quer- 
schnitte einen feingefelderten Bau erkennen; sie schmeckt unangenehm zusammenziehend, farbt den 
Speichel gelb nnd riecht schwach widerlich.

Die besten Rinden stammen aus Algerien; auch Portugal soli eine sehr gute Rinde liefern.
V erw echselungen  und F alschungen  finden statt mit der Wurzelrinde vonBerheris mdgaris L. 

(etwas biegsamer und zaher, bitter, aber nicht zusammenziehend schmeckend) und mit der Wurzelrinde 
von Buxus sempervirens L. (hellgelb, auf der Aussenflache langsrissig und schwammig, sehr bitter, 
ebentalls nicht zusammenziehend schmeckend).

Die B liithen werden gewohnlich gefullt, mit sammt dem Kelch in den Handel gebracht; sie 
sind geruchlos, schmecken sehr herbe und farben den Speichel violett. Die F ruchtschalen  treten in 
gebogenen, oft zerbrochenen Yiertelstiicken auf; sie sind aussen heli oder dunkelbraun, auch gelli-roth- 
lich, glatt oder feinwarzig, innen gelb und uneben; sie besitzen keinen Gerucli, aber einen sehr herben 
Geschmack.

Bestan.dth.eile. Ausser eisenblauendem Gerbstoff und Gallussaure enthalt die Granatrinde 
Starkemehl, Harz, Wachs, Zucker, Gummi, Mannit, Granatin, Punicin und einige Alkaloide. (Pelletierin, 
Isopelletierin, Pseudopelletierin, Metliylpelletierin). Die G ranatgerbsaure, dereń Gehalt nacli W ack en- 
roder 22 °/0, nach Ish ikaw a 20 °/0 betragt und nach R em bold  eine Zusammensetzung von C20H1B 0 ,3 
besitzt, wird ais amorphe, griinlich-gelbe in Alkohol und Aether unlosliche Masse erhalten, die durch 
Leimlosung gefallt und mit Sauren in Ellagsaure und nicht krystallisirbaren Zucker zerlegt wird, mit 
Kali gekocht dagegen Gallussaure liefert. R em bold  glaubt, dass in der Granatrinde zwei verschiedene 
Gerb,sauren verhanden sind, von denen die eine moglicherweise mit der Gallusgerbsaure ubereinstimmt.

Die beiden Stoffe: L anderer’ s krystallisirbares Granatin und R ig h in i ’ s olig-harziges Punicin 
sind sehr zweifelhafter Natur. Die 4 Alkoloide, von denen das Pelletierin und das Isopelletierin die 
wirksamen Bestandtheile darstellen, sind von dem Apotheker T anret zu T roy  in den Jahren 1878 — 
1880 entdeckt und nach dem 1788 zu Paris geborenen Professor der Ecole de Pharmacie Joseph  
P e lle tier  benannt worden.

Pelletierin, mit der Formel C8H13NO (G16H30N? O2 nach Fluckiger) ist flilssig, besitzt einen



Siedepunkt von 195°, ein spez. Gew. von 0,988 bei 0°, ist loslich in 20 Theilen Wasser, Aether, 
Alkohol, Chloroform, nach F lu ck ig er  links drehend, (nach H usem ann rechts drehend und nur das 
schwefelsaure Salz links drehend), leicht verbarzend, Rotationsvemiogen bei 100° schwindend.

Methylpelletieńn, C1S H:j, N.2 0 2 (C)u II28 (0H 3)N2Q2 nach F lu ck ig er ), ist fltissig, besitzt einen 
Siedepunkt von 215° (250° F lu ck ig er) lost sieli in 25 Theilen Wasser, in Alkohol, Aether, Chloro - 
form und dreht die Polarisationsebene nach rechts.

Pseudopdletierin, eine starkę Base von der Zusammensetzung Cu 11, :> NO -|- 2 II, O (C, s H30 NŁ 0 2 
nach F lu ck ig er ), bestelit aus. prismatiseben Krystallen mit einem Schmelzpunkt von 246°, ist leicht 
loslich in Wasser, Alkohol, Aether, Chloroform und besitzt kein I)rehungsvermogen.

Isojielletieriu, von der Zusammensetzung des Pelletierin und von letzterem nur durch den 
Mangel des Polarisationsvermogens unterschieden.

Die Staunnrinde soli vorwiegend Pelletierin, die Wurzelrinde hauptsachlich Methi/lpelletierin 
enthalten. Die Ausbeute der Alkoloide ist eine sehr geringe. W a ck en rod er  erhielt aus der Bindo 
14,3 °/(> Asche; F lu ck ig e r  aus der Stammrinde 16,73 °/0. Die Fruchtschalen enthalten nach Reuss 
27,8% Gerbsaure, 0 ,9%  llarz, 21,8%  Extraktivstotf, 34,2%  Gununi, 10,2 °/0 Gerbsiiureabsatz, Spur von 
Gallussaure.

A n w en d u n g '. Die Granatrinde dient znr Abtreibung des Bandwurm.es, welcher durch dieses 
Mittel rasch und sicher beseitigt wird. Die wurmwidrige Wirkung liegt in den 2 Alkoloiden Pelle
tierin und Isopelletierin, wahren die 2 andern Alkoloide sich ais unwirksam erweisen sollen. „Die 
Granatwurzelrinde lasst sich gegen Bothrioceplialus latus und Taenla Solium mit grosster Sicherheit 
verwenden, treibt aber auch in der Regel die Taenia mediocanellata ab. Die beste Anwendungsform 
ist das Macerat oder Macerationsdekokt, welches man kochend filtriren und Morgens auf 3 —4 mai 
innerhalb einer Stunde nehmen lasst.“ Die wnrmwidrigen Prinzipien sind auch in der Fruchtschale 
vorhanden. Frischer Rinde ist der Vorzug zu geben, da nach langerer Aufbewahrung die Basen ver- 
schwinden oder sich zersetzen. Nach Selbstyersuchen von M erat erzeugen grossere Gaben Aufstossen, 
Magenschmerzen, Nausea, Schwindel, Nebelsehen, Ohnmachten, Wadenkriimpfe, Coiwulsionen. H use
mann, Arzeneimittellehre 198.

Die Bluthen dienen ais Gurgelspezies uud im Theeaufguss bei Ruhr, Diarrhoe, Fluor albus etc.; 
die Fruchtschalen zum Gerben und Farben, namentlich in Orient zur Herstellung des Saffians.

Litteratur. Abbildung uud Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Tal. 300 u. Suppl. 
111, Taf. 18; F layne, Arzneigew. N., Taf. 35; Berg- u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. l l l ab; lJentley 
and Triinen, Med. pl., Taf. 108; Luerssen , Handb. der sjrst. Bot. II., 822; Karste> , Deutsche 
Flora 786; W ittste in , Pharm. 275.

Drogen und Priiparate: Cortex raduńe Granati: Ph. germ, 67; Ph. austr. 108; Ph. liung. 361; 
Ph. ross. 92; Ph. helv. 30; Cod. med. 56; Ph. belg. 41; Pli. Neerl. 121; Brit. ph. 147; Ph. dan. 83; Ph. 
U. St. 173; F lu ck ig e r , Pharm. 478; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 290; Hist. d. Dróg. I., 520; Berg, 
Waarenk. 192; (Cortex) 324 (Flores); B erg , Atlas 79, Taf. XXXX.

Cortex Fructm Granati: Berg, Waarenk. 412.
Extractum Corłicis Granati: Ph. austr. 60; Ph. ross. 129; Cod. med. 414; Ph. belg. 169, 170; 

Ph. Neerl. 106.
Decoctum Granati radlcie: Brit. ph. 98; Cod med. 339.

Tafelbesehreibung-;
Taf. I. A Bliithenzweig der gefiillten Form naturl. Grosse; 1 Bliithe im Langssehnifct, vergrossert; 2 Staub- 

gefasse, desgl.; 3 Pollen, desgl.; 4, 5 Fruchtknotenyuerschnitte, naturl. Grosse; 6 oberer Theil des Griffels mit Narbe. 
Nach der Natur von W alter Muller.

Taf. II. A Fruehtzweig, naturl. Grosse; 1 und 2 Frucht im Langa- und CJuerschnitt, desgl.; 3 Same mit dem 
Samenfleiscli, desgl.; 4 derselbe im Langsschnitt, vergrossert; 5 derselbe im Querschnitt, desgl.; 6 und 7 Same ohne 
Samenlleisch, naturl. Grosse und yergriissert; 8 Keimling, desgl. Nach der Natur v<m W. Muller.
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Daphne Mezeremu L.
Syn. Thymelaea Mezereum  Scop. Mezereum officinarum  C. A. Meyer.

Kellerhals, Seidelbast, Zeiland, Deutscher ocler Berg-Pfeffer — Mezereon
Mezereon, Bois gentil.

F am ilie : Tliymelaeaceae. G attung: Daphne L.
B esch reibu n g. Strauch von */2 — 1 V2 m Hohe mit verzweigter, mit rothbrauner, zaher Rinde 

bedeckter Wurzel, rathenfórmigen Zweigen, blass-citronengelbem Holze, braunem Markę und grauer, 
mit kleinen braunen Warzchen besetzter Rinde. Die einjahrigen, krautartigen Bliitter zerstreutstehend, 
lanzettlich oder langlicli-lanzettlich, stumpf spitzlich, ganzrandig, in den kurzeń Blattstiel yerschmiilert, 
4— 7 cm lang, 1—2 cm breit, kahl oder in der Jugend gewimpert, fein geadert, hellgrau, unterseits 
blasser, fast meergriin, zur Bliithezeit an der Spitze der Zweige bfischelartig. Bliithen vor dem Laub- 
ausbruche erscheinend, seitlich aus den Achseln der vorjtihrigen Bliitter meist zu dreien hervorbrechend, 
eine nnterbrocbene Aebre darstellend, sitzend, von eiformigen, braunen Knospenschuppen der Trag- 
knospen unterslutzt. Bas (eigentlich aus dem mit der Blumenkrone verwachsenen Kelche bestehende) 
Perigon unterstiindig, walzenrnnd-rohrig, aussen angedriickt flaumhaarig, rosenroth, selten weiss, wohl- 
riechend, mit 41appigem Saunie. Lappen spitz-eirund, kahl, in 2 Kreisen gestellt, in der Knospe die 2 
ausseren Lappen die 2 inneren umschliessend. Staubgefasse zu 8 in 2 lieihen. Staubfaden mit dem 
Perigon verwachsen, oben frei. Staubbeutel orangeroth, fast herzformig, iiber der Basis am Rucken 
angeheftet, 2facherig. Facher der Lange nach nach innen aufspringend. Pollenkorner kugelrund. 
Stempel oberstandig, eirund, lfacherig, eineiig, mit sehr kurzem Griffiel und kreisformiger, mit Papillen 
besetzter Narbe. Beere dick- eiformig, nackt, fleischig, scharlachroth, lsamig. Same eiformig, zugespitzt, 
5 mm lang, 4 mm breit, mit doppelter Samenhaut, einer ausseren steinschalenartigen, blassbraunlichen 
und einer inneren hautigen, rothlich-gelben. Embryo eiweisslos, wie der Same gfeformt. Wurzelchen 
nach oben gerichtet. Die fleischigen Samenlappen halbkugelig.

Ki giebt hiervon eine weissbliihende Varietat, dereń Frtichte von gelber Farbę sind.
Anatomisclies: Die diinne, zahe, langfaserige, sieli leicht in langen Streifen ablosende Rinde zeigt auf dem 

Quersehnitte eine aus blassen, diinnwandigen, tafelformigen Zellen bestehende diinne Korkschicht; eine aus 6—8 Reihen 
tangential gestreckter, derbwandiger, Cliorophyll enthaltender Zellen bestehende Mittelrinde und ein, von einreihigen 
Markstrahlen durchzogenes Bast, welohes aus unregelmiissig wechselnden Lagen von lockerem Bastparenchym und 
ganz unregelmassigen Gruppen ziemlich dunnwandiger Zellen zusammengesetzt ist. Die Zellen des Bastparenehyms 
sind lang gestreckt und enthalten Ohloropliyll. Die iiussere Fruchthaut der Beere wird aus 2 Reihen Peridennzellen 
gebihlet, von denen die iiussere farblos ist, die innere hingegen eine rotlie Flussigkeit enthiilt. Die Mittelsehiclit 
besteht aus einem lookeren Parenchym, dessen elliptische und kugelige Zellen von einem farblosen Safte erfiillt. sind. 
I)ie Samenschale besteht aus einer Reihe horizontal gedehnter, dunkelbrauner Steinzellen von der Lange der 
Schalenbreite.

V erb re itu n g . In Laubwaldern, zerstreut iiber Mittel-, Nordeuropa und Nordasien bis gegen 
den Polarkreis yorkommend.

N am e u n d  G esch ich tlich es. Die alte deutsehe Bezeiclinung fur Daphne war Zeiland, 
althochdeutsch cilantes-bere, mittelhochdeutsch zilant, angeblich aus zlo-linta (Bast des Kriegsgottes Zio) 
abgeleitet. Hiervon stammt yielleicht auch der Name Seidelbast ab. K ellerh a ls  soli aus Kelile 
und Hals entstanden sein, weil nach U ffen bach  der Genuss des Samens Entzundung der Kehle und 
des Halses hervorrief. Daphne ist abgeleitet von ómprrj (Lorbeer), weil yerschiedene Arten dieser 
Gattung kleine Abhilder des Lorbeers sind. Mezereum (mezeraeum) ist angeblich aus dem persisclien 
Namen dieses Straucbes, mazeriyn, hervorgegangen; nach Anderen soli dieses Wort jedocb von dem 
italienischen ammazzare (todten) abstammen. Thymelaea ist abgeleitet von ćvpślcua des D ioscorid es  
und gleicbbedeutend mit unserem Daphne Mezereum.

Den Griechen und Romern war unsere, in diesen Breiten nicbt vorkommende Pflanze un- 
bekannt, wobingegen andere Arten dieser Gattung, namentlicb Daphne Onidium L., zu den iiltesten 
Arzneipllanzen zalilen. Daphne Onidium L. ist die &vpeha des D ioscor id es , Casia herha der Romer. 
Von letzterer Pflanze stammten die bertihmten, schon zu Zeiten des H ippok rates in Yerbindung mit 
Melil und Honig ais abfiihrendes Mittel yerweiuleten gnidischen Korner (r.o/.y.oi ynóiai). In der 
z/acproLÓeę des D iosco r id es , die in fruheren Zeiten Yerwendung gegen Wassersucht fand, glaubt 
S p ren ge l Daphne alpina zu erkennen. Die Beschreibnng der Korner dieser Pflanze passt jedocb 
besser auf Daphne Laureola L. Die erste Nachricht von Daphne Mezereum stannnt aus dem Anfang 
des 16. Jahrhunderts und zwar erhalten wir lun diese Zeit von H ieronym us T ragus eine Bescbreibung 
und Abbildung unserer Pflanze unter dem Namen Mezereum germaniami. Eine fernere Bescbreibung 
lieferte Peter  Uf fenbach in seiner 1609 erschienenen Flora. Seit jener Zeit bescbaftigten sieli alle 
medizinischen Werke mit dem Seidelbast, jedocb ist bierunter nicht ausschliesslich Daphne Mezereum L, 
zu verstehen.

Bliithezeit. Marz, April; Frachtreife August und September.



O fflz in e ll ist die Rinde: Cortex Mezerei (Cortex Thymelaea), friiher auch die Beeren: 
Fructus Mezerei (Semen | Baccae] Coccognidii s. Chamaeleae, Grana s. cocci Gnidii, Piper germanicum).

Die Iiinde, sowohl vom Stamm ais von der Wurzel, wird im Januar und Februar vor dem Bliihen gesammelt, 
getrocknet, mit nach aussen gekehrtem Ilaste in Biindel zusammengebunden und gewohnlich in Kiisten aufbewahrt.
Sie bildet bandformige Streifen von circa 1 mm Dieke und 8— 24 mm Breitc; sie bestelit aus einem sehr faserigen, 
zilhen, biegsamen Baste und einer blassbriiunliehen Aussenrinde, die sich sammt der mit ihr verbundenen chlorophyll- 
baltigen Innenrinde leielit von dem Baste trennen liisst. Die Rinde ist gernclilos, schmeckt langanhaltend brennend 
soharf und wirlrt blasenziehend. Alte oder zu ungeeigneter Zeit gesammelte Waare ist von geringem Werthe. Die 
breiten Rindenstiicke verdienen den Vorzug.

Die Beeren werden zur Zeit der Reife gesammelt; sie sind troeken dunkelgraubraun. Ihre iiussere Schieht 
bestelit aus einem diinnen, runzeligen, matten, die innere Schicht aus einem zarten, helleren Hilutchen. Die gliinzende, 
dunkelbrauue, zerbreehliehe Schalc umschliesst einen weisslicben, oligen Kern. Die Beeren schmeeken ebenfalls sehr 
soharf und wirken sohon in geringen Gaben stark abfiihrend und brechenerregend. Die Rinde von Daphnti Gnidium L. 
und 1). Laureola L. sind in ihren Wirkungen der Rinde von Daphne Mezereum gleicli, nur wirkt die Rinde von 
D. Laureola L., welehe unter dem Namen „franzosisches Seidelbast11 in den Handel gebracht wird, weniger soharf.

P raparate. Aus der Rinde wird das Extractum Mezerei, Unguentum Mezerei und in Yer- 
bindung mit Cantharides: Emplastrnm Mezerei cantharidatum gewonnen. Ausserdem findet die Rinde 
Verwendung zur Herstellung von Decoctum Sarsaparillae compositum und Extractuvi Sarsaparillae 
cornpositum fluidum.

B estandtlie ile . Die Seidelbastrinde enthalt gelben Farbstoff, Extraktivstoffe, Gum ni i, Waclis, 
scharfes Harz, Oel, Apfelsaure und einen von G m elin  und Baer 1822 entdeckten eigentbiimlichen, 
lcrystalliniscben, schwach bitter und etwas lierbe schmeckenden, in Aether nicht, in kochendem Alkohol 
leielit loslichen, spater von Zw enger und R och led er  ais Glykosid erkannten Korper, das Daphnin 
(ObiHs.i 0 j9 +  4H 2 0 ). Letzteres bildet farblose Prismen und spaltet sieli beim Kochen mit verdiinnten 
Siiuren in Zucker und Daplmetin (Cm IIu 0 (J). Der- wirksame Stoff ist ein, vorzugsweise in der Mittel- 
rinde befindliches Harzgemenge, welches aus einer gelbbraunen, gliinzenden, nicht krystallinischen, in 
Aether und Weingeist leielit, in Petroleumather nicht loslichen Masse bestelit, die in Pulverforni heftiges 
Niesen, in spirituoser Losung Brennen und langanhaltendes Kratzen der Mundschleinihaut verursacht 
und die ais Anhydrid einer bitteren, nicht scharfen Ilarzsaure, der Mezereinsdure zu betrachten ist. 
Die Beeren enthalten nach W dllert in dem fleiscliigen Theile nicht scharfe Stoffe, ais Starkemehl, 
Schleim etc. Die Samenschale enthalt nach Celinslty scharfes atherisches Oel, Harz, Adstrigens, 
Schleim; die Samen scharfes fettes Oel, Starkemehl, Albumin. Nach neueren Untersuchungen von 
Casselm ann enthalten die Beeren lcein Daphnin, dagegen 0.38% eines ahnlichen, in mikroskopischen, 
seidengliinzenden, sternformig gruppirten Nadeln krystallisirenden, in heissem Wasser schwer, in Alkohol 
leicht loslichen Korpers: Coccognin (Cj0Hga0,,). Nach C asselm ann ’s Untersuchungen sind ferner in 
den Beeren enthalten; geringe Mengen atherischen Oeles, 31%  fettes, trocknendes Oel, 3.58°/0 in Aether 
losliches Harz und Wachs, 0.32% scharfes, in Weingeist lbsliches Harz, 19.5% Proteinstoff, 32.7% 
Schleim, Gummi, Pflanzen-, nam en tlich Apfelsaure, 5.46% Mineralstoffe, Bitterstoff, Farbstoff und Cellulose. 
Nach den Untersuchungen von Enz enthalten die Bliithen wohlriechendes atherisches Oel, Daphnin, 
eisengrimenden Gerbstoff, Wachs, Fett, scharfes Weichharz, Zucker, rothen Farbstoff, Schleim, Eiweiss etc.

A n w e n d u n g . Innerlich wird Seidelbast ais Abkochung und in Pulverform gegen veraltete 
syphilitische Knoclien- und Hautleiden und gegen rheumatische und gichtische Beschwerden der Gelenke, 
wie wolil nur noch selten gereicht. Haufiger findet eine ausserliche Yerwendung statt und zwar ais 
Kaumittel bei Lahmung der Zunge und namentlich ais Hautreizmittel, indem man die Rinde in Wasser 
oder Essig eingeweicht auflegt. Auch zu Haarseilen findet Mezereum Anwendung.

H i t t e r a t u r .  Abbildung und Besclireibung: Nees v. Esenb., Plant, med., Taf. 125; H ayne, Ai-zneigew. 
111., Taf. 48; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XID>; B entley u. Trim., Taf. 225; R eiohenbaeh , Ic. FI. Genu. XI., 
Taf. 556; W o o d v ille , Taf. 245; L uerssen , Handb. d. syst. Bot. II. 826; K arsten, Deutsche Flora 506; W ittste in , 
Handb. der Pharm. 760.

Drogen und Praparate: Corlex Mezerei: Pli. ross. 91; Cod. med. (1884) 68; Ph. belg. 57; Ph. Neerl. 154; 
Brit. pharm. 208; Ph. dan. 83; Ph. suec. 53; Ph. U. St. 221; B erg, Waarenk. 189; Berg, Altlas, Taf. 39; F lu ck iger  
and Hańb., Pharm. 540; Hist. des Drogues II., 271.

Extractum Mezerei: Ph. belg. 172; Brit. ph. 122; Ph. dan. 102; Ph. D. St. 133.
Unguentum Mezerei: Ph. helv. suppl. 129; Ph. belg. 278; Ph. Neerl. 280; Ph. U. St. 369.
Decoctum Sarsaparillae compositum: Brit. ph. 100; Ph. U. St. 91.
Extractum Sarsaparillae comp. /luidam: Ph. U. St. 143.
Bezuglich der Drogen und Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. II. 453.
Die Pharm. germ. ed. altera hat vorstehende Pflanze nicht wieder aufgenommen.

Tafelbesehreibung:
A blflhende, B fruchtende Pllanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe im Langsschnitt, vergrossert; 2 Krone, aus- 

gebreitet, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Pollenkorner, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 derselbe im Langsschnitt, desgl.; 
7 Beere im Langsschnitt, desgl.; 8, 9, 10, 11 Same mit und oline Ilaute, desgl. Nach der Natur von W . M uller.



%



Pirus Malus L.
Apfelbaum —  pommier —  apple-tree.

F a m ilie : Bosaceae; U nterfam ilie : Pomeae. Gattung: Pirus Tourn.
B eschreibung. Bis 10 m lioher Baum mit reich verzweigter, tiefgehender Pfahlwurzel, 

schuppiger Borke und zerstreuten, abstehenden, braunen, weisslich punktirten jiingeren und krautartigen, 
graufilzigen jiingsten Aesten. Die abgestumpften, rundlichen Knospen wollig behaart. Die zerstreut 
stehenden, gestie!ten Blatter eiformig, kurz gespitzt, gekerbt- gesagt, kahl oder unter,seits graufilzig. 
Blattstiele halb so lang ais die Blattspreite. Bltithen gross, in meist endstandigen, wenig bliithigen 
Dolden, zugleich mit den Blattern erscheinend. Der krugartige, mit den Frachtblattem verwachsene, 
oben freie, mit einem yerdickten, fleiscbigen Rande versebene, kalile oder wollige Unterkelch triigt aut 
seinem freien Rande die 5 eiformig-langlichen, spitzen, zuruckgeschlagenen und bleibenden Kelchblatter. 
Kronblatter zu 5, rotli lich-weiss, abstehend, verkehrt-eiformig, kurz genagelt, ausgerandet, wellig ver- 
tieft, in der Knospe dachig, abfallend. Staubgefasse meist 20, dem Rande des Unterkelclies ent- 
springend, einreiliig, aufrecht, wenig u ach aussen gebogen, ungleicli lang, mit fadenformigen, nach oben 
verjungten Faden und ovalen, an beiden Enden ausgerandeten, auf dem Riicken am Grunde angehefteten, 
2 facherigen, der Liinge nach aufspringenden, gelben Staubbeuteln. Pollen lfinglich, Sfurchig, 3porig, 
unter Wasser auhjuellend, dreiseitig- rundlich. Der mit dem Unterkelche verwachsene bfacherige Stempel 
mit am Grunde verwachsenen 5 kalilen Griffeln und schief gestutzten, liinglichen, mit einer Langsfurche 
versehenen Narben. Eiclien in jodem Fach 2, der hohlen Mittelsiiule angewachsen, vom Anheftungs- 
punkte aufsteigend. Frucht beiderseits genabelt, kugelig, Sfacherig. vom getrockneten Kelche gekront, 
verschiedenfarbig. Wiinde der Facher pergamentartig. Samen in jedem Fache 2 , verkehrt-eilormig, 
abgeflacht, aufsteigend, kastanienbraun, am Rande mit einem Nabelstreifen, eiweisslos, mit lederartiger 
Samenschale, atu stumpfen Ende mit dem kirschbraunen Hagelfleck (Chalaza). Der gerade, weisse 
Embryo von der Form des Samens, mit fleischigen, planconvexen Samenlappen und kurzem, nach unten 
gerichtetem Wlirzelchen.

Man liat von der wilden Pflanze folgende Yarietaten:
«. cm stera Wallr. (Pirus aeerba DC., Malm acerba Merat) Siluerling: Blatter, Bltithenstiele und Kelch 

kahl, Kronblatt sclimal.
fi. mitis Wallr. Siissling: Blatter, Bltithenstiele und Kelch filzig, Kronbliitter brciter, Fruchte fade- 

siisslich.
y. praecoa: Zwerg-, Johannis- oder P aradiesapfel: Strauch oft dornenlos. Ist die Stammpflanze 

fur die Zwergbaiimzuoht.
Vou der var. a stammen nach W allroth  die veredelten sauren, von der var. /? die veredelten 

stissen Aepfel ab. Die aus diesen Yarietaten hervorgegangenen veredelten Frnchtforinen sind nun folgende:
i- S p itza p fe l: kegelfSrmig oder langlich walzig- mit regelmlissigem Iternhaus, von sussem oder wein- 

sauerlichem, bis weinsaurem Geschmack, einfarbig oder auf der Sonnenseite rotli verwaschen.
' 2. R osenapfel: mit meist regelmassigem Kernhaus. regelmassig gerippt und meist gestreift mit fein-

kornigem, loclcerem Pleisch und feinem Rosen-, Penchel- oder Anisgesehmack (Rosmarin-, A chat-, Pfingst-, 
Tauben-, Birn-, Seiden-, Milcbapfel).

3. S treiflin ge: meist kugelig, rotlistreifig, mit regelmassigem Kernhause, weissem Fleische und rein 
sussem bis saurern Geschmack (Jakobs-, Winter-, Prinzen-, Sussapfel).

4. Kantiipfel: stumpfkantig, mit grossem, oft unregelmiissigem Kernhause und woblschmeckendem 
Fleische (echte Kalvillen, Schlotterilpfel, Gulderlinge).

o. Ram boursapfel: sehr gross, breiter ais hoch, meist mit 2 ungreichen Hśilften gerippt, mit lock erem, 
grobkornigem, schmacklniftem Fleische (Pfund-, Herren-, Kaiserapfel).

6. Reinetten: etwas platt-kugelig, mit rauher, spilter runzeliger, wolkender Haut. anfangs briicbigem, 
spiiter saftigem Fleische, grau punktirt oder mit rostigem Anfluge und Jcborziigen (Bcderapfel, Uold- 
reinette, Peppings, Borsdorfer, Gravensteiner).

7. P lattap fe l: mebr breit ais boeh, einfarbig oder auf der Sonnenseite rotbvcrwaschen, mit regel
massigem Kernhaus, von rein sussem bis rein saurern Geschmacke (Zwiebelapfel, Silberling, Wachs- 
apfel, Stettiner, August-, Zucker-, Muskateller-, Honigapfel).

Ilier konnte man noch den um Astrachan wild wachsenden, bei nns hier und da kultivirten, kleinen, siluer- 
liehen Sibirischen E isapfel und den aus Sibirien stammenden, gelbbackige, langgestiolte, beerenartige Fruchte 
hervorbringenden beerentragenden A p fel anreihen.

N am e und G esch ich tlich es. Der Name Apfel, althochdeutsch affaltra, aphol, aphul, 
aphultra, mittelhochdeutsch apfolder, apphil, apuldr, altnordisch apalder, angelsachsiach apiddre, 
keltisch mai oder ablicil wird von Grassmann auf die altindische Wurzel abh, in der Bedeutung feucht,
d. h. hier saftig oder noch wahrscheinlicher auf die Wurzel av „sieli woran gtttlich thun“ zurttckgefuhrt. 
Pirus, anch Pyrus, bei P lin iu s der Birnbaum, ist wahrscheinlich dem griechischen jcvqoq Kem, wegen 
der zahlreichen Fruchtkerne, entlehnt. Keltisch heisst der Birnbaum peren, gotbisch bnira-bagms; 
letzteres vielleicht eine Uebertragung des griechischen auy.ayi.vog, Maulbeerbaum. Unter malum, 
griechisch yaXov, verstanden die Alten iiberhaupt jede fleischige, apfelartige Frucht mit Kornern; 
gewohnlich bezogen sie aber das Wort auf auf unsern Apfelbaum und bezeichneten mit malum den 
Apfel, mit malus den Apfelbaum (yr/Xov des D ioscor id es , yi/Xecc des Theophrast).

Der Apfel spielt in der Mythologie der Griechen eine grosse Rolle; nach ihr ist D ion ysos 
ais Schopfer des Apfelbaumes zu betrachten, welchen er der A p h rod ite  schenkte. Daher der Apfel 
ein Sinnbild der Liebe. Die Germanen erkannten in dem Apfel das Symbol der Mutterbrust und der 
niihrenden Lielie. Ais Reichsapfel mit dem Kreuze war er Symbol der christlichen Weltherrscbaft.

Die Heimath des Apfelbaumes ist in Asien zu zuchen, denn in Europa kam er ursprtinglich 
nicht wild vor. Seine Kultur in letzterem Erdtheile ist aber Jahrtausende alt und im Laufe der Zeit 
hat seine Frucht so grosse und zahlreiche Yeranderungen erlitten, dass es den heutigen Pomologen
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schwer fallt, die Aepfelfrtichte systematiscli zu ordnen. Zu T h eop h ra st ’s Zeiten wuchśen die Aepfel 
am Pontus um Pantikapaeum in verschiedenen Sorfcen. Nach A thenaeus (geboren um 170 n. Obr. 
in Aegypten) kamen die besten Aepfel aus Sidunt bei Korinth. Im Jahre 1650 waren bereits 
200 Aepfelsorten bekannt und das im Jahre 1831 von der Londoner Gartenbaugesellschaft heraus- 
gegebene Yerzeichniss fiihrt 1400 Hor ten auf.

Schon zu Zeiten des H ip p ok ra tes  ist der Apfel arzneilich verwendet worden.
V erbreitung '. Der yeredelte Apfel ist gegenwartig fast iiberall da zu finden, vvo sich Europaer 

niedergelassen haben. Der wilde Apfel kommt zerstreut in Waldern und Zaunen vor.
B lu th ezeit. Mai.
O ffiz in e ll sind die Frllchte der sauren und sauerlichen Sorten: Fructus Mali (.Borna Mali, 

Fonia adria).
Am geeignetsten erscheinen fur den arzneilichen Gebrauch die wilden oder Holzapfel. Da aber diese nioht 

immer zu haben sind, so verwendet man zu arzneiliehen Zwecken die den Holzapfeln an Saurereichthum am nachsten 
stehenden Sorten und zwar die rothen ltostocker oder Stettiner, die rothen Rambour, die Kalyillen, Schlotterapfel, 
Borsdorfer und Reinetten.

P raparate. Aus den, am besten nicht ganz reifen Aepfeln wird der Fruchtsaft gewonnen, 
der in Yerbindung mit Eisen das Extractum Ferri pomatum (pomati) (Extractum Ferri, Extractum 
Martis pomatum, Extractum Malatis Ferri) liefert. Das Extrakt wird zur Herstellung der Tinctura 
Ferri pomata (Tinctura Martis pomata, Tinctura Malatis Ferri) verwendet.

B estan dth eile . Die Frllchte enthalten, je nach dem Reifezustand: Weinsaure, Aepfelsaure, 
Gerbstoff, Levulose, wahrscheinlich auch Rohrzucker, Arabinsaure, Eiweissstoffe etc. B ertram  land 
in getroekneten und geschiilten Aepfeln 32,12°/0 Wasser, 39,71 °/0 Traubenzucker, 3,9°/0 Rohrzucker, 
5,2°/0 Starkę, 2,68°/0 freie Saure. Der Saft der reifen Aepfel enthalt nach B erard : Aepfelsaure, Zucker, 
Dextriu, klebrige Substanz, apfel sauren Kalk, ein Aroma und Wasser; auch wird Pektin und ebenso 
auch Gerbsaure gefunden, sowie auch, nach M eyer, zu gewissen Zeiten Amylum beobachtet wird, 
welches sich jedoch spater in Zucker umwandelt. Die 1785 von S ch eele  entdeckte, namentlich in den 
Vogelbeeren enthaltene, sonst allgemein verbreitete, vorzugswei.se in den unreifen und sauren Friichten 
auftretende, frei oder an Kalk, Kali, Magnesia oder Pflanzenbasen gebundene Aepfelsaure C, H# 0 5 
bildet bei ni Verdunsten ihrer syrupsdicken Losung, an einem warmen Orte, farblose, glanzende, meistens 
buschelformig oder kugelig zusammengeballte Nadeln oder Prismen ohne Krystallwasser, erstarrt jedoch 
auch zu einer kornig-krystallinischen Masse. Sie ist geruchlos, von stark saurem Geschmacke, besitzt 
ein spez. Gew. von 1,559, schmilzt nach P asteur bei 100° und wird von Wasser und Wemgeist 
leicht gelost. Sie zerfliesst an der Luft. Bei einer, einige Stunden wahrenden Erhitzung der Aepfel
saure auf 175 — 180° in einer Iietorte im Oelbade, zerlallt sie in Wasser und die beiden isomeren 
Sauren Maleinsdure C4 H , 0 4 und Fumarsaure C4H ( 0 4. Salpetersiiure verwandelt die Aepfelsaure 
leicht in Oxalsaure; wasseriges Kaliumbichromat oxydirt sie, bei Yermeidung von Warme, zu Malon- 
sdure C3 H4 O ,.

Die Samen der Frllchte enthalten nach Lehm ann 0,6% Amygdalin. De K on in ck  und Staś 
entdeckten 1835 in der Wurzelrinde des Apfelbaumes ein, jedoch auch in der Stamm-, Zweigrinde und 
in den Blattern, namentlich auch in der Rinde der Birn-, Kirsch- und Pflaumenbaume vorkommendes 
Glykosid: das Phlorizin (<\Xoioę Rinde, o'Fu Wurzel) mit der Formel C2i H210 10 -f- 2 H2 O. Es bildet 
kleine, weisse, seidenglanzende (bei langsamer Bildung grossere, platte, perlglanzende) Nadeln, besitzt 
ein spez. Gew. von 1,43, ist geruchlos, schmeckt schwacli bitterlich-sliss, reagirt ileutral, schmilzt bei 
106— 109° zu einer harzigen Masse, wird bei 130° wieder bart und schmilzt bei 160° von Neuem; 
es lost sich leicht in warmen* Wasser, Weingeist und Holzgeist, hingegen nur wenig in Aether. 
(H usem ann, Pfhinzenstoff 195, 999.)

A n w e n d u n g . Extractum Ferri pomatum, gewonnen durclr Einwirkung des Saftes aut fein- 
pulverisirtes Eisen, bildet eine schwarzgrline Masse, die sich fast klar in Wasser auflost; es ist 7— 8°/0 
metallisches Eisen in diesem Praparate enthalten. Der Geschmack ist sliss-tintenartig. Die Verabreichung 
erfolgt in Pillenform oder in Losung. Es gehort zu den inildesten Eisenpraparaten. Tinctura Ferri 
pomata ist schwarzbraun und von mildem Geschmacke. Wird zu 20— 60 Tropfen mehrmals taglich 
bei Ghlorose und in Verbindung mit Digitalistinktur auch bei Herzkrankheiten gereicht (H usem ann, 
Arzneimittell. 710). Die herb und stark bitter schineckende Zweigrinde wurde frliher gegen Wechsel- 
fieber, die Bliltlien ais Thee verwendet. Die Aepfel bilden roh und verschieden zugerichtet ein selir 
beliebtes, gesundes, ernahrendes und durststillendes Genussmittel. Durch geistige Gahrung erhalt man 
aus dem Safte den diatetisch, wie medizinisch vielfach zu Kureń angewendeten A ep fe lw e in  oder Cyder. 
Durch Uebergang in die saure Gahrung wird A e p fe le ss ig  gewonnen.

Ł i t t e r a t u r .  Abbildung und Besehrelbnng: Nees v. E sen b , Plant, med., Taf. 304; H ayne, Arznei- 
gew. IV., Taf. 46; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. lV a; Luerssen, Handb. d. syst. llot. II. 833; K arsten , Deutsche 
Flora 781; W ittste in , Pharm. 36.

Drogen und Praparate: Fructus M ali: Borg, Waarenk. 352.
Extractum Ferri pomatum-. Ph. germ. 89; Ph. austr. (D. A.) 59; Pli. hung. .189; Pli. helv. 43; Ph. dan. 103; 

Ph. suuc. 77.
Tinctura Ferri pomata: Ph. germ. 280; Ph. austr. (D. A.) 135; Ph. hung. 459; Ph. holv. 144; Ph. dan. 275; 

Ph. suec. 234.
Bezuglieh der Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. I. 1068.

Tafelbesehreibung’ :
A bliihender und B fruchtender Zweig in naturl. Grosse; 1 Bliithe ohne Krone im Langsschnitt, vergr6ssert; 

2 Staubgefasse, desgl.; 3 Pollen, desgl.; 4 Frucht im Langsschnitt, desgl.; 5 dieselbe im Quorschnitt, desgl.; 6 u. 7 Same 
mit Samenschale im Langsschnitt, von verschiedenen Seiten, desgl.; 8 derselbe im Querschnitt, desgl.; 9 derselbe ohne 
Samenschale, desgl. Nach der Natur von W. M uller.
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Cyd o Ilia yulgaris Pers.
S y n . IHrus Cydonia L. Cydonia Cydonia Karst. Cydonia mropaea Savi.

Sorbus Cydonia (Jrantz.

Quitte — Coing — Oluince.

Familie: Roaaceae. U nterfam ilie: Pomeae. G attung: Cydonia Tourn.
B eschreibung. Bis ca. 3 ra hoher Strauch ocler Baum, mit abstehenden, dornenlosen, braunen 

iilteren, krautartigen, grfinen, grauzottigen jiingeren Aestcn und angedriickten, eiformigen Knospen. 
Blatter kurzgestielt, eiformig, eilanzettformig, ganzrandig, oberseits zuletzt kalii, unterseits gleich den 
jungen Zweigen und dem Fruchtknoten filzig. Nebenblatter gepaart, eirund, langlich bis lanzettlich, 
drusig, gezahnt. Blttthen einzeln, endstandig, kurz gestielt, bis 7 cm im Durchmesser, mit krugformigem, 
aussen filzigem, an der inneren Wand mit dem Stempel verwaclisenem, oberhalb der Einschniirung 
freiem, in den Kelcli iibergehendem Unterkelch (Hypanthium). Kelchblatter zu 5, langlich, drusig 
gesiigt, abstehend, unterseits zottig behaart, bleibend. Kronbliitter zu 5, am Bandę des Unterlcelches 
entspringend, verkebrt eiformig, kurz genagelt, etwas wellig, rothlich-weiss, unterseits etwas behaart, 
abfallend, mit ziegeldachiger oder gedrehter Knospenlage. Staubgefasse zu 20 und melir, meist 21, 
fast 2reihig, dem Bandę des mit dem Stempel verwachsenen Unterkelches entspringend, aufrecht stehend, 
mit pfriemlich-fadenformigen, rosenrothen Staubfaden und langlichen, auf dem Biicken oberhalb des 
Grundes angehefteten, 2faclierigen, der Liinge nach aufspringenden Staubbeuteln. Pollen langlich, 
3furchig, 3 porig, unter Wasser dreiseitig-rundlich. Der mit dem Unterkelch verwachsene, ans 5 unter 
sich vcrwachsenen Fruchtblattern bestehende Stempel, mit 5 staubfadenlangen, unten verwachsenen, 
verdickten und zottigeu, oben fadenfórmigen und kablen Griffeln; letztere mit schiefen, ausgeschweiften 
Narben. Fruchtknoten 5 facherig, jedes Fach mit 6 — 15 und mehr, dem inneren Winkel der Frucht- 
blatter angewachsenen, 2reihig geordneten Eichen. Frucht apfelfonnig und beiderseits genabelt (A p fe l- 
quitte, var. malliformis Miller), oder birnenformig und nur auf dem Scheitel genabelt (B irnąuitte, 
var. oblonga Miller), oder birnenformig, sehr gross, gerippt (portugiesisclie  Quitte, var. lusiianica 
Med.), immer von dem vergrosserten Kelcli gekront, gelb oder griinlich-gelb, punktirt, mit einem spinn- 
webartigen, leicht ablosbaren Filze bedeckt; jedes der 5 Fach er 6 — 15 und mehr, bis 10 mm lange 
spitzeiformige, halbherzformige, oder lceilige, durch gegenseitigen Druck unregelmassig kantige, roth- 
braune Samen enthaltend. Von dem kleinen, weissen, am spitzen Ende des Samens befindlichen Nabel 
lauft der Nabelstreifen (Baplie) scliarf kielartig in gerader Bichtung zu dem etwas dunkleren, erhbht 
gerandeten Hagelflecke (Chalaza). Beim Eintrocknen iiberzieht die Schleimschicht die Samen mit einer 
weissen Hant und verklebt gleichzeitig die Samen eines Faches fest mit einander. Die dtinne, zerbrech- 
Jiche Samenschale umschliesst den eiweisslosen geraden Embryo; letzterer aus 2 fleischigen, planconvexen, 
von Nerven durchzogenen, wellenformig zusannnengelegten Samenlappen bestehend, mit kurzem, geradem, 
nach dem Nabel gerichtetem Wiirzelclien.

Anatoniisches: Der Querschnit,t des Samens zoigt auf der Oberflache ein aus prismatisclien, radial gestreckten, 
selir diinnrandigen, farblosen Zellen bestehendes, Pflanzenschleim enthaltendes Gewebe, welches im trocknen Zustande 
ein weisses Hautehen bildet. Hierauf folgt die aus 8 — 10 Zellenreihen bestehende iiussere Samenhaut, dereń, nach 
aussen weniger, nach innen stark zusammengepresste Zellen diclrwandig, rothbraun, mit dunklerem, gerbstoffartigem 
Inlialte erfiillt sind. Die sich ansohliessende, sowohl nach innen, ais nach aussen von einer diinnen, farblosen Schicht 
sehr zusammengefallener, inhaltloser Zellen begleitete innere Samenhaut besteht aus 5 — 6 Reihen polyedrischer, farb- 
loser Zellen, die gleichen Inhalt mit den Zellen der Samenlappen zeigen. Hierauf folgt der Embryo mit seinen Samen
lappen, dereń von Gefassbiindeln durchzogenes Parenchym aus Zellen besteht, die fettes Oel und ProteinkOrner ein- 
schliessen und dereń Form nach aussen kleiner, tangential oder fast kubisch, nach innen stark radial gestreekt 
erscheint. His Ende Juli haben die die Oberhaut bildenden Zellen ilire normale GrOsse erreicht, sind jedoch noeli 
dunnwanndig. Anfang August boginnt die Ablagerung der Yerdickungsschichten der Aussenwiinde, die rasch bis zum 
Grando erfolgt, so dass nach Beendigung dieses Prozesses jede Zello mit den durch Jod und Schwefelsaure sich blau- 
iarbenden Schleim angefullt ist.

Bei Einwirkung von Wasser schwillt das Gewebe der SamenoberfUlche stark auf und liisst eine Menge 
klaren Schleimes ausstrOmen, welcher die Samen in cine farblose, nicht sauer reagirende Gallerte einliiillt.

Na me und Geschichtliches. Der Name Quitte, althoclideutscli Jcntina, mittelhochdeutsch 
Icutina und ąuiten, nach Leonhard Fuchs Kiitten, ist aus dem lateinischen cydonium, cotoneum und 
dieses aus dem griechischen v.m)v>vi.ov hervorgegangen. Der griechische Name riihrt von der Stadt 
Kv(k'jv, jetzt Canea, auf Kreta her, aus welchem Orte die Griechen die erste Kenntniss der Quitte er- 
langten. Wegen Pirus siebe Apfelbaum . Die Quitte, der kydonische Apfel der Griechen, war bei 
den Alten das Symbol des Gluckes, der Liebe und der Fruchtbarkeit und daher der Aphrodite geweiht. 
Auf letzteren Umstand griindete sieli der griechische Brauch, dass die Braut, bevor sie das Brautgemach 
lietrat, einen kydonisclien Apfel ass, mn sieli damit symbolisch dem Berufe der Aplirodite zu weihen. 
Ob die Quitte der Insel Kreta, woher die Griechen ihre erste Kunde iiber diesenBaum erhielten, nrspiiinglich 
angehort bat, ist zweifelhaft. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt die Pflanze aus Hochasien, wo- 
selbst die Kerne schon in den friiliesten Zeiten medizinisch benutzt worden sind und einen Handels- 
artikel nach Indien gebildet haben. Soviel stelit fest, dass die Yerehrung des Quittenapfels bei den 
Griechen eine sehr alte ist, was durch den aus Kleinasien stammenden griechischen Dichter Alkm ann 
bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. bezeugt wird. Yon Griechenland wurde die Quitte nach Italien und 
Spanieli verpfłanzt, von wo aus sie sich dann iiber Mitteleuropa verbreitete. Zur Verbreitung in Deutsch- 
land hat ganz wesentlich das 812 erschienene C apitulare de vi 11 is et cortis  im peria libus Karls 
des Grossen beigetragen.



Die inedizinische Benutzung erstreckte sieli im Alterthume nur aut' die Frucht, die, ais selir 
beliebtes inedizinisch - diatetisches Mittel Yerwendung fand. Ueber die inedizinische Benutzung der 
schleimigen Samen in Mitteleuropa, die sieli nach F liick ig er  wohl auf den Gebrauch der hochasiatischen 
Heimath zuriickfiihren liisst, erhalten wir erst im Mittelalter Kunde; T ragus empfieblt Kataplasmen 
aus den Samen gegen Halsbraune; auch sollen die Samen einen Bestandtheil des von M esue stammen- 
den, von Cordus empfohlenen Syrupus Hyssopi gebildet haben. Uie arabische Medizin hat, wie es 
auch jetzt noch nnter den Mokamedanern gebrauchlich ist, den Schleim des Samens sowohl innerlich 
ais ausserlich seit den frlibesten Zeiten verwendet.

Verbreitung. An.felsigen Orten, Ziiunen und in Waldern iiber die gemassigte Zonę <ler 
alten Welt verbreitet; bei uns in Gar ten, der Frlichte wegen, hiiuflg angebaut. Die Kultur des Quitten- 
baumes erreicht die hochsten Breitengrade in Siidengland und Sudskandinavien. Seine ursprihigliebe 
Heimath sebeint in ben transkaukasischen, ostiranischen und turanischen Landem gewesen zu sein.

Bliithezeit. Mai, Juni.
Offlzinell sind die Frlichte: Fructus Cydoniae (Poma Cydoniae) und die Samen: Semen 

Cydoniae.
Die Samen wereten im Herbste gesammelt und getrocknet aufbewahrt; aus ibnen wird durch einfaches Ueber- 

giessen mit Wasser der offizinelle Quittenschleim: Mucilago Cydoniae, gewonnen.
Die Quittenkerne schmecken unzerkleinert rein schleimig; nach dem Zerstossen mit Wasser wird der Gesehmack 

und der Geruch in Felgę einer in ihnon entlialtenen geringen Menge von Blausaure bittermandelartig. In den Handel 
kornmen die Kerne hauptsachlich aus Sudrussland, Teneriffa und dem Cap. Der Quittenschleim ist durchsobeinend 
und hat Aehnliohkeit mit dcm arabischen Gummi. Von dem letzteren unterscheidet er sich dadurcli, dass er von 
Weingeist nur getriibt und durch Gerbsaure nieht veriindert wird. Flockige Bleizuckerlosung unterscheidet ihn von 
dcm Carageenschleim. Ktwaige Verweehselungen mit Mimosen- und Kirschgummischleim werden durch Kreosotwasser 
erkannt, welclies die beiden letzteren Schleime nach einigen Tagen reichlich fiillt, hingegen Quittenschleim nicht triibt.

Dic Frlichte werden im reifen Zustand gesammelt und entweder frisch oder getrocknet (Cydonia exsiccata) 
verwendet. Sio sind von angenehm aromatischem Geruch, besitzen aber einen herben, sauren, kaum susslichen 
Gesehmack; ihr Fleiscli ist hart.

Praparate. Aus dem Samen wird Aluńlayo Cydoniae {Mucilago Cydoniorum, Mucilago 
seminis Cydoniae); aus dem Fruchtsafte Syrupus Cydoniae und Tinctura Ferri cydoniata bereitet.

Bestandtheile. Der ca. 20°/„ der Samenmasse ausmachende, durch Scbutteln des Samens 
mit Wasser leieht bervortretende, dem 50fachen des letzteren eine dicke Beschaffenheit verleihende 
Quittenschleim ist nach K irch n er und T o lle n s  eine durch Sauren spaltbare Yerbindung von gewohn- 
licher Gellulose und Gummi. Der durch Filtration der heissen Losung gereinigte, durch Behandlung 
mit Salzsaure und Alkohol in reinem Zustande liergestellte Schleim entspricht der Formel C18 H28 Ou . 
Beim Koch en mit verdiinnter Schwefelsaure entstehen Fłocken, wahrend Gummi und Zucker den los- 
lichen Antheil bilden; die flockige Masse besteht aus Gellulose C0H10O5. Nach Schm idt enthiilt die 
Asche 4,0 Kohlensaure und 6,4 feste, aus Kali, Kalle, phosphorsaurem Kalle mit Spuren von Magnesia, 
Eisenoxyd und Schwefelsaure bestehende Bestandtheile. Ausser dem Schleim sollen die Samen Farb- 
stoff, Gerbsaure, Stiirlee, fettes Oel und wahrscheinlich auch Amygdalin und Enmlsin enthalten. S ouchay  
fand in der Asche der Quitt.enleerne 42 °/0 hauptsachlich an Kali gebundene Phosphorsaure.

Das Aroma der gelben Fruchtschale ist nacli W oh l er Oenantliather, nach K. W a g n er  pelargon- 
saures Aethyloxyd. Der Fruchtsaft enthiilt 3 1/., °/0 Aepfelsiiure, Zucker, Peletin, Gummi. Die Rinde und 
die jhngeren frischen Triebe ergeben bei der Destillation etwas Blausaure und zwar mehr ais die Samen- 
kerne; die Blatter enthalten lceine Blausaure.

Anwendung. Der Schleim wird ausserlich ais demulcirendes Mittel (frtiher nainentlich ais 
Zusatz zu Collyrien), auch ais kosmetisches Mittel, zum Befestigen der Haare, angewendet. Die ge- 
trockneten Quitten werden im Aufguss gegen Diarrhoe, Blutspeien, Metrorrhagi, Leukorrhoe etc. ver- 
wendet. Die Fruchtschnitte, gekocht und mit Zucker eingemacht, dienen ais Conserven und Gelee; sie 
werden ihrer adstringirenden Eigenschaften halber auch rnedizinisch angewendet.

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 305; H ayne, 
Arzneigew. IV., Taf. 47; B erg u. S ch m idt, Offiz. Gew. JVb0; B entley  u. Trim., Medicin. pl., Taf. 106; 
W o o d v ille , Taf. 182; Steph. u. Cli., Taf. 115; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. II., 834; K arsten, 
Deutsche Flora 783; W itts te in , Pharm. 662.

Drogen und Prilparate: Semen Cydoniae: Ph. austr.D. A.. 42; Ph. ross. 360; Cod. med. (1884) 48; 
Ph. Neerl. 85; Ph. dan. 208; Ph. suec. 185; Ph. IJ. St. 89; F liick ig er , Pharm. 925; F liick ig e r  and 
Hańb., Pharm. 269; Hist. d. Dróg. I. 478; B erg , Waarenk. 420; B erg , Atlas, Taf. 46.

Fructus Cydoniae: Cod. med. (1884) 48; Ph. Neerl. 85; B erg , Waarenk. 352.
Mucilago Cydoniae: Ph. helv. 85; Ph. dan. 161; Ph. suec. 132; Ph. U. St. 227; Ph. ross. 266; 

Cod. med. (1884) 463; Ph. belg. 195; Ph. Neerl. 156.
Syrupus Cydoniae: Cod. med. (1884) 553, 554; Ph. helv. suppl. 111.
Tinctura Ferri cydoniata: Ph. Neerl. 269.
Beziiglieh der Drogen und Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. 1., 991.
Die Ph. yerm . ed. alt. hat diese Pflanze nicht wieder aufgenommen.

T afelbeschreibung':
A bliihender Zweig, natiirl. Grijsse; B Frucht, desgl.; 1 Nebenblattchen, desgl.; 2 Bluthe im Liingsschnitt, 

vergrossert; 3 Staubgefiisse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 Griffel mit Narbe, desgl.; 7 Frucht im Langs- 
sehnitt, desgl.; 8 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 9 u. 10 Samenballen eines Fachos, natiirl. Grijsse; lj eiuzelpe Sameri, 
desgl.; 12 derselbe zerschnitten, vorgrijssert. Nach der Natur von W. M uller,



R o s a c e a e .  ( F o m e a e )

C y i o n i a  y i l j a r i s  P e r s .



Rosa cent i folia L.
Centifolie, Gartenrose —  Pale rosę —  Rosę a cent feuilles, Rosę pale.

F am ilie : Rosaceae. (U nterfam ilie : Roseae). G attung: Rosa Tourn.

B eschreibung'. Halbstrauch mit wenig ausgebreitetem und spiirlich bewnrzeltem Wurzel- 
stock nnd anfrechtem, bolzigem, stielrundem, 1 bis 3 Mtr. hohem, mit einer kleinen Kr one ver- 
sebenem Stammcben. Die braunen, stielrunden Aeste mit grosseren nnd ldeineren Dornen besetzt; 
Zweige griin, ldein dornig nnd driisig behaart. Blatter abwecbselnd, unpaarig gefiedert, 7-, 5- und 
Stheilig, die obersten zu fiederlosen, einblatterigen, laubartigen Nebenblattern reduzirt. Blattspindel 
oberseits rinnig, unterseits gewolbt, driisenbaarig, die untere Seite bisweilen kleindornig. Bliittchen 
rundlich, schwach herzformig, mit knrzer Spitze, am liande driisig gesagt, einfach oder driisig ge- 
wimpert. Nebenbliitter zwei, linien-lanzettformig, der scheidigen Blattstielbasis beiderseits ange wach sen, 
ganzrandig, driisenbaarig gewimpert, jederseits in eine von der Blattspindel abstehende Spitze aus- 
laufend. BHithen endstiindig, auf langem, iibergebogenem Bliithenstiele, einzeln oder dnrch Knospen- 
bildnng in den Acbseln der obersten einfachen Blatter sich trugdoldenartig zu mehreren eutwickelnd, 
gross, nickend, gefullt, rosafarben, angenehm riecbend. Unterkelcb (Receptacnlum) krugformig, 
fleischig, am Schlunde eingeschniirt, aussen griin, driisig behaart, der den Kelch, die Kronblatter und 
Staubgefasse tragende, am oberen Ende befindliche Rand driisig verdickt, die innere Flache mit farb- 
losen, einzelligen, spitzen Haaren bedeckt. Kelcb fiinfblattrig, ans dem Rande des Unterkelches ent- 
springend; Kelchblatter eilanzettlich, vertieft, gewobnlicli mit einer spatellormig verbreiterten Spitze 
verseben, in der llegel die beiden ausseren und das mittlere fiederspaltig, die beiden inneren an den 
Randem naekt, sammtlicbe Blatter auf beiden Flśichen weicbhaarig, auf der Mitte der Ausseuflache 
driisenbaarig, am Rande weissfilzig gewimpert. Kronblatter sebr zahlreich, in vielen Reihen dem 
inneren Rande des Unterkelches entspringend, ein grosser Theil der Staubgefasse nnd der aussern 
Frucbtblatter (Carpelle) in Kronblatter nmgewandelt, yertieft, sich umfassend, gewobnlicb breiter ais 
boher, nach innen kleiner werdend, rosenroth, abfallend, Staubgefasse zum grossten Tbeile in Blnmen- 
blatter nmgewandelt, ebenfalls ans dem Rande des Receptaculnms bervorbrecbend, mit diinnen, blass- 
gelben Staubfaden und ovalen, an beiden Enden ausgerandeten, am Grunde des Riickens angebefteten, 
zweifacberigen, mit Langsrissen sich offnenden gelben Beuteln. Pollen elliptiscb, dreifurchig, unter 
Wasser rundlich-dreiseitig, dreinabelig. Frucbtblatter zahlreich der inneren Wand des Unterkelches 
entspringend, von den die innere Carpell-Wand auskleidenden Haaren umgeben, eiliinglicb, abgebogen, 
scbief aufsteigend, einfacberig, eineiig, auf der stiirker gewolbten Seite mit Haaren besetzt. Eichen 
der Spitze des Faches entspringend und zwar demjenigen Winkel, welcher der stiirker gewolbten 
Seite zngewendet ist, biingend, das Fach fast ganz ansfullend, gegenlaufig. Griffel frei, aufsteigend, 
gewohnlich die Staubgefasse etwas uberragend, fadenformig, behaart. Narbe umgekebrt kegelformig, 
scbief abgestntzt, papillos. Die Fracht, welcbe gewohnlich nicbt zur Ausbildung gelangt, da der 
Unterkelcb nach dem Verbluhen verwelkt und abfiillt, hat eine eiformige Gestalt und enthalt zabl- 
reiche, behaarte Acbiinen, dereń Samen eine hautige, aussere Samenbaut und einen tleiscliigen Embryo 
mit planconvexen Samenlappen besitzen.

Die Centifolie wird hiiufig und in zablreicben Kulturformen in den Garten gezogen; gewohnlich 
betrachtet man sie ais eine Abart der Rosa gallica L.

Rosa gallica L. E ssigrose. Strauch von 1 bis 1 ’/•> Mtr. Ilohe, weitbin Auslaufer nnd viele 
Scbosslinge treibend, mit theils borstenfbrmigen und graden, theils starkeren und schwach sichel- 
formigen Stacheln besetzt, mit dazwischen befindlicben zahlreichen Drusenhaaren. Die Zweige meist 
nur mit Stachel- und Driisenborsten. Bliitter hart, lederig, mit gewohnlich ftinf ziemlich grossen, 
rundlicben oder elliptischen, gesagten Bliittchen, welcbe oberseits kalii, unterseits blaugriin und be-



haart sind. Nebenblatter ausgebreitet, mit spitzen Oehrchen, gleich den gewohnlich unbewehrten Blatt- 
stielen und Blattspindeln driisig. Bliithen gross, anfrecht, zu ein bis zwei. Stiel und Unterkelch 
mit drusigen Borsten. Kelchblatter eiformig, fiederspaltig. Kronblatter fiinf, gewohnlich zahlreich, 
flach ausgebreitet, vom dunkelsten Roth bis rosenroth und weisslich gefarbt, der kurze Nagel des 
Kronblattes gelb. Frucbt aufrecht, fast kugelig, scharlachrotb, Kelchkrone spater abfallend.

Bosa gaili ca und centifolia werden neuerdings ais Formen einer Pflanze betrachtet, dereń 
Feststellung unter den wildwachsenden Rosen Yorderasiens, wegen des Alters der Cultur und der 
zahlreichen Spielarten, ais eine Unmoglichkeit zu bezeichnen ist. Fliickiger sagt iiber Bosa gallica: 
„Diese Merkmale sind weder auffallend, noch bestandig genug, um in Bosa gallica mit Sicherheit eine 
besondere Art zu erkennen“ .

Bosa damascena Miller (Bosa Calendarum Borkb., Bosa Centifolia bifera Poir., Bosa bifera 
Pers.), D am ascener R osę. Niedriger, nicht klimmender Straucb mit starkeren, sichelformigen (nacli 
K arsten  mit geraden, kaum scbwach gebogenen), ungleichen, zerstreuten, oft rothen, an den Zweigen 
dichter stehenden und mit Borsten und Drusenhaaren vermiscbten Stacheln. „Nebenblatter flach, ganz- 
randig oder gezahnelt, gegen die Spitze breiter, mit lanzettformigen Oebrchen, Blattchen 5— 9, eiformig, 
spitz oder kurz zugespitzt, einfacli gesiigt, oberseits kalii, unterseits weichhaarig, kalii werdend. Trug- 
dolde reichblumig, rosa. Blumenstiele driisenborstig. Das eiformige oder halbkugelige Kelchrohr 
meistens kalii, selten driisenborstig. Saumzipfel am Rande etwas filzig, unterseits weichhaarig oder 
kahl, oder kurz driisenborstig. Hagebutte eiformig oder eiformig-lanzettlich, oft in einen Hals ver- 
diinnt“ (Karsten).

Diese Rosę, welche im Oriente in zahlreichen Yarietaten, mit einfachen und gefiillten, weissen, 
rosenrothen und purpurnen, duftenden Blumen, namentlich in der Tiirkei in grossen Anpflanzungen 
zum Zwecke der Gewinnung des Rosenoles kultmrt wird, ist von sehr unsicherer Herkunft. Sie steht 
den beiden vorigen Rosen sehr nahe und wird ais Kulturform derselben (Boissier) oder ais Bastard 
von Bosa gallica (Bosa gallica L. X  mości tata Miller) betrachtet. Bosa moschata Miller, eine indische 
Rosę mit sehr langen, kletternden, reich- und weissbltithigen Zweigen und mit einem von der Balkan- 
rose abweichenden Geruche ausgestattet, soli jedoch naeh C hrist hier nicht in Betracht kommen. Die 
Rosę, aus welcher in Rumelien das Rosenol gewonnen wird, zeichnet sieli nach F liick ig e r  weder 
durch Schonheit, noch durch besonders kraftigen Geruch aus. Sie ist nach Bauer ein Strauch von 
ca. 2 Meter Hohe und tlieils mit wagerechten, theils mit zuruckgekriimmten Dornen bewehrt. Die 
ziemlich grossen Bliithen sind hellroth gefarbt, aber es kommen auch weisse vor, die jedoch arm an 
Oel sind und in Folgę dessen fur die Gewinnung des Oeles keine Bedeutung haben. Der Kelch ist 
mit lanzettlichen, schlanken, blaugrun bereiften, am Rande drusigen, innen weiss behaarten Blśittern 
verselien. Diese rumelische Rosę besitzt einen struppig-stacheligen Bluthenstiel und ist zwar viel-, 
aber nicht reichbliithig. Ein Zweig dieser Rosę, welchen Bauer an M ohl sandte, wurde von letzterem 
ais Bosa damascena Miller erklśirt. Eine von K azan lik  nach Blaubeuren verpflanzte Rosę halt B aker 
fiir Bosa turbinata Aiton (B. campanulaia Ehrh.) und in einem von Blaubeuren nach London ver- 
pfianzten Exemplare erkennt B aker wiederum eine grosse Aehnlichkeit mit Bosa gallica. Letztere 
Rosę, welche von Frankreich bis Kurdistan yerbreitet ist, soli nach der Ansicht B ak er ’s die Stamm- 
form der Bosa damascena sein.

Anatomisches. Der Querschnitt der Blumenblatter zeigt in den oberen Schichten mehr 
gerundete Zellen, in den unteren Schichten Zellen mit wellenformigen Wandungen (F liick iger).

V o rk o m m e n . Bosa Centifolia L. Im Oriente einheimisch und nach der Ansicht von 
B o issier  aus den ostkaukasischen Gegenden stammend, woselbst sie mit einfacher Bliithe vorkommt. 
In zahlreichen Spielarten in den Gśirten gezogen.

Bosa gallica L. An Wegen, trockenen Waldrandern und Bergabhangen durch Mitteleuropa 
angeblich bis Kurdistan vorkommend. Ebenfalls in yielen Formen in den Garten kultiyirt. Bliithe- 
zeit der letzteren Mai, Juni.



N am e und G esch ichtliches. Der Name Ilose (althochdeutscli rosa) vom lateinischen rosa 
entlehnt und dies vom griechischen ęoóea, Rosenstrauch, qcóov, Rosę. Grasmann fiilirt dieses Wort, 
urspriinglich mit einem v anlautencl, auf die altindische Wur/.el wad zuriick, welche etwas Biegsames, 
Weiches, Zartes bedeutet; demnach ware Rosę von żart abgeleitet.

Die Kultur der Rosen reicht tief in das Alterthum und namentlich ist die Yerwendung 
der Rosenblatter zu kosmetischen, diatetischen und medizinischen Zwecken eine selir alte. Schon 
H erod ot berichtet von einer 60 blatterigen Rosę, worunter wahrscheinlich die Centifolie zu verstehen 
ist; der Ausdruck lOOblatterige Rosę findet sich bei Theophrast und Plinius. Dnter Bosa cyre- 
naica des letzteren Schriftstellers, welche zu wohlriechenden Salben benutzt wurde, vermuthet man 
Bosa moschała. Die erste medizinische Anwendung der Rosenblatter beruhte auf einer Auflosung der 
letzteren in fetten Oelen oder Wein, oder auoh in einer Mischung des Rosenblattersaftes mit Honig 
(Rhodomeli) oder mit Zucker. Mit; einem Rosencerat verband man zur Zeit des Scribon ius Largus 
(im 1. Jahrh. n. Chr.) die durch Senfteig hervorgerufenen Wunden. D iosk orid es spricht von einem 
Extradum petalarum Rosae und beschreibt die Herstellung der Rosenpastillen und eines Rosenhonigs. 
A ctuarius (Ende des 13. Jahrhunderts) berichtet von einem Rhodomeli purgans, weiches ais Abfuhr- 
mittel bei Gallenkrankheiten benutzt wurde. Letzterer ist einer der altesten Schriftsteller, welcher das 
destillirte Rosenwasser bespricht. A thenaeos (170—230 in Alexandrien) riihmt die jahrlich zweimal 
bliihenden Rosen von Samos, in welchen man Bosa damascena vennuthet. Die Araber und die Aerzte 
der salernitaner Schule beseliaftigen sich ebenfalls viel mit der Kultur und mit der Benutzung der 
Rosę. Die angeblich aus dem Oriente nacli Provins in Frankreich gebrachte und dort kultivirte 
Rosę (Bosa provincialis) war im Mittelalter sehr beriihmt, namentlich auch die aus ihr bereiteten 
Conserven, Syrupe und Honige. Flores Rosarum rubrarum wurden 1521 in der Rathsapotlieke zu 
Braunschweig gefiihrt.

Unter dem Rosenole des Alterthums ist nur ein mit Rosen parfilmirtes fettes Oel zu verstehen; 
D iosk orid es  macht hieriiber, sowie iiber verschiedene andere Praparate ausfiihrliche Mittheilung.

Die Destiilation des Rosenwassers ist nach F liick igers Vermuthung wohl zuerst in Persien 
in grossem Maassstabe betrieben worden; es soli nach Ibn Khalduns Angabe die stidpersische Provinz 
Farsistan von 810— 817 jahrlich 30000 Flaschen Rosenwasser ais Tribut nach Bagdad geliefert haben. 
Die Verbreitung des Rosenwassers nach dem Westen schreibt F liick iger den Arabem zu, die damals noch 
Spanien im Besitze hatten. Im Kalender H arib ’s vom Jahre 961 wird der Monat April zur Bereitung 
des Wassers und der verschiedenen Rosenpraparate empfohlen. Im Mittelalter bildet das Rosenwasser 
einen bedeutenden Handelsartikel des Orientes, weiches damals nicht bios zu cosmetischen und medizini- 
schen Zwecken, sondern namentlich auch in der Kuchę bei der Zubereitung der Speisen verwendet 
wurde. Portugiesen und Hollander brachten das Wasser aus den persischen und arabischen Hafen 
nach Europa und Indien, jedoch wurde auch umgekehrt iudisches Fabrikat nach Persien iibergefuhrt.

Obgleich wohl schon friiher das R osenol bei der Verarbeitung der Rosenblatter bemerkt 
worden ist, so stammen die ersten Nachrichten Iiber das Oel doch erst von Geronim o R ossi (um 
1570) her, welcher die Bemerkung machte, dass sich auf Rosenwasser ein sehr wohlriecliendes, butter- 
artiges Oel abscheidet. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts tritt das Rosenol (Oleum Rosarum destillatum) 
neben den mit Rosen parfUmirten Fetten (Oleum rosatum) zu sehr hohen Preisen in den deutschen 
Apothekertaxen auf. A ngelus Sala giebt zu Anfang des 17. Jahrhunderts eine Anleitung zur Dar- 
stellung des Rosenoles.

F liick iger glaubt annehmen zu mtissen, dass das Rosenol in Indien nicht vor 1612 bekannt 
geworden ist, wahrend er fur Persien einen viel friiheren Zeitpunkt annimmt. Die Rosenkultur und 
die dainit zusammenhangende Industrie soli von Persien und Arabien nach dem Ganges und von dort 
weiter iiber Indien verbreitet worden sein.

Der Ursprung der Rosenolfabrikation in Kazanlik am Bałkan (letzterer Ort um 1600 gegriindet) 
lasst sich nicht feststellen. F liick iger glaubt den Anfang des 17. Jahrhunderts annehmen zu miissen, 
und zwar jene Zeit, in welcher das Rosenol in den deutschen Apotheken anfiingt haunger aufzutreten.



O ffiz in e ll sind die Blumenblatter von Rosa eenti folia: Pętała Rosae centifoliae (Flores Rosae, 
Flores Rosarum, Flores Rosae pallidae, Flores Rosarum incarnatarim) und von Rosa yallica: Pętała 
Rosae rubrae (Flores Rosae rubrae, Flores Rosarum rubrarum, Flores Rosae domesticae).

Die Pin sam ml ling der Centifolienrosen erfolgt im Juni bei trockener Witterung. Die Bluthen 
werden von den Kelchen befreit und die Blumenblatter entweder getrocknet oder mit Kochsalz in 
irdenen Steintopfen eingemacht (Flores Rosae saliti). Bei schneller Trocknung an der Sonne behalten 
die Blatter ihre rothliche Farbę, wohingegen sie bei langsamem Trocltnen an schattigem Orte braun- 
lich und missfarbig werden. Der angenehme Geruch geht bei vorsichtigem Trocknen nur theilweise 
yerloren; der Geschmack ist herbe, zusainmenziehend. Die getrockneten Blatter werden entweder ganz 
oder gesehnitten in Holz- oder Blechkasten, oder auch fein gepulvert in Glasgefassen aufbewahrt.

Bei Rosa gallica werden die Bliithen der halbgefiillten, dunkelen Spielarten im Aufbliihen 
gesammelt, yermittelst einer Scheere Kelch, Unterkeleli und gelbe Nagel der Blumenblatter abgetrennt 
und die iibrig bleibenden Blatter, welche mbglichst nicht auseinanderfallen durfen, an einem sckattigen 
Orte getrocknet. Schnell getrocknet farben sie sich noch dunkler sammetartig und halten sich, 
geschiitzt gegen Luft und Liclit, selir lange. Der Geruch dieser Rosę ist weniger kraftig, der Ge
schmack zusammenzieheud.

Die Blumenblatter der Damascener-Rose: Pętała Rosae Damasceuae sind nur in Frankreich ge- 
brauchlich; sie werden durch die Blatter der beiden andern Rosen vollstandig ersetzt.

Der deutsche Bedarf an Rosenbliithen wird von den Vierlanden bei Hamburg, aus der Um- 
gebung von Nurnberg und aus Holland geliefert. Weit wiclitiger ais die Blumenblatter ist das aus 
den Bluthen von Rosa damascena gewonnene Oel, das R o sen o l: Oleum Rosae, welches in Rumelien 
am Siidabhange des Bałkan in einem ungefahr 120 Dorfer umfassenden Bezirke urn Kazanlik im 
Grossen gewonnen wird. Die Gewinnung des Rosenoles ist nach F lu ck iger folgende: Die in um- 
fangreichen Pflanzungen heckenformig gezogenen Rosenstraucher geben vom 5. bis 15. Jahre einen 
reichlichen Ertrag an Rosen. Ende April, gewohnlich aber in den ersten 20 Tagen des Monat 
Mai werden die Rosen mit den Kelchen vor Sonnenaufgang gesammelt und ani Einsammlungstage 
destillirt. Zu dem Zwecke werden in der Niihe von Quellen —  um immer das erforderliche Wasser 
zur Hand zu haben —  einfache oder doppelte Oeten aus Backstein errichtet, welche ein oder zwei,
aus verzinntem Kupfer bestehende, mit einem Heim versehene Blasen enthalten. Von letzteren geht
ein gerades zinnernes Rohr durch ein mit Wasser gefiilltes Kilhlfass nach einer langhalsigen, ca. 5— 0 
Liter enthaltenden Flasche. In jeder Blase, dereń in dem Bezirke von Kazanlik ca. 2500 existiren, 
kommen ungefahr 12— 13 Liter frischer Rosen mit der doppelten Menge von Wasser. Es werden 
ca. 11 Liter abgezogen und von diesem Destillationsprodukt ungefahr wieder abdestillirt, die Riick- 
stiinde aber stets wieder bei der folgenden Destillation benutzt. Das concentrirte Sechstel wird in 
ganz gefullten glasernen Yorlagen bei einer Temperatur uber 15° 2 Tage lang ruliig gehalten, wo- 
durcli eine klare Abscheidung des Oeles bewirkt wird. Das letztere wird mittelst kleiner Blechtrichter 
mit feiner Oeffnung abgeschopft, in iiblicher Weise gefalsclit und in plattgedruckte, innen verzinnte 
Kupferflaschen (Cuncumas) von 1 bis 10 Pfund Inhalt gebracht. Die Versendung erfolgt gewohnlich 
nach Constantinopel.

Das nach Gewinnung des Oeles zuriickbleibende Rosenwasser wird in der Kuchę und zu Augen- 
wasser verwendet und findet zu diesen Zwecken guten Absatz. Bauer schatzt die Ausbeute des Rosen
oles auf 0,4 pro Mille und sollen von 1867— 1873 jahrlich ca. 2400 Klgr. gewonnen worden sein.

Nur die ttirkischen Distrikte am Bałkan produziren Rosenol in grosserer Menge zum Zwecke
der Ausfuhr. Das in Indien (gleichfalls von Rosa damascena), namentlich in Bengalen gewonnene Oel 
wird im Lande selbst verbraucht. Tunis gewinnt aus der dort kultivirten wohlriechenden Rosa canina 
(nach M altzan in einer Ausbeute von .0,37 pro Mille) ein sehr geschatztes Rosenol, welches in selir 
geringer Menge nach Italien gebracht wird. Persien produzirt neuerdings kein Oel mehr; hingegen 
wird in Nizza, Cannes, Grasse, Mitcham bei London Rosenwasser destillirt, bei welcher Gelegenheit 
etwas Oel gewonnen wird. Mit grossem Erfolge gewinnt seit mehreren Jałiren die Firma Sch im m el 
& Co. in Leipzig ein Oel von vorzuglichem Wohlgeruch aus deutschen Rosen und bringt nicht un- 
erhebliche Mengen davon auf den Mariet,



ialschungen der Centifolienrosenblatter durch Fuchsin sind beobachter w<<: luu, Weingeist 
nimmt die Farbę sofort aut. Falschungen des Oeles durch billigere Zusatze sind bei dem holien Preise 
des liosenoles allgemein iiblich, so dass nach F luckigers Behauptung reines Oel wohl niemals in 
den Handel gebracht wird. Man benutzt bierzu in erster Linie das aus Indien stammende, von Andro 
pogoń Schoenanthus L. gewonnene sogen. Geraniumol (Rusaol, Ingwerol, bei den Tiirken Idris yaglii, 
Enterschah genannt), welches in grossen, aus verzinntem Kupfer bestehenden Flaschen durch arabische 
Handler von Bornbay nach Constantinopel und Kazanlik gebracht wird. Letzteres Oel dient zum Be- 
sprengen der Rosenblatter und namentlich zum Yerdiinnen des liosenoles. Der an und fur sich an- 
genehme Geruch dieses Oeles wird durch Waschen mit citronsaurehaltigem Wasser und durch 
liingeres Stehen in der Sonne lieblicher und dem Geruche des liosenoles ahnlicher gemacht. Da die 
sonstigen Bigenschaften des Geraniumoles (Farbę, Rotationsvermogen) dem Rosenole sehr ahnlich sind, 
so giebt es nach F ltick iger kein Mittel, urn dasselbe im Rosenole nachzuweisen. Audi die Menge 
des ausscheidenden Stearoptens giebt, wegen des schwankenden Gehaltes, keinen Anhalt. Ein das Er- 
starrungsvermogen erhohender Zusatz von Wallrath oder Paraffin wird durch die Versclnedenheit des 
Krystallisationsprozesses erkannt; letztere Stoffe bilden deutlichere Krystalłe, hauptsaclilich am Grunde 
des Gelasses, wahrend das Rosenstearopten die Flussigkeit in der ganzen Ausdelmung gleichmassig 
durchsetzt. Ausserdein besitzen die durch wiederholtes Umkrystallisiren gereinigten Krystalłe des Wall- 
raths, ebenso die Paraffinsorten des Handels einen viel hoheren Schmelzpunkt (46— 50 °J ais das Rosen
stearopten (32,5°). Hinsichtlich der Falschung mit Wallrath und Paraffin sagt H ager: „Wenn man das 
Stearopten im Rosenole ais nebensaehlichen Bestaudtheil ansehen und den Preis des Oeles nach 
seinem Elaeoptengehalte abschatzen wiirde, dfirfte die Verfalschung mit starren Kolilenwasserstoffen 
und starren Fettkorpern von selbst aufhorenK

Das eigentliche, von den in Sudfrankreich und Algier kultivirten Pelargoniumarten (nament
lich P■ roseum Willd.) abstammende Geranium ol dreht die Polarisationsebene stark nach links und 
rothet Lakmuspapier.

Das R oseuw asser (Aqua Rosae), fruher durch Destillation von frischen oder gesalzenen 
Rosenblattern gewonnen, wird gegenwartig durch Schiitteln von 4 Tropień liosenol mit 1000 Grannn lau- 
warmen Wassers hergestellt.

B estandtheile. Die Centifolienrosenblatter enthalteu atherisches Oel, eisengriinenden Gerb- 
stoff und einen durch Alkalien grun werdenden Farbstoff. Die Bliitter von Rosa yallica enthalteu nach 
O artier: atherisches Oel, Fett, Gerbstoff, Gallussaure. F ilh o l land, dass die adstringirenden Bestand
theile, welche beispielsweise in der Rosę von Provins 17 °/o betragen sollen, der Hauptsache nach aus 
Quercitrin bestehen. Letzterer Autor erhielt nach der Behandlung der Rosenblatter mit Aether 20 °/0 
Invertzucker, B ousingault 3,4°/0 Zucker. Das Fett ist aus 2 festen Materien zusammengesetz, 
von denen der eine Theil sich in 85°/0 Weingeist lost, der andere nicht. Nach F ltick iger sollen 
iibrigens beide Rosen bis auf den Farbstoff ubereinstimmen. Der mit verdtinntem Weingeist oder 
Wasser erhaltene Auszug getrockneter Rosenblatter reagirt sauer und besitzt eine braunlich-gelbe Farbę, 
welche durch Sauren roth, durch Eisenchlorid dunkelgriin, durch Alkalien gelb gefarbt wird. Senier, 
welcher den rothen Farbstoff extrahirte, erhielt eine schone rothe Auflosung von saurer Reaktion, welche 
durch Alkalien eine griine Fluorescenz zeigte; er betrachtet den Farbstoff ais eine Siiure; mit Kalium 
und Natrium bildet er krystallisirende Salze. Nach Oartier soli der Farbstoff ursprunglich grun, aber 
durch eine Saure gerothet sein.

Das R osen ol vom Bałkan ist nach Bauer bei 17° eine fast farblose, blassgelbliche, etwas 
dickflussige Flussigkeit von 0,87 bis 0,89 spez. Gew. (0,830 bis 0,840 bei 17,5° H ager), welche bei 
einer Temperatur unter 17°, durch die sich darin bildenden Krystallblattchen, in einen gleichmassigen, 
ziemlich steifen Krystallbrei umgewandelt wird. Je mehr krystallisirende Substanz (Stearopten) in 
der Flussigkeit enthalteu ist, um so rascher (und zwar schon bei lioher Temperatur) geht die Erstarrung 
von statten. Nach H anbury scheidet sich das Stearopten im tiirkischen Rosenole bei ca. 18° aus; 
hoher gelegene und weniger gut gepflegte Pflanzungen sollen ein Oel geben, welches leichter krystallisirt,



(f-
also schon in hoherer Temperatur fest wird. Nach F liiek iger  erstarrt indisches Oel schon bei 20°; 
Oel von Grasse bei 23°; Pariser Oel bei 29° und Oel, welclies H anbury in seinem Laboratorium 
gewonnen hatte, erstarrte bei einem Gehalte von 68 °/0 Stearopten schon bei 32°. In dem bei 18° er- 
starrenden Oele vom Bałkan sind nur 7 % Rosenstearopten aufgefunden worden. Da das Stearopten ge- 
ruchlos ist, so wird durch das Yorhandensein einer grosseren Menge der Wertli des Oeles herabgesetzt.

Das Rosenol besteht aus einem Gemenge von einem noch wenig bekannten, sauerstoffhaltigen 
Oele und einem gerucblosen Kohlenwasserstoff. Der erstere, flussige Antheil, welcher zugleich Trager des 
Geruches ist, dreht die Polarisationsebene schwach nach rechts und siedet nach G lad ston e  bei 216°; 
der feste Antheil, das Stearopten (Rosenkampfer), ist ein Kohlenwasserstoff mit der Formel C1(iH 31, 
welcher, in wenig Chloroform gelost, mit Eisessig oder Alkohol ausgeschieden werden kann und nach 
wiederholtem TJmkrystallisiren aus Alkohol sechsseitige, abgestumpfte Pyramiden mit einem Schmelz- 
punkt von 32— 3 3 0 bildet. Im polarisirten Lichte ist das Stearopten doppelt brechend. Mit rauchender 
Salpetersaure entsteht Bernsteinsaure, riechende Fettsaure und Oxalsaure. Nach Bauer soli der flussige 
Theil des Oeles durch Wasserstoff in den festen, in das Stearopten iibergefuhrt werden konnen; eine 
Behauptung, die jetzt noch bezweifelt wird. N ied ersta d t hat in der Asche der Itosenblatter 42 bis 
4 4 %  Kali nachgewiesen. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1003.)

Anwendung. Die Blatter der Centifolie gehoren zu den schleimigen, mild adstringirenden 
Mitteln und dienen zur Herstellung des Rosenhonigs. Sie werden in der Volksmedizin bei Durchfal], 
Ruhr, Lungenleiden, Bluthusten verwendet. Das Pulver findet Anwendung bei Wundsein der Kinder. 
Die Blatter der Rosa gallica dienten ffiiher neben verschiedenen anderen Praparaten zur Herstellung 
von Conserven gegen Lungenschwindsucht, jetzt nur noch zur Yerbesserung des Ansehens der Spezies- 
mischungen. Das Rosenol wird nur zum Parfumiren gebraucht und zwar ais Zusatz zu Haarolen, 
wohlriechenden Salben und Essenzen.

Md rosatum (Rosenhonig), eine braune, klare, syrupsdicke Fliissigkeit, aus Mel depurahm und 
Flores Rosae bestehend, wird zu Pinselsaften, Collutorien, Gurgelwasser bei Mundaffektionen und 
Anginen benutzt. Husemann, Arzneimittel 411.

Ł i t t e r a t u iu  Abbildung und Beschreibung: Nees v. lfisenb., PI. med. T. 302, 303; H ayne, Arznei- 
gewachse XI, Taf. 29,30,33; Berg u. Schm idt, Oifiz. Gew. Taf. XXXIV; B entley and Trim en, Med. pl., Taf. 104, 
105; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. II., 837; K arsten , Deutsche Flora 770; W ittste in , Pharm. 094.

Drogen und Praparate; Flores Rosae (Pętała Rosae centifoliae): Ph. germ. 110; Ph. austr. 111; Ph. hung. 
373 ; Ph. ross. 107; Cod. med. 75; Ph. belg. 72; Ph. Neerl. 197; Brit. ph. 271; Ph. dan. 111; Ph. suec. 118; Ph. U. St. 
283; F liiekiger, Pharm. 743; F liiek iger and Hańb., Pharm. 201; Ilist. d. Dróg. I, 400; Berg, Waarenk. 327.

Flores Rosae gallicae (Pętała Rosae gallicae): Ph. ross. 107; Ph. helv. 55; Cod. med. 75; Ph. belg. 72; Ph. 
Neerl. 197; Brit. ph. 271; Ph. dan. 112; Ph. suec. 148; Ph. U. St. 284; Fliiekiger, Pharm. 743; F liiekiger and 
Hańb., Pharm. 259; Hist. d. Dróg. I, 402; B erg, Waarenk. 327.

Aqua Rosae: Ph. germ. 34; Ph. austr. 20; Ph. liung. 03; Ph. ross. 45; Ph. helv. 16; Ph. belg. 129; Ph. 
Neerl. 30; Brit. ph. 45; Ph. dan. 49; Ph. suec. 26; Ph. U. St. 45.

Oleum Rosae: Ph. germ. 202; Ph. austr. 99; Ph. hung. 321; Ph. ross. 305; Ph. helv. 90; Cod. med. 444; Ph.
U. St. 241; Fliiekiger, Pharm. 153; F liiek iger and Hani)., Pharm. 262; Hist. d. Dróg. I, 468: Berg, Waarenk. 573.

Mel rosatum: Ph. germ. 178; Ph. austr. 90; Ph. hung. 285; Ph. ross. 260; Ph. helv. 82; Cod. med. 461; Ph.
belg. 193; Ph. Neerl. 152; Ph. dan. 156; Ph. U. St. 220.

Spiritus saponatus: Ph. helv. 125.
Syrupus Sarsaparillae compositus: Ph. U. St. 328.
Syrupus Cinnamomi: Ph. ross. 395.
Lnfusum Rosae gallicae-. Brit. ph. 163; Ph. suec. 112.
Unguentum Plwmbi-. Ph. helv. 151.
Unguentum Kalii jodati: Ph. helv. 150.
Syrupus Rosae gallicae-. Brit. ph. 314; Ph. U. St. 327.
Confectio Rosae-. Brit. ph. 88; Ph. U. St. 85.
Pilulae Aloes et Mastiches: Ph. U. St. 252.
Extracium Rosae fluidu/m: Ph. U. St. 141.
Unguentum leniem: Ph. germ. 298; Ph. ross. 447, 453; Ph. helv. 151.
Unguentum rosatum: Ph. ross. 455; Ph. austr. 142; Ph. hung. 477; Ph. hel w 152; Ph. dan. 264.
M.ixłura oleoso-balsamica: Ph. ross. 261.
Ungnentum emolliens: Ph. austr. 140; Ph. hung. 473.
Beziigl. der Drogen und Priiparate siehe auch Hager, Pharm. Prx. II., 816; III. 1043.

T a fe lb e s c h r e ib u n g ’ :
A  bliihender Zweig, nat. Grosse; 1 Bliithe ohne Krone im Langsschnitt, vergrossert; 2 Staubgefiiss, desgl.; 

3 Pollen, desgl.; 4 ein Carpell, desgl.; 5 oberer Theil des Griiłels mit Narbe, desgl.; 6 Carpell im Langsschnitt, desgl.; 
7 dasselbe im Quersehnitt, desgl. Nach der Natur von W. Muller.



R o s a  c e n t i f o l i a  L.



Potentilla Tormentilla Schrnk.

Syn . Potentilla silvestris Necie. Tormentilla, erecta L.

Blutwurz, Ruhrwurz, Rothheilwurz —  Tormentil —  Tormentille.

Familie: Rosaceae. Gattung: Potentilla L.

Besahreibung1. Wurzelstock etwas schief in der Erde łiegend, fast wagereclit, cylindrisch 
bis knollig und unformlich, mehrkopfig, gerade oder etwas gekriimmt, hockerig, bis 7 Ctin. lang, 
1 — 2VS Cfcm. dick, mit vielen Wurzelfasern besetzt, aussen dunkelrothbraun, innen gelblichweiss, spater 
rotli und weiss gefieckt, bei alten Wurzelstocken blutroth mit sternformig geordneten, gelben Holz- 
korpem. Stengel 15— 30 Ctm. hoch, aufrecht, bogig aufsteigend, bis fast niederliegend, nicht wurzelnd, 
stielrund, kurzbaarig, nach oben iistig. Stengelbliitter sitzend, 3ziihlig, mit lanzettformigen oder kei.1- 
formig-langlichen, in der oberen Halfte eingesebnitten-gesagten, unterseits angedriickt behaarten 
Bliittchen. Die zur Blutheze.it meist nicht mehr vorhandenen wurzelstiindigen Bliitter langgestielt, 
3- (auch 5-) zahlig, mit rundlichen, nach vorn gekerbt - siigeartigen, gegen die Basis schmaler werdenden 
Bliittchen. Nebenblatter sitzend, gross, 3—5- und mehrspaltig; Abschnitte lanzettformig. Bliithen 
einzeln, auf langen, den Blattwinkeln entspringenden, diinnen Stielen, oder gipfelstandig. Der bleibende 
Kelch Sspaltig, aus einem Haupt- und Nebenkelche bestehend; ersterer mit eilanzettliclien, zugespitzten 
Abschnitten, letzterer aus lanzettliclien Bliittchen bestehend. Blumenkrone 4 bla-tterig; Kronenblatter 
umgekehrt-herzfórmig, gelb, ani Grunde mit einem dunklen Flecken. Staubgefasse meist 16, kiirzer 
ais die Krone, mit pfriemenformigen Filamenten und 2facherigen, rundlichen Staubbeuteln. Stempel 
zu 5— 12 und darli ber, mit umgekehrt-eifbrmigem Fruchtknoten, fadenformigem, dem Fruchtknoten 
seitlich entspringendem Griffel und stumpfer Narbe. Frtichtchen zu 5— 12 und mehr, auf dem 
trocknen Fruchtboden vom bleibenden Kelche umgeben, schief eiformig, kalii, scliwach runzelig.

Potentilla Tormentilla bildet mit der ihr iihnlichen Potentilla procumbens Sibth. hin und 
wieder einen Bastard.

Anatomisches: Der Querschnitt des Rhizoms zeigt eine dlinne Bindę mit einem darunter 
befindlichen Kreise hellerer Gefassbiindel und ein weites Mark. Das anfangs in den Zellen auftretende 
Starkemehl soli sich spater in Harz umwandeln.

Vorkommen. In lichten Waldern, auf Triften, Haiden, trocknen und feuchten Wiesen, vor- 
ziiglich aber auf feuchtem Boden durch ganz Europa mit Ausschluss der sUdlichsten Landstriche, auch 
im nordlichen Asien.

Bliithezeit. Juni bis zum Herbst.

Name und Geschichtliehes. Der Name B lutw urz (althochdeutsch fic- oder figwurz, 
turnella, mittelhochdeutsch Fri- oder Frigwurz, bei I lild eg a rd  Birckwurz und Dornella, bei Brun- 
fe ls, B ock  und Cordus Blutwurz, bei Tabernaem ontanus Feigwurz, Ilerzwurz, bei Fuchs roth 
Heilwurz) bezieht sich auf die rotlie Farbę des Wurzelinnern. Die altdeutsche Form gensinc (Gensing, 
Gensich, Giinzing) fur Potentilla bezieht sich auf Pot. anserina, von derB runfels sagt: „Disses kraut 
essen die giinss gern, ist jnen anmutig, und darumb wiirt es auch von den ganssen genennet.11 
Potentilla (JTewatpyllor, Quinquefolium der Alten) ist Diminutiv von potens machtig, potentia Kraft, 
also kleines, heilkraftiges Kraut, weil mehrere Arten fur sehr heilkraftig gehalten wurden. Tormentilla, 
Verkleinerungswort von tormentum Schmerz, weil es fruher gegen Rulir (Leibsclimerz) und nacli 
Bauhin gegen Zahnschmerz Yerwendung fand. Nach W ittstein  ist Lucius A pu lejus Barbarus 
(im 4. Jalirh. n. Ghr.) wohl der erste, der Tormentilla erwiihnt und dessen „meynung" B runfels nebst 
einer leidlichen Abbildung wiedergiebt wie folgt: „Es ist ein kreitlein Tormentilla genannt, welches 
etlich auch fiir ein Ftinffingerkraut achten, darumb, das es ym gleich syeht, wie wol es syben blattlin 
bat, und nicht fiiiiffe, mbcłit billicher genannt werden Heptaphyllon oder Septemfolia, Sybenfingerkraut.



Auss welcher Tormentillen wurtzel die apotlieker kiichlin maclien, zu den Theriackis etc.“ In dem 
Mittelalter war die Yerwendung der Tormentille eine sehr yielfache nnd die von ihr gewonnenen 
Arzneimittel standen in bohem Ansehen, wofur das Capitel „Tugenden mul Artzneyen“ in O tto 
v. B rn n fe ls  „Krauterbuche" spricht.

O fflz in e ll ist der Wurzelstock: Rhizoma Tormentillae (Radix Tormentillae).
Der Wurzelstock wird im Fruhjahre, bevor sich die Wurzelblatter entwickeln, gesammelt, 

gewaschen und nach Entfernung der Wurzelfasern getrocknet. Die trockne Wurzel ist liart und rauh, 
leicht zerstossbar und liefert ein hellbraunlichrothes Pulver. Sie ist im trocknen Zustande geruchlos, 
im frischen Zustande von schwach rosenartigem Geruche; der Geschmack ist rein, nicht unangenehm 
herbe. Das Rhizom wird geschnitten, grób und fein gepulvert vorratliig gehalten.

B estan d th eile . Die Wurzel enthalt nach M eissner eisengrlinenden Gerbstoff (Torinentill- 
gerbsaure), Harz, Wachs, Gummi, rothen Farbstoff, Starkemehl, Chinovasaure, Ellagsaure.

Die Tormentillgerhsdure (C2# H22 0 U), welche aus der wasserigen Abkockung durcli Behand- 
lung mit Bleizucker, Schwefelwasserstoff und Bleiessig gewonnen wird, tallt Leimlosung und fiirbt 
Eisenclilorid blaugrun. Beim Kochen mit verdunnter Schwefelsaure verwandelt sie sich in ein roth- 
braunes, amorphes, in Wasser unlosliches Pulver, Tormentillroth, mit einer annahernd gleichen Zu- 
sammensetzung. Tormentillroth liefert bei der Behandlung mit Kalihydrat Protocateehusaure und Phloro- 
glucin und wird ais identisch mit Ratanhia- und Kastanienroth betrachtet. Die bereits unter Cinchona 
abgehandelte Cliinovasaure (0.2, H3tj Oj), welche man durch Kochen der Tormentillwurzel mit diinner 
Kalkmilch und Behandlung des Auszuges mit Salzsaure, Barytwasser und Thierkohle ais weisses, 
sandiges Krystallpuher erhtilt, ist geschmacklos, unloslich in Wasser und Chloroform, schwer loslich 
in Weingeist und Aether, loslich in conc. Sehwefelsaure, leicht loslich in wasserigem Ammoniak und 
in wasserigen, atzenden, kohlensauren Alkalien. Die in Fichtenlohe, namentlich aber in den Galliipfeln 
vorkommende, in der Tormentillwurzel in geringer Menge auftretende Ellagsaure (C, i H(. 0  ) bildet 
ein blassgelbes, leichtes, krystallinisches Pulver, welches je nach der Gewinnung aus hell<>-elben kleinen 
Saulen und hochgelben, seidenglanzenden, gekrummten Nadeln besteht, ist geschmacklos, reagirt schwach 
sauer und besitzt ein spez. Gew. von 1,667.

A n w en d u n g ’. Die ais deutsche R atan h ia  bezeichnete Wurzel findet ais Pulver oder Auf- 
guss bei Durchfall und Ruhr, passiven Schleimflussen, aucli bei Wechselfieber Verwendung und wird 
namentlich ais Hausmittel gebraucht. Das mittelfeine Pulver wird ais gutes Zahnpulver geruhmt, das 
feine Pulver dient ais Streupulver fur wunde Hautstellen. Ist in seinen Wirkungen der Ratanhia- 
wurzel ahnlich. (H usem ann, Arzneimittell. 510.)

L ittera tu r . Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 309; H ayne, 
Arzneigew. II., Taf. 43; B en tley  u. Trim ., Med. pl., Taf. 101; Luerssen, Handb. der syst. Bot. 844; 
K arsten , Deutsche Flora 764; W itts te in , Pharm. 859.

Drogen und Praparate: Rhizoma Tormentillae: Ph. germ . 229; Ph. helv. 112; Cod. med. 81; 
Ph. belg. 86 ; Ph. suec. 180; Berg, Waarenk. 109.

Beztigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II. 1144, III. 1170.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ':

A Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthe, vergr5ssert; 2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 3 Kronblatt, deso-l.; 
4 Staubgefiisse, desgl.; 5 Pollen, dosgl.; 6 Stempel, desgl.; 7, 8 einzelne Stempel, desgl.; 9 Prueht, desgl.; 10, 11 ein- 
zelnes Fruchtclien von verschiedenen Seiten, natiirl. Grosse und vergrossert; 12, 13 dasselbe im Quer- und Langs- 
selinitt, vergrossert. Nach der Natur gezeichnet von W. M uller.





K u b u ś  Idaeus L.
Himbeere —  Raspberry — Framboise.

F a m ilie ; Bosaceae (Patent illeae). Gattung: Bubus L.

B eschreibung'. Strauch von 0,60 — 2,00 Meter Hohe, mit horizontaler, ausliiuferartiger, 
Adventivknospen bildender, stark verzweigter nnd befaserter, brauurotlier Wnrzel und aufrechten, ein- 
faclien, krautigen, stielrunden, unten stachelborstigen, spater yerholzenden, glatt- und braunrindigen 
Schosslingen. Bliitter zerstreut stehend, gestielt, unpaarig gefiedert. Bliittchen 3— 7zali lig, sitzend, 
eiformig bis eiformig-liinglich, spitz, ungleich gesagt, oberseits kalii, unterseits wcissfilzig. Blattspindel 
scliwach rinnenformig, feinbehaart, unterseits meist dornig. Nebenbliitter lineal, dem Blattstiele an- 
gewachsen. Biiitłien aehsel- und endstiindig, an den kurzeń bebliitterten Trieben der 2jalirigen, mich 
der Fruchtreife absterbenden Schosslinge, 1—2-, iiberhaupt wenigbliithige, schJaffe, tein behaarte und 
stachelborstige, iibergeneigte Bispen bildend. Kelch bliitter zu 5, eiformig, lang zugespitzt, beiderseits 
fein behaart, aus dem Iiande des fast Aachen, ausgebreiteten, in der Mitte zu einem Fruchttrager 
gewolbten Unterkelches entspringend, zuerst ausgebreitet, spiiter zuriickgeschhigen, bleibend. Kron- 
blatter zu 5, schmal verkehrt eiformig, orst aufreclit, spiiter ausgebreitet, weiss, kiirzer ais der Kelch. 
Staubgefasse zahlreich, aufreclit, in 1— 2 Wirteln, etwas kiirzer ais die Kronblatter, mit diinnen Staub- 
faden und ovalen, an beiden Enden ausgerandeten, in der Mitte des Ruekens angehefteten, 2facherigen 
Staubbeuteln. Facher am Rande der Liinge nach aufspringend. Pollen elliptisch, Afurchig, unter 
Wasser stark aufcjuellend nnd dann rundlicli. Stempel zahlreich, oberstiindig, dem kegeligen Frucht- 
triiger angeheftet, mit schiefem, langlich eiformigein, behaartem, eineiigem Fruchtknoteu, faden- 
fonuigem, kahlem, bleibendem Griffel und kopfformiger Narbe. Eichen hiingend, unter der Spitze des 
Faches der Wand angeheftet. Die hangende, rund lich - eiformige, vom Kelche unterstiitzte Frucht aus 
vielen, lsamigen, unter sich mehr oder weniger verwachsenen, dem kegelformigen, markigen Frucht- 
trager aufgehefteten Steinfriichtchen bestehend. Letztere umgekehrt-eiformig, durch den bleibenden, 
vertrockneten Griffel geschwiinzt, sammetartig-kurzfilzig, roth, seltener gelb oder weisslich, sich gemein- 
sam vom Fruchtboden ablosend. Die knocherne Steinschale eiliinglich, seitlich gedruckt, mit einer 
Naht, auf dem Riicken gewblbt, netzgrubig, am Grunde mit einem kleinen Wulst. Die langlichen, 
eiweisslosen, mit dtinner, braunlicher Samenhaut ausgestatteten Samen einzeln, hiingend. Embryo 
fleischig, wenig gekriimmt, mit planconvexen Samenlappen und kurzem, nach oben gerichtetem 
Wiirzelchen.

Nach K arsten werden folgende Yarietaten unterschieden:
var. a. demulatus Spenner (viridis A. Br.): ziemlich kalii; Bliittchen sammtlich schon griin.
var. (■}. spinulosus Muller: Schosslinge bis zur Sjiitze mit langen, dicken Stachelborsten diclit 

besetzt.
var. y. trifoliatus Bell Salter: Alle Schćisslingsbliittclien gedreiet.
var. ó. anomalus Arrhenius (Ii. Leesii Bab.): Die unteren Schosslingsblattchen, ebenso die 

der Bliithenzweige einfach, nierenfonnig, bisweilen gelappt, grób gesagt; alle tibrigen 
Bliitter gedreiet. Bliittchen rundlicli, eiformig oder elliptisch, sich deekend, seitliche 
sitzend, das mittlere kurz gestielt. Bliithen lang und locker. Fruchtblatter meist 
offen, daher die Samenknospe vertrocknend. Bei KI. Kapuzisko in der Niihe Brom 
bergs, bei Zippelsforde unweit Neuruppin, bei Freiburg i. Br.

V erbreitu n g '. In Waldern, Hecken und an steinigen Bergabhangen durch ganz Europa mit 
Ausnahme der siidlichsten Gebiete und durch Mittelasien verbreitet. Kommt in Skaudinavien bis zum 
70. Breitengrade vor, gelit in Asien bis Jakutsk und zum Meere von Ocliotzk. Der Himbeerstrauch 
erreicht in Norwegen eine Meereshohe von 1200 Metern. Er wird yielfacli in Giirten der Frttchte 
wegen kultivirt.

N am e u n d  G esch ich tlich es. Der Narne H im beere, althochdeutsch hintperi, mittelhoch- 
deutsch hintber, haiper, angelsachsich hindberie, bei Gordus und Gessner Hindbeeren, soli aus hind, 
Hirschkuh (weil die Hirsche angeblich die Himbeeren gem fressen) abgeleitet sein, daher aucli im 
Englischen hind-berry, im Norwegischen hind-haer. Eine andere Ableitung von Him in der Bedeutung 
von Hain scheint nach dem Vorhergehenden weniger wahrscheinlich zu sein. Bubus stauimt von 
ruber roth, weil mehrere Glieder diesel- Gattung rothe Frttchte haben. ldaeus verdankt seinen Ursprung 
dem — wahrscheinlich in der kleinasiatischen Landschaft Troas befindlichen — Berge Ida, auf welchem 
nach Angabe des P lin iu s entweder unsere Himbeere oder eine unserer Pflanze ahnliche Art hiiulig



vorgekommen sein soli. Nach D ierb a ch  soli Rubus Idaeus L. in den Schrifteu der Grieehen und Romer, 
sowie der Araber mit Sicherheit nicht nacbzuweisen sein, wahrenddem F raas in Batog óęOotporjg des 
T h eop h ra st, Batog idcua des D iosco r id es  und Iiubus des P lin iu s unsere Pflanze unzweifelhaft 
zn erkennen glaubt.

Ueber die medizinische Verwendung der Himbeere in Deutschland erhalten wir die erste Kunde 
von Y. C ordus, der in seinen Schrifteu Anweisung iiber die Zubereitung eines ans dem Safte von 
Maulbeeren, Erdbeeren und Iiimbeeren hergestellten Syrups, Diamarion (Rob Diamarori) genannt, giebt. 
Die erste Darstellung des reinen Syrupus Rubi Idaei verdanken wir Gessner.

Blilthezeit. Mai bis August.

Offizinell sind die frischen Friichte: Fructus Rubi Idaei (Baccae Rubi Idaei) und der aus 
den Frucliten (Fruchtsafte) bereitete Himbeersyrup: Syrupus Rubi Idaei. Frfther fanden auch die 
Blatter arzneiliche Verwendung.

Die Fruehte reifen im Juli uml August; sio sind von liebliohem Geruehe und angenehm susa-sauerlichein 
Gescbmacke. Die Friichte des wildwaehsenden Strauches verdienen wegen ihres angenehmeren Geruclis und Ge- 
schmackes den Yorzug. Durch das Auspressen der frischen lleoren crhalt rnan ca. 70°/n schon rothfarbenen Saftes, 
der durch Gahrung, unter Abscheidung von Schleim, ganz klar wird.

Der Himbeersyrup soli klar sein, eine schon rothe Farbę, einen schwachen llimbeergcruch und einen siissen, 
schwach-.sauerlichen Gescbmack besitzen.

Falschungen des Saftes finden durch andere Fruchtsafte und Flirben mit Fuchsin statt.
Die Bliitter haben einen herben Geschmack und sind geruchlos.

Praparate. Aus dem Pressruckstand wird durch Abziehen mit Wasser Aqua Rubi Idaei, 
aus dem Syrup Acetum Rubi Idaei gewonnen.

Bestandtheile. DieHimbeeren entlialten ein eigenthumliches Aroma, besteliend aus der Aether- 
verbindung einer Fettsaure, ferner Zucker, Gummi, Schleim, Pektin, Farbstoff, Aepfel- und Citronen- 
saure. Nach den Untersuchungen von S ey farth  sind die Gartenhimbeeren reicher an Zucker ais die 
Waldhimbeeren (4,45 : 2,8 °/0). G oessm ann fand in dem Aschenruckstand 10 — 49°/0 Kali und 14— 18°/0 
Phosphorsaure. Auf dem iiber ausgepressten Himbeeren abdestillirten Wasser scheiden sich nach 
langerein Stehen weisse Flocken ab, die bei freiwilligein Verdunsten ihrer atherischen Łosung in kleinen 
Blattchen krystallisiren; es ist diess der H im beerkam pfer. (Husem ann, Pflanzenst. 1005.) Die 
Blatter enthalten eisengrunenden Gerbstoff.

A n w e n d u n g . Der Himbeersyrup ist der beliebteste Fruchtsyrup; er wird ais Zusatz zu 
kiihlenden Mixturen und zur Geschmacksverbesserung gebraucht. Acetum Rubi Idaei dient ais kttli- 
lendes Getrank. Die Blatter wurden friiher ais Thee, zu Gurgelwassern und ais ausserliches Wund- 
mittel verwendet.

Litteratur. Abbildung und Beschreibnng: N ees v. E senb., Plant, med., Taf. 311; H ayne, 
Arzneigew. III., Taf. 8 ; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X Id; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II. 
842; Kar sten , Deutsche Flora 734; W it ts te in , Pharm. 312.

Drogen und Praparate: Fructus Rubi Idaei-. Ph. ross. 190; Ph. belg. 73; F liick ig er , Pharm. 
813; B erg , Waarenk. 338.

Syrupus Rubi Idaei: Ph. germ. 263; Ph. austr. (D. A.) 130; Ph. hung. 441; Ph. ross. 404; 
Ph. helv. 136; Cod. med. (1884) 570; Ph. belg. 252; Ph. Neerl. 254; Pli. dan. 256; Ph. suec. 222; 
Ph. U. St. 327.

Aqua Rubi, Idaei-. Ph. ross. 45; Ph. helv. suppl. 15.
Acetum Rubi Idaei: Ph. helv. suppl. 2 ; Cod. med. (1884) 570.
Bezliglich der Drogen und Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. II., 830.

Tafe]besehreibung•:

A blubender und fruchtender Zweig in nattirl. Grosse; 1 Bluthe im Liingsschnitt, vergrijs.sert; 2 Kronblatt, 
desgl.; 3 Staubgefiissreihe, desgl.; 4 einzelne Staubgeflisse, starker vergrossert; 5 Pollen, desgl.; 6 Stempel, desgl.; 
7 einzelnes Fruchtblatt, desgl.; 8 dasselbe im Liingsschnitt, desgl.; 9 Frucht im Liingsschnitt, desgl.; 10 Steinfruchtchen, 
desgl.; 11 dasselbe im Liingsschnitt, desgl.; 12 Steinschale, nalurl. GrOsse und vergrossert; 13 u. 14 Samen im Langs- 
und Querscbnitt, desgl. Nach der Natur von W. M uller.
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Hagenia abyssinica Wilki.
'Syn . Brayera anthelminthica K u n th . Bankesia abyssinica Bruce.

Cusso, Russo, Rosso —  Cusso, Rousso —  Cousso.

F am ilie : liosaceae. Gattung: Hagenia Lam.
Besclireibung1. Bis 20 Meter holier Baum mit (vou den Narben der abgefallenen Blatter) 

geringelten Zweigen, die mit braungelben Iiaaren zottig besetzt sind. Blatter zerstreut und ziemlich 
dicht stehend, unpaarig 4 — 7jochig unterbrochen gefiedert, bis 20 Ctm. lang, bis 14 Ctm. breit. 
Blattchen liaufig abwechselnd, sitzend, langlicli oder langlicli-lanzettlicli, spitz, die seitliclien am Grundo 
stumpf, schief bis fast herzformig, das endstiindige spitz, sammtlicb scharf gesagt, am Bandę zottig 
gewimpert, auf beiden Seiten mit kleinen golblichen Driisen besetzt und im Anfang beiderseits dicht 
behaart, spiiter oberseits fast kalii und tein runzelig, nnterseits auf den Nerven zottig. Die kleinen 
ca. 1 Ctm. langen Zwischenfłedem rundlich bis breit eiformig, ganzrandig oder kerbig gesagt. Die 
breiten, hautigen, am Rande gewimperten, fltigelartigen Nebenblatter in der ganzen Lange mit dem 
Blattstiel oft bis zur untersten Fiedor yerwachsen. Blttthenrispen achselstiindig, bis mehr ais 30 Ctm. 
lang, 15 Ctm. dick, mit durchłaufender, Mn- und hergebogener Spindel, die nobst den Zweigen zottig 
behaart und mit Driisen dicht besetzt ist; die untersten Bltithenaste werden von kleinen gefiederten 
Laubblattern, die oberen von allmahlig kleiner werdenden, einfachen, ellipsoidischen, bis ei- und nieren- 
formigen Blattchen gestiitzt. Die weibliche Blfithenrispe dicht gedrangt, die mannliche locker. Bliithcn 
kurz gestielt, 7— 8 Mm. im Durchmesser, von 2 grossen, rundlichen, hautigen, netzaderigeu Vorblattern 
gestiitzt, die bei den mannlichen Bluthen eine griine, bei den weiblichen Bliithen eine purpurrothe 
Farbę besitzen. M annliche Bliithe mit kreiselformigem Unterkelch, aussen zottig behaart, durch 
einen hautigen, am Rande ungleichlappig-gesagten Ring am Schlunde verengert, mit doppeltem, 8- oder 
10blattrigem, netzaderigem, unterseits behaartem Kelche; ausserer Kelch mit ktirzeren und schmaleren 
Blattern. Kronblatter 4—5, Ianzettformig, zuriickgeschlagen. Staubgefasse 15—25, mit rundlichen, 
an beiden Enden ausgerandeten, in der Mitte des Riickens angehefteten, der Lange nacli aufspringenden 
Staubbeuteln. Pollen tetraedrisch, 3nabelig. Stempel frei, verkummert. W eib lich e B luthen eben- 
falls mit doppeltem, 8- oder 10blatterigem Kelch, Kelchlappen oval, hautig, netzaderig, die ausseren 
nach der Bliithe weiter auswachsend his zur dreifachen Grosse der inneren, erstere zuerst griinlich- 
roth, spiiter purpurfarben. Kronblatter 4— 5, von weisser Farbę, sonst gleich denen der mannlichen 
Bliithe. Staubgefasse 10— 20, mit kurzeń Filamenten und sterilen Beuteln. Stempel im Grunde des 
Unterkelches frei, aus? 2, dann und wann auch 3 freien Samenblattern bestehend. Fruchtknoten oval- 
langlich, eiformig, mit hangender Samenknospe. Griffel endstandig, behaart, spiiter nach aussen ge- 
bogen. Nar be fleischig, breit, fast spatelformig, stark warzig. Frucht durch Fehlschlagen meist nur 
aus einem, von der bleibenden Griffelbasis kurz geschnabelten, eiformigen von dem Unterkelch ein- 
geschlossenen Ntisschen bestehend. Same ohne Endosperm; der gerade, fleischige Embryo mit dicken, 
planconvexen Samenlappen und sehr kurzem, nacli oben gerichtetem Wiirzelchen.

B luthezeit. Wahrscheinlich November, Dezember.
V ork om m en . In den Gebirgen Abyssiniens von 2500—-8500 Meter Meeresliohe. Nach 

F Iiick iger's Wahrnehmung auf der Pariser Ausstellung soli auch Koso auf Madagascar vorkommen.
N am e und G eschichtliches. Hagenia nach dem Konigsberger Professor K. G. Hagen 

benannt;" Brayera stammt von dem Namen des franzosischen Arztes Dr. Brayer. Bankesia (eigentlich 
Banlcsia) 'nacli dem Englander Sir John Banks benannt. Kusso, Koso, Kwoso vaterlandischer Name, 
sowohl ;des Bandwurmes ais aucli des Mittels gegen letzteren; anthelminthica von dvci (gegen) und 
i'-7guvę (Wurm), also wurmwiderig.

In Abyssinien, woselbst durch vielen Genuss rohen Fleisches der Bandwurm sehr haufig auftritt, 
benutzt man Kusso (Koso) schon seit Jahrhunderten ais wurmtreibendes Mittel. Die friiheste Nach- 
richtluber ein abyssinisches wurmtreibendes Mittel stammt nach F ltick iger von dem portugiesisclien 
Jesuit G odinlio (um 1600), der einer, mit wurmtreibenden Eigenschaften ausgestatteten Frucht in 
seiner Schrift „D e Abyssinorum  rebus, Lyon 1615“ Erwahnung thut, die wahrscheinlich ais die 
Frucht des Kosobaumes zu betrachten ist. Die ersten zuverliissigen Nachrichten stammen vou James 
B r uce, itwelcher auf seiner Forschungsreise nach den Niląuellen (1769^— 1771) in Abyssinien mit 
unserem Bandwurmmittel und seiner Abstammung bekannt wurde. Er nannte den Baum, von dem er 
eine Beschreibimg und Abbildung gab, zu Ehren des Naturforschers Sir Joseph  Banks (1743— 1820) 
Banksia abyssinica. Da jedoch dieser Name von Limie fil. bereits vergeben war, so bezeichnete 
Wi lid  en o w den Kosobaum zu Ehren des Konigsberger Professors und Apothekers K. G. Hagen 
(1749 — 1829) mit Hagenia. Kunth erhielt von dem franzosischen Arzt Dr. Brayer aus Konstanti- 
nopel im Jahre 1809 Proben der Kosobliithen, die er lur etwas neues ansah und die Stammpflanze 
dieser Bluthen ais Brayera anthelminthica beschrieb. Spiiter (1837) stellte sich jedoch durch dic 
Untersuchungen von Fresenius heraus, dass die Brayera Kunth’s nichts anderes’ ais die Hagenia 
Willdenows sei. In Deutschland ist Koso seit 1834 bekannt und namentlich war es Hofrath Selm bert’, 
der von seiner orientalischen Reise (1837) grosser Proben dieser Drogę zum Zwecke der Untersuchung



mitbrachte, clie von da ab dem Arzneischatze einverleibt wurde, jedocli erst 1852 in allgemeineren 
Gebrauch kam. K och er D ’ H e r ico u r t , ein Abyssinienreisender, verkaufte 1846— 1850 die Unze zu 
40 Frcs., ein eintriigliches Geschaft, welches bald Naehahmung land.

O ffiz in e ll sind die weiblichen, von den dickeren Stengeln befreiten BLiithenrispen: Flores 
Kosso (Koso), (Flores Brayerae anthelminthicae).

Der weibliche Bliithenstand wird nach dem Bluhen, vor der Fruchtreife, also Dezember und 
Januar gesammelt, zu einer Zeit, wo die ansseren Kelchblatter rothe Farbę besitzen (rofche Koso) und 
theils in ganzem Rispen, theils in abgestreiffcen Bluthen, mit zottigbehaarten Bluthenstielen und Blattern 
untermischt, in “den Handel gebracht. Der Geschmack ist anfangs schleimig, hinterher widrig scharf 
und kratzend, adstringirend und bitter. Der Geruch ist selwach hollnnderbluthenartig, gewurzhaft. 
Unentwickelte, nicht rothfarbige weibliche oder mannliclie BlUthenstande sind unbrauchbar.

B estan d th eile . Nach W itts te in  bitter kratzendes und geschmackloses Harz, fettes Del, 
Wachs, eisengriinenden Gerbstoff, Zucker, Gummi. Das bitter kratzende Harz erhielt Saint M artin  
in weissen Krystallnadeln, die er Kosem nannte. Nach Be da li ist noch atherisches Del, Stiirkemehl, 
Essigsaure, Baldriansaure, Oxalsaure und Borsanre in dem Kosso enthalten. V iale und L atin i geben 
noch eine besondere Saure: Hageniasćiure ais Bestandtheil der Bluthen an, die jedocli F lu ck ig er  
nicht ais reine Substanz ansieht. Be d a li erhielt mittelst Alkohol und Kalle ein weissliches, krystallini- 
sches, in Alkalien losliches, in weingeistiger Losung sauer reagirendes, jalapenartig riechendes Pulver, 
das er mit Koussin bezeichnete, welches F lu ck ig e r  z war ais ein wirksames Praparat, jedocli ais ein 
Gemenge bezeichnet, dem sieli mit Hulle vou Eisessig Kosili entziehen lasst. Dem von B. M erck 
dargestellten, gut krystallisirten Bestandtheil hat F lu ck ig e r  die Bezeichnung Kasin gegeben und 
hierfur eine Formel von C31 H38 Ol0 festgestellt. Diese,s_ Kosin „bildet schwefelgel.be Prismen des 
rhombischen Systems, die sich besonders in der Warnie reichlich m Alkohol, Aetlier, Benzol, Chloro
form, Schwefelkohlenstoff und niedrig siederuleni Petroleum auflosen.^ Die schonsten Krystalle schiessen 
in der Kalte aus concentrirter Schwefelsaure an, welche man bei nur 15° mit gepulvertem Kosili 
sattigt. Das Kosin ist ohne Keaktion auf Lackmus, schmilzt bei 142°; ist aber nicht fliichtig. In 
hoherer Temperatur zersetzt es sich und giebt Buttersauie nebst rothbiaunem Iiieer.a ( f lu ck ig e r .)  
Aus einer rothen Schwefelsaureverbindimg erb alt man mit Wasser neben Isobuttersaure purpurrothe, 
niclit krystallisirbare, in Aetlier, Weingeist und wiisserigen Alkalien losliche Flocken, die je nach der 
Art der Gewirmung auf kaltem oder wannom W ege die Formel C.22 11.,, Ol0 oder C23 H22 O10 besitzen. 
Das Kosin aussert dieselbe Wirkung wie die Bluthen. Das nach der Husem an nbseben Darstellungs- 
weise erhaltene Kosin bildet ein weisses, haufig etwas in’s Gelbe spielendes, schwach krystallinisches 
Pulver ohne Geruch, von kratzend bitterem Geschmack und saurer Keaktion mit der Zusammensetzung 
C26 H, | O -. Es schmilzt bei 194°, lost sich wenig in Wasser, in 1300 Theilen kaltem 45°/0, in 
12* Theilen kaltem 90°/0 Weingeist, in kochendem Weingeist und Aetlier. (Husem ann, Pflanzen- 
stoffe 1013.)

A n w enclung ’. In Substanz und im Aufguss gegen die Bandwurmer. Ais wurmtreibender 
Bestandtheil ist das Kosin zu betrachten. Koso, ani besten bei Anwendung der Bluthen in Sub
stanz, treibt Bothriocephalus latus, Taenia solium, Taenia mediocanellata mit grosser Sicherheit ab. Un- 
am>-enehme Nebenwirkungen, wie Brechen, sollen durch Gitronensaure vermieden werden. Aetherisclie 
und wasserige Extrakte der Kosobluthen haben sieli ais unwirksam erwiesen. (H usem ann, Arznei- 
mittell. 200.)

L ittera tu r . Abbildung und Besclireibuug: B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X V 1; 
B en tley  u. Trim ., Med. pi., Taf. 102; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II. 846; K arsten, Deutsche 
Flora 768; W ittste in , Pliarm. 104.

Drogen und Praparate: Flores Kosso: Pb. yerm. 109; Pli. austr. 82; Ph. hung. 259; 
Ph. ross. 165; Ph. helv. 54; Cod. med. 11884) 49, 339, 516; Ph. belg. 90; Ph. Neerl. 141; Brit ph. 96, 
160; Ph. dan. 110; Ph. suec. 82; Ph. U. St. 57; F lu ck ig e r , Pliarm. 764; F lu ck ig er  and llanb., 
Pharm. 256; Hist. d. Drogues I, 458; B erg , Waarenk. 306.

Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II., 310; III. 623.

T afelbesehreibung ':
A bliihendes Zweigstuck mit weiblicher Bliithenrispe in natiirl. Gr5sse; 1 Ast der mannlichen Bluthenrispe, 

desgl; 2 Knospo der mamilichen Bliithe, vevgrossert; 3 mannlielie Bliithe, desgl.; 4 fetaubgefiisse, desgl.; 5 Pollen, 
desgl.; (i weibliche Bliithe, desgl.; 7 dieselbe im Liingssclinitt, desgl.; 8 Stempel, desgl.; 9 Fruchtzweig, nat. Grosse; 
10 verbliihte Bliithe, vergrossert; 11 Frucht mit den Deckblilttern, desgl.; 12 dieselbe im Langssehnitt, desgl.; 
13 Friiehtehen, natiirl. Grosse und vergrossert; 14 Friichtclien ohne 1 ruchtgehause, vergrossert; 15 dasselbe im Quer- 
schnitt, desgl. Nach einem uns von Herrn Professor Luerssen  gutigst tibersendeten Exemplare gezeichnet von 
W. Muller.
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Amygdalus communis L.
S y n . Prim us amygdalus B aill. (S tok es).

Mandelbaum —  Almandier —  Alniond-tree.

F a m ilie : Rosaceae (Pruneae). Gattung: Amygdalus Baill.
B esehreibung. 5— 6 Meter hoher Bamn mit abstehenden, rostbraunen, im jiingeren Zustande 

griinen,. etwas gedrtickten, kahlen Aestem Blatter zerstreutstehend, gestielt, lanzettlich, spitz, driisig- 
gesagt, netzaderig, kalii, glanzend; Blattstiel oberwarts driisig (bei der var. amara driisenlos), so lang 
oder liinger ais die Breite des Blattes. Bliithen fast sitzend, zu 1— 2, vor den Blattern erscheinend, 
seitenstandig. Unterkelch glockig, undeutlich gefnrcht, im mi teren Theilo grtin, nach oben braunroth, 
in 5 eiformig-langliche, stumpfe, aussen braunrothc, innen griine, am Rande behaarte, etwas vertiefte 
Kelchblatter iibergebend. Kronblatter 5, dem Rande des IJnterkelchs entspringend, verkehrt-eiformig, 
von der doppelten Lange der Staubgefasse und von rosenrother oder weisslieh-rotber Farbę, abfallend. 
Staubgefasse 20—40 an der Zahl, in 2 Kreise gestellt, die inneren gegen den Griffel geneigt, die 
ausseren etwas abstehend. Faden rosenrotb, mit ovalen, an beiden Enden ausgerandeten, auf dem 
Riicken angehefteten, zweifacherigen, der Lange nach aufspringenden Staubbeuteln. Pollen elliptisch, 
dreifurchig, dreiporig. Der oberstandige, freie Stempel mit eiformig-langlichem, etwas zusammen- 
gedriicktem, einfurchigem Fruchtknoten und fadenformigem, etwas schief aufsteigendem, einfurchigem 
Griffel, der mit einer schildformigen, nach der Griffelfurche zu ausgerandeten, dottergelben Narbe gekront 
ist. Der mit 2 (an der Bauchnaht hiingenden) Samenknospen ausgestattete Fruchtknoten nebst der 
unteren Halfte des Griffels zottig behaart. Steinfrucht eiformig, etwas zusammengedruckt, 4 Ctm. lang, 
2\l2 Ctm. breit, mit lederartiger, ca. 2 Mm. dicker, grtiner, grauweiss-sannnethaariger, mit einer Furche 
versehener und dort aufreissender Aussenfruchtschale. Steinschale einfaclierig, ein-, selten zweisamig, 
hellbraun, mit tiefen, punktformigen Gruben, entweder knochenhart und glanzend oder diinn und selir 
zerbrechlich und niatt (var. fragilis DC.). Same bis 3 '/a Ctm. lang, mit doppelter Samenhaut, unter der 
Spitze am Rande dem Nabelstrang angewachsen, eiformig, spitz, platt gedriickt, braun, langsrnnzelig, 
mit am spitzen Ende befindlichem Nabel und am rundlichen Ende ais dunkler Fleck auftretendem 
Hagelfleck (chalaza). Embryo ohne Eiweiss, mit kurzem, nach oben gerichtetem Wtirzelchen. Die 
2 Sainenlappen planconvex.

Karsten beschreibt folgende Varietaten:
a. amara DC. B ittere  M andel: Staubgefasse nnterwarts' behaart, Samen bitter; Stein

schale holzig oder zerbrechlich.
(1. dulcis DC. Siisse M andel: Blumen vor den Blattern. Same stiss; Steinschale hart.
y. fragilis DC. K rach - oder Knackm andel: Blumen gleichzeitig mit den Blattern, 

Kronenblatter breit und ausgerandet; Same siiss; Steinschale zerbrechlich.
d. macrocarpa: Blumen heller rotli, gross, vor den Blattern, Kronenblatter breit, verkehrt- 

herzformig, wellig, Frucht auf kurzem, dickem Stiele, gross, mit harten Steinkornern.
e. persicoides: Aussenfruchtschicht etwas fleischig.

F lu ck iger  sagt tlber den stissen und bitteren Mandelbamn: „Der bittersamige Mandelbaum 
unterscheidet sieli durch keine bestandigen Merkmale von dem Baume mit slissem Kerne. Haufig sind 
die Bliithen des ersteren lebhaft roth, die Bltithenstiele driisenlos und der Griffel nicht langer ais die 
Staubfaden, wahrend bei dem gewohnlichen Mandelbaume die Blattstiele eine oder mehrere Driisen 
tragen und der Griffel langer ais die Staubfaden des inneren Kreises zu sein pflegt. So wenig dem- 
nach 2 Formen des Mandelbaumes vorhanden sind, ebensowenig hat es die Kultur in der Hand, dem- 
selben nach Belieben bittere oder siisse Kerne abzugewinnen. Im Hinblick auf andere der zunśichst 
yerwanden Pflanzen mochte mau geneigt sein in der siissen Mandel das Erzeugniss fortgesetzter Yer- 
edelung zu erkennen.“ Nach F lu ck ig er  kommt der Mandelbaum in ursprimglichen Standorten gleich
zeitig mit siissen und bitteren Mandeln vor, so z. B. in der siidpersischen Provinz Kermann; letzterer 
betrachtet den in Wallis und in den Thalern am Siidabhang der Alpen auftretenden dornigen Mandel- 
busch ais das Produkt eines Zuriickgehens in die derbere Urform.



A n a tom isch es . Yon den beiden Sanienhiiuten ist die aussere derbhautig, zimmtbraun und 
mit leiclit abreibbaren, braunen Schiippchen bedeckt; die innere Samenhaut ist im Wasser aufgeweicht 
von der Frucht leiclit trennbar, besitzt eine weisse Farbę und ist an der abgerundeten Basis mit einer 
kirscłibrannen Chalaza versehen.

Die braunen Schiippchen, welche die Oberflache der ausseren Samenkaut bedecken und die 
auch ais Schuppenhaare bezeichnet werden, sind eigenthumliche Zellen von eifbrmiger, kegel- und 
keulenformiger, sackartiger, aucli eckiger, unregelmassiger Gestalt und, in Bezug auf die iibrigen Zellen, 
von bedeutender Grosse. Die aussere Samenhaut besteht aus mehreren Reihen brauner, dicht verfilzter, 
flach zusammengedriłckter, nach aussen dunklerer, nacli innen hellerer Zellen, welche von Gefiissbiindeln 
durchzogen sind. Die Stellen, an welchen die Spiralgefassstrange yorhanden sind, zeichnen sich durch 
grossere Dicke aus. Die innere Samenhaut ist durch eine farblose Schicht einer filzigen Membran fest 
mit der ausseren Samenhaut verbunden; sie besteht aus einer, selten 2 Reihen kleiner, farbloser, Fast 
kubischer, nach der ausseren Seite knorpelig verdickter Zellen mit feinkornigem Inhalte. Die Cotyle- 
donen zeigen ein diinnwandiges, schlaffes Parenchym, welches in den ausseren Schichten kleinzellig 
erscheint, nach innen zu aus grossen kugelig-eckigen Zellen gebildet ist. Der Zelleninhalt der Samen- 
lappen besteht hauptsachlich aus grossen Oeltropfen mit wenigen Aleuronkornern; auch die innere 
Samenhaut zeigt in geringerem Maasse Oeltropfen, nebst eiuem feinkornigen Inhalte, welcher jedoch nicht 
wie das Aleuron von Kali gelost wird. Die aussere Samenhaut enthalt einzelne Krystalle von Calcium- 
oxalat. Alle braunen Theile der Mandel besitzen viel Gerbstoff. Beide Mandeln unterscheiden sich im 
anatomischen Ban nicht, sondern sind bios chemisch von einander verschieden. Die Behauptung, dass 
die bittere Mandel weniger Oel enthalt ais die siisse, wird von F lu ck ig e r  bestritten.

V o rk o m m e n . Ais die eigentliclie Heimath des Mandelbaumes wird Yorderasien betrachtet. 
Gegenwartig wird er im ganzen Mittelmeergebiet (Spanien, Sudfrankreich, Portugal, Sicilien, Apulien, 
Griechenland, afrikanische Mittelmeerkiiste, namentlich Marocco) und in den milderen Lagen Mittel- 
europas gezogen, sogar in Siidengland und in Siidscandinavien.

B lu th eze it. Im Siiden im Februar, bei uns im Marz und April.

N am e u n d  G esch ich tlic lie s . Der Narne M andel (althochdeutsch marniała, mandel-boim, 
bei K arl dem G rossen amandalarii, angelsachsisch mag dala-treov) soli aus dem lateinischen amyg- 
dalus, griechischem a/.ivy/.ia, dyvyg, (Riss, Ritze, Griibchen, in Bezug aut die aussere Beschaffenheit der 
Kernschale) abgeleitet sein. G rassm ann ist der Meinung, dass der Name aus Asien stamme und 
glaubt in dem altindischen mudga, Bohne, mudgala, Jaśmin und persischen mungo,, bittere Mandel, 
Worte eines gemeinsamen Stammwortes zu erblicken, dem durch Versetzung von «  das griechische 
a/.ivyóalov, af.ivydalrj entsprungen ist. Man fiihrt Amygdalus auch auf das syrische ah-miigdala 
(schoner Baum) zuriick.

Der Mandelbaum ist eine der altesten Kulturpflanzen, denn schou die Biicher Moses ftlhren 
ais Erzeugnisse Palastinas Mandeln auf. Die Romer bezeichnen die Mandeln mit Avellanae graecae, 
Nuces graecae, woraus zu schliessen ist, dass der Mandelbaum erst aus Griechenland nach Italien ge- 
bracht worden ist. Die alten griechischen und romischen Schriftsteller beschiiftigen sich mit der Mandel; 
ihnen war das Mandelol schon bekannt und das an dem Baume auftretende Gummi war schon bei 
Plinirrs und D io sco r id e s  ein Gegenstand der Beachtung. K arl der G rosse empfiehlt in seinem 
Capitulare den Anbau und sollen in Deutschland die ersten Mandelbaume in der Gegend von Speier
gezogen worden sein. Im Mittelalter sclieint man die Mandeln melir in der Kuchę, ais medizinisch
verwendet zu haben; sie bildeten schon im 18. Jahrhundert einen bedeutenden Handelsartikel Londons. 
Der bitteren Mandeln wird schon von S cr ib on iu s  L argus und P lin iu s  gedacht. P a lla d in u s  giebt 
Anleitung, aus bitteren Mandeln susse zu ziehen; A le x a n d e r  T ra llia n u s  verwendet bittere Mandel- 
Pastillen gegen Verstopfung. B ohm  in Berlin macht 1801 auf den „blau sauren Stolf“ der bitteren 
Mandeln aufmerksam. (F lu ck iger.)

O fflz in e ll sind die Kerne: Amygdalae diilces (siisse Mandeln), Amygdalae amarae (bittere 
Mandeln).

Beide Mandeln sind bezuglich ihres Aeusseren schwer von einander zu unterscheiden; die
bitteren Mandeln sind meistens etwas kleiner und nicht so flach gebaut. Um so mehr unterscheiden
sie sich durch den Geschmack und ebenso durch den Gerucli, der bei den zerkleinerten bitteren Mandeln, 
bei Beruhrung mit Wasser, blausaureartig ist. Die siisse Mandel wird in verschiedenen Sorten in den 
Handel gebracht: Valencia-Mandeln aus Spanien, Provence - Mandeln aus Sudfrankreich, Florenz- und 
Ambrosien-Mandeln aus Italien und Sicilien, Pitti-Mandeln aus Portugal, berberische Mandeln aus 
Marocco; eine kleine italienische Sorte sind die Puglia-Mandeln. Die grossten und wohlschmeckendsten



Mandeln sind die spanischen Mandeln ans Malaga. Dic bitteren Mandeln werden in viel geringerem 
Umfange gebaut ais die slissen; sie werden hanptsaehlich von Nordafrika, Sicilien nnd Siidfrankreich 
in den Handel gebracht. Die Ausfulir der sussen Mandeln betriigt nach P liick iger jahrlicli: fur 
Italien 20 Mili. Kilogr., fur Spanien und Frankreich 4 —5 Mili. Kilogr. Der marokkanische Hafen 
Mogador verschifft jahrlicli 1 Mili. Kilogr. barbarischer (berberischer) Mandeln.

Bestandtłieiie. Die sussen Mandeln enthalten nach Boulay: 54°/0 fettes Oel, 24°/n eigen- 
thiimliche ProteTnsubstanz (Emulsin und Legumin), 6°/0 Zucker, 3 °/0 Gummi, 5% gerbstoffhaltige Schale; 
nacli P ortes % %  Asparagin, nach Zedler 5°/0 Mineralstoffe. Die bitteren Mandeln enthalten nach 
V og e l: 28% (in Wirkiichkeit bis 44% ) fettes Oel, 30,5% Proteinsubstanz (Emulsin), 6,5%  Zucker, 
3%  Gummi, 8,5% gerbstoffhaltige Schale und 2 -  3,3% Amygdalin.

Das fette Oel der Mandeln, welches ungefa.hr die llalfte des Gewichts der Mandeln betriigt, 
ist von hellgelber Farbę, dunnfliissig, besitzt ein spez. Gew. von 0,915 — 0,920, ist fast geschmacklos 
und erstarrt erst bei sehr starken Kiiltegraden. Es besteht nach F ilick ig er  fast ganz aus der Glycerin- 
verbindung der Oelsaure (Oleinsaure) C18H34 O.,. Das Glykosid Amygdalin (02„U 27 N Oj,) ist von 
R ob ią u et und B outrond-C harlard  im Jahre 1830 in den bitteren Mandeln entdeckt worden; das 
Yerhaltniss zuni Bittermandelol und zur Blausaure wurde jedoch erst von W ohler und L ieb ig  1837 
erkannt. Das Amygdalin, welches ausserdem noch in verschiedenen anderen Fruchten, Blattern und 
Bltithen der Familie IŁosaceae (so namentlich in den Fruchtkernen der Pfirsiche, der Pflauinen, des 
Kirschlorbeers, der Ahlkirsche) vorkommt, krystallisirt aus 80%  Weingeist in farblosen, perlglanzenden 
Schuppen mit 2 Atomen Krystallwasser, aus Wasser oder schwacherem Weingeist in durchsichtigen, 
orthorhombischen Prisrnen mit 3 Atomen Krystallwasser. Es ist geruchlos, besitzt einen schwach 
bitteren Geschmack, reagirt neutral und lenkt die Polarisationsebene nach links ab; es lost sieli in 
kochendem Wasser in jeder Menge, in 12 Theilen kalten Wassers von 10 15° und ist unloslich in 
Aether und Chloroform. Wird Amygdalin mit Kali oder Baryt gekocht, so zerfallt es in Ammoniak 
und Amygdalinsdure C20H.,(. O,.,. R obiąuet und B ou tron -C h a rlard entdeckten den eigenthtimlichen 
Umstand, dass in den Mandeln Bittermandelol und Blausaure nicht mehr vorhanden sind, sobaki ihnen 
das Amygdalin entżogen wird; aber erst W ohler und L ieb ig  fanden, dass diese beiden Stoffe nur ais 
Zersetzuugsprodukte des Amygdalins zu betrachten sind, eines Prozesses, der durch Beriihrung des im 
frischen und gelii iten Znstande beflndlichen Eiweissstoffes der Mandeln (Emulsin) mit dem Amygdalin, 
bei Vorhandensein einer hinreichenden Menge Wassers, vor sieli gelit und zwar nach folgender Formel: 
CUH,, NO.. +  3 EL, O =  H20.2(C6H12Oa) . 0N1I. C7H0O ; also krystallisirtes Amygdalin zerfallt in Wasser, 
Traubenzucker, Blausaure” und Bittermandelol. Amygdalin hat ais solches keine Bedeutung ftir die 
Pharmakologie und Toxikologie, da es keine auffallenden Wirkungen im Thierkorper hervorbringt; nur 
durch seine Spaltung bei Beriihrung mit Emulsin und Wasser ist es von Werth. Der Eiweissstoff 
Emulsin, von R ob iąu et Synaptase genannt, ist ein sowohl den sussen ais bitteren Mandeln eigener, 
farbloser, amorpher Korper, der die eben geschilderten Eigenschaften besitzt, das Amygdalin in Zucker, 
Blausaure nnd Bittermandelol zu zersetzen. Wird die Emulsinlosung bis zum Siedepunkt erliitzt, so 
gelit die amygdalinzersetzende Eigenschaft verloren, wiihrend es getrocknet eine Temperatur bis 100° 
vertriigt. Das Bittermandelol (Benzaldehyd =  Cc H5 COH =  C7 H„ 0) kommt nicht fertig gebildet in 
den Pflanzen vor, sondern ist, wie bereits bemerkt, ein Zersetzungsprodukt des Amygdalins. Das reine 
Oel ist farblos, diinnflussig, stark lichtbrechend, besitzt ein spez. Gew. von 1,043, einen Siedepunkt von 
180° und hat einen eigenthumlichen, angenehmen Geruch und brennend gewiirzhaften Geschmack. Es 
lost sieli leichf in Weingeist und Aether und in 30 Theilen Wasser. Der Luft ausgesetzt gelit es 
durch Oxydation in Benzoesaure uber. Lippmann und H aw liseck haben den Nachweis gefuhrt, 
dass das Bittermandelol mit den aus Benzylchlorid dargestellten Benzaldehyd gleichbedeutend ist. 
Mandelsaure (Phenylglykolsaure =  C8 H8 0 3), durch Behandlung des Amygdalins mit concentrirter Salz- 
saure gewonnen, bildet grosse rhombische Krystalle mit eineni spez. Gew. von 1,361 und einem Schmelz- 
punkt von 118°; sie ist leicht loslich in Wasser, Alkohol und Aether. Spuren von Ameisensaure, 
welche das Bittermandelwasser entliiilt, riihren nach F liick igers Ansicht moglicherweise von einer 
Zersetzung des Cyanwasserstoffes her. (Ilusem ann, Pflanzenstoffe 1016 ff.)

A n w en d u n g . Die sussen Mandeln in Form von Emulsionen ais reizlindernde Mixtur und 
ais Lbsungsmittel und wohlschmeckender Trager anderer Arzneistoffe, zur Herstellung von Ceraten, 
„welche zum Bedecken von Excoriationen der Korperoberflache und der Lippen dienen,“ auch zur Be- 
reitung einer der Kuhmilch ahnlichen Kindermilch. Die bitteren Mandeln zur Darstellung des Bitter- 
mandelwassers. Beide Mandeln finden hiiufig Anwendung in der Cosmetik, zu Wasclipulvern in Form 
von Mandelkleie (F ar fur s. Farina Amygdalanm). In Bezug auf das Mandelol sagt Ilusem ann:



„In seiner physiologischen Wirkung unterscheidet sich das Mandelol yoii den ubrigen fetten Oelen nicht. 
In grosseren Dosen stort es die Yerdauung. Das Mandelol findet ais Protectmmi zum internen Ge- 
brauche unter allen fetten Oelen wegen seines inilden, angenehmen Geschmackes die haufigste Anwendung, 
z. B. bei Anginen, Heiserkeit, Laryngitis, bei Yergiftungen mit scliarfen Stoffen, auch —  minder gut —  
bei Iieizungszustanden entfernter Organe, z. B. Cystitis, Urethritis und Bronehitis. Auch ausserlicli1 
wird es ais reizmilderndes Mittel fiir sieli gem benutzt, z. B. zur Zertheilung von Driisenanschwellungen, 
ferner zur Erweichung verharteter Sekrete im ausseren Gehorgange, in der Nase und an den Lidrandern, 
selbst zur Einspritzung bei Gonorrhoe.“ Das in seiner Wirkung der Blausaure entsprechende Bitter- 
mandelwusser ist eine nach langerer Zeit der Aufbewahrung klare, farblose, sauer reagirende Flussig- 
keit von starkem Geruche und Geschmacke nach bitteren Mandeln. Seine Wirkung grundet sich auf 
den Blausauregehalt und ist daher eine nervenberuhigende. Durch das Bittermandelwasser, welclies 
auch ausserlicli zu Waschungen gebraucht wird, werden alle ubrigen Blausaurepraparate ersetzt. 
H usem ann aussert sich iiber die ausserst giftige Blausaure wie folgt: „Blausaure unterscheidet sich 
von allen ubrigen Neurotica dadurch, dass sie einen entschiedenen Einfluss auf das Blut selbst besitzt, 
dessen Beschaflenheit sie in eigenthumlicher Weise verandert, indem sie sich einerseits chemiach mit 
dem Hamoglobin verbindet und indem sie andererseits die Sauerstoffabgabe seitens der Blutkorper ver- 
ringert. Die entfernten Wirkungen aussern sich yorwaltend in Erscheinungen des Neryen,Systems, wobei 
in hervorragender Weise das Athemzentrum und rasomotorische Centrum afficirt sind.“ (H usem ann, 
Arzneimittell, 1116.)

Der Gebrauch sowolil der siissen ais bitteren Mandeln zum Backen und zu den Speisen ist
bekannt.

L i t t e r a t u r .  Abbildung und Beschreibmig: Nees v. Esenb., PI. med., Taf. 312, 313; Hayne, 
Arzneigew. IV., Taf. 39; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. IVd; B entley  u. Trim., Med. pl., Taf. 99; Luerssen, 
Handb. der syst. Bot. II. 851; K arsten, Deutsche Flora 725; "Wittstein, Pharm. 510.

Brogen und Priiparate: Amygdalae dulces (Semen Amygdali dulek) und Amygdalae, amarae (Semen Awiyg- 
dali amarum): Ph. germ. 25, 26; Ph. austr. 13; Ph. hung. 45; Pli. ross. 358; Pli. belg. 8; Ph. helv. 12; (Jod. med. 35; 
Ph. Neerl. 21; Brit. ph. 36; Ph. dan. 206, 207; Ph. suec. 184; Ph. U. St. 35; F lu ck iger, Pharm. 928, 950; F lfickiger 
and Hańb., Pharm. 244, 247; Hist. d. Dróg. I., 439, 445; Berg, Waarenk. 418, 419; Berg, Atlas 90, Taf. 45.

Oleum Amygdalarum: Ph. germ. 191; Ph. austr. 95 (dulcium); Ph. hung. 325; Ph. ross. 284; Ph. belg. 200- 
Ph. helv. 88; Cod. med. 439; Ph. Neerl. 164; Brit. ph. 219; Ph. dan. .165; Ph. suec. 135; Ph. D. St. 233; Berg, Waaren- 
kunde 577.

Aqxia Amygdalarum amarum: Ph. germ. 29; Ph. austr. 15, 16; Ph. hung. 51; Ph. ross. 34, 37; I>h. bel". 125; 
Ph. helv. 13; Ph. Neerl. 26; Ph. dan. 44, 45; Ph. suec. 23, 24; Ph. U. St. 41.

Syrupus Amygdalarum-. Ph. germ. 255; Ph. austr. 126; Ph. hung. 429; Ph. ross. 393; Ph. belg. 243; Ph. helv. 
130; Cod. med. 542; Ph. dan. 251; Ph. suec. 219; Ph. U. St. 319.

Pulvis Amygdalae compositus: Brit. ph. 261.
Ceratum s. Unguentum Getacei: Ph. austr. 33; Ph. helv. suppl. 126; Ph. dan. 284; Ph. suec. 243.
Emulsio Amygdalarum compositum: Ph. germ. 79; Ph. austr. 50; Ph. hung. 169; Ph. hely. 37; Ph. suec. 63; 

Ph. dan. 93.
Oleum phosplioratum: Ph. ross. 304; Ph. helv. suppl. 79.
Unguentum le n ie n s Ph. germ. 298; Ph. ross. 453; Ph. hcJv. 151.
Boztigl. der Drogen und Priiparate siehe auch Hager, Pharm. Prx. L, 309; 111., 79.

Tafelbeschreibung’:
AB bliihender und fruchtender Zweig, natiirl. Grosse; 1 und la  Bliithen von verschiedenen Biiumen, ver- 

grossert (la  aus dem botanischen Garten in Jena); 2, 2a Kronbliitter, natiirl. Grosse; 3 Staubgef&sse, desgl.; 4 Pollen, 
desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6, 7 Fruchtknoten im Liings- und Querschnitt, desgl.; 8 Steinkern, desgl.; 9 derselbe im 
Langsschnitt, desgl.; 10 Mandel ohne Steinschale, desgl.; 11, 12 Same im Liings- und Querschnitt, desgl. Nach der 
Natur von W. Muller.

Die abgebildete Mandel ist irrthilmlicherwei.se ais var. amara bezeichnet; es musu heissen var. dulces.
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Primus Cerasus L.
S y n . Cerasus m lgaris M ille r . Cerasus Caproniana D C . Cerasus acida G aertn .

Sauerkirsche, Weichselkirsche —  Cerisier cultive, Griottier Cherry.

F am ilie : Rosaceae; U nterfam ilie : Pruneae. Gattung: Primus Tourn.
B eschreibung. Kleiner, ara Grunde Auslaufer treibender, bis 6 m bober Baum mit grau- 

brauner, in pergamentartigen Łamellen sich ablosender Borke, ausgebreiteten iilteren und rostbraunen, 
hangenden jiingeren Aesten. Die eifbrmigen, ziegeldachartig mit braunen Hautchen bedeckten Knospen 
meist Bliitter und Blutlien zugleieb entwickelnd, die endstandigen nur bliitterbildend. Blatter zerstreut 
stehend, gestielt, etwas lederartig, elliptiscb oder langlicli, zugespitzt, driisig-zerstreut bebaart, glanzend. 
Blattstiel driisenlos, ani Grunde mit 2 linienfbrmigen, driisig-gezahnten Nebenblattem. Bltithen dolden- 
artig, lang gestielt, zu 2— 5 aus der Mitte der Bliitbenknospe. Bliithenstiel am Grunde mit einer 
kleinen, lanzettformigen, driisig-gezahnten Braktee. Unterkelcli glockenformig, genervt, kalii, am oberen 
Bandę in die 5 langlieh-eiiormigen, stumpfen, vertieften, ganzrandigen, spiiter zuriickgescblagenen Kelcli- 
bliitter ubergebend; Unterkelcli nebst Kelch abfallend. Kronbliitter zu 5, verkehrt-eifórmig, ausgerandet, 
yertieft, weiss, abfallend. Staubgefasse meist BO, in 2 Iteilien dem Rande des Unterkelcbes entspringend, 
die iiiisseren etwas liinger ais die inneren. Staubfaden weiss, wenig nacli innen gekriimmt, mit ovalem, 
2facherigem, goldgelbem, im unteren Drittel des Rtickens angeheftetem, der Lange nacli aufspringendem 
Staubbeutel. Pollen Bfurchig, Bporig, unter Wasser Bseitig-rundlich. Der aus einem einzelnen Frucht- 
blatte bestehende, freie, dem Grunde des Unterkelcbs aufgewachsene Stempel mit schief-eiformig-lang- 
lichem, grlinem, kablem, auf der einen Seite gewolbtem Frucbtknoten, kablem einfurcbigem Griffel und 
fast schildformiger, auf der Seite der Furche ausgerandeter Narbe. Frucht abgeflacht-kugelig, am 
Grunde vertieft, schwarzrotb, mit purpurrothem, siisssauerlichem Fleiscbe. Steinschale knocbenbart, 
schief-rundlich, sebr kurz zugespitzt, wenig zusammengedriickt, glatt, mit hervortretenden Niihten, ein- 
facherig, lsamig. Der Same von Gestalt der Steinschale, mit doppelter Samenhaut; Samenlappen 2, 
planconvex, weisslich, eiweisslos, olig-fleischig. Knospchen eiformig.

Die bemerkenswerthesten Hauptformen sind: var. acicla Ehrh. (Glaskirsche) mit farblosem 
Fruchtfleiscbe und var. austera Ehrh. (Morelle) mit langeren Bliitbenstielen und rothlichem Safte.

V erbre itu n g . Die Sauerkirsche ist aus Kleinasien nacli Europa verpflanzt worden und gegen- 
wartig in zahlreichen Yarietaten iiber ganz Europa verbreitet. In Waldern, Hecken und Gebiiscben 
yerwildert yorkommend.

N am e u n d  G esch ich tliches. Der Name Kirsche, althochdeutsch cliirsd, Kirsa, cliresi- 
poum, chersbom, mittelhochdeutscb cerseberen boum stammt von dem lateiniscben cerasus, dem grieclii- 
schen yJ(>u(7oę, einem Worte, welches walirscheinlich mit der Fracht aus dem asiatischen Heimatlilande 
nach Griechenland eingewandert ist, wofiir auch die iibnlich klingenden Namen fur diese Fruclit: Ker as 
(kurdisch), geras (armenisch), ęarasijas (persiscb) zu sprechen scheinen. Die Angabe des P lin ius, 
wonach cerasus von der pontischen Stadt Kerasunt am schwarzen Meere abgeleitet sei, von wolier der 
romiscbe Feldberr Lucnllus nach der Besiegung des Mithridates den ersten Kirschbaum, einen Sauer- 
kirschenbaum, bei seinem Siegeseinzuge (68 v. Ohr.) mit nach Rom bracbte, ist ganz unwahrseheinlich, 
denn der Name -/Jouooę kommt bereits bei T beophrast vor; es lasst sich yielmehr annehmen, dass 
die Stadt Kerasunt ihren Namen von dem Kirschbaum erhalten hat. W eicbsel, althochdeutsch unhsela, 
mittelhochdeutsch wllisel, mit zahlreichen Umwandlungen, ist unbekannten Ursprungs. Prim us ist von 
dem griechischen nQOvvrj, nqovvog, womit die Griechen den wilden Pflaumenbaum bezeichneten, abgeleitet.

Yon Italien aus yerbreitete sich der Kirschbaum rasch tiber Europa, denn schon zu Plinius 
Zeiten wurde er an den Ufern des Rheines, in Belgien und Britannien kultivirt.

Nach W ittste in  dienten die Kirschen den alten Aerzten hauptsachlich ais diatetisches Mittel. 
A lexan d er Trallianus empfahl sie bei Leberkrankheiten und Auszehrung.

B ltithezeit. April, Mai.



O ffizin ell sind <lio Frlichte: Fructus Gerasi acidae s. nigri (Cerasa aciila, Cerasa) und in 
Frankreicli gegenwartig aucli noch die Kirschstiele: Pedunculi Cerasorum (Stipites Cerasorum).

Aus den gegen Mitte Juli gesammelten sauren Kirschen wird durch Zerquetschen der Friichte sammt den 
Kern en und Auspressen der Kirschsaft: Succus Gerasi (Succus C erasorum ) gewonnen.

Die den Fruchtsaften eigenen Pektinstofte verleihen dem ICirschsaft eino schleimige, niclit filt.rirbare 
Beseliaffenheit, die jedoch durch eine gelinde Gahrung bei 20— 25° beseitigt wird.

P raparate. Aus dem durch Gahrung und Filtration gereinigten Kirschsafte gewinnt nian 
durch Zusatz von Zuclcer den K irsch sy ru p : Syrupus Gerasi (Syrupus Cerasorum)-, durch Destillation 
der zerstossenen Kirschkerne erlialt man das K irsch w asser: Aąua Cerasorum.

Das in den Kirschkernen enthaltene Amygdalin verleiht dem Syrup ein angenehmes, bitter- 
mandelartiges Aroma. Der Kirschsyrup mnss in diinner Schicht klar sein und eine dunkelpurpurrothe 
Farbę besitzen.

B estan d th eile . Der Saft enthiilt ca. 8 °/0 Zucker, 6#/0 dextrinartigen Stoff und Pektin, 
2,3°/0 Apfelsaure, 2%  Citronensiiure, Eiweiss, Farbstoff; mich Z o lle r  ausserdem noch ein fliichtiges Del, 
nach W oeh ler  pflanzensaures Alkali. Die Samen enthalten Amygdalin und 23°/0 fettes, gelbes, niclit- 
trocknendes Oel; die Fruclitstiele Gerbstofl. in der Rinde befindefc sich eine eigenthiimliche, eisen- 
grunende Gerbsiiure, welche durch Schmelzen mit Kalihydrat einen krystallinischen Zucker: Isophloro- 
glycin liefert, ausserdem 2 Phlobaphene: Fusco- und Rnbrophlohaphen. Die Wurzelrinde enthiilt das 
beim Apfel erwiihnte Plilorłiizin. In den Blattern befindet sieli neben Laurocerasin Citronsiiure, Quercetin 
und ein Quercetin lieferndes Glykosid. Stamm und Aeste schwitzen das frtiher arzneilich benutzte 
Kirschgummi aus.

A n w e n d u n g . Die Frlichte werden rob, gedorrt und eingemacht ais ein diatetisches Mittel 
betrachtet; der Kirschsyrup bildet einen geschmacksverbessernden Zusatz zu kiihlenden Mixturen. Die 
Blumen und Fruehtstiele dienen ais diuretisches und anticatarrhalisches Mittel. (H usem ann, Arznei- 
mittell. 875.)

Litteratur. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Tal'. 315 u. 316; 
H ayne, Arzneigew. IV., Tal. 42; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew. I.V°; Luerssen, Handb. der syst. Bot.
II., 853; K arsten , Deutsche Flora 726; W itts te in , Pliarm. 404.

Drogeil und Praparate: Fructus Gerasi-. Cod. med. (1884) 46; B erg , Waarenk. 350.
Syrupus Cerasi-. Ph. germ . 257; Ph. ross. 395; Ph. helv. suppl. 109; Ph. dan. 252; Ph. suec.220; 

Cod. med. (1884) 554.
Pedunculi Cerasorum-. Cod. med. (1884) 46.
Biiziiglich der Drogen und Praparate siehe H ager, Ph. Prx. 11. 795.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A blilhender und B fruchtender Zweig in naturl. Grosse; 1 jungę Bliltter mit den beiden Nebenbliittern des"l • 
2 Bliithe im Langssehnitt, vergr8ssert; 3 Staubgefśisse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 Fruchtlmoten im 
Grunde des Unterkelches, desgl.; 7 Frucht, zerschnitten, natiirl. Grosse; 8 Fruchtkern mit Steinscliale desgl- 9 der- 
selbe zerschnitten, desgl.; 10 u. 11 Same nach Entfernung der Steinschale, desgl. Nach der Natur von W. Muller



Primus Cerasus L.
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Primus Laurocerasus (Lauro-Cerasus) L,

Syn, Padus Lauro- Cerasus Mili. Cerasus Lauro-Cerasus Lois.

Kirschlorbeer, Lorbeerkirsche —  Laurier-cerise —  Cherry-Laurel, Cberry-Bay,
Common Laurel.

F am ilie : Bosaceae. (U nterfam ilie : Pruneae). G attung: Prunus Tourn.

B esch re ib u n g : Immergruner, 2 bis 6 mul mehr Meter bober Straueli oder Baum mit ab- 
wechselnden, einfachen, lederigen, glanzenden, kahlen, sehr kurz gestielten, elliptischen oder langlicb- 
lanzettlichen, 7 bis iiber 20 Ctm. langen, 2 bis 7 Ctm. breiten, frisch ’ /,2 Mm. 'dicken, kurz imd breit 
zugespitzten, an dem wenig umgerollten Rande scharf und namentlich nach unten weitlaufig gesagten, 
bisweilen auch ganzrandigen Blattern. Die grosste Breite des Blattes befindet sieli in oder iiber der 
Mitte. Der derbe, unter 1 Ctm. lange Blattstiel setzt sich, namentlich unterseits, ais starkę Mittelrippe 
fort, zu welcher die mit 12 bogenformig aufsteigenden Nerven ausgestatteten Blattbalften scbwach 
geneigt sind. An den untersten Nerven, dicht an der Mittelrippe, befinden sich einige (bis 7) flachę, 
drusige Flecke, welche namentlich an den trockenen Bliittern deutlieb hervortreten und durch Ab- 
sonderung eines Zuckersaftes bervorgerufen werden. Die kleinen weissen Bliitben bilden achselstandige, 
aufrecbte Trauben, welche die Lange der Blatter kaum erreieben. Kelch (Receptaculum) yerkehrt- 
kegelformig, mit 5 stumpfen, ganzrandigen Abschnitten, abfallend. Blumenkrone 5 blatterig, weiss; 
Kronblatter rundlich, kurz genagelt, ganzrandig, etwas vertieft, dem Schlunde des Kelches eingefiigt. 
Staubfaden zahlreich (gewohnlich 20), ebenfalls dem oberen Theile des Kelches entspringend, mit faden- 
artig-pfriemenformigen Faden und rnndlichen, 2facberigen Beuteln. Pollen elliptisch, 3porig, unter 
Wasser rundlicb-3seitig. Stempel am Grandę des Receptaculum, mit eiformigem, einfaeherigem, lcahlem 
Fruchtknoten, welcher mit 2 hangenden Samenknospen ausgestattet ist. Griffel fadenformig, ziemlich 
gerade, mit einer Langsfurche. Narbe kopfformig, der Furche des Griffels entsprechend ausgerandet. 
Frucht rnndlich-herzformig, einer Herzkirsche ahnlich, schwarz, das Fleisch des Samenmantels schmutzig, 
lilaroth, grunlich. Steinkern eiformig, etwas zusammengedrlickt, glatt. Same einzeln, olme Eiweiss, 
mit hiiutiger, ausserer Samenhaut und geradem Embryo. Die olig-fleischigen Samenlappen planconvex; 
Wlirzelchen nach oben gekehrt.

In Nordamerika tritt an Stelle der Blatter des Kirschlorbeers die Rinde von Prunus 
serotina Ehrh. (Pr. virginiana Mili. — Wild-Cherry.) Dieser nordamerikanische Strauch besitzt fast 
lederartige, meist einfach und fein spitzig-gesagte, ovale bis langlich - lanzettliche, zugespitzte, kalile 
oder unterseits auf der Mittelrippe behaarte, oberseits glanzende Blatter. Der Blattstiel ist mit 
3 bis 4 rothen Driisen besetzt. Bltithentraube locker, aufrecht abstehend, zuletzt nickend. Bliithen 
gelblich-weiss; Kronblatter verkehrt eifórtnig- Fruchte schwarzpurpurn; Steinkern glatt. Die Rinde 
besitzt frisch einen bittern Geruch und Geschmack und enthalt, nach P rocter , Starkemelil, Harz, eisen- 
grlinenden Gerbstoff, Gallussaure, Fett, rothen Farbstoff, Synaptas, blausaurehaltiges atherisches Oeł 
(Amygdalin). Van der Espt hat das Amygdalin kyrstallinisch erhalten.

Anatomisches. Die Blattflachen sind beiderseits von einer Epidermis bedeckt, welche nach 
F llick iger auf der Oberseite farblose, wiirfelige oder etwas gewolbte, niclit sehr diekwandige Zellen, 
auf der Unterseite zahlreiche Spaltoffnungen zeigt. Der unter der Oberseite liegende Blatttheil besteht



ans 3 his 4 Reihen senkrechi iibereinander stehender Palissadenzellen; der an der Unterseite betindliche 
Theil aus 6 bis 8 unregelmassigen Schichten von kugeligen oder schlauchartig verlangerten Zellen. 
Die Mittelschichfc enthalt zahlreiche Gefassbiindel. Ein Theil der Zellen enthiilt Drusen oder einzelne 
octaedrische Krystalle von Calciumoxalat und rothliche Klumpen, welche wahrscheinlich aus Harz 
bestehen. Die Zahne des Blattrandes sind nach R einke harzabsondernde Zotten. Die am Blattgrunde 
befindlichen Driisenflecke zeigen im Querschnitt vertikal gestreckte, in 2 Schichten gestellte Epiderinis- 
zellen, iiber welchen durch Zuckerabsonderung die Cuticula gehoben und gesprengt ist, wodureh eine 
seichte, offene Grube gebildet wird. Man fiihrt diese Gebilde aut die Thatigkeit von Insekten zurtick.

Bliithezeit. April und Mai.

Vorkommen. Die Heimath des Kirschlorbeers erstreckt sieli von Nordpersien durch die 
kaukasischen Lauder bis zu den sudlichen und westlichen Kiistengebieten des Schwarzen Meeres. Ais 
Zierstrauch von Oberitalien bis England, Irland und Norwegen (bis 60" n. Br.) vielfach kultivirt; der 
Strauch fordert jedoch in hoheren Breiten im Winter Schutz gegen den Prost.

Name und Geschichtliches. K irsch lorb eer , wegen der kirschenartigen Fruchte und 
lorbeerahnlichen, immergrunen Blatter. L orb eer  (althochd. lor-blatt, lor-beere, lor-bouni) stammt von 
dem lateinischen laurus. Die Abstammung des letzteren Wortes ist unbekannt. Im Uebrigen siehe 
Laurus nobilis. K irsch e , Primus, Cerasus siehe Prunus Cerasus. Padus, rcadog des Theophrast, fur 
Prunus Mahaleb, kann nach einer Yermuthung W ittste in s  mit dem Plusse Padus (Po) im Zusammen- 
hange stehen.

P ierre  B e ion  (franzosischer Reisender, 1518— 1564) entdeckte im Jahre 1546 den Kirsch
lorbeer in der Nahe von Trapezunt und nannte ihn Cerasus Trapezuntius, Trapesuntina arbor cera- 
sifera. Der Baum muss jedoch sehon friiher nach dem Abendlande gelangt sein, denn nach einem 
spateren Berichte des B elon  wurde er von Caesalpin mit 2 kleinen Kirschlorbeerbaumen beschenkt, 
die von einem grossen, alteren Exemplare aus dem Garten des Doria in Genua stammten. Gesner 
berichtete 1561, dass im herzogl. Garten zu Plorenz der Kirschlorbeer ais Zierpfianze gezogen werde. 
Der deutsche Gesandte in Constantinopel, David Ungnad, schickte im Jahre 1576 eine Pflanze des 
Kirschlorbeers (Trabison curmasi, trapezuntische Dattel) an Clusius nach Wien, der sie mit dem Namen 
L au rocerasu s belegte und ftir die Verbreitung ais Zierstrauch in Deutschland Sorge trug. Dr. A ic h -  
h o lz  brachte im Jahre lo97 die Pflanze zum Bliihen. Nacli England ist der Kirschlorbeer sehon vor 
1597 gelangt. Die giftigen Eigenschaften des btrauchs wurden erst durch den Tod zweier Frauen in 
Dublin bekannt, welche 1728 nach dem Genusse von Kirschlorbeerwasser starben. Auch in verbreche- 
rischer Weise fand Kirschlorbeer bald Anwendung und Beriihmtheit, indem der englische Capitain 
D on ellan  im Jahre 1781 einen Verwandten einer Erbschalt wegen mit Kirschlorbeerwasser vergiftete; 
ebenso vergiftete sich der englische Goldmacher Price mit Aqua Lauro-Cerasi. In die englische Arznei- 
kunde wurde Kirschlorbeer 1773 (wahrscheinlich durch B aylies) eingefiihrt; er erscheint jedoch nicht 
vor 1839 in der englischen Pharmakopoee. M urray (ein Schiller Linne’s) berichtet iiber die Giftig- 
keit des Kirschlorbeers und iiber die rothliche Farbę des sehon 1713 von P o li entdeckten Oeles. 
S ch rader, Apotheker in Berlin, erkannte 1803 in den Kirschlorbeerblattern die Blausaure.

Offizinell sind die Blatter: Folia Lauro-Cerasi (Folia Laurocerasi) und das aus ihm ge- 
wonnene Kirschlorbeerwasser: Aqua Lauro-Cerasi.

Die Blatter werden im Juli oder Anfang August gesammelt (kurz vor der Fruchtreife enthalten 
sie das meiste Amygdalinj und im frischen Zustande zur Bereitung des Kirschlorbeerwassers verwendet. 
Unverletzt sind sie geruchlos, entwickeln aber beim Zerreiben und Zerąuetschen einen starken Bitter- 
mandelgeruch. Der Geschinack ist bitterlich, herbe und aromatisch, kaum adstringirend. Nach 
C h ristison  sind die jungen Triebe blausaurehaltiger ais die Blatter; letztere enthalten im Monat 
Februar den geringsten Blausauregehalt. U m ney in London fand jedoch im Marz 1869 mehr Blau
saure ais im Monat Juli.



Zum Zwecke der Gewinnung des Kirschlorbeerwassers werden die frischen Blatter in einem 
blanken Messingmorser (besser Steinmorser) mit einem holzernen Pistill zu Brei gestossen und mit 
kalkfreiem Wasser und etwas Weingeist in die Destillationsblase gebracht. Das Kirschlorbeerwasser ist 
im frischen Zustande etwas triibe, klart sieli spater zu einer farblosen Fliissigkeit und besitzt einen dem 
Bittermandelwasser ahnlichen, .jedoch lieblicheren Gerucli. Die Pharmakopoen fordem im Durchschnitt 
einen Gehalt von 0,1%  Blausaure.

Y erw echselungen  der Kirschlorbeerblatter mit den ahnlichen Blattern von Prunus lusitanica 
L. (Blatter zugespitzt, gekerbt gezahnt, weniger derb und nicht iiber 10 Ctm. lang) konnen stattfinden. 
Die Blatter der nordamerikanischen Prunus serotina Ehrh., Primus Padus L. und von dem Pfirsich- 
bauin sind papierdtinn, auch fehlen die vertieften Flecke am Grunde des Blattes. Sammtliche 4 Bliitter 
liefern ebenfalls ein blausaurehaltiges Wasser.

B estandtheile. Nach W in ck ler  enthalten die Blatter eisengrunenden Gerbstoflj Bitterstoff 
und einen dem Amygdalin der bitteren Mandeln ahnlichen, bei Gegenwart von Emulsin Blausaure und 
Bittermandelol liefernden, aber nicht krystallisirbaren Korper, am orphes A m ygdalin  (Laurocerasin), 
welches nach Lehm ann aus einer Yerbindung von Amygdalin mit einer Saure (Amygdalinsaure) be- 
steht und in einer Menge von 1,38% nachgewiesen worden ist. Dieses am orphe A m ygdalin  oder 
L aurocerasin  besitzt einen bittern Geschmack, ist in Wasser und Alkohol loslich, unloslich in Aether, 
linksdrehend und zerfallt bei Gegenwart von Emulsin, jedoch langsamer ais Amygdalin der bitteren 
Mandeln, in Benzaldehyd und Blausaure. Husemann giebt ihm die Formel C40 H67 NO30 und sagt, 
dass es auch auf Grund der Zersetzbarkeit mit Baryt ais aus entwassertem Amygdalin C.20H27NO,,, 
Amygdalinsaure C20H2SO,3 und 6 Molek. Wasser =  H )2 0 6 bestehend angenommen werden kann. 
F lu ck iger sagt: „Bei der Spaltung des Laurocerasins wird nur 1 Mol. Cyanwasserstoff auftreten, d. h. 
38,5 Theile Laurocerasin konnen nur 1 Theil CNH erzeugen, wahrend schon 18,92 Theile krystallisirten 
Amygdalins zur Bildung von 1 Theil CNII ausreichen. Ohne Zweifei wird die Spaltung des Korpers, 
welcher bei Befeuchtung geschnittener Kirschlorbeerblatter Cyanwasserstoff und Benzaldehyd liefert, 
durch Eiweiss herbeigefiihrt; wie es zugeht, dass derselbe in der unverletzten Pflanze nicht in jener 
Richtung wirkt, ist noch unerklart.“

Das atherische Oel, welches mit dem Oele der bitteren Mandeln im wesentlichen ubereinstimmt, 
ist gelb, farbt sich bisweilen, vermuthlich von einem Begleiter des Benzaldehyd^ herruhrend, braun- 
roth, besitzt ein spez. Gewicht von 1,061, besteht der Hauptsache nach aus B enzaldehyd und B la u 
saure (2% , nach V ock  6,184°/0) und nach T ildens Yernmthung ist auch B en zy la lk oh o l (C6 H5 . 
CH2 . OH) yorhanden.

Scho on b rod t fand in den frischen Kirschlorbeerblattern bittere Krystallnadeln, welche aus 
alkalischem Kupfertartrat Kupferoxydul abscheiden. Die Blatter enthalten ferner in der Kalte Kupfer- 
oxyd reducirenden Zucker, sowie einen fett-, oder wachsartigen Stoff. B ou g a re l erhielt aus den 
Blattern P hyllinsaure (C72 H(. 0 16) bestehend aus weissen Krystallkornern, welche bei 170° schmelzen 
und sich tiber 180° hinaus unter aromatischer Dampfentwickelung zersetzen.

F lu ck ig er  erhielt aus alten Blattern 5,4%, aus jungen Blattern 6,96% Asche.
Die Blausaure, C yanw asserstoffsaure (CNH), welche in reichlicher Menge in verschie- 

denen Theilen, namentlich Kernen, der Pruneen auftritt, kommt in der Natur nicht 1'ertig gebildet vor, 
sondern bildet sich erst durch Zersetzung des Amygdalins bei Beriihrung mit Emulsin und Wasser. 
Gewonnen wird sie ffir die Praxis aus Blutlaugensalz (Ferrocyankalium). Blausaure, 1782 von S ch eele  
entdeckt, ist eine klare, farblose, fliichtige, schwach sauer reagirende Fliissigkeit von bittermandel- 
artigem, etwas stechendein Geruche, zersetzt die Kohlensauresalze der Alkalien (nicht der alkalischen 
Erden) unter Bildung von Cyanmetallen, wird durch salpetersaures Silber weiss gefallt und giebt 
einen blauen Niederschlag, wenn Kalilauge, Eisenoxyduloxydlosung und Salzsaure zugesetzt werden. 
Mit starken Siiuren zersetzt sie sich unter Wasseraufnahme in Ameisensaure und Ammoniak.

Fruchtkerne und auch die Rinde des Kirschlorbeers sind blausaurehaltig. (H usem ann, 
Ptlanzenstoffe 1016,)



Anwendung. Frisch im Aufguss, hauptsachlich aber zur Bereitung des Kirschlorbeerwassers, 
welches in gleicher Weise wie das Bittermandelwasser Anwendung findet, und gleich dem letzteren 
alle iibrigen Blausaurepraparate, namentlich die frtiher offieinelle Blausaure vollstandig ersetzt und 
dieser vorzuziehen ist, „weil die enorme Gefahrlichkeit und Giftigkeit der Cyanwasserstoffsaure die Ver- 
wendung der sogen. officinellen Blausaure ganz unzweckmassig erscheinen lasst, da łiier von wenigen 
Tropfen Leben und Tod abhangt.“ Die Bedeutung der Blausaure fur die Therapie ist jetzt nur noch 
eine geringe, „indem der Kreis von Krankheiten, in denen man sie in den ersten Dezennien dieses 
Jahrhunderts anwandte, sieli auf wenige beschrankt hat, worunter scbmerzhafte Affektionen yerschie- 
dener Art und Hustenreiz (Krampfhusten, Keuchhusten) die hauptsachlichsten sind.“ Siehe den Text zu 
Amygdalus communis. H usem ann, Arzneimittell. 1119.

Litteratur. Abbildung nn<l Beschreibung: N ees v. E sen b ., Plant. med. Taf. 318; 
H ayne, Arzneigew. IV, Taf. 41; B en tley  and T rim en , Med. pl. Taf. 98; L uerssen , Handb. der 
syst. Bot. II, 854; K arsten , Deutsche Flora 728; W itts te in , Pharm. 405.

Drogen und Praparate: Folia Laurocerasi: Ph. helv. 56; Cod. med. 60; Ph. belg. 51; Ph. 
Neerl. 145; Brit. ph. 169; F liick ig e r , Pharm. 722; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 254; Hist. d. 
Dróg. I, 455; B erg  Warenk. 271.

Cortex Pruni virginianao:■ Ph. U. St. 271.
Agua Laurocerasi-. Ph. austr. 19; Ph. hung. 59; Ph. helv. 15; Cod. med. 374; Ph. belg. 128; 

Ph. Neerl. 29; Brit. ph. 44; Ph. dan. 44.
Extractum Pruni virginianae fluidtm: Ph. U. St. 138.
Infusum Pruni mrginia/nae: Ph. U. St. 185.
Syrupus Laurocerasi-. Cod. med. 552; Ph. belg. 247.
Syrupus Pruni virginianae: Ph. U, St. 326.
Bezugl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prax. II, 340; III, 660.

Tafelbesehreibung".
A bliihender Zweig in nattirl. Grosse; 1 Bluthe ohne Krone im Ltagsschnitt, vergrossert; 2 Kronblatt, deagl.;

3 Staubgeflisse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Pruehtknoten zerschnitten, desgl.; 6 Theil der Fruchttraube, nat. Grosse;
7 Prucht im Liingsschnitt, desgl.; 8 Steinkern, desgl.; 9 derselbe zerschnitten, desgl.; 10 Kern ohne Scliale, desgl.
Nach einer Originalzeichnung des Herrn Professor Schm idt in Berlin.
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( {u i l la ja  Saponaria Molina (mciit Moiini).

S y n . Quillaja Smegmadermos D . 0 .

Seifenbaum, Seifenrindenbaum — Panama — Oluillaia.

Familie: Rostaceac (U nterfam ilie: Quillajcae); Gattung: Quittaja Molina.

B eschreibung. Ein immergriiner, 15 — 18 Meter hoher Baum mit zerstreut stehenden, 
lederigen, kurz gestielten, entfernt gesiigten, eiformigen oder ovalen Bliittern und abfallenden Neben- 
bliittern. Bliithen in end- oder achselstandigen, meisl 4bliithigen Trauben, zwitterig oder durch Fehl- 
scblagen mannlich, Szahlig. Kelcli in der Knospe klappig, kreiselformig, mit lanzettlichen Abschnitten, 
weisslicb. Die 5 Kronbliitter weiss, spatelfbrmig, mit den Kelchabschnitten abwechselnd. Scheibe 
stark entwickelt, nach aassen 51appig, die Lappen mit den Kronblattern abwechselnd. Staubgefasse 
10 in 2 Reihen; die 5 ausseren vor den Lappen der Scheibe stehend, die 5 inneren zwischen den 
Lappen der Scheibe, vor den Kronblattern befindlich, am Grunde des Stempels entspringend. Stempel 
aus 5 fast freien Carpellen bestehend. Pruchtknoten oben abgerundet, vieleiig; Griffel pfriemlich, spitz. 
Die zur Reifezeit sternformig ausgebreitete Balgfrucht 2 klappig aufspringend, mit zahlreichen, lang- 
gefliigelten Samem

Anatomisches. Anf dem Qnerschnitt erscheint der Bast durch nahe geruckte, sieli kreuzende, 
weisse Parenchymstreifen gefeldert, seine Maschen sind von hornartigen, blass braunlichen Bastbiindeln 
ausgefiillt. Amylum ist nur sparlich vorhanden. Die Krystalle sind meist Zwillinge und tinden sich 
einzeln in den Zellen des Bastparenchyins. (Berg.)

Vorkommen. In Chile, Peru und Bolivia einheimisch.

Name und Geschichtliches. Seifenrinde, weil die Rinde an Stelle der Seife zum Waschen 
benutzt wird. Quillaja, chilenischer Name fur die Rinde, von ąuillcu (guillean, waschen). Saponaria 
von sapo, Seife.

Die Rinde wird in Chile schon seit alter Zeit zum Waschen, an Stelle der Seife, benutzt.

Offizinell ist die getrocknete Rinde: Cortea Quillajac (Cortex Quillajac Chilcnsis, Panamarinde, 
Seifenrinde). Sie besteht aus Aachen oder rinnenformigen Stucken von 3 Ctm. Lange, 5 Ctm. Breite 
und 4— 8 Mm. Dicke, welehe gewohnlich von der braunen, tief rissigen Borke befreit sind, 
mit ebener, schmutzig-weisser oder blassbraunlicher, schief gestreifter AussenAache und blasser, glatter, 
etwas rissiger InnenAache, beiderseits mit kleinen Krystallen von oxalsaurem Kalle bedecltt, im Bruche 
grobsplitterig und durch die Krystalle staubend. Die Rinde, welehe auch in dtinnen Spiinen oder in 
sagemehlartigen Massen in den Handel gebracht wird, ist geruchlos, besitzt einen anfangs schleimigen, 
hintennach scharf kratzenden Geschmack; das Pulver erregt starkes Niessen. Man bringt auch ein 
festes Extrakt unter der Bezeichnung Panam in in den Handel.

Bestandtheile. H enry und B outron-C harlard  fanden in der Rinde Quillajin, Starkemehl, 
Gummi, etwas Gerbstoff und Kalkoxalat. L ebeu f stellte fest, dass das Quillajin gleiclibedeutend mit 
Saponin ist.

Saponin, mit der Zusammensetzung C32Hru0 18 nach R och led er, von Schrader zu Anfang 
dieses Jahrhunderts in der Wurzel von Saponaria officinalis aufgefunden und je nach der Abstammung 
ais Struthiin (Gypsophila Struthium L.), Quillajin, Senegin und Polyyalin (Polygala Senega L.), 
Githagin (Agrostemma Githago L.), Monninin (Monnina polystachya R. et P.) und Moncsin (Chryso- 
phyllum glycyphloeum Cas.) bezeichnet, kommt in Quillaja bis zu 8.82°/# vor, wahrend Gypsophila 
bis zu 15°/o befert. Es ist ein weisses, amorphes Pulver von neutraler Reaktion, geruchlos, zu



heftigem Niessen reizend, yon anfangs stisslichem, hinterher anhaltend scharfem nnd kratzendem Ge- 
schmack. Saponin ist leicht loslich in Wasser und verursacht noch in einer Menge von ]/iooo beim 
Schiitteln des Wassers ein seifenartiges Schiiumen. Starker Weingeist lost in kaltem Zustande schwer, 
kochender leichter, Aether gar nicht. Ooncentrirte Schwefelsaure lost rothgelb, spater łebhaft roth, 
Die wasserige Losung wird durch Bleiacetat, die ooncentrirte durcb Barytwasser weiss gefallt; durcli 
Erhitzung wird Saponin zerstort. Beim Koch en mit yerdunnten Siiuren wird es, allerdings etwas 
scliwierig, in Sapoyenin (ca. 36°/0) und Zucker (ca. 64°/0) zerlegt.

Sapogenin, mit der Zusammensetzung C u H 120 2, krystallisirt bei langsamem Yerdunsten aus 
Weingeist in concentriscb gruppirten Nadeln, lost sich in Aether und yerdihmtem, wasserigem Kali, 
leicht durcb ooncentrirte Salpetersaure, in welcher Losung es durch Er war men in Schleimsiiure, Oxal- 
saure und schwefelgelbes Harz umgewandelt wird. (H nsem ann, Pflanzenstoffe 532.)

A n w en du n g '. Nach G oili er findet Guillajaaufguss mit Yortheil Anwendung bei einfacher 
Pityriasis, chronischen Geschwiiren, Ekzemen der Extremitaten und ubelriechenden Schweissen; narnent- 
lich auch zu Mund- und Zahnwassern, Zahntinktur und zum Reinigen der Haare, dereń Wacbstluim 
durcb Quillaja gefordert werden soli. I)ie LIauptverwendung findet Quillaja in der Technik ais Wasch- 
mittel fur farbige Stoffe, dereń Farben durch dieses Waschmitte.l nicht lei den; aus dem namlichen 
Grunde dient es auch zum Reinigen alter Oelgemalde.

,Das Saponin ist ein ortlich scharf und ausserdem anf die verschiedensten Partien des Nerven- 
systems und die Muskeln lahmend wirkender Stoff, welcher in der Intensitat seiner giftigen Wirkung 
nach dem zu seiner Darstellung benutzten Materiał Yerschiedenheiten darzubieten scheint. Bei Menschen 
bedingt Saponin zu 0 .1  —- 0 . 2  Hustenreiz und mehrstundige Absonderung yon Schleim, auf Wunden 
oder Schleimhauten lebliaften Schmerz und nach einigen Stunden Absonderung plastischen Exudats.“ 
(H usem ann, Arzneimittell. 836.) In seinen Pflanzenstoffen sagt H nsem ann: „Das Saponin ist eine 
besonders durch seine lokale Wirkung auf die ąuergestreiften Muskeln und eine eigenthumliche, ortlich 
anasthesirende Action interessante Substanz, welche jedocli wegen ihrer gleichzeitigen localent- 
zilndlichen Action und Storungen der Funktionen anderer Organe therapeutischer Benutzung kaum 
fahig scheint/1

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: L uerssen , Handb. der syst. Bot. II, 850; 
K ar sten, Deutsche Flora 779; W itts te in , Pharm, 766.

Drogen und Priiparate. Cortex Quillajae: Ph. germ., neueste, im Erscheinen befindliche Auf- 
lage; Cod. med. 68; Ph. U. St. 276. B erg , Waarenk. 188.

Saponaria des Cod. med., der Ph. Neerl. und Ph. suec. stammt von Saponaria officindlis.
Bezfigl. der Drogen und Priiparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. II., 787; III., 1032.

Tafelbesehreibung-:
A bliihender u. fruchtender Zweig, natiirl. GrSsse; 1 BHithe, yergrosscrt; 2 dieselbe im Liingsscbnitt, desgl. 

auf (Lund des in Engler u. Prantl befindlichen Baillon’seben Holzschnittes. Es war weder ein Herbar-Exemplar noch 
sonst eine Abbildung zu besolialfen.
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Ononis spin osa L .

Hauhechel — Bugrane, Arrete-boeuf.

F a m ilie : Leguminosae (Papilionaceae); U nterfam ilie: Anthyllideae; G attung: Ononis L.

Beschreibung'. Bis 60 Ctm. hoher Halbstrauch mit ausdauernder, senkrechter, 2 Ctm dicker, 
iiber i/3 Meter langer, holziger, zaher, nach nnten astiger, tief Iangsfurchiger, oft piattenartig zer- 
kliifteter, lmufig gedrebter, brauner, innen weisser, mehrkopfiger Wurzel. Stamme zn mehreren ans 
einer Wurzel, aufrecht oder aufstrebend, abstehend rispenartig verast,elt, gewohnlich purpurbraun, 
etwas klebrig, drtisig, von Knoten zu Knoteri einseitig abwerhselnd mit einer aus weissen, nieder- 
gebogenen Haaren bestehenden Haarleiste versehen, gegen die Spitze zweireihig oder vollstandig be- 
haart. Hauptaste ruthenformig, nach oben an Lange abnehmend, wie die Stamme nur an der Spitze 
unmittelbar bliihbar und wie der obere Theil der Stamme mit kurzeń, steifen, in einen stechenden 
Dorn auslaufenden Zweigen besetzt. Die Zweige, welche nur in den obersten Blattwinkeln fehlen und 
dort durch Bliithen ersetzt werden, sind bliitter- und biiitbentragend und wieder dornig verzweigt. 
Bliitter zerstreut, kurz gestielt, die unteren dreizahlig, die oberen einfach. Blattchen Ianglich oder 
eiformig Ianglich, nach beiden Enden etwas verschmalert, gezahnt, oberhalb dunkelgrun, kahl, unter- 
halb blasser und sparlieh behaart, an der Spitze der stacheligen Zweige oft verkiimmert. Nebenbliitter 
mit dem BJattstiel verwaehsen, scliief eiformig, gezahnt, kurz und drtisig behaart. Bliithen blatt- 
achselstandig, einzeln, selten zu zweien, kurz gestielt, rosenroth, seltener weiss. Kelch bleibend, fast 
glockig, fiinfspaltig; Kelchabschnitte zugespitzt, der unterste etwas langer. Kronblatter genagelt. Palmę 
langer ais das Schiffchen, rundlich, wahrend des Bliihens zurUckgeschlagen, vor und nach dem Bliihen 
zusammengefaltet, in der Mittellinie gekielt, die Iiander ausgebreitet, auf der Aussenflache kurz und 
drtisig behaart, Nagel sehr kurz, breit, rinnenformig, weiss. Piiigel verkehrt eiformig-langlich, stumpf, 
wenig kurzer ais das SchifFchen, oberhalb des Nagels mit einem Sporn ausgestattet und am obern 
Bandę kurz geohrt, weiss, am untern Bandę rothlich angehaucht. Schiffchen breit, aufwarts gekrtimmt 
und geschnabelt, vom Grunde lier zweibliittrig, zweinagelig, an den Aussenseiten oberhalb der Niigel 
beiderseits mit einer taschenformigen Vertiel'ung, welche zur Aufnahme der Miigelsporne dient, rosen
roth, am Bandę weiss. Staubgefasse im Schiffchen verborgen, von unten her zu einer den Stempel 
umschlieseriden Bohre verwacbsen, oben frei und nach oben gebogen, die Faden abwechselnd kurzer 
und langer, die langeren nach oben etwas verdickt. Staubbeutel zweifachrig, eigelb, oben und unten 
ausgerandet, die der kiirzeren Fiiden ovalrundlich, fast in der Mitte des Btickens befestigt, die der 
beiden langeren Faden ovallanglich, kurz iiber der Basis angeheftet. Pollen Ianglich, unten und oben 
gestutzt mit einer tiefen Ekirche, unter Wasser rundlich und mit einem Nabel ausgestattet. Stempel 
mit langlichem, einseitig verdicktem, achteiigem, am oberen Theile drtisig behaartem Fruchtknoten, 
fadenformigem, etwas aufwarts gebogenem Griffel, welcher die Staubgefasse iiberragt und stumpfer, 
kopfiger .Narbe, Die braune lltilse eiformig, seitlich etwas gedrtickt, aufrecht, so lang oder langer 
ais der bleibende, offenstehende Kelch, am oberen Ende mit einer niedergebogenen Stachelspitze ver- 
se‘hen, drtisig-weichhaarig, einfachrig, zweiklappig, 1 bis 3samig. Der eiweisslo.se Same nierenfonnig- 
gedruckt, braun, vertieft punktirt. Embryo nach unten gekrtimmt, seitenwurzelich. Samenlappen 
p!anconyex.

Die Wurzeln der beiden nachfolgenden Arten sind zwar nicht mehr offiziell, da sie jedocb 
die namlichen Bestandtheile enthalten und ahnliche Wirkungen wie spinosa iiussern sollen, so konnen 
sie wohl an Stelle der offizinellen Wurzel verwendet werden.

Ononis repem L. Gleichmassig zottig behaarte Plianze mit 3 bis 5 Ctm. dicker, nicht ge- 
furchter Wurzel und liegendem oder aufsteigendem, am Grunde wurzelndem Stengel. Aeste meist 
einzeln, oft dornig. Bliitter mehr zugerundet, stark drlisenhaarig. Htilsen aufrecht, kurzer ais der 
Kelch. Sie ist weniger reichbliihend ais spinosa, hat aber die namliche Verbreitung. Eine dornenlose 
Varietiit ist var. mitis (0. mitis Gmel.)

Ononis arvensis L. (O. spinosa var. mitis L. O. hircina Jaccp), aufrecht oder aufsteigend, 
gleichmassig drtisig und rauhbehaart, von spinosa durch den steten Mangel an Dornen ausgezeichnet; 
Blattchen schwach drtisig behaart. Bliithen zu zweien aus den Blattachseln, an der Spitze traubig. 
Fliilse aufrecht und ebenfalls, wie bei repens, kurzer ais der Kelch. In Nord- und Ostdeutschland.

Anatomisches. Yom zweiten Jahre ab entwickelt sich die Wurzel hoclist ungleichmassig, 
indem an einzelnen Stellen das Kambium abstirbt und hier das Wachsthum der Wurzel stehen bleibt. 
Durch rasche Weiterentwickelung der Nachbarparthien werden an jenen Stellen Furchen gebildet. 
Dies ist aucli der Grund, weshalb vom zweiten Jahre ab die Holz- und Markstrahlen in Bezug auf 
Lange und Dicke sich sehr ungleich entwickeln, indem beide gegen die Fugen verkurzt, in der 
Bichtung der fortwachsenden Stellen verlangert sind.

Der Querschnitt der Wurzel zeigt eine sehr diinne Bindę, welche in Folgę des Abblatterns 
der Borkenschuppen wenig entwickelt, im Grunde der Furchen durch wenige dunkelgefiirbte Korkzellen 
vertreten und bei śilteren Wurzeln nnr aus Borke und Bast zusammengesetzt ist. Die liussere Borke 
besteht aus dem abgestorbenen Parenchym der Mittel- und Innenrinde; die innerste nocli lebensthatige 
Korkschicht zeigt farblose, inhaltsleere dUnnwandige Parenchymzellen. Die Innenrinde besteht aus 
dreiseitig-prismatischen Bastbiindeln und Markstrahlen, welche so geordnet sind, dass die Bastbiindel



mit einer Spitze, die Markstrahlen mit einer Seite gegen die Rindenoberflache gerichtet sind. Die 
Bastbiindel, welche ans Fasern und Siebrobren bestehen, enthalten, ebenso wie die Holzbiindel, krystall- 
fuhrendes Parencbym. Die vom Centrum ausgehenden Holzgefassbundel werden gegen die Peripherie 
immer breiter und durch Einschiebung sekundarer Markstrahlen oft wiederholt getheilt. Sie bestehen 
ans Prosenchymbundeln mit eingestreuten, getupfelten Gefassen und aus Holzparenchym. Die Prosen- 
chymbundel stellen sich ais langgestreckte, enge, mit engem Lumen ausgestattete Holzzellen dar; das 
Holzparenchym bssteht aus langen, getupfelten, mit Starkę erliillten Zellen. Die ebenfalls im Centrum 
entspringenden Markstrahlen verbreitern sich nach dem Umfang hin und sind aus Zellen zusammenge- 
setzt, welche grossere Weite besitzen ais die Holzparenchymzellen und im Querschnitt wenig radial ge- 
streckt erscheinen.

Bluthezeit. Juni, Juli.
Vorkommen. Auf unfruchtbaren Feldern. Triften, trockenen Wiesen, an Wegrandern durch 

den grossten Tlieil von Europa verbreitet.
Name und Geschichtliches. Hauhechel, Heuhechel, HećhelJcraut, Heckel, Hackel, (alt- 

hochd. ritachel rithachel, wrowencrik, bei C ordus und Fuchs Heuhechel, bei B ru n sch w ig  und 
B ock  Hechelkraut, Heuhechel, Ochsen.hrech) bezieht sich auf die einer Flachshechel gleichende, be- 
dornte Form.

Ononis von ovog, Esel, bezogen auf Eselsfutter; spinosa dornig.
Unter 6vcmę des T h eop h ra st, avtovię des D iosk orid es  ist die in Siideuropa heimische 

Ononis antiguorum L. zu Yerstehen, dereń Wurzelrinde zu Zeiten des Dioskorides schon gegen Stein- 
beschwerden und ais Diureticum gebraucht wurde. Die Pflanze fand, namentlich im deutschen Mittel- 
alter, wenig Beachtung, wurde aber von den Botanikern des 16. Jahrhunderts beschrieben und ab- 
gebildet.

Offizinell ist die Wurzel: lladix Ononidis (lladix Iiestis hovis), welche im Spatherbst oder 
Fruhjahr gesammelt, getrocknet und in zerschnittener Form aufbewahrt wird Sie besitzteinen schwachen, 
in frischem Zustande an Sussholz erinnernden Ceru eh und einen herben, scharflichen, zugleich schwach 
susslichen Geschmack.

Das Kr aut, zumal von repens, hat einen sehr widerlichen, bocksartigen, beim Trocknen schwin- 
denden Geruch und einen faden, etwas herben Geschmack.

Bestandtheile. Die Wurzel enthalt nach R e in sch : Spur von atherischem Oele, mehrere 
Harze, Starkenmehl, wenig eisenblauenden Gerbstoff, bittersussen Stoli (Ononid), krystallinischen, 
schwach susslichen Stoff (Ononin); nach H la s iw etż  enthalt die Wurzel noch einen krystallinischen, 
wachsartigen Korper (Onocerin). Das Glykosid Ononin (C30H34O)3), von Reinsch in der Wurzel von 
Ononis spinosa entdeckt, bildet mikroskopisehe, farblose vierseitige Prisroen und Blattehen ohne 
Geruch und Geschmack, welche bei 235° schmelzen und krystallinisch wieder erstarren. Es ist uri- 
loslich in kaltem, nur wenig in kochendem Wasser, schwierig in starkem Weingeist, kaum in Aether. 
Beim Kochen mit verdiinnten Mineralsauren zerfiillt es in Glykose und Formonetin (C2| 1120 Ori). 
Lśingere Zeit mit Baryumhydroxyd oder Kaliumhydroxyd gekoclit, spaltet es sich in Onospin (C20 il:l( 0 ,2) 
und Ameisensaure. Das Onospin liefert mit verdiinnten Sauren Ononetin (C23II,,,, 0 (i) und Zucker.

Ononid ebenfalls von R ein sch  aufgefunden. mit der Formel C18H220 8, ist nach H lasiw etż  
eine dunkel gelbe, amorphe, sprode Masse mit anfangs bitterein, hinteriier anhaltend sfissem, glycyr- 
rhizinartigem Geschmack und saurer Reaktion. Es lost sich in Wasser und Weingeist.

Onocerin (0 ,2 1120 0), in der Heuhechelwurzel neben Ononin und Ononid von H lasiw etż  auf
gefunden, bildet kleine, sehr zarte und dumne, seidenglanzende Krystalle ohne Geruch und Geschmack, 
von neutrałer Reaktion, die beim Erhitzen schmelzen und krystallinisch wieder erstarren. Es ist unlos- 
lich in Wasser, gut lbslich in kochendem Weingeist und warmem Terpenthinol, wenig in Aether. 
(H usem ann, PflanzenstoUe 1033.)

Anwendung. Die Wurzel in Substanz und Aufguss ais ein sehr beliebtes Diureticum und
Blutreinigunsmittel; ais Antidyscraticum bei Hautaffektionen und gegen chronischen Rheumatismus.
Ein besonderer Werth des Mittels liegt in seiner volligen Unschadlichkeit den Nieren und dem Ge- 
sammtorganismus gegenuber. Sie wird meist in Speziesform in Verbindung mit anderen Diuretica 
verordnet. (H usem ann, Arzneimittell. 1172.)

Litteratur. Abbildung und Besclireibimg: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 324; H ayn e, 
Arzneigew. XI., Taf. 42, 43, 44; Berg und S chm idt, Offizinelle Gew., Taf X X f; Luerssen , Handb. 
der syst. Bot. II., 863; K arsten , Deutsche Flora 687; W itts te in , Pliarm. 304.

Drogen nnd Prliparate; B.adix Ononidis: Ph. germ. 222, Ph. austr. 100; Ph. hung. 335; Ph.
belg. 61; Fluckiger Pharm. 356; B erg , Waarenk. 42; B erg , Atlas 9, Taf. VI.

Species ad decoctum Ugnorum: Ph. germ. 241.
Species diureticae■ Ph. helv. 100.
Siehe auch H ager, Pb, Prax. II., 584.

Tafelbesehreibung:
A bliihende und truchtende Pflanze, nat. Grosse; 1 Bliithe, vergiBssert; 2 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 

3 Pahne, de.sgl.; 4 Schiffchen mit Plugel, desgl.; 5 Flugel, desgl.; 6 Schittehen, desgl.; 7 Staubgelassrćjbre mit Griftel, 
desgl.; 8 u. 9 Staubgeillsse, desgl.; 10 Pollen, desgl.; 11 Stempel mit stilrker vergrossertem Griffelende, desgl.; 
12 Frucbtknoten im Langsschnitt, desgl.; 13 Fracht, desgl.; 14 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 15 Same, desgl.; 
16 derselbe im QueTschnit.t, desgl.; 17 derselbe im Langsschnitt, desgl. Nach der Natur von W . M uller..





Meli lotus officinalis Desr.

Syn Trifolium Melilotus officinalis a. L. Trifolium Petitpierreanum Hayne. Melilotus 
arvensis Walii-. Melilotus Petitpierreanus Willd. Melilotus Petitpierreanus et diffusa Koch.

Melilotus altissimus Thuill.
Syn. Trifolium, Melilotus officinalis y. L. Trifolium macrorrhizum W. et K. Melilotus 

macrorrhizus Pers. Trifolium officinale Hayne. Melilotus officinalis Willd.

Steinklee, Honigklee, Schotenklee —  Melilot officinal —  Melilot.

F am ilie : Papilionaceae. Gattung: Melilotus Tourn.
B eschreibung. A. Melilotus officinalis Desr. Pflanze 2jahrig. Die scliiefe, fast geringelte, 

iistige, mit Wurzelfasern besetzte Wurzel treibt einen gewoluilich erst niederliegenden, dann auf- 
steigenden, astigen, unten fast stielrunden, oben etwas kantigen, '/•) — 1 Meter holien Stengel, der, 
sammt den Aesten, mit 3zahligen, nicht sehr zahlreielien, ziemlich lang gestielten, bis 4 Cm. langen, 
von borstig-pfriemlichen und ganzrandigen Nebenblattern begleiteten Blattern besetzt ist. Blattchen 
kalii, hochstens unterseits langs der Mittelrippe sparsam mit kurzeń Haaren besetzt, gesiigt, fast 
gestiitzt, die der unteren Blatter rautenformig, die der oberen lanzettlicli. Bltithenstand eine blatt- 
achselstandige, gestielte lange Traube bildend, mit einseitig herabhangenden Bliitlien. Bluthen kurz 
gestielt, mit glockenformigem, ozahnigem, bleibendem Kelche und 4blattriger, sclimetterlingsartiger, 
hellgelber Blumenkrone, die aus einer ausgerandeten, am Pandę etwas zuruckgekriimmten Palmę, 
2 fahnenlangen, an der Basis geohrten Fltigeln und einem ungetheilten, 2spaltig-nageligem Seliiffehen, 
das ktirzer ais die Fltigel und Fahne ist, gebildet wird. Fltigel mit dem Seliiffehen verwachsen, von 
demselben aber leicht trennbar. Staubgefiisse zu 10, wovon 9 in eine von oben (bei unserem Exemplar 
auch von unten) gespaltene Rohre verwachsen sind, das 10. frei in Spalte stelit, sammtlicli etwas aufwarts 
gebogen, nicht mit der Blumenrohre verwachsen. Staubbeutel rundlich, wenig itber der Basis am Rtieken 
angeheftet, 2iacherig, der Lange nacli aufspringend. Pollen liinglicli, 3furchig, onabelig, unter Wasser 
oval, mit hervortretendem Nabel. Der oberstandige Stempel mit langlichem Fruchtknoten, faden- 
formigem, mit den Staubgefassen etwas aufwarts gebogenem Griffel, der liinger ais die letzteren ist und 
einfacher, am unteren Rande etwas herablaufender Narbe. Fruchtknoten lfacherig, 3- und mehreiig; 
Eichen dem der Bauchnaht angewachsenen Samentriiger aufgeheftet. Fruchthulle eine umgekehrt- 
eiformige, spitzige, nur im unteren Theile vom Kelche umgebene, mehr cjuerfaltige ais netzrunzelige, 
abfallende Hlilse. Der glatte, gelblich-braune Same eiformig, etwas zusammengedruckt, am Nabel ein- 
gedriickt. Der eiweisslose Embryo hakenformig gekrummt, seitenwurzelig, mit planconvexen, oval- 
langlichen, blattartigen Samenlappen und nacli oben gerichtetem Wtirzelchen.

B. M elilotus altissim us Thuill. 2jahrige Pflanze mit aufrechtem, 1—- l 1̂  Meter hohem, 
astigem Stengel. Blatter gestielt, Bzahlig; Blattchen der unteren Blatter umgekehrt-eirund, die der 
oberen langlich-lanzettlicli. Die goldgelben Bluthen unterscheiden sich von denen der M. officinalis 
Desr. nur dadurch, dass die Fliigel und das Seliiffehen mit der Fahne gleiche Liinge liaben, wahrenddem 
bei officinalis das Schiffchen ktirzer ais Fltigel und Fahne ist. Fruehthtilse netzig-runzelig.

Anatomisehes: Der Quersohnitt des sehr kleinzelligen Blattes zeigt nach Fliiokiger in der oberen Hlilfte 
eine Palissadensehioht, in der unteren Schwammparenchym. Die Epidennis litsst auf beiden Seiten wellenfdnnige 
Wolbungen erkennen. An Bliitlien und Blattern machen sieli verein/.elte Drusenhaare bemerkbar. Die Gefiissbiindel 
der Blatter sind mit zahlreielien Oxalatkrystallen ausgestattet.

Verbreitung'. An Flussufern, Griiben, Ziiunen, in feucliten Gebuschen, Hecken dureh einen 
grossen Theil von Europa mit Ausschluss des Nordens und dureh Mittelasien.

N am e und G esch ichtliches. Der S teinklee łieisst bei Gessner „unser Frauen 
Schtich lein“ und „gu ld in er K lee“, bei T ab er na emo n t an us „S chuch lein“ und „Honigklee", heiBrun- 
schw ig , Bock und Cordus „Steinklee11, im H ortus sanitatus „wilder Klee“ . Der Name Klee, alt- 
hochdeutsch kle, soli mit Klaue zusammenhangen und auf das einer dreitheiligen Yogelklaue iihnliche 
Blatt hindeuten. Melilotus ist gebildet aus pelt (Honig) und yiioroę (ein stisses Futterkraut), also 
Honigkraut, weil es rvegen des angenehmen Geruches von den Bień en sehr gesucht wird. Yon den 
Artbezeichnungen bedarf nur Petitpierreanim einer Erklarung. Diesen Namen gab H ayne unserer 
Pflanze dem franzosischen Oberst P etitp ierre  zu Ehren, der sich sogar walirend des Krieges mit 
Botanik beschaftigte und sich urn die Flora der Umgegend von Warschau yerdient gemacht bat.
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Schon im 2. Jahrhundert v. Ohr. komnit bei N ik an der der Name Melilotus vor; ebenso auch 
bei D iosco r id e s  and P lin ia s . Letztere hielten Melilotus, worunter sie wahrscheinlich nicht bios 
officinalis and altissimus, sondern noch andere verwandte Arten yerstanden, fur sehr heilkraftig. Von 
A lex a n d er  T ra llia n u s  wissen wir, dass er /.ieh"ho cos haufig anwendete. Die ersfcen Abbildungen 
der deutschen Steinkleearten hat B ru n fe ls  geliefert.

Bluthezeit. Juli bis September.
Offizinell ist das bliihende Kraut: Herba Meliloti (Smnmitates Meliloti, Herba Meliloti

citrini).
Die Bluthentrauben der 2jahrigen Pflanze werden im Juli gesammelt, Blatter und Bliithen abgestreift, 

getrocknet und in Blech- oder GlasgefUssen aufbewahrt.
Yerwecbselungen mit Mel. albus Desr. und Md. dentatus Pers. lassen sioh leicht erken.nen; erstere hat weisse, 

letztere zwar gelbe, jedoch geruchlose Bliitheii.

Praparate. Der Steinklee dient zur Herstellung von Emplastrum Meliloti und bildet einen 
Bestandtheil von Species emollientes.

Bestandtheile. Der Steinklee enthalt Harzstoffe, Kohlehydrate, wenig Gerbstoff, pflanzen- 
saure Kali- und Kalksalze, einen zuerst 1820 von V ogel in den Tonkabohnen entdeckten, von iłim 
fiir Benzoesaure gehalfcenen, von G u ibou rt ais eigenthiimlich erkannten und Cumarin genannten 
krystallinischen Stoff, eine eigenthiimliclie, krystallinische, aromatische Saure: Melilotsdure und ein 
atherisches Oel: Melilotol. Cumarin, mit der Formel O0 Hu O,, ausserdem in den Tonkabonnen, 
Myroxylon toluiferum L., Asperuld odorata L., Ruta graveolens L., Anthozanthnm odoraturn L. etc. 
beobachtet, krystallisirt in kleinen, farbloseń, seidenglanzenden, reclitwinkeligen Blattchen oder vier- 
seitigen Saulen des orthorłiombiscben'Systems. Es ist sehr liart, riecht stark gewurzhaft, schmeckt 
scharf, schmilzt nach Z w en ger bei 64° (nach andern bei 67°), siedet bei 270° (nach andern bei 
290— 291°), lbst sich in 400 Theilen kalten ijnd 45 Theilen kochenden Wassers, sehr leicht in Aetlier; 
es ist schwerer ais Wasser. Wird Cumarin mit conceritrirter Kalilauge gekoclit und die erkaltete 
rothgelbe Losung mit Salzsaure behandelt, so erhalt man Cumarsdure C0 Hs 0 3. Letztere bildet nadel- 
formige Krystalle, die schwer loslieh in kaltem Wasser, jedoch leicht loslich in Alkohol und Aether 
sind. Melilotsdure (C9 H10 0 3), zum Theil in Yerbindung mit Cumarin, krystallisirt aus heiss gesiittigter, 
wasseriger Losung in farbloseń, sehr grossen, spiessigen Krystallen, schmilzt bei 82", reagirt stark 
sauer, schmeckt zusammenziehend saUer und riecht honigartig aromatisch, ist leicht loslich in Wasser, 
noch. leichter in Weingeist und Aether.' P h ip son  erhielt durch DeStillation der trocknen Pflanze mit 
Wasser ein Destillat, welches an Aether eine eigenthiimliclie olige Substanz (ca. 5°/0) abgab, die mit dem 
Nam en Melilotol (C(l Hg 0 2) bezeichnet wurde. Es ist eine braunłiche, sauer reagirende, olige Substanz, 
die sich wenig in Wasser, leicht in Weingeist und Aether lost, schwerer- ais Wasser ist und durch 
Kochen mit Kali in M elilo tsiiu re  umgewandelt wird. Der Derach des Steinklees sowie des Heu.es 
riihrt nach P h ip son  von Melilotol lier. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1036 ff.)

Anwendung. Der Steinklee dient ais wohlriechender Zusatz zu Spezies fur Krauterkissen 
und Kataplasmen, auch im Aufguss zu Bahungen. Er ist ein Bestandtheil der Species emollientes und 
des fruher offizinellen Emplastrum Meliloti. „Cumarin ist in grossen Gabeh toxisch, theils lokal 
irritirend, theils narkotisch; 4,0 konnen Nausea, Schwindel, Erbrechen, Schlafsucht und mehrstundiges 
Unwohlsein, 2,5 heftige Kopfschmerzen und Ituctus herbeifiihren. Nach K oh ler  setzt Cumarin bei 
Kalt- und Warmblutern nicht allein die Grosshirnfunktion und Reflexerregbarkeit in hohem Grade 
herab, sondern auch die Hemmungsmechanismen im Herzen, den Herzmuskel und das Gelassnerven- 
centrum etc.“ Steinkleepulver wird unter den Schnupftabak gemischt, auch zur Geschmacksverbesserung 
des Schweizerkases benutzt. (H usem ann, Arzneimmittell. 409.)

Łitteratur. AbMldong und Uesclireibung: Nees v. Ksenb., Plant, med., Taf. 326 (altissimus), suppl. I., 
Taf. 12 {officinalisV, Hayne, Arzneigew. 11., Taf. 31, 33; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew. XX Vlf (altissimus); Luerssen, 
Hndb. d. syst. Bot. II. 860; K arsten , D. FI. 691; W itts te in , Pharm. 807.

Drogen und Priiparate: Herba Meliloti-. Ph. genu. .132; Ph. austr. (D. A.) 90; Pb. liung. 285; Pli. ross. 207; 
Pb. lielv. suppl. 35; Cod. med. (1884) 62; Ph. belg. 50; Ph. dan. 133; Ph. suec. 102; Berg, Waarenk. 243; F lu ck iger, 
Pharm. 728.

Species emollientes: Ph. germ, 241; Ph. austr. (D. A.) 118; Pb. liung. 401; Ph. dan. 227.
Emplastrum Meliloti: Ph. liung. 101; Ph. ross. 113; Ph. holv. suppl. 30; Ph. belg. 104; Pb. dan. 90; Pb. suec. 00.
Emplastrum frigidum : Ph. helv, suppl. 35.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pliarm. Prx. II., 438.

T afelbesehreib ung:
A bliihende Pflanze von Mel. officinalis Desr. in ńatiirl. GrSsse; 1 unentfaltete Blutlie, yergrSssert; 2 aul- 

gebliibte Bliithe, desgl.; 3 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 4 Scbillchen mit Flugeln von vorn, desgl.; 5 dieselbe 
Figur von der 8eite, desgl.; 0 Fahne, desgl.; 7 Staubgeliissrolire, aufgesclmitten, desgl.; 8 einzelne btaubgelasse, desgl.; 
9 Pollen unter Wasser, desgl.; 10 u. 11 Bliithe ohno Kroim, mit und obne Kelch, desgl.; 12 Stempel, desgl.; 13 trucht, 
desgl.; 14 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 15 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 10 u. 17 Samo, natttrl. GrOsse und 
yergrSssert, von yerscbiedenen Seiten. Nacli der Natur von W . Muller.
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Trigonella Foenum graecinn (faeiuiin graecum) L.
Hornklee, Bockshornklee, Siebengezeit —  Fenugrec — Fenugreek.

F a m ilie : Leguminosae (Papilionaceae); U nterfam ilie: Trifolicae; G attung: Trigonella L.
B eschreibung'. Krautartige, einjahrige, zerstreut behaarte Plianze mit spindelformiger, langer 

Pfahłwurzel and aufrechtem, entfernt beblattertem, bis 50 Ctm. bohem Stengel. Aeste aufrecht. Blatter 
dreiziihlig. Blattchen verkehrt-eiformig oder langlich-keilformig, am yorderen Theiłe gezahnt, schwach 
gerundet oder abgestutzt, kurz gestielt, der Stiel des - mittleren Blattes etwas langer. Hauptblattstiel 
etwas kiirzer ais das Blatt am Grandę mit dreieckig-lanzettlichen, zugespitzten, ganzrandigen Neben- 
blattern. Bliitberi einzeln oder paarweise in den Blattachseln, fast sitzend. Der Keleb fiinfspaltig, von 
der halben Lange der Krone, seine pfriemenfórmigen Zipfel rauhhaarig, so lang a)s die Kobrę. Krone 
blassgelb; die Fahne verkehrt-eirund, rtickwarts gebogen, an der Spitze ausgerandet. Flugel langlicb, 
an der Spitze gerundet, kiirzer ais die Fabne; Scliiffchen stumpf, von der halben Lange der Fahne, die 
beiden Blatter nur an der Spitze ver wach sen. Stanbgefasse 10, an der Spitze aufwarts gebogen, das 
eine kurz und frei, die 9 iibrigen bis tiber die Mitte liinaus verwachsen. Fruclitknoten lang gestreckt, 
zusammengedrtickt, mit abfallenden Haaren besetzt, allmahlig in den etwas gebogenen Griffel iiber- 
gehend, welcber kiirzer ais die 9 verwaclisenen Staubgefasse ist. Narbe einfacb. Hiilse lineal, fast 
sichelformig, wenig zusammengedrtickt, allmahlich in den langen Scbnabel verschmalert, 8 und mehr 
Ctm. lang, zebn- bis zwanzigsamig. Same 8 Mm. lang, 2 Mm. dick, rautenformig, oft verzerrt, 
kantig, sehr bart, mit glatter oder wenig runzeliger, gelber, griiner oder braunlicher, bisweilen auch 
bleigrauer Oberflache; vom wenig auffallenden, in der Mitte der einen Kante liegenden Nabel ziebt sieli 
eine tiefe Furche fast diagonal um den Samen herum, denselben in eine kleinere und eine grossere 
Hillfte theilend, von den en die kleinere Abtbeilung das dicke Wiirzelcben, die grossere Abtheilung die 
beiden dicken, flach zusammensebliessenden Samenlappen entlialt. Den Samen umschliesst eine diinne, 
ziihe Samenschale, unter welcber sich ein bautartiges, dtinnes, glasbelles, liornartiges, selbst in die Bucht 
zwiseben Wiirzelcben und Samenlappen eindringendes Endosperm befindet.

A n atom isch es. Nach F liick ig e r  bestebt die Oberhaut der Samenschale, die Epidermis, aus 
annahernd cylindriscben, oft etwas gekrlimmten, radial gestellten, ungleiclimassig verdicltten, Gerbstolf 
enthaltenden Zellen, welcbe von einer dicken, hie und da kegelformig in das Oberhautgewebe eindringen- 
den, strukturlosen Cuticula bedeckt sind. Der Inlialt der nach innen erweiterten Zellhohlungen besteht 
aus einer kornigen, durch Eisenchlorid sich dunkel farbenden Masse. Auf die Epidermisschicht folgt 
eine Schicht inhaltsleerer Zellen und durch ein gelbbraunes Hautchen getrennt, eine Reilie rundlicb- 
kubischer oder etwas tangential gedebnter, dick- und poroswandiger Zellen, welcbe bezuglich des In- 
haltes den Zellen der Cotyledonen gleicben. Die nun folgende Schicht zeigt wenige Reihen eines gross- 
zelligen, zartwandigen Gewebes, welcbes die Eigenschaft besitzt, im Wasser stark aufzuąuellen und viel 
Scbleim abzugeben. Dies ist die oben besibriebene, glasbelle, hornartige, den Keimling umgebende 
Haut. Da bei dem Samen des Hornklees die scbleimfiibrende Mant unterhalb der Samenschale liegt, 
so muss die letztere erst zertrummert werden, wenn der Scbleim gewonnen werden soli. Das sehr regel- 
massig geordnete, von zarten Gefassbtindeln durebzogene Gewebe der Keimlappen bestebt aus rundlich- 
eckigen, in den ausseren Lagen gestreckten, diinnwandigen Zellen, in welchen fettes Oel und gelbe, in 
Kali losliche Klumpen von Proteinstoffen, jedoch keine Starkekorner wahrgenommen werden.

B liithezeit. Juni, Juli.
V ork om m en . In den Mittelmeerlandern, Persien, Mesopotamien, Abessiuien einbeimiscli; nach 

F liick ig er  urspriinglich vom Nordwesten Indiens bis Kleinasien und von diesem Yerbreitungsgebiet 
durch landwirthschaftlichen Anbau westwarts verbreitet. Gegenwartig angebaut in Indien, Aegypten, 
Marocco, Sudfrankreich, Italien, in der Schweiz, in Mabren, Thuringen, im Voigtlarule, auch in Elsass.

N am e und G esch ich tlich es. B ock sh orn  (altliochdeutsch diolde, romskle, mittelhochdeutsch 
Krichishew, Kriechshdwe, Kriechischhewe, Krieschheuwe; bei Cordus und Fuchs Siebengezeit; bei 
B ock  Ktihhorn) von der hornartigen Gestalt der Hulsen berriihrend. Siebengezeit, weil. das Kraut 
des Tages siebenmal den Geruch wecbseln soli. Trigonella von votyo)vog dreieckig {iqeu: drei und 
yoncc Ecke, Winkel) wegen der etwas dreieckig oder dreiblatterig gestellten Form der Bliitbe, nament- 
lich auf die dreieckigen Blumenblatter der Trigon. ruthenica L. bezogen. Foenum graccum (wohl 
richtiger fenuni, auch faenum), griechiscbes Heu, weist auf die Yerwendung der Pflanze ais Heu in 
Griecbenland hin.

f



Der Bockshornklee ist ein altes, schon zur Zeit des H ip p ok ra tes  gebrauchtes Arzneimittel. 
T lieoph rast bezeichnet ihn mit [iovz.eęccę Ochsenhorn, D iosk orid es  mit Tr^ię, G olum ella  und 
P lin ius mit silit [tut oder silicula. Nach F liick ig e r  war Foenuiu graecum ein Bestandtheil des zu 
gottesdienstlichen und medizinischen Zwecken gebrauchten altagyptischen Priiparates Kyphi. Aus der 
Cato'schen Bezeichnung Foenum graecum folgert F liick ig er  die Einwanderung der Pflanze von Osten 
ber. D iosk orides theilt ein Recept mit zu einer Salbe, die ais Heilmittel und zu kosmętisehen Zwecken 
Verwendung fand und die aus Olivenol, Bocksbornsamen, Calamus und Cyperus hergestellt wurde. Zu 
C o llu m ella ’s Zeiten (im 1. Jahrh. nach Chr.) wurde Boekshorn ais Griinfutter und der Samen wegen 
gezogen. F liick iger  bericbtet ferner, dass die Samen trotz des unangenehmen Geruchs und bittern 
Geschmacks in dem Kochbuche des A p iciu s  Caelius ais Speise und mit Datteln namentlich ais 
Krankenspeise empfohlen wurden. A lexan der T ra llian u s, die ąltarabische Medizin und die salernitaner 
Schule benutzten Kraut und Samen haufig. Im Mittelalter diente der Schleim zur Ilerstellung von 
Bleipflastern. Das Capitulare Karl’s des Grossen empfieblt den Anbau und der Klostergarten von St. Gallen 
enthalt die Pflanze, welcbe zu jener Zeit namentlich aucb ais Gewiirz Verwendung fand. H ild egard  
empfieblt „fenum graecumu gegen Magenbeschwerden; das Tegernseer Arzneibuch „C h riecb sch ez  
beu“ gegen Heiserkeit.

O ffiz in e ll ist der reife, durch Ausdreschen gewonnene, getrocknete Same: Semen Feni graeci 
s. Trigonellae (Samen Foeni G-raeci, Foenutn graecum), welcher wegen seiner scbwierigen Pulverung 
nur gemablen in den Handel gebracht wird. Die harten, aussen braunlich-gelben, bis rothbraunen, 
matten, innen gelben, lrantigen, fast wiirfeligen, an beiden Enden schief gestutzten und schief gefurchten 
Samen besitzen, zumal in gepulverteui Zustande einen eigentiimlichen, unangenehmen Geruch und 
schleimig bitteren Geschmack. Der Bockshornklee aussert den Geruch und Geschmack, der vielen 
Samen aus der Familie der Papilionaceen eigen ist, jedoch unangenehm modifizirt durch Spuren eines 
iibel riechenden Oeles und eines noch nicht isolirten Bitterstoffes (F liick iger). Die Samen lassen sich, 
wie bereits bemerkt, schwierig pulvern und werden daher auf Muhlen gemahlen.

Falschungen mit dem starkemehlreichen Erbsenmehl sollen haufig vorkommen; sie lassen sich, 
da Boekshorn kein Starkemehl besitzt, durch Jod leicht erkennen.

B estandtheile . Die Samen enthalten unangenehm riechendes atherisches Oel, viel Schleim, 
fettes Oel, Bitterstoff, eisengrunenden Gerbstoff. Jahns und F liick ig er  fanden, dass der Same, bei 
100° getrocknet, 10.4°/0 Wasser abgiebt und beirn Yerbrennen 3.7%  Asche liefert, in welcher bei- 
nahe %  Phosphorsaure enthalten ist. Durch Aether erhielten letztere Forscher aus den getrockneten 
Samen 6 %  fettes, widerlich riechendes, bitter schmeckendes Oel, welches in der Prasidentschaft Madras 
durch Auspressung gewofinen wird. F liick ig er  und Jahns erhielten durch Amylalkohol wenig Harz 
und aus dem eingeengten, wasserigen Auszuge durch Alkohol 28 °/0 Schleim. Aus der Yerbrennuug 
mit Natronkalk, wodurch 3.4%  Stickstotf gewonnen wurde, berechnet Jahns den Eiweissgehalt auf 22 % . 
Husemann, Pflanzenstoffe 1043.

Anwendung. Zu erweichenden und zertheilenden Breiumschlagen, bei Entziindungen, Ge- 
schwiilsten, Geschwiiren, auch ais Klystir. In friiheren Zeiten ais Aphrodisiacum und seines Schleim- 
gehaltes wegen innerlich bei Schwindsucht und Milzleiden, spater zu Cataplasmen und Bahungen, bei 
Entziindungen, Geschwiilsten und Geschwiiren; auch ais Zusatz zu Salben und Pflastern. Das Pulver 
gegenwartig hauptsachlich in der Thierarzneikunde. In der Technik wird der Schleim zur Tuchfabri- 
kation yerwendet. In Aegypten dienen die Samen, hi Indien die jungen Triebe ais Genussmittel. 
(Husemann, Arzneimittell. 744.)

Litteratur. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant. med. Taf. 325; H ayne, 
Arzneigew. VIII, Taf. 41; B entley  and Trirnen, Med. pl. Taf. 71; Luerssen, Handb. der syst. 
Bot. II, 805; K arsten, Deutsche Flora (392; W itts te in , Pharm. 99.

Drogen und P riip a ra te : Semen Foeni graeci (Faenugraeci): Ph. germ. 237; Ph. ross. 3(51; 
Ph. helv. 117; Cod. med. 53; Ph. belg. 38; Ph. dan. 208; F liick ig er , Pharm. 933; F liick ig er  and 
Hańb., Pharm. 172; Hist. d. Dróg. I, 342; B erg , Waarenk. 42(5.

Unguentum flavurn s. Althaeae: Ph. ross. 449; Ph. belg. 270; Ph. dan. 281.
Oleum Foeni graeci: Cod. med. 444.
Emplastrwn frigidum: Ph. helv. suppl. 35.

T a fe lb e s c h r e ib u n g :
A B Pflanze in natiirlicłier GrSsse; 1 Bliithe vergrossert; 2, 3, 4 Theile der Bliithe (Fahne, Fliigel und 

Schiffchen), deegl.; 5 Staubgefiiaae mit Stempel, desgL; (j Stempel, desgl.; 7 Theil der Hiilse lialbirt, desgl.; 8 Samen 
desgl.; 9 und 10 derselbe in Langa- und Quorachnitt. Nach einer Originalzeichnung des Herrn Profeasor Schmidt 
in Berlin.





(Hycyrrhiza glabra L.
S y n . Liguiritia officinalis M u ch .

Gemeines oder spanisches Siissholz —  Reglisse —  Glycyrrhiza.

F a m ilie : Leguminosae (Papilionaceae) /  U n terfam ilie : Oalegeae; G attung: Glycyrrhiza
Tourn.

B eseh re ib u n g : Die ausdauernde, tief absteigende, bis 1 Heter lange and 2 1/., Gtm. dicke, 
mehrkopfige, graubraune, innen geibe Wurzel entweder fast einfach oder mit marklosen Wurzelasten 
yerselien, ausserdem mit lingerdicken, wagerecht weithin kriechenden, unterirdischen Auslaufern aus- 
gestattet, die sicb durch das Vorhandensein der Stengelkuospen und eines diinnen, eckigen Markes von 
den Wurzeln miterscheiden. Stengel zu mehreren, aufrecht, wenig hin- und hergebogen, bis 2 Heter 
lioch, meist einfach, nach unten stielrund, gestreift, kalii, nach oben kantig, gerippt, fein behaart, 
kleberig, driisig, Blatter zerstreutstehend, nnpaarig 4- bis 7-jochig gefiedert. Błattspindel gerippt, kurz- 
haarig, driisig punktirt; die hinfalligen, gepaarten Nebenblatter kleili, pfriemenformig. Blattchen gegen- 
standig, kurz gestielt, oblong oder elliptisch-lanzettlich, spitz oder stumpf, ganzrandig, beiderseits 
driisig, unterhalb klebrig, netzaderig. Bliithentrauben achselstandig, ziemlich lang gestielt, einzeln, locker- 
und reichbliithig, schlank, ungefahr so lang ais die Blatter; Bliithenstiel gestreift, kurzhaarig, klebrig. 
Bliithen ziemlich klein, zwittrig, fast sitzend, am Grunde mit einem lanzettliehen, zugespitzten, kurz- 
behaarten Ueckblatte versehen. Kelch rohrig-glockig, driisig-klebrig,. kurzhaarig, fast 2 lippig; Ober- 
lippe bis zur Mitte 2spaltig, Unterlippe Bspaltig; Abschnitte lanzettformig, spitz, gewimpert. Blurnen- 
krone mit gerade vorgestreckter, ivenig zuriickgeschlagener, rundlich-eckig-langlicher, spitzer, in der 
Mitte etwas gefalteter, nach dem Grunde zu yerschmalerter, weisslicher oder hellvioletter Fahne, lanzett- 
formigen, schief oblongen, stumpfen, ausgerandeten, an der Basia seitlich stumpf geohrten, lang ge- 
nagelten, lilafarbenen Flugeln, welche die Liinge der Fahne nicht erreichen und getrenntblattrigem, 
stumpfem Scliifichen, Avelches kiirzer ais die Fliigel ist und dessen langgenagelte, violette, an der Basis 
seitlich kurz geohrte Bliitter eine schief lanzettformige, schief gestumpfte Form besitzen. Staubgefasse 
10, 9 im unteren Theile zu einer nach oben offenen Rohre yerwachsen, das 10. frei. Staubbeutel 
herzformig, stumpf, kurz iiber dem Grunde des Ituckens angeheftet, 2faclierig, langsspaltig aufspringend. 
Pollen elliptisch, unten und oben gestutzt, Bfurchig, 3porig, unter Wasser Bseitig. Der oberstiindige, 
freie Stempel die Staubgefasse uberragend, mit sitzendem, langlichem, etwas zusammengedrttcktem, 
kahlem, einfacherigem Fruchtknoten, welcher allmahlich in den fadenformigen, kahlen, an der Spitze 
aufwarts gekrummten Griffel iibergeht, an dessen Ende sieli die kopfige, zusammengedriickte Narbe 
befindet. Eichen 6— 8, 2reihig der Bauchnaht angeheftet. Hiil.se linealisch, zusammengedriickt, gerade 
oder wenig gekrummt, kalii, braun, an Stelle der Samen etwas aufgetrieben, einfacherig, 1—-Ssamig, 
2klappig, unyollkommen aufspringend. Same nierenformig, glatt, braun, etwas' zusammengedriickt, 
4 Mm. lang, 2 Mm. breit. Embryo ohne Eiweiss, gekriinmit, mit keulenformigem, gegen den Nabel 
umgebogenem Wiirzelchen und ei-nierenformigen, Aachen Samenlappen.

Yon dieser sehr yeranderlichen PAanze beschreibt Luerssen folgende Formen: 
u. typica Kegel et Herder (Gl. glabra auct.). Fast kahle PAanze mit unterseits drUsig-klebrigen 

Blattern, lineal-łanzettlichen Kelchzahnen, welche etwas liinger ais die Kelchrohre sind, blauer 
Blumenkrone und kahler, 3— Gsamiger Hulse. Sudeuropa, besonders in den europaischen 
Mittelmeerlandern, in der Krim, im kaukasisch-kaspischen Gebiete, in Kleinasien und Nord- 
persien.

(i. niolacea Boiss. unterscheidet sieli von typica durch kleinere, elliptische Blattchen, 3eckig-lang- 
liclie Kelchzahne, welche nicht so lang ais die Rohre sind, und durch yiolette Bliithen. In 
den Euphrat- und Tigrislandern.



y. glandulifera Regel et Herder (Gl. glandulifera Waldst. u. Kit., Gl. hirsuta Pall.) mit wenig 
entwickelten Auslaufern und weichhaarigen oder driisig-raulien Stengeln. Blattchen unterseits 
oft drusig. Hulse mehr oder weniger dicht drusig-stachelig, vielsamig oder aucli etwas ver- 
ktirzt und 2— 3samig (Gl. brachycarpa Boiss.). Siidost-Europa, Westasien bis Turkestan und 
Afghanistan, Siid-Sibirien, in der Dsungarei, uberhaupt in Obina. Sie ist die Stammpllanze des 
russischen und wahrscbeinlicb auch des chinesischen Sussholzes. 

ó. pallida Boiss. Pllanze mit Ausnalime des Kelches driisenlos, jedoch angedriickt-gekrauselt- 
behaart. Die Bluthentrauben besitzen eine grossere Lange ais die Blatter. Der driisig-rauhe 
Kelch mit lineal borstlichen Zahnen, welclre die .doppelte Lange der Rohre besitzen. Kronen- 
theile rothliclr-weiss. Hulse unbelcannt. Assyrien.
Die bisher ais Stammpllanze des russischen Sussholzes angenommene Glycyrrhiza echinata L. 

ist eine ausdauernde, fast kable, 1— 1V3 Meter hohe Pflanze mit senkrecht absteigender Wurzel, welclie 
keine Auslaufer treibt und 5— Gjochig gefiederte Blatter besitzt. Blattchen oblong oder elliptisch 
(nach Karsten lanzettformig), stachelspitzig. Nebenblatter gross, lanzettformig, zugespitzt, bleibend.
Bluthentraube kopfformig, kurz gestielt. Bliithen fast sitzend, lila. Kelchzahne 3eckig. Hiilsen lang- 
lich-verkehrt-eifórmig, zugespitzt, igelborstig, 2samig. Bluthezeit Juli, August. Siidostliches Mittelmeer- 
gebiet, Ungarn, Siidrussland, westliches Asien. Aendert ab: (■]. Frearitis Boiss. (GL Frearitis Orphan.), 
besitzt langere Traubenstiele, langlich-cylindrische Kbpfchen und elliptische, meist 3 samige Hiilsen, 
welclie mit diinnen Stacheln besetzt sind. In Macedonien.

Gl. echinata wurde ais die Pllanze bezeichnet, welclie das russische Siissholz liefert. Fluckiger 
bestreitet dies unter Hinweis auf die Yerschiedenheit der Drogę, welclie zwar einen gleichen anato- 
mischen Bau besitzt, aber nicht gelb ist und nicbt siiss schmeekt. Er sagt: „Da Gl. echinata mit der 
andern Art (glabra) ebenfalls im siidostlichen Europa einheimisch ist, so erscheint der Irrthum be- 
greiflicli.11

Anatom isch.es. Der Querschnitt des Sussholzes zeigt eine ziemlich dicke Iiinde, welche ans ^
Aussen-, Mittel- und Innenrinde zusammengesetzt ist und ein durch die Kambiumschicht von der Rinde 
getrenntes, durch linienformige Markstrahlen strahliges Holz; Mark fehlt den Wurzeln, wohingegen es 
in dem Rhizom schwach entwickelt ist. Die Aussenrinde besteht aus einem Periderm, dessen aussere 
Zellen braun gefarbt sind, wiihrend die inneren eine gelbe Farbę besitzen. Die wenig entwickelte 
Mittelrinde zeigt wenige Reihen tangential gestreckter, Starkekorner fiihrender Parenchymzellen. Die 
Innenrinde, welche machtig entwickelt ist, und fast die ganze Rinde ausmacht, besteht aus Markstrahlen, 
die mit lang-keilformigen, zum Theil schlangelig gebogenen Bastbiindeln wechseln; letztere stossen mit 
der Spitze, die Markstrahlen mit der breiten Seite gegen den ausseren Umfang. Die Markstrahlen sind 
aus 3— 7 Reihen radial gestreckter, starkefiihrender Zellen zusammengesetzt; die Bastbiindel enthalten 
in einem starkefuhrenden Bastparenchym biegsame sclerenchymatische Fasern mit gelben, spiralig- 
streifigen Wiinden, welche zu Biindeln mit rundlichem oder radial verlangertem Querschnitte vereinigt 
sind. Diese Btindel bilden gewohnlich 2 Radialreihen mit oft paarweiser Anordnung, besitzen jedocli 
in der Regel ungleiche Abstande. In Begleitung der Baststrange und zwar am Umfange derselben 
zeigen sich vereinzelte Langsstreifen wiirfelformiger Zellen (gekammerte Krystallschlauche) dereń jede 
einen Krystall des monoklinischen Systems, aus Galciumoxalat bestehend, einschliesst. Eine zweite Art 
von Baststrangen. die sich ais knorpeliges Netz zwischen dem Parenchym und den sclerotischen Faser- 
bttndeln hindurchziehen, im Querschnitt bald <pier, bald radial verlaufende Adern und Bander bilden 
(Wigand’s Hornbast), bestelien aus ziemlich diinnwandigen, inhaltslosen, selir znsammengefallenen Bast- 
zellen. Letztere Strange sind nicht von Krystallschlauclien begleitet und nehmen durch Jod eine tief- 
rothbraune Farbę an. Das durch den Kambiumring von der Rinde getrennte Holz besteht aus 
schmalen Gefassbtindeln und ziemlich breiten Markstrahlen. Die Markstrahlen zeigen, wie in der 
Rindenschicht, ein im Querschnitt radial gestrecktes Parenchym, welches im radialen Langsschnitt 
mauerformig ist. Die Gefassbundel enthalten in ihrer ganzen Ausdehnung zahlreiche, weite Tiipfel- 
getasse, begleitet von kurzeń Tracheiden. Erstere sind gelb gefarbt, stehen bald einzeln, bald gruppen- 
weis und nehmen die ganze Breite des Holzstrahles ein. Prosenchymstrange und Parenchym des 
Holzes stimmen mit den entsprechenden Geweben der Rinde uberein. Die Tiifpelgefasse sind mit ring- 
formig durchbrochenen Scheidewanden ausgestattet.

Die Wurzeln, welche in geringer Menge dem spanischen Sussholze beigegeben sind, besitzen 
kein Mark und stimmen in ihrem anatomischen Bau mit den Auslaufern uberein. Sie zeichnen sich 
durch bedeutende Starkę und grosse Lenticellen aus.

Bluthezeit. Juni, August.



V ork om m en . Siehe die einzelnen Arten nnd Abarten. Die Pflanze wird gegenwartig kulti- 
virt in England (Mitcham in Surrey nnd Yorkshire), in Mahren, in Siidfrankreich, namentlich aber in 
Spanieli, in Italien (Calabrien), in Sicilien (Catanisetta). In Deutschland wird bei Bamberg nooh eine 
geringe Menge gezogen.

N am e un d  G esch ieh tlich es. Siissholz (althochdeutsch lacterie, mittelhochdeutsch Sies-, 
SoessSnoss- ,  Suyss-, Syessholz, Lackaricie, Lackerisse, Lackeritze, Lackritze, Leckerici, Łęck
ie ario z , Licritz, Lickwerilgie, Liąuirici, Lukretia, Luąmtze, Lichtkritz, bei Hildegard Liąuiriciwn, 
Hunigwurz) ist abgeleitet von dem siissen Geschmack der Wnrzel. Glycyrrhiza von yXvxvg siiss und 
oiCa Wnrzel; glabra, glatt. Lackritz durcli Yerstummclung des griechischen Glykyrrhize, romischen 
Glycyrrhiza entstanden.

Schon T h eop h rast empfiehlt gegen Brustbeschwerden yluKsia y.ai mvtiiv.ni Q'Ca> die skythische 
Wnrzel Glykeia, welehe ans der Umgebung des Maeotischen Sees (Asow’schen Meeres) stammte und 
worin Fliickiger das russische Siissholz vermuthet. Dioskorides giebt eine Beschreibung von y?.vKvuói.'Crj, 
worin er neben den klebrigen Blattern die Wnrzel ais bald siiss und bald herbe scliildert. Die letztere 
Eigenschaft, das Herbe, mag sieh wolił auf Gl. echinata beziehen. Er giebt ais Heimath die ponti- 
schen Liinder und Kappadokien im ostl. Kleina,sień an; erwahnt auch schon des Lakritzensaftes, welcher 
zu jener Zeit schon in feste Form gebracht wurde. Die Romer nannten die Pflanze Glycyrrhiza und 
C elsus, S cribon iu s Largns und P lin ius bezeichnen die Wurzel mit Iiadix dulcis. S cribon iu s 
Largus giebt eine Beschreibung von Siissholzpastillen; Galenus verwendet die Wurzel in der mannig- 
fachsten Weise, ebenso A lexan d er Trallianus. Trotzdem die Wurzel und ebenso der eingetrocknete 
Saft im Mittelalter viel gebraucht wurde, so fehlt die Pflanze doch in dem Capitulare KarFs des Grossen. 
Dem haufigen Gebrauche entsprechend sind die zahlreicben Yerstiimmelungen, welehe das Wort in dem 
Mittelalter bei seinem Uebergange von dem griechischen Glykyrrhize zur spatlateinischen Form Łi- 
guiritia zu erleiden hatte. F liick ig er  fuhrt eine Uebergangsform Gliguiricia an, welehe sich in einem 
alten lateinischen Manuskripte (Liber medicinalis) der Stiftsbibliothek zu St. Gallen ans dem 10. oder
11. Jahrh. befindet. Nach F liick ig er  formten die Italiener das Wort alltnahlich in Regolizia, die 
Franzosen in Reguelice, Recólice, Recalisse, Rcglisse, die germanischen Sprachen in Lacrisse, Lacris, 
Lakriz um. Im 13. Jahrh. wird in einem Arzneibuche von Tegernsee eine Brustlatwerge liguiricii 
empfohlen; ebenso tritt um diese Zeit Lacris in Wales und Lykriz in Danemark auf; jedoch wird erst 
von P ię tro  de Crescenzi in Bologna um 1305 ausfiihrlich iiber die Pflanze ais Kulturpflanze be- 
richtet, wiihrend spatere Schriftsteller ganz dariiber schweigen. Letzterer Umstand veranlasst EBiickiger 
zu der Bemerkung, dass die Siissholzindustrie zur damaligen Zeit hochst unbedeutend gewesen sein 
miisse. In Spanien soli die Einsammlung des Siissholzes und vielleicht aucli der Anbau schon sehr 
friihzeitig betrieben worden sein. Die Kultur in Bamberg wird auf die Benediktiner des Klosters St. 
Michaelis in Bamberg zuruckgefiihrt, welehe die Pflanze im 15. Jahrhnndert nach der dortigen Gegend 
brachten. Hier entwickelte sieli der Anbau bald zu grossem Umfange und zn grosser Beruhmtheit. 
Ais besondere Merkwttrdigkeit fuhrt F liick iger  an, dass die Gartnerzunft Bambergs den Gesellen ein 
Meisterstiick auferlegte, welches darin bestand, eine Siissholzwurzel auszugraben, dereń Wurzelsystem bis 
zu den letzten Wurzelenden unversehrt freigelegt werden musste. Y a leriu s Cordus und Tragus 
biłdeten die Pflanze, welehe in Bamberg kultivirt wurde, nebst den daraus gewonnenen, mit dem Reichs- 
adler gestempelten Pastillen ab.

O ffiz in e ll ist die Wurzel: Radix Liąuińtiae glabrae (Rad. Liguiritiae liispanicac, Rad. 
Glycyrrhiza Hispanica, spanisches oder franzosisches Siissholz, Lakritzenholz) und Radix Ltguiritiae 
mundata (Rad. Glycyrrliizae echinatae, Radke Lig-uiritiae, Radke Glycyrrhizae, Radke Liguiritiae 
russicae, russisches Siissholz).

Das span ische S iissholz, welches aus Spanien, Italien, Sicilien, Siidfrankreich und ziun ge- 
ringen Theile aus Bamberg kommt, besteht aus cylindrischen, 1— 3 Ctm. dicken, nngefahr 1 Meter 
langen Stiicken von aussen graubrauner, innen gelber Farbę. Die Wurzel ist sehr zahe, besitzt frisch 
einen geringen, widerlichen Geruch und etwas kratzenden Geschmack; trocken ist sie fast geruchlos, 
rein siiss und etwas schleimig schmeckend. Sie ist schwerer ais Wasser.

Das in Europa (mit Ausnahme Russlands) verwendete Siissholz kommt der Hauptsache nach 
aus Spanien und zwar aus Alicante in Valencia, Tortosa in Catalonien und aus Cordova. Dieses 
Siissholz besteht hauptsachlich aus den 5— 15 Mm. dicken, meterlangen, cylindrischen Auslaufern, 
welehe in grosse Biindel znsammengelegt werden; wiihrend man die Wurzelstocke und wenig ansehn- 
lichen Wurzeln in Spanien und Sudfrankreicłi auf Siissholzsaft verarbeitet. Das beste Siissholz ist das



ca ta lon isch e  aus Tortosa, mit ziemlich glatter, etwas (juerrissiger und langsrunzeliger, von einetn 
rothbraunen oder graugelblichen Korke bedeckter Oberflache, welches hauptsachlich aus geraden oder 
wenig gebogenen, gleichmassig dicken Auslaufern mit ganz vereinzelten Wurzelasten besteht. Das 
Siissholz von Alicante ist dem von Tortosa gleich, nur unansebnlicher und ofk mit holzigen Wurzeln 
vermischt. Beide Sorten werden ungeschiilt in den Handel gebracbt. 1878 ftihrte Spanien 2,485,787 
Klgr. aus.

Das in der italienischen Provinz Calabrien gewohnlich in Yerbinduug mit Erbsen und Mais 
gezogene Siissholz kommt nur ais Salt in den Handel. Bei einem dreijiibrigen Umtriebe liefert (nach den 
F liickigerschen Mittheilungen) 1 Hektar 800 bis 1000 Klgr. trockene Wurzeln. Uie Wiederbepflan- 
zung erfolgt durch Stuclce der Wurzeln oder Auslaufer.

Die Umgebung von Smyrna liefert neben dem Safte ein dem spanischen gleichstehendes Siiss- 
bolz; Bamberg gegenwiirtig noch eine vorziiglicbe Sorte mit einer Ausbeute von jabrlicb 100 Ctr. Am 
letzteren Orte ist die Bewirthschaftung eine dreijahrige; die Wiederbepflanzung erfolgt durch Wurzeln 
und Auslaufer zweijahriger Pflanzen.

Das ru ssisch e S iissh olz , von der var. [1 glandulifera stammend und gewohnlich nur ge- 
schalt in den Handel lcommend, besteht der Hauptsache nach aus Wurzeln mit nur wenigen Auslaufern. 
Es ist hellgelb, meist einfach, wenig gebogeń, ca. % Meter lang. Die Rinde besitzt eine Dicke von 
hochstens 4 Mm., der Holzcylinder ist deutlich strahlig, die geschliingelten Keile des Bastes gehen bis 
zur Oberflache und hier zahe, unter sich netzartig verbundene Fasern bildend. Die geschiilte Wurzel 
zeigt stellenweise durch Schwinden des Parenchyms eine grubige, gelockerte Beschaffenheit und durch 
Fehlen der Markstrahlen ein strahlig zerkltiftetes Holz. Grossere Stiicke besitzen ein geringes, diinnere 
ein 5eckig scharf begrenztes Marle. Die Wurzel ist leichter, lockerer und im Bruch fasriger, aucli 
leichter schneidbar ais das spanische Siissholz; sie schwimmt auf' dem Wasser. Der Geschmack ist 
dem der spanischen Drogę ahnlich, besitzt nur einen schwach bitteren Beigeschmack. Das russische 
Siissholz hat einen hohern Preis, welcher wohl nur durch das bessere Aussehen bedingt ist. Es stammt 
hauptsachlich von den Inseln des Wolgadeltas und wird iiber Astrachan und Moskau nach Petersburg 
gebracht und hier geschalt. Die Ausfuhr betrug nach F liick ig er  im Jahre 1880 112,284 Klgr., wo- 
von allein iiber 100,000 Klgr. nach Deutschland kamen.

Das wahrscheinlich ebenfalls von var. /? glandulifera stammende ch inesisch e S iissh olz , 
welches hauptsachlich in den nordostlichen Provinzen Chinas gesammelt wird, ist nach F liick ig er  dem 
besten spanischen Siissholz gleich, wird aber wohl nur im Lande selbst verbraucht.

F alsch u n gen  des Pulvers werden vorgenonnnen mit Starkemehl, Farinzucker und zur Farben- 
yerbesserung mit Kurkuma, Ocker und Schtittgelb.

Der S iissholzsa ft (Succus Liguiritiae crudus, Extractum Glycyrrhizae cruduni, Lakritzen) 
wird gewonnen, indem man die frisclie Wurzel zerquetscht, wiederholt mit Wasser kocht, auspresst, 
in kupfernen Kesseln eindampft und zu Stangen rollt und in Calabrien mit dem Stempel des Er- 
zeugungsortes versieht. Er kommt in 10— 15 Ctm. langen, 1— 2 % Ctm, dicken, in Lorbeerblatter 
verpackten, festen, briichigen oder zahen, in der Warme biegsamen Stangen von braunschwarzer Farbę, 
schwach widerlich siissem Geruche und scharf siissem Geschmacke in den Handel. Der Bruch ist 
muschelig, glanzend schwarz, einzelne Luftblasen zeigend, der Sclmitt matt braun. Aus Siidfrankreich, 
Gerona und Vitoria in Spanien und der Umgebung von Smyrna kommt ein ungeformter „S iissh o lz 
sa ft in M asse" zur Ausfuhr. In dem bei der Losung auftretenden, aus starkemehlhaltiger Materie 
der Wurzel bestehenden Riickstande ist metallisches Kupfer, von den Kesseln herrtthrend, in denen die 
Abkochung vorgenommen wurde, aufgefunden worden. Guter Siissholzsaft hinterlasst beim Yerbrennen 
6— 8°/0 Asche. Er wird in Italien, Spanien, Siidfrankreich, Sicilien, im siidlichen Russland und in 
Kleinasien, namentlich in der italienischen Provinz Calabrien gewonnen. Nach F liick ig er  wurden 1878 
in Calabrien 1,100,000 Klgr. hergestellt; in Smyrna ł/2 Million Klgr. Die Ausbeute betriigt 20°/,, der 
frischen Wurzel. Falschungen mit Kohlenpulver werden beobachtet.

B estandtheile. Die Wurzel enthalt Siissholzzucker (Glycyrrhizin), gahrungsfahigen Zucker, 
Bitterstoff, Weichharz, Hartharz, Spur voń Gerbstoff, Starkemehl, Asparagin, Wachs, Eiweiss. Die 
Analyse von Sestin i lieferte folgende Resultate: D ie frisch e  W urzel enthielt 48,70°/(1 Wasser, 
29,62 ®/# kohlenhydrathaltige Substanzen, 3,27 °/0 Glycyrrhizin, 1,60% in Aether losliches Fett, Harz, 
Farbstoff, 1 ,24%  Asparagin, 3,26 %  Proteinstoffe, 0,02 °/() Ammoniaksalze, 10,15 °/0 Cellulose, 2,08%  
Mineralstoffe. Bei 100° getrocknete Wurzel: 57,72% kohlenhydrathaltige Substanz, 6,27 %  Glycyr
rhizin, 3,32 %  in Aether losliches Fett etc., 2,42% Asparagin, 6,38% Proteinstoffe, 0,04%  Ammoniak
salze, 19,79% Cellulose, 4,06%  Mineralstoffe; der Siissholzsaft: 48,7"/,, Wasser, 8,27 %  Glycyrrhizin,



29,02 %  Kohlenhydrate, l ,2 o ()/o Asparagin, 2,08 % Asche. A. P litz land m 10 verschiedenen Lak- 
ritzensorten 1,2—-14,0 h euchtigkeit, 38 — 79 trockenes Extract, 1,33— 18,14 (Astrachansorte) Glycyrrhizin, 

(̂j — 16 Zucker, 1,33-—35,50 Starkemehl.
Glycyrrhizin, das saure Ammonsalz der stickstoffhaltigen, von H aber mann in gelblichen 

Krystallblattchen dargestellten Glycyrrhizinsaure (C41 II(i3 NO<8), mit der Zusammensetzung Clu H.,, O,, 
(V og e l) C3B H-21 O i i (k a d e) C48H 36 0 18 (G orup-Besanez), zuerst von P fa f f  in nnreinem Zustando 
ais siisser Extractivstoff beschrieben, von R obiquet, B erzelius und Ladę reiner dargestellt nnd 1809 
von R o b iq u e t  ais Glycyrrhizin bezeichnet, nach H enry und Payen auch in der Monesiarinde vor- 
handen, ist nach G oru p -B esan ez  ein amorphes, gelblich-weisses Pulyer von stark bittersiissein Ge- 
schmacke, schwachem, nur in weingeistiger Losung sich ausserndem Geruche, saurer Reaktion, ohne 
Rotationsvermogen. Es lost sich schwer in kaltem, leicht in kochendem Wasser mit gelber Farbę, 
beim Erkalten sich theilweise in harzartigen Tropfchen wieder ausscheidend, ebenso leicht in Weingeist 
und warmem Aether; wasserige Alkalien und Ammoniak losen es mit tiefrothgelber Farbę unter Ent- 
wickelung eines eigenthiimlichen Geruches. Durch Kochen mit yerdunnter Salzsaure wird nach Gorup- 
Besanez das Glycyrrhizin in bitteres, harzartiges, amorphes Glycyrretin und in lcrystallisirbaren 
Zucker gespalten, wobei sich ein eigenthumlicher, etwas aromatischer Geruch entwickelt. Das auf diese 
Weise gewonnene Glycyrretin ist nach Hasemann ein amorpher, braungelber Korper von stark 
bitterem Geschmack, leicht schmelzbar, harzartig yerbrennend, unloslich in Wasser, gut in Weingeist, 
weniger gut in Aether. Die fruhere Behauptung, wonach Glycyrrhizin ais Ammoniumsalz einer dem 
Siissholz eigenen Saure (Glycyrrhizinsaure) anzusehen sei, ist durch R oussin  bestatigt worden, wird 
jedoch von S estin i in Zweifel gezogen, der es ais eine Calciumverbindung betrachtet wissen will und 
die beim Kochen mit Alkalien eintretende Ammoniakentwickelung ais Zersetzung des Asparagins erklart.

Die Glycyrrhizinsaure (G ,, tl(i3 N()58) ist loslich in schwachem Weingeist und heissem Wasser, 
wahrend sie in kaltem Wasser nur aufąuillt. Mit massig verdiinnter Schwefelsaure gekocht, spaltet 
sie sich in Parazuclcersaure und Glycyrretin, nach H aberm ann: C4, H i;3 N 0 1H (Glycyrrhizinsaure) 
+  2 OH2 =  C32 H ,7 NO, (Glycyrretin), 2 0 B H I0 O, (Parazuckersaure). Dieses Glycyrretin wurde von 
H aberm ann, ans Eisessig umkrystallisirt, ais ein weisses, geschmackloses Krystallpulver erhalten, in 
Wasser und Alkalien unloslich, leicht loslich in Alkohol und Aether, mit einem Schmelzpunkt von 
2000 befunden.

Die Parazuckersaure, welche von frtiheren Forschern fur Zucker erklart wurde, bildet eine 
bramie syrupsartige Masse, welche alkalisches Kupiertartrat leicht reduzirt.

F llick ig er  meint, dass der Zucker, welcher neben dem Glycyrrhizin den Geschmack der Drogę 
bedingt, vielleicht erst beim Trocknen aus dem Glycyrrhizin entsteht, und fusst hierbei auf die Wahr- 
nehmung, dass frische, sehr siiss schmeckende Wurzel mit kaltem Wasser in der Kalte gar nicht, und 
bei anhaltendem Kochen nicht einmal reichlich Kupferoxydulhydrat ausscheidende Flussigkeit giebt.

Der schon 1809 von Ro.biąuet entdeckte krystallinische Bestandtheil des Sussliolzes wurde 
von P lis so n  1828 ais Asparagin erkannt. Asparagin (C;, H 8 N 2 0 3), ein in der Pflanzenwelt sehr 
verbreiteter Korper, krystallisirt in wasserhellen Saulen des orthorhombischen Systems mit 1 Atom 
Krystall wasser. Die harten, sproden, zwischen den Zahnen lmirschenden Krystalle sind geruchlos, be- 
sitzen einen geringen, unangenehmen Geschmack und schwach saure Reaktion. Sie sind luftbestandig, 
Ibsen sich in 58 Theilen Wasser von 13°, in 4,44 Theilen von 100°, in 700 Theilen siedendem Wein
geist von 98«/0, 40 Theilen kochendem Weingeist von 60% , sind unloslich in kaltem, absolutem 
Weingeist, Aether, fluchtigen und fetten Oelen, gut loslich in wasserigen Mineralsauren, Alkalien und 
Ammoniak. Die wasserige oder alkalische Losung ist linksdrehend, die angesauerte rechtsdrehend; 
spez. Gewicht 1,552. S estin i erhielt nach F ltick igers Angaben 2— 4 °/0 aus dem Siissholze. 
F llick ig er  hat dem gepułverten Siissholze durch Anwendung von Aether ca. 0 ,8%  Fett und Harze 
entzogen. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1043.)

Anwendung1. Die Wurzel ais Pulver und im Aufguss, der eingetrocknete Saft ais Pulver 
und in Losung bei katarfhalischen Leiden der Athmungswerkzeuge, namentlich aber wegen des lang- 
andauernden siissen Geschmackes zur Geschmacksverbesserung, ais Zusatz von Extrakten behufs Dar- 
stellung von Pillenmassen und ais Trager hygroskopischer Pulver. „Siissholz und Lakritz werden vom 
Molkę ais demulcirende nnd expektorirende Mittel bei Ilustenreiz, Heiserkeit und Bronchialkatarrh 
vielfach benutzt und auch arztlicli, meist jedoch nur ais Adjuvans anderer Mittel, verorduet. Seltener. 
werden sie bei akuten febrilen Katarrhen, meist nach voriibergegangenem, akutem Stadium bei zaher 
Beschalfenheit des Sekretes benutzt. Mit Zucker und Anisol dient Lakritzen zur Herstellung des in 
diinnen Stengeln und Plattchen anftretenden Kachoui1 (Husemann, Arzneimittell. 349.)
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Litteratur. Abbildnng uml Beschreibmig: N ees v. Esenh., Plant, med., Taf. 327 (.g/abra), 
Tał. 328 (echinata); H ayne, Arzneigew. VI, Taf. 42 (glabra), VI. T af 41 (echinata); B erg  u. S ch m idt, 
Offiz. Gew, Taf. X IIf (glabra), Taf XIIe (echinata); B en tley  and Trinien , Med. pl., Taf 74; L uerssen , 
Handb. der syst. Bot. II. 868; K arsten, Deutsche Flora 696; W ittstein , Pharm. 819.

Drogen und PrSparate. Badix Liąuiritiae (Iiadix Łiąuiritiae wandala) : Ph, germ. 221; 
Ph. austr. 84; Ph. hung. 267, 269; Ph. ross. 332; Ph. helv. 108; Cod. med. 74; Ph. belg. 52; Ph. 
Neerl. 147; Brit. ph. 146; Ph. dan. 191; Ph. suec, 171; Ph. U. St. 171; F ltick iger, Pharm. 347, 355; 
F ltick iger and Hańb., Pharm. 179; Hist. d. Dróg. 1, 315; Berg, Waarenk. 49, 50; Berg, Atlas, 
9, Taf. VI.

Extractum Liąuiriticie radicis: Ph. austr. 58; Ph. hung. 189; Ph. ross. 134; Ph. helv. 45; 
Cod. med. 418; Ph. belg. 70; Ph. Neerl. 108; Brit. ph. 119; Ph. dan. 100; Ph. suec. 75; Ph. U. St. 
121, 122.

Snccus Liąuiritiae (depuratus et er uduś): Ph. germ. 252; Ph. austr. 125; Ph. lmng. 423; 
Ph. helv. 129; Ph. belg. 228; Ph. Neerl. 147; Ph. suec. 75; Ph. dan. 100, 101; F ltick iger , Pharm. 197; 
F ltick iger and Hańb., Pharm. 183.

Syrupus Liąuiritiae: Ph. germ. 259; Ph. ross. 399; Ph. helv. 134; Ph. Neerl. 252.
Decoctum SarsapariUae compositum (fortius et mitius): Ph. germ. 71, 72; Ph. austr. 42, 43; 

Ph. hung. 141, 143; Ph. ross. 101, 1.02; Ph. helv. suppl. 29, 30; Ph. belg. 321; Brit. ph, 100; Ph. 
suec. 54, 55; Ph. U. St. 91.

Elixir e Succo Liquiritiae: Ph. germ. 75; Ph. ross. 105; Ph. helv. 32.
Fasta Łigiuritiae (flara): Ph. austr. 103; Ph. helv. suppl. 82; Ph. belg. 210; Ph. dan. 176; 

Ph. suec. 147.
Fuhis Liguiritiae compositus: Ph. germ. 216; Ph. ross. 324; Ph. helv. 106; Ph. belg. 219; 

Ph. U. St. 273.
Pulms gummosus: Ph. germ. 216; Ph. austr. 108; Ph. hung. 361; Ph. ross. 325.
Species Lignorum (ad decoctum lignorum): Ph. germ. 241; Ph. ross. 367; Ph. belg. 225; Ph. 

helv. 119; Ph. dan. 228; Ph. suec. 198.
Species pcctorales: Ph. germ. 242; Ph. austr. 119; Ph. ross. 368; Ph. helv. 119; Ph. dan. 229. 
Syrupus Papaveris s. Diacodii: Ph. austr. 127; Ph. hung. 435; Ph. helv. suppl. 113; Ph. 

dan. 253.
Pilulae Ferri jodati: Ph. hung. 347; Ph. Neerl. 183; Ph. dan. 177; Ph. suec. 152; Ph. U.

St. 254,
Confectio Tcrebinthinae: Brit. ph. 90.
Infusum Lini: Brit. ph. 162.
Pilulae llydrarggri: Brit. ph. 238.
Glycyrrhimiim ammoniatum: Ph. U. St. 171.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II, 361; III, 664.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ';

A oberer Theil der bluhendon 1’flanzo, naturl. Grosse; 1. Bliitlie, vergrossert; 2, 3, 4 Kronentheilc, desgl.; 
5 Staubgefasso mit dem Griffel, desgl.; 6 Stempel, desgl.; 7 Fruclitknoten im Liingssclmitt, desgl.; 8 Fruchte, natiirl. 
Grosse; 9 eine Klappe der Hiilse mit Samen, desgl.; 10 Same, vergrossert; 11, 12 derselbe im Llings-und Querschnitt, 
desgl. Naeh einer Origirudzeichnung des Herm Professor Schm idt in Berlin.



im  \ J  ' 11l  m i

H ' : ....7
£T? ś

. m  ■;§ ■'/ l ir e i
— iF

\ - I f f /



Astragalus adscendens Boiss. et Hausskn.

Traganth —  Adragante —  Tragacanth.

F a m ilie : Leguminosae (Papiliomceae); U nterfam ilie: Astragaleae; Gattung: Astragalus L.; 
U n tergattu n g : Tragacantha.

B esch re ibu n g . Die Gattung Astragalus besteht aus aufrechten oder niederliegenden Krau- 
tern, Halbstrauchern oder kleinen Strauchern mit impaarig oder paarig gefiederten Błattorn; in letzterem 
Falle die Spindel in einen Dom auslaufend. Nebenblatter gross, frei oder dem Blattstiel angewachsen, 
unter sieli mit den ausseren Randem auf der dem Blatte gegenliberliegenden Stengelseite verwachsen 
und dann blattgegenstandig. Bliithen einzeln oder zu zweien, achselstiiudig, oder aus dem Stengel 
hervorbrechend, oder in end- oder achselstandigen Trauben, Aehren und Kopfen, selten in Dolden, von 
sehr verschiedener Farbę. Unterkelch sehr kurz; Keleh glockig, kreiselformig oder rohrig, 5zahnig, 
die oberen Zahne in der Regel kiirzer, nach dem Abbluhen unverandert oder aufgeblasen oder auf* 
reissend. Kronenblatter gewohnlich lang genagelt; die sehr verschieden gestaltete Fahne so lang wie 
die Fliigel oder langer; Scbiifchen von der Lange der Fahne oder fast so lang, gewohnlich stumpf. 
Niigel des Sehiffchens und der Fliigel entweder frei oder fast frei oder mit der Staubgefassrohre ver- 
wachsen. Staubgefasse 10, oberes frei, die iibrigen zu einer Rohre verwachsen; Staubbeutel gleich- 
gestaltet, 2facherig, auf dem Riicken angeheftet. Pollen rund, dreinabelig. Der oberstiindige Stempel mit 
sitzendem oder gestieltem, mehr oder weniger 2facherigem, vieleiigem Fruchtknoten, fadenformigem, 
aufsteigendem, gewohnlich bartlosem Griffel und kleiner stumpfer oder kopfformiger, gewohnlich nackter 
Narbe. Die verschieden gestaltete Hulse sitzend oder gestielt, 2klappig, durch die aus der Ruckennaht 
hervorgehende falsche Scheidewand vollstandig oder unvollstandig 2facherig, oft auch durch Verkum- 
merung der letzteren einfacherig. Samen gewohnlich nierenformig, der Bauchnaht angewachsen, eiweiss- 
los oder mit sehr dtinnem Eiweiss und mit nach oben gebogenem Wtirzelclien.

Die Untergattung Tragacantha, der die nachfolgenden Arten angehoren, besteht aus mit ein- 
fachen Haaren besetzten Strauchern oder Halbstrauchern, dereń paarig gefiederte Blatter mit einer 
bleibenden, verholzenden und zu einem Dornę urngebildeten Blattspindel ausgestattet sind. Neben- 
blatter fast bis zur Mitte an der Blattspindel angewachsen. Bliithen einzeln bis zahlreich in den 
Blattachseln sitzend. Der kreiselformige Kelcli nach der Bliithezeit nicht aufgeblasen. Kronen- 
bliitter bleibend, fast frei oder die inneren mit der Staubgefassrohre verwachsen. Hiilse kleili, rundlich, 
einfacherig, einsamig.



Die einzelnen traganthliefernden Arten, sind nnter Zugrundelegung der Beschreilmng von
uerssen folgende:

1. Astragalus adscendens Boiss. et H ausskn. 1— 11/3 Meter hoher Strauch mit schirmartig auf- 
steigenden, vielen und kurzverzweigten Aesten, dreieckigen, ani Grundę filzigen Nebenblattern,
4— Gjochigen Blattern mit gefalteten, schmal-oblong-linealen, stachelspitzigen, angedriickt steif- 
baarigen Fiederblattchen. Bliithen z u mehreren aus den Blattachseln. Brakteen sehr klein, 
ei-kappenformig, spitzlich, steifhaarig. Kelch am Grunde knrzfilzig, mit lanzettlichen, an der
Spitze nicht kablen Ziihnen, welcbe ungefahr die halbe Lange der Rohre besitzen. Die liinglich- 
spatelformige, am Grnnde verschmalerte Fahne etwa doppelt so lang ais der Kelch. In den siid- 
westlichen Gebirgsgegenden Persiens einheimiscb, bis zu 3000 Meter Meereshohe emporsteigend.

2. Astragalus leioclados Boiss. (A. Belangerianus Fischer) mit niedergestreckten, im Alter nackten 
Zweigen und kleinen dreieckigen Nebenblattern. Blatter 7— 9jochig; Fiederblattchen 4— (i Mm. lang, 
gefaltet, lineal, zugespitzt aber stumpf, angedriickt grauhaarig. Bltithen zu mehreren aus den 
Blattachseln. Die sehr kleinen, weichbaarigen Brakteen rundlich-kappenformig, stumpf, stachel* 
spitzig. Der am Grunde weisshaarige Kelch mit lanzettlichen, an der Spitze kablen Ziilmen; 
letztere doppelt ktirzer ais die Rohre. Fahne doppelt so lang ais der Kelch, eiformig, scbrnal 
genagelt. Unterscheidet sich von adscendens dnrch die nicht stachelspitzigen Blatter und die 
kahlen Kelchzahne. Im mittleren und westlichen Persien, bei Isfaban und Iiamadan einheimiscb.

3. Astragalus bracliycalyx Fischer. Strauch von ungefahr 1 Meter Hohe mit alteren nackten
Zweigen und dreieckigen, am Grunde filzigen, gegen die Spitze kahlen Nebenblattern, 5__Ojochigen
Blattern und 6— 8 Mm. langen, elliptischen, Aachen oder gefalteten, fast dreieckig-stachelspitzigen, 
unterseits angedriickt und steifhaarigen Fiedern. Bltithen zu mehreren in den Blattachseln. 
Brakteen sehr klein, eiformig, stumpf, filzig. Kelch weissfilzig, Rohre dreimal langcr ais die 
dreieckigen Ziihne. Die in den breiten Nagel allmahlig yerschmalerte Fahne liinglich-spatel- 
formig, an der Spitze stumpf ausgeschnitten. Unterscheidet sich von adscendens durch schmiilere 
Fiedern und dreieckige Kelchzahne. Var. fi umbraculiformis Boiss: viel hoher, mit 8— 12 
Mm. langen, grauhaarigen Fiedern. In persisch Kurdistan und Luristan in Meereshohen von 
1500— 2500 Meter.

4. Astragalus gummifer Labill. (A. erianthus Willd). Sehr astiger Strauch von iiber */a Meter 
Hohe, mit nackten alten Zweigen, von den ca. 2 Ctm. langen verfilzten, hellgelben Blattspindeln 
sehr dornig, und zwischen den kahlen, lanzettlichen Nebenblattern filzig. Die 4—-fipaarigen,
4—-6 Mm. langen, gefalteten Blattchen kahl, eiformig langlich, stumpf oder stachelspitzig. 
Bliithen zu 2 —3 aus den Blattachseln, am Grunde des Zweiges eiformig-kopfig oder ahrig zu- 
sammengedrangt. Brakteen breit-eiformig-rundlich, nachenfórmig, an der Spitze schief abgestntzt, 
hinfallig. Kelch bis zum Grunde wollig-zottig, mit lanzettlichen, ungefahr rohrenlangen, spitzen 
Zahnen, spiiter bis zum Grunde zerschlitzend. Innere Kronenblatter mit der Staubgefassrohre 
hoch liinauf verwachsen. Platte der Fahne stumpf ausgeschnitten. Hulse wollig. Yom Libanon 
durch die Gebirge Kleinasiens bis nach Armenien und den nordlichen Gebieten des Euphrat 
und Tigris.

5. Astragalus pycnocladus Boiss. et Hausskn. Strauch mit zahlreichen kurzeń, filzig behaarten, 
steifdornigen Aesten. Nebenblatter eiformig, kurz gespitzt, am Grnnde filzig, zuletzt gewimpert. 
Blatter 5— 7jochig, mit stark gefalteten, fast nadelformigen, lang stachelspitzigen, li— 7 Mm. 
langen, unterseits spiirlich behaarten oder kahlen Blattchen. Brakteen gross, hinfallig. Bliithen 
in kleinen, ovalen Kopfchen. Kelchrohre am Grunde kahl; Kelchzahne zottig behaart, etwas 
kurzer ais die spiiter bis zum Grunde aufreissende Rohre. Kronblatter der Staubgefassrohre nur 
zu einem geringen Theile angewachsen. Platte der Fahne stumpf ausgerandet und stumpf gebhrt, 
ungefahr so lang wie der Nagel. West-Persien, in den Gebirgen des Avroman und Schabu, in 
der Provinz Ardilan.



rt. Astragalus microcephalus Wilki (A. pycnophyllos Stev., A denudatus Stev., A. eriooaulus. 1). C.) 
dem A. pycnocladus sehr ahnlich, nur mit derberen Domen, Jang zugespitzten Nebenbliittem 
und langiich-lanzettlichen nicht oder wenig gefalteten Blattchen ausgestattet. In denselben Gegen- 
den wie gummifer und in dem sildwestlichen Theile Kleinasiens einheimiscli.

7. Astragalus stromatodes Bunge. Niedriger Strauch mit im uuteren Theile schwarzlichen Aesten 
und zahlreichen, 2— 3 Ctm. langen, zarten, gelblichen Domen. Die eiformigen, zugespitzten Nebeu- 
bliitter im frtiheren Alter angedriickt weichhaarig, spater gewimpert. Bliitter opaarig, mit schtual- 
langlich-lanzettlichen, stecbenden, stark gefalteten, angedriickt silberweiss behaarten, G—-10 Mm. 
langen, 2 Mm. breiten Blattchen. Brakteen gross, breit ei- und kahnformig, zugespitzt, aut dem 
Riicken filzig, abfallend. Bluthen zu 4— 5 in den Blattachseln und am Grunde der Zweige ku- 
gelige Kopfchen bildend. Der 12— 15 Mm. lange Kelch bis zum Grunde rauhhaarig, mit pfrie- 
menformigen, etwas zottigen Ziihnen, welche die doppelte Lange der spater gespaltenen Rohre 
besitzen. Palnie IG— 20 Mm. lang; Platte spitz geohrt. Innere Kronenblatter mit der Staubge- 
fassrohre hoch hinauf verwachsen. Im Achyr Dagh nordlich von Marasch in Nord-Syrien ein- 
heimiscli, namentlich in Hohen von 1500 Meter.

8. Astragalus kurdicus Boiss. (A . nudatus Bunge). Bis 11/3 Meter holier Strauch, welcher dem
A. stromatodes ahnlich ist, nur lanzettliche Nebenbliitter und ełliptisch-lanzettliche, nicht oder kaum 
gefaltete Blattchen besitzt. Bluthen zu 2 —G in den Blattachseln, am G run de. der Zweige zu 
einer lockeren, kurzeń Aehre zusainmengestellt. Der kilrzere Kelch mit Ziihnen, welche nur um 
die Halfte langer sind ais die Rohre. Im siidostlichen und mittleren Theile von Kleinasien und 
in Kurdistan einheimiscli.

9. Astragalus verus 01iv. Strauch mit dicken, filzig behaarten schlank und kurz bedornten Zweigen. 
Nebenbliitter lanzettlich, im Alter kahl. Blatter 8 —9paarig, Blattchen linealisch, rauhhaarig, 
gefaltet. Brakteen lineal oder lineal-langlich, nachenformig. Kelch stumpf Szahnig, filzig, am 
Grandę kahl; Kelchzahne von der Lange der Rohre. Bluthen zu 2— 5, gelb. Wenig bekannte, 
im nordwestl. Persien und in Kleinasien einheimische Art.

10, Astragalus eylleneus Boiss. et Heldr. (A. Parnassi Boiss. var. cyllenea). Kleiner, mit kurzeń, 
kahlen Aesten und zahlreichen 2 — 4 Ctm. langen Domen ausgestatteter Strauch mit lanzettlichen, 
zugespitzten, gewimperten Nebenbliittem und 5paarigen Bliittern. Blattchen oblong, flach, stumpf, 
lang-stachelspitzig, abstehend-weichhaarig. Bliithen zu 2 in den Achseln und am Grunde der 
Zweige eiformige Kopfchen bildend. Brakteen gross, liinglich-linealisch, kahnformig, auf dem 
Riicken filzig abfallend. 2 freie, dem Kelche nicht angewachsęne, linealische, an der Spitze ge- 
wittiperte Yorblatter vorhanden. Fahne 1/i liinger ais der Kelch. Platte stumpf geohrt. In den 
Bergen des nordlichen Peloponnes einheimisch, namentlich auf dem Taygetos, Phteri, Boidias,

l,,;i ^ostizza und Patras.

W n a tom isch es : Der Urspmng des Traganth ist nacli den Untersuchungen von - M ohl, 
K titzing und W igand  in dem Markę und den Markstrahlen zu suchen; seine Bildung beruht nicht 
auf einer Ausscheidung von Gummi in besonderen Zellen, sondern auf einer Umbildung des Gewebes 
genannter Organe. Die im Anfange dunnwandigen Parenchymzellen in der Mitte des Markes und in 
den inneren Schichten der Markstrahlen yerdicken sich nach und nach durch Bildung vieler diinner 
Schichten, so dass ein sehr enges, mit kleinen Starkekornern erfulltes Lumen iibrig bleibt. Diese 
verdickten Wandungen werden allmahlich aus Cellulose in Schleim iibergefuhrt, und scliliesslicli durch 
Yerschmelzung eine strukturlose, die Zellreste elnhullende Masse gebildet, die ein starkes Quellungs- 
vermogen besitzt und durch die Feuchtigkeit der atmosphiirischen Luft so im Volumen zunimmt, dass 
ein Herauspressen aus Rissen, natlirlichen und kiinstlichen Spal ten und zwar in Form von gewundenen, 
bandartigen, halbmondfonnigen Stiicken stattfindet. F lu ck iger sagt: „Nach Auflockerung der Mark
strahlen muss beim Eintritte grosser Hitze durch Wasserentziehung ein Einschrumpfen, vielleicht auch 
eine Drehung der Holzstriinge stattfinden, wodurch eine Zerfaserung der Staninie entsteht. Hierauf
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folgender Regen dringt, namentlich werm et w a die Rinde auch zerrissen, ungestochen oder angeschnitten 
ist, leicht ein, sattigt die in der Schleimbildung begritteuen Gewebe, schwellt sie an und treibt sio 
durch den eigenen gegenseitigen Druck ans den den Markstrablen entsprechenden Spalten lierans.41

V orkom m en . F liick iger bescbreibt das Yorkommen der hier in Betracht konnnonden 
Arten mit Ausschluss der in Griechenland einheimischen A. Parnassi var. cyllenea, tblgendermassen:
„Ihre Heimath sind die ansgedelmten Gebirgsztige, welche ostlich von der Linie aufsteigen, die rnan 
von der Insel Rhodus etwa durch Angora nacb Sinope am Schwarzen Meere legt. Diese zahllosen 
Ketten mnfassen den Slidrand Kleinasiens, die syrische Ktiste, umziehen ganz Mesopotamien bis zu den 
grossen armenisch-persischen Seegebieten. von Wan und Urmia, vorzweigen sieli bis in die Gegend von 
Kaschan und Isfahan und endigen unweit des persischen Golf es im Gebirge Mohamed Senna, nord- 
westlich von Schirash

N am e und G esch ichtliehes. Astragulus von aaiięayalog (Halswirbel, Wlirfel, wegen der 
knotigen, eckigen Stengel und Wurzeln einzelner Arten, auch wegen der Form des Samens. Traga
cantha von rnuyog Bock und uvmv!)u Dorn, Horn, entweder von der dornigen Bescbaffenheit des Strauches 
oder wegen der bockshornahnlichen Beschaflenheit der Hulsen oder wahrscheinlicher in Beziehung aut 
die hornartig gekriimmte Form des ausfliessenden Gummi.

T heophrast erwahnt den Tragantkstrauch unter dem Naraen Tquyuv.uv‘iu und bezeichnet 
Kreta, den Peloponnes und Nordpersien ais sein Vaterland. P lin ius nannte ihn Spina altu. 
D ioscor id es , Gelsus und P lin ius beschaftigten sich mit dem ausfliessenden Schleim, welolion 
Gal en, der das Gewachs zu den Gemiisepflanzen zahlte, da/.nvov nannte. Bei den Arabem begegnen 
wir der Drogę im 10. Jahrhundert; ebenso beschaftigte sich die Schule von S a le m  mit ihr, die 
namentlich 2 Pulvermischungen, D iatragacanthum  frigidum  und ca lidum , aus ihr bereitete. In 
Deutschland finden wir die Drogę im 12. Jahrhundert, zu welcher Zeit sie unter dem Namen 
D raganti ais Bestandtheil einer Augensalbe genannt wird. Der Florentiner P e g o lo t t i  (um 1340) 
berichtet in semena Handelsbuche iiber Ausfuhr von D raganti aus Satalia, (Adalia in Kleinasien).
Im Mittelalter wurde Traganth haufig sowohl technisch ais medizinisch yerwendet; so berichtet 
B elon , der 1546—1549 die Levante besuchte, dass Brussa zur Appretur der Seide jahrlich 4000 
Pfund Traganth verwende. Die besseren Traganthsorten sind erst in neuerer Zeit nach Europa gelangt.

O fflzinell ist der entweder aus naturlichen Rissen und Spriingen oder durch Rindeneinschnitte 
ausfliessende Gummisaft: Tragacantha, Gummi-Tragacantha, persisch Kettira.

Der Traganth ist hart, sehr zahe, nicht gut schneidbar, durchscheinend, von weisser bis brauner 
Farbę, im Bruche eben, schwierig zu pulvern, im ganz reinen Zustande geschmacklos, im unreinen 
etwas bitter, in Alkohol und Aether unloslich, in Wassor stark aufcpiellend, mit 50 Theilen Wasser 
einen gallertartigen, durchsichtigen, etwas triiben Schleim bildend. Jod farbt ihn wegen des vorhandenen 
Starkemehles blau. Durch das Mikroskop erkennt man in den mit Wasser befeucliteten verschiedenen 
Traganthsorten verdickte, geschichtete Zellen, in dereń kleinen Hohlungen sehr oft noch Gruppen 
von kugeligen oder halbkugeligen Starkekornern auftreten. Letztere werden ebenso wie die Zellwande 
einer Metamorphose unterworfen, und je weiter vorgeschritten die letztere ist, um so weniger Stiirke- 
korner sind vorhanden und um so reiner und besser ist das Produkt. Schleehte Sorten zeichnen sich 
durch das Yorhandensein von viel Starkemehl aus.

Die Form des Traganthes ist nach der Ansicht F łucki ger ’s nicht von der Art, sondern mehr 
von liusseren Hmstanden abhangig; nach ihm sind die oft gelblich bis braunlich gefarbten Knollen, 
Faden, Spiralen oder wurmformigen Strange und Bander das Ausflussprodukt aus kurzeń Rindenrissen, 
wahrend die geschatztesten, bis handgrossen, etwas durchscheinenden, wenige Millimeter dicken Sttlcke 
Austrittsprodukte aus langen, schmalen, vertikalen Rindenspalten sind; die in der letzteren Traganth- 
form auftretende, dem Umfange entsprechende zierliche Streifung, welche sich in verschiedenen Ab- 
stiinden zeigt, soli ihre Entstehung der durch Witterung und Tageszeit hervorgerutenen Ungleichlieit 
im Ausflusse verdanken.



Nach den F luckigerscheii Mittheilungen wird Tragantli besonders in den Gegenden stid- 
westlich von Angora bis zum See von Buldur, ferner in den Bergen von Ala Dagb zwischen Kaisarieh 
und Tarsns in Kleinasien, in Kurdistan, im Hochlande von Bingol Dagh nnd Musch siidlich von Er- 
zerum und in den Gebirgen zwischen Isfahan und dem nordlichen Theile des persischen Goiłeś gewonnen. 
Der ausgezeichnetste Blattertraganth kommt aus Kleinasien, und z war ans den Gegenden von Kaisarieh, 
Jalobatsch und Buldur. Die zu seiner Gewinnung erforderlichen Einschnitte werden im Juli und August 
im unteren Stammtheile in senkrechter Ilichtung angebracht, und der aus dieser Yeraundung ausfliessende, 
bei trockener und windstiller Witterung am schonsten ausfallende Saft nach seiner in 3— 4 Tagen 
eintretenden Erhartung eingesammelt, nach Smyrna gebracht und dort sortirt. Die Ausfuhr aus 
Smyrna soli jahrlich 14 000 Gentner betragen. Nach Haussmann werden nur in Kleinasien Einschnitte 
und Stiche in die Bindę gemacht, wahrend man in Persien den Gummi łrei ausfliessen oder die Ver- 
wundungen in Folgę von Abbeissen durch Thiere besorgen lasst.

Man unterscheidet im Handel folgende Sorten:

1. Sm yrnaer oder B la ttertra g a n th , auserlesener w eisser Tragantli ist die feinste und 
geschatzteste Sorte. Er besteht aus ziemlich grossen, diinnen, weissen, hornartig durchscheinenden, 
inatten oder nur wenig glanzenden, flachen, halbmondformigen Stucken, die oft auch eine band- 
und fadenformige, wurmartig gewundene Form annehmen. F liick iger erklart die Form dieser 
Sorte dadurch, dass der Ausfluss des zahen Schleimes in der unteren Hiilfte des vertikalen Ein- 
schnittes reichlicher und rascher erfolgt, wodurch die Curven entstehen, welche den schonsten 
bis 5 Ctm. langen Blśittern eigen sind. Wird ii ber Smyrna und Bagdad versendet.

2. M orea oder w urm form iger Tragantli (Tragacantha vermicularis) besteht im Grunde genom- 
men auch nur aus den schmalen Streifen des Blatter-Traganth, welche jedoch geknauelt, trauben- 
oder knollentormig zusammengeflossen sind und so eine gekrosartige, unformliche Masse oder faden- 
formige, schraubig gewundene Stiicke von hellerer oder dunklerer Farbę bilden. Manche Stticke 
sind ungefarbt und durclisichtig, andere, durch Beimischung gelblich oder braunlich gefarbter 
Klumpchen farbig und undurchsichtig. Dieser Tragantli stammt aus Griechenland.

3. S y r isch er  T ragan tli, eine geringere Waare vom Charakter des Blattertraganth, jedoch nicht 
blattartig, sondern zu mehr kugeligen, knolligen, traubenlormigen oder tropfsteinartigen Massen 
verschmolzen, welche eine braunliche oder gelbliche Farbung mit geringer Durchsichtigkeit be- 
sitzen und oft noch mit anhaftenden ltindenstiicken versehen sind.

4. P e rs is ch e r  T ragantli, T ragan ton , das unreinlichste, in unformlichen, eckigen, grossen, grauen 
bis dunkelbraunen, gezonten Stucken von verschiedener Grosse auftretende Produkt.

F lh ck ig e r  zahlt auch hierlier den B assora-G um m i, ein dem Kirschgummi ahnliches Aus- 
schwitzungsprodukt verschiedener Abstammung, welches in seinem Yerhalten zum Wasser dem Tragantli 
ahnlich ist und zu Falschungen des Traganths benutzt wird.

B e sta n d th e ile : Nach B uchholz  sind in 100 Theilen enthalten: 57 Gummi und 43 Traganth- 
stoff (Bassorin); nach neuern Untersuchungen vou Giraud enthalten 100 Theile: 60 Pektinkorper, 
welcher durch Alkalien in Pektinsaure iibergefiihrt wird, 8— 10 Gummi, 2— 3 Starkemehl, 3 Cellulose, 
3 Mineralstoiffe, 20 Wasser. In concentrirten Sauren erfolgt eine rasche Losung; die Auflosungen in 
Kali und Natron nehmen eine sch5ne gelbe Farbę an. Bei Erwarmung des Traganthes mit Salzsaure 
und Schwefelsaure tritt reichliche Zuckerbildung ein. Die Asche betriigt 1,75— 3,57 °/0 und besteht 
neben 3%  Phosphorsaure der Hauptsache nach ans kohlensaurem Kalk. Bei einer Erwarmung auf 
100° treten nicht wie bei dem arabischen Gummi sichtbare Veranderungen ein, namentlich keine łtisse. 
B assorin  06 liio 0 5 bildet im getrockneten Zustande eine farblose oder gelblichweisse, durchscheinende, 
sprode, geruch- und geschmacklose, in der Luft bestandige, in Wasser unlosliche, darin zu einer Gallerte 
aufąuellende Masse, welche beim Kochen mit verdunnter Schwefelsaure theilweise in nicht gahrungs- 
fahigen Zucker ubergefuhrt wird. Kuse mann, Pflanzenstoffe 135.



A n w en d u n g 1: In Form von Pulver und Schleim ais Bindemittel tur Bisscn, Pillen, BacilLeu, 
namentlich zur Anfertigung von Pasten; seltener ais Arzneisubstanz, so lriiher in Substanz oder 
Losung bei Anginen und Diarrhoen; bei letzteren audi in Form von Klystiren. Radoniach er empliehlt 
Traganth ais ein billiges, geschmackverbesserndes Mittel an Stelle des Syrups. Da die Wirksamkeifc 
die namliche ist wie beirn arabischen Gummi, und Traganth den letzteren vollstandig ersetzt, so wird er 
wegen seiner Billigkeit an Stelle arabischen Gummis in solchen Fałlen verwendet, in dem es sieli 
uicht um ITerstelluug eines ganz weissen Praparates liandelt; wie z, B. in der Armenpraxis.

In der Technik dient Traganth zur Appretur der Gewebe, namentlich der Kattune; aucli in 
der Conditorei lindet er Yerwendung. H usem ann, Arzneimittell. 329.

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: Nees v. Esenb., PI. med. suppł. III., Taf. 14 
(junmifer); lla y n e , Arzneigew. X, Taf. 8 (gwmmifer); B erg  und Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X X I11 
(creticus); B entley und T ri men, Med. pl., Taf. 73 (gwmmifer) ; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 
871; K arsten , Deutsche Flora 698; W itts te in , Pharm. 860.

Drogen und Praparate: Tragacantha■ Ph. germ. 290; Ph. ross. 441; Ph. helv. 148; Cod. med. 
55; Ph. belg. 42; Ph. Neerl. 273; Brit. ph. 346; Ph. dan. 278; Ph. suec. 239; Ph. U. St. 358; 
F liick iger, Pharm. 12; F liic k ig e f  and Ilanb., Pharm. 174; Hist. d. Dróg. I , 356; B erg, Waaren- 
kunde 482.

Mucilago Tragacanthae: Ph. ross. 267; Cod. med. 464; Ph. belg. 195; Ph. Neerl. 156; Brit. 
ph. 217; Ph. U. St. 228.

Pulvis Opii composituH: Brit. ph. 265.
Pulvis Tragacanthae compositus: Brit. pli. 266.
Pulois Gummi: Cod. med. 521.
Bezuglicli der Drogen und Praparate siehe aucli H ager, Ph. Prx. II., 1150, UL, 1171.

Tafelbesehreibung-:

A bluhunder Zweig des Astragalus adscondens Boiss., naturl. Grosse; 1 Blatt, desgl.; 2 Bltithe, vcrgr(i8sert; 
3 Staubgefasse mit Griftel, desgl.; 4 einzelnes Staubgelass, desgl.; 5 Pollen, dosgl.; <; Fahne, dosgl.; 7 Bliigel, desgl.; 
8 Schiffohen, desgl.; <J Stempel, desgl.; 10 Fruchtknoten im Langesehnitt, desgl. Naoli oinor Originalzeiohnung des 
Herm Prof. Schmidt in Berlin.
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Abrus precatorius L.
Kranzerbse, Paternostererbse, Abrusbohne —  Lianę a reglisse, Rśglisse d’Amerique —

Indian Liquorice.

F a m ilie : Leguminosae (Papilionaceae); U nterfam ilie : Yicieae; Gattung: Abrus L.

B esch reibu n g. Ein kleiner holziger Straucli mit windenden Zweigen und einer langen, ver- 
zweigten, gedrehten Wurzel von 12 und mehr Mm. Durchmesser. Stengel schlank, cylindrisch, verzweigt, 
mit einer glatten oder gefurchten, braunen Bindę. Blatter abwechselnd, kurz gestielt, spreizend, 
5— 15 Ctm. lang, 8 — lSjochig paarig gefiedert, am Grunde der Spindel mit kleinen pfriemliclien 
Afterblattchen. Fiederblattchen einander gegeniiberstehend, sehr kurz gestielt, 12— 20 Mm. lang, 
oblong, mit sehr stumpfer, abgestutzter oder etwas ausgerandeter Spitze und kleinem Stachelspitzchen, 
diinn, beiderseits glatt. Bluthen klein, kurz gestielt, in langgestielte, blattachselstandige Trauben 
geordnet, mit etwas gebogener Bliithenspindel. Kelch klein, glockenformig, mit 5 sehr seichten Zahnen, 
hautig, fein behaart. Krone schmetterlingsformig, rosenroth; Fahne eiformig, aufrecht, mit kurzer 
Klaue (Nagel); Fliigel schmal, sichelformig oblong; Schiffchen langer ais die Fliigel, mit 2 nicht ver- 
bundenen Klauen (Nageln). Staubgefasse 9; die Filamente in eine oben gespaltene Scheide verwachsen 
5 abwechselnd langer und 4 kurzer. Staubbeutel gleichformig. Fruchtknoten kurz gestielt, sehr klein, 
flaumig. Griffel gebogen, kahl; Narbe kopfformig. Hulse 3 Ctm. und daruber lang, breit oblong, kurz 
geschnabelt, zusammengedriickt, 2 klappig sich offnend, zwischen den Samen unvollstandig gefachert. 
Samen 4— 6, kugelig-eiformig, lebhaft scharlachroth, stark gliinzend, ca. (5— 7 Mm. lang, mit barter 
ausserer Samenschale und einem grossen schwarzen Flecken am Nabel. Samenlappen planconvex. 
Eiweiss fehlt.

V ork o m m en , In Ostindien einheimisch; gegenwiirtig durch fast alle Tropenlander verbreitet.

N am e u n d  G eseh ich tlich es. Paternostererbsen, Kranzerbsen, weil die schon rothen Samen 
zu Rosenkranzen und in der Heimath ais Halsschmuck verwendet werden. Abrus von a(iQÓg żart, 
zierlich; nacli P rosp er A lp in u s (gest. 1617) ist Abrus der Name der Pflanze in Aegypten, woselbst 
die Samen zu Halsbandern benutzt werden; precatorms von precari beten, wegen der Benutzung der 
Samen zu Rosenkranzen.

Die Pflanze und ihre Wurzel wird schon im Sanskrit und zwar in den medizinischen Schriften 
des Sasruta erwiihnt, woraus auf eine uralte Benutzung des Abrus in Indien geschlossen werden 
darf. Die Aehnlichkeit der Wurzel mit dem Siissholz ist durch S loane (1700) nachgewiesen worden, 
welcher die Pflanze mit Phaseolus glycyrrhitis bezeichnete. Ihre Einfuhrung in die Beng. ph. erfolgte 
1844, in die Pharm. o f India 1868. Der Gebrauch der Samen in der Augenheilkunde gehort 
der Neuzeit an.

O fflzin ell ist die Wurzel: liadix Abri, und neuerdings die Samen: Semen Abri (Semen 
Jeguirity).

Die Wurzel ist lang, holzig, gedreht und verzweigt, fingerdick; die Wurzelrinde ist diinn, 
von hellbrauner, rothlich angehauchter Farbę; das Holz ist hellgelb, im Bruche kurzfaserig. Der Ge
rlich der Wurzel ist eigenthiimlich, unangenehm, der Geschinack bitterlicli-scharf, liintennach sUsslich. 
Nach M oodeen  Sher i f f  ist der Zuckergehalt weit geringer ais man annimmt und iiberhaupt erst von 
einem gewissen Alter an wahrnehmbar. Sie bildet in den Tropenlandern einen schlechten Ersatz der 
echten Stissholzwurzel.

Beziiglicli des Samens und seiner arzneilichen Verwendung, woraut es hier ankommt, hatte 
Ilerr Professor Husemann die Giite uns folgendes mitzutheilen:

,D ie Abrussamen sind 1882 von dem Pariser Augenarzte W e ck e r  in die augenarztliche 
Therapie eingefiihrt worden, weil ein Aufguss derselben im Stande ist, auf der Augenbindehaut eine 
croupose Entziindung hervorzurufen, welche die Hornhaut nicht beeintrachtigt und dadurch die unter 
dem Namen des granularen Pannus bekannte Augenaffektion zur Heilung zu bringen. Die sogenannte 
Jeguirity-Ophthalmie wird dadurch hervorgerufen, dass man die Augen mit einem kalt bereiteten Auf- 
gusse wiederholt wascht, und es geniigt, die Waschungen 3mal taglich an 3 aufeinanderfolgenden 
Tugen vorzunehmen. W e ck e r  liisst 10 Gr. Semen Abri (ohne die Hulse!) mit 500 Gr. Wasser 
4 Stunden maceriren und filtriren. Diese Form ist die allgemein gebrauchliche und beste.



„Man fiihrte, gemass den neueren Theorien uber Entzundung und Eiterung, die Jeąuirity- 
Entzlindung zuerst anf Bacillen zuriick, welche sieli in dem Aufgusse der Paternostererbsen in grosser 
Menge bilden und auch in dem Secrete der hierdurch hervorgerufenen Augenentziindang in grosser 
Menge vorhanden sind. Diese Ansicbt fand um so mehr allgemeinen Anklang, ais eine aus den Pater
nostererbsen dargestellte krystallinische Substanz die Entzundung nicht bewirkte. Obschon eine Theil- 
nabme dieser Bacillen, welche sich iibrigens auch in Aufgiissen von Erbsen und anderen Hulsenfruchten 
bilden, an der Erzeugung der Augenentzundung sich nicht ganz bestreiten lasst, ist doch sowohl diese 
Wirkung, ais auch die toxische Wirkung, die sich z. B. bei direkter Einspritzung in die Yenen durch 
sofortigen Herzstillstand zu erkennen giebt, hauptsachlich auf eigenthumliche Stoffe zu beziehen, die 
sich in anderen Leguminosen (mit Ausnahme von Ilh yn ch osia  p reca to r ia ) nicht finden. Durch 
chemische Untersuchungen ist das merkwiirdige Ergebniss zu Tage gekommen, dass das Gift der 
Abrussamen nicht zu den Alkaloiden oder Glykosiden, wie die meisten Pflanzengifte, sondern zu den 
Eiweisskorpern gehort und sich somit sehr enge an entzundungerregende thierisclie Gifte anschliesst, 
indem ja die aktiven Prinzipien des Schlangengiftes (und nach K ob ert ’s neuesten Untersuchungen 
auch das Spinnengift und das Gift der Ricinusolkuchen, sowie auch das Gift einzelner Pilze) ferment- 
artig wirkende Eiweisskorper sind. B ruylanto  und Y ennem ann bezeichnen das von ilmen ais 
Jeąuiritine genannte Prinzip ais ein bei der Keimung sich bildendes, bei Erhitzen aut 65° inaktiv 
werdendes, in einem Macerate aus Jequiritipulver nicht entstehendes, stickstoifhaltiges Ferment, welches 
(ohne Beziehung zu Bakterien) schon zu ,/ioo“~ 1/2oo Mgr. am Kaninchenauge und zu 1— 1 Mgr. 
am Menschenauge Entzundung heiworrult und das durch die Erzeugung von lokalem hamorrhagischen 
Oedem bei Subcutanapplication und einer mit starltem Blutergusse verbundenen Entzundung des Darmes 
bei direkter Einfuhrung in das Blut sich den oben angefuhrten Eiweissstoffen auf das engste an
schliesst. Auch W ar den und W a d d e ll kamen zu dem Schluss, dass das Abrusgift, welches sie 
A b r in  nannten, und auch in dem Stamme und in der Wurzel nachwiesen, zu den Proteiden gehore. 
Die neueste Arbeit von M artins zeigt, dass ahnlich wie das Schlangengift, auch das Abrusgift nicht 
ein einziger Eiweisskorper ist, sondern aus A bru sparag lobu lin  und A brusalbum ose besteht. Das erstere 
lost sich in 15%  Kochsalzlosung und coagulirt durch Hitze bei 75— 80°; aus seinen Losungen wird 
es durch Sattigung mit Natriumchlorid und Magnesiumsulfat gefallt. Die Albumose lost sich in 
Wasser, wird nicht durch Siedehitze gefallt, wohl aber durch Salpetersaure (der Niederschlag lost sich 
beim Erwarmen) und farbt sich mit Kupfeiwitriol und kaustischem Kali hellroth. Beide bewirken 
schon in sterilisirten Losungen Augenentzundung und in grosseren Dosen subcutan Yergiftung. Das 
Paraglobulin ist 6mai giftiger ais die Albumose. Erhitzen schwacht die Wirkung beider Korper ab; 
zwischen 75— 80° wird die des Paraglobulins, bei 85° die der Albumose vollig aufgehoben.“ Siehe 
ausserdem H usem ann, Pflanzenstofie 1051, worin nur ganz oberflachlich der rothe Farbstotf und ein 
in Aether und schwacher Kalilauge loslicher, in Wasser schwer loslicher, krystallisirbarer Korper er- 
wahnt wird.

L it t e r a t u r .  A bbildung und B esclireibung: B entley  and Trim en, Med. pl., Taf. 77; 
Itheede, Hort. malab. VIII, Taf. 39; R um ph, Herb. Arabom. V, Taf. 32; S loane, Voyage to Ja- 
maica I, Taf. 112; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 880.

D rogen und Prśiparatc. l ia d ix  A b r i : F lu ck ig er  and H anbury, Pharm. 188.
Sem en A b r i :  ?.
Herr Professor H usem ann schreibt: A b ru s  ist in den neuesten Werken iibersehen, obschon 

wissenschaftlich ausserst interessant.

Tafelbesehreibung’:
A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; B Fruchttraube, desgl.; 1 Bliithe, wenig vergr8ssert; 2 u. 2 a Kronen- 

bliitter, vergr8ssert; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Stempel, desgl.; 5 Samen, natiirl. Grosse und vergrossert.
Originalzeichnung mit Benutzung der Abbildung vou Bentley and Trimen von Herrn E. Giintber in Gera.



I e g u m i  n o s a e .

A  b r  u s p r e  c a t o n n s  I .



Physostigma yenenosum Balfour.

Calabar- oder Gottesgeriehtsbohne —  Feve du Calabar —  Calabar-Bean
(Esere der Eingebornen).

F am ilie : Leguminosae (Papilionaceae); U nterfam ilie: Phaseoleae; G attung: Physo
stigma Balf.

B esch re ibu n g . Eine grosse, ausdauernde, ul)er 15 Meter hohe, von rechts nach linka 
windende Kletterpflanze mit holzigen, 4 Ctm. dicken, cylindrischen Stengeln. Blatter abwechselnd, 
gross, 3zalilig gefiedert; Blattstiel steif, an der Basis verdickt, mit kleinen, spitz dreieckigen After- 
blattchen, Fiederblatter gestielt, mit kurzeń, verdickten Stielen und Nebenblattchen, 7— 15 Ctm. 
lang, eiformig, zugespitzt, das endstandige etwas breiter, die seitenstandigen an der Basis etwas un- 
gleicb, glatt. Bliithen ziemlich gross, ca. 2 Ctm. lang, in langen, schlaffen, hangenden, zusannnen- 
gesetzten, blattachselstandigen Trauben, welche die Lange der Blatter besitzen und mit einer dicken 
Spindel ausgestattet sind. Die purpurnen, nach F liick ig er  gelb gestreiften Bluthen befinden sich zu 
2 oder 3 auf Seitenachsen, welche aus kurzeń, dicken, polsterformigen Knoten bestehen. Bluthenstiele 
kurz, diinn, glatt. Kelch glockig, glatt, etwas fleischig, mit 5 kurzeń, breiten, stumpfen Zahnen, von 
denen die oberen undeutlich, verwachsen sind. Krone schmetterlingsartig, in der Knospe starlc auf- 
warts gekriimmt. Die Fahne eiformig -rundlich, nach unten zusammengebogen, am Grunde fleischig 
und geohrt, fein geadert; Fliigel frei, in der Fahne yerborgen, Yerkehrt eiformig-langlich; Schiflchen 
yerkehrt-eiformig in einen fast spiralig’ gedrehten Schnabel verlangert. Staubgefasse 10, das obere 
frei, oberhalb der Basis knieformig, die iibrigen 9 bis zur lialben Lange zu einer Scheide verbunden, 
welche das Pistill umgiebt. Staubbeutel schmal, gleich. Fruchtknoten gestielt, am Grunde von einem 
schwach lOlappigen Diskus umgeben, 2- bis 3eiig; Griffel fast 4 Ctm. lang, fadenformig, innerhalb des 
Schiffchenschnabels Yerdickt, schneckenformig gekriimmt, am oberen Ende auf der Innenseite biirtig 
und liber der kleinen, fast kopfigen Narbe mit einem fleischigen, kappenartig oder halbmondformig 
riickwartsgebogenen Anhangsel versehen. Hulse kurzgestielt, 10— 18 Ctm. lang, zusammengedruckt, 
rauh, breit-linealisch, am oberen Ende zngespitzt, am Grunde allmahlich in den Stiel verlaufend, 
zwischen den Sarnen żart gefachert, 2klappig aufspringend; die Klappen ziemlich diinn, liolzig, blass- 
braun, zuletzt dunkelbraun mit einem Netzwerk von ąuerlaufenden Adern bedeckt. Samen 2 oder 3 
in der Hulse, oblong oder schwach nierenformig, 3 Ctm. lang, 2 Ctm. breit, seitlich abgeflacht, die 
gerade oder schwach concave Langsseite abgerundet, die entgegengesetzte convexe Langsseite der 
ganzen Lange nach mit einer breiten, Aachen, fein gerunzelten, schwarzen, an den beiden Randem 
rothbraun wulstigen Furche ausgestattet, welche den Nabel darstellt und von einer erhabenen, roth- 
lichen Nath, der Raphe, der ganzen Lange nach durchzogen ist, die Oberflache chocoladen- oder 
schwarzbraun, etwas matt und runzelig-hockerig. Die Cotyledonen lassen zwischen sich eine ansehn- 
liche Hohlung von spitz-eiformigem Querschnitte, welche auf der geraden Seite des Samens beinahe 
die Samenschale beruhrt und die auch dann nicht ausgefullt wird, wenn nach liingerem Einweichen 
die Samenlappen zu doppelter Dicke anschwellen. Dieser mit Luft gefullte Raum befahigt den Samen 
auf dem Wasser zu schwimmen. Wiirzelchen kurz, dick, wenig bemerkbar.



Eme ahnliche Bohne, welche von W elw itsch  in Angola angetrofien und von 01 iv er  ais 
Mucuna cylindrosperma Welw. {Mucuna ist brasilianischen Urspruugs) beschrieben worden ist, zeichnet 
sieli durch zuriickgebogene und nich! abfallende Nebenblatter und durcli cylindrische Form der Samen 
aus. Letztere sollen nach F lllck ig er  niebt zu unterscheiden sein von einer gewissen Sorte von 
Kalabarbohnen, die dann und wann nach London kommt und mehr oder weniger rothbraune Farbę 
besitzt. F lu ck ig er  vermuthet in dieser Pflanze eine Form von Ph. venenosum.

A n atom isch es. Die J/3 bis ł/2 Mm. dicke, harte, sprode, hnllbraun-rothliche Samenschale 
zeigt, mit Ausnahme der Nabelfurche, auf dem Querschnitte 4 verschiedene Gewebescliichten. Die 
ausserste Schicht ist aus dicht gedrangten, cylindrischen, diekwandigen, hellbraun-gelblichen, nach aussen 
gerade abgeschnittenen, nach innen gerundeten Zellen mit radialer Anordnung zusammengesetzt. Die 
folgende, weit dunnere Schicht besteht aus einer Reihe sehr kurzer und diekwandiger, dunkelbrauner 
Zellen, dereń nach aussen tangential gedehnte Hohlungen mit einem braunen Inhalte erfullt sind; 
radiale Luftliicken wechseln mit den Zellen dieser Schicht, welche nach innen in die dritte, fast gleich 
stark entwickelte Schicht tangential gedehnter, locker in einander gewirrter Zellen tibergeht. Die vierte 
Schicht zeigt eine weniger dicke Lagę enger, tangential gestreckter, diinnwandiger Tafelzellen. Die 
nun folgende Samenhaut besteht aus kleinen, tangential weniger gedehnten, schwach braunliclien Zellen 
in mehreren łockeren Schichten. An der Stelle, die von der Nabelfurche durchzogen ist, befindet 
sich ein lockeres, braunes Gewebe, das an den beiden Seiten des Samens ziemlich rasch keilformig auslauft. 
Die Zellen dieses Gewebes, welche mit bedeutenden Zellhohlungen ausgestattet sind, enthalten einen 
braunen, kornig-klumpigen Inhalt, der durch Eisenchlorid dunkel grunbraun und durch Eisenyitriol 
schon blauschwarz gefarbt wird. Der Nabelstreifen, der im Querscknitte eine spitz elliptische Form 
zeigt, besteht aus kurzeń, inhaltslosen, dtinnwandigen, mit ihren yerschmalerten Enden ineinander- 
gekeilten Netzgefassen. Die Samenlappen zeigen eiformig-lcugelige, diinnwandige Zellen, die von einer 
Schicht sehr kleiner, wiirfeliger Zellen bedeckt sind; dereń Inhalt besteht aus eckigen Kornern. In 
dem ubrigen Parenchym der Samenlappen herrschen neben ahnlichen Proteinkornern grosse, elliptische 
Starkekorner vor, die im polarisirten Lichte kein Kreuz, sondern 2 Curven zeigen, welche sich in der 
Nśihe der Langenaxe des Kornes fast beriihren.

V ork om m en , Im tropischen Westafrika, am Golfe von Guinea zwischen 4 bis S° n. Br. 
und G bis 12° ostl. L.; namentlich im Niger delta und den angrenzenden Ktistenlandern des Busens von 
Guinea bis zum Cap Palmas, vorzuglich aber am Alt-Calabarflusse ostlich vom Niger. Die Bohne 
soli meistens ausgerottet und nur zum Zwecke gottesgerichtlicher Handlungen gezogen werden.

N am e u n d  G escM ch tlich es . Physostigma aus ywoa Blase und otr/fta Narbe zusammen
gesetzt; B a lfou r hatte das halbmondlormige Anhangsel der Narbe fur eine Blase angesehen. Mucuna 
ist ein brasilianischer Name; venenosum von vmenosus voll Gift, sehr giftig, wegen der Wirkung der 
Samen. Całabarbohne nach der Heimath der Bohne, am Calabarllusse, so benannt. Gottesgerichts- 
bohne, weil dieselbe in ihrer Heimath bei Ferbrechern zu gottesgerichtlichen Urtheilen be- 
nutzt wird.

Die Pflanze, welche in ihrer Heimath wahrscheinlich schon lange in Substanz, Aufguss, auch 
in Klystirform zu gottesgerichtlichen Handlungen verwendet worden ist (man zwingt die Yerbrecher oder 
der Hexerei angeklagten Menschen zum Genusse der giftigen Bohnen und fallt, je nach der Wirkung 
derselben, das Urtheil), ist zuerst durch D a n ie li  1840 in England bekannt geworden. 1855 bestatigte 
C h ristison  durch Selbstversuche die giftigen Eigenschaften und 1859 kam die Pflanze durch T h om son  
nach England, wo sie von B a lfou r  in Edinburg beschrieben und ais neue Art erkannt wurde. 
F raser' nalim 18G2 die pupillenzusammenziehende Wirkung der Bohne wahr; Aug. R ob ertson  be- 
obachtete 18G3, dass das alkoholische Extrakt grosse Kurzsichtigkeit hervorruft, bei welcher die Gegen- 
stiinde naher und grosser erseheinen.



O ffiz in e li  ist der Same, die Bohne: tic-mcn Caląbar {Semen Physosłigmatis, Faba Calabarica, 
Physostigmatis Faba). Die Kalabarbohnen sind ohne Geruch und Geschmack, den gewohnlichen Garten- 
bohnen ahnlich, jedoch iiusserst giftig, indem geringe Mengen schon den Tod der Menschen herbei-' 
fiihren konnen.

V erw ech selu n gen  und Falschungen konnen stattfinden 1. mit den no cli giftigeren Bolmen 
der Mucuna cylindrosperma, dereń Samen jedoch langer, fast cylindrisch und mehr rothbraun sind; der 
Nabel reicht nicht von einem Ende bis zum andern; 2. mit den Samen einer anderen Mucunaart von 
kreisrunder Form; 3. mit dem Samen der Entada (Acacia) scandens, einer Mimose, dereń Samen 
kreisrund, 2 ,/2 bis o Ctm. breit und 8 Mm. dick sind.

Bestandtheile. J o b s t  und H esse fanden in dem Samen ein giftiges Alkaloid (Physo
stigmin), welches von Y ee, in krystallinischem Zustande erhalten, mit dem Namen Eserin (von Esere) 
belegt wurde. H arnack  und W itk ow sk i entdeckten ein zweites Alkaloid, das Calabarin; H esse 
erhielt eine dem Cholesterin ahnliche Substanz, das Phytosterin; C hristison  viel Starkemehl, Legumin 
und 1.3%  mildes, fettes Del.

Physostigmin (Eserin), Clf) li21N3()■>, 1864 von J o b s t  und H esse in den Oalabarbohnen ent- 
deckt, in den Cotyledonen und nur in sehr geringer Menge in den Samenschalen vorhanden, von 
H esse aus der atherischen Losung ais firnisartige Masse, von Yee aus dem weingeistigen Extrakte 
der gepulverten Samen, dem efcwas Weinsaure zugesetzt war, in ungefarbten, rhombischen Krystall- 
blattchen (Eserin) erhalten, ist nach H esse  ein farbloser Firnis olme Geschmack, der bei 40° erweicht 
und bei 45° vollstandig fliissig wird. Physostigmin reagirt stark alkalisch, lost sieli nicht leicht in 
Wasser, hingegen leicht in Weingeist, Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff, auf 100° 
erhitzt und im feuchten Zustande verandert es sieli und wird rothłich; es polarisirt nach links. Nach 
Vee bildet das reine Physostigmin, woftir er die Bezeichnung Eserin in Yorschlag bringt, krystallinische 
Erusten oder glanzende, rhombische Blattchen, die jedoch Hesse fiir Krystalle von Phytosterin erklart; 
F ltick iger  und Andefe vermuthen hingegen, dass das Physostigmin H esse ’s nur unreines Eserin ist. 
Concentrirte Schwefelsanre lost mit gelber, bald olivengrun werdender, concentrirte Sapetersiiure mit 
gelber Farbę. Losungen, selbst in sehr grossen Verdtinnungen, rothen sich an der Luft bei Zusatz 
von kaustischen Alkalien. Die tibrigen Theile der Pflanze sind nach F raser frei vom Alkaloid; nur 
die Samenschale enthalt eine geringe Menge.

H arnack  und W itk ow sk i erhielten 1870 aus dem weingeistigen Auszug der Samen durch 
Behandlung mit Aether, Phosphorwolframsaure und Baryumhydroxyd das in Aether unlosliche und 
auch in seinen pliysiologischen Eigenschaften von dem Physostigmin abweichende, dem Strychnin 
ahnliche, sehr bestandige Calabarin. Nach H arnack und W itk ow sk i entsteht das letztere aus dem 
Physostigmin, denn eine von Calabarin freie Physostigminlosung soli nach langerer Zeit Calabarin 
enthalten. Es wirkt Tetanus erzeugend, nicht Pupille verengernd.

Flesse, welcher die Bohnen mit Petroleum auszog, erhielt nach dem Verdunsten einen weichen 
lilickstand, der sich dem Cholesterin ahnlich erwies und von dem Entdecker mit Phytosterin bezeichnet 
wurde. Ein in Aether unlosliches, in Chloroform und Schwefelkohlenstoff losliches Oxydationsprodukt 
der Alkaloide, welches weder toxisch noch myotisch wirkt, ist das Babreserin. (Husemann, 
Pflanzenstoffe 1051.)

A n w en d u n g '. Die Oalabarbohnen finden Anwendung bei verschiedenen Neuralgien, Epilepsie, 
Starrkrampf, Yeitstanz, Sauferwahnsinn, Bronchialkatarrh, atoniseher Diarrhoe, ais Antidot von Bella
donna, Atropin, Strychnin; namentlich aber bei verschiedenen Affektionen des Anges. Das Physostigmin, 
welches am vortheilhaftesten ais Physostigminum salioylicum yerwendet wird, lahmt die motorischen 
Nerven und erzeugt bedeutende Zusammenzieliung der Pupille, dient daher ais Arzneimittel bei 
Pupillenerweiterung und Akkomodationslahmung (diphtheritische und traumatische). ,Das Physostigmin 
ist ausgezeichnet durch Yerschiedene eigenthumliche Applicationswirkungen, namlicli einerseits dadurch,



dass es bei Application auf das Auge hochgradige Pupillenyerengerung hervorruft und anaererseits 
dadurch, dass es die Magen- ond Darmperistaltik krampfhaft erregt und bis zum Darmtetanus steigert. 
Nach H arnack und W itk ow sk i yerursacht reines Physostigmin direkte Lahmung aller sensiblen und 
motoriscben Nervencentren bei gleichzeitiger Erregung der (juergestreiften Muskeln. Neben der Wirkung 
auf die Nervencentren ist eine Action des Physostigmins und der Calabarbohne auf die Herzthatigkeit 
unyerkennbar, welche sieli bei kleinen toxischen Dosen durch Herabsetzung der Herzschlagzahl und 
bedeutende Yerstarkung der Herzsystolen zu erkennen giebt.“ Physostigmin wirkt ahnlich dem 
Muscarin und Pilocarpin yermehrend auf die Speichelabsonderung. Grossere Dosen wirken allem 
Anscliein nach durch Lahmung der Respiration todtlich. (Husemann, Arzneimittell. 924.)

Litteratur. Abbildung und Beschreifoung: B en tley  and Trim en, Med. pl., Taf. BO; 
Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 881; K arsten , Deutsche Flora 711; W itts te in , Pharm. 367.

Dr ogon und Prapaiate: Semen Calabar: Ph. ross. 368; Cod. med. 53; Ph. Neerl. 43; Brit. 
ph. 233; Ph. dan. 207; Ph. suec. 185; Ph. U. St. 249; F liick ig er , Pharm. 936; F lu ck ig er  and 
Hańb., Pharm. 191; Iiist. d. Dróg. I, 335; B erg , Waarenk. 424.

Exlractum Fabae Calabaricae (Extractam Calabar s. Physostigmatis): Ph. ross. 143; Ph. helv. 
suppl. 42; Cod. med. 414; Ph. Neerl. 99; Brit. ph. 126; Ph. dan. 97; Ph. suec. 71; Ph. U. St. 136.

Tinctura Fabae Calabaricae (Tinctura Physostigmatis)-. Ph. dan. 266; Ph. U. St. 352.
Physostigminum salicylicum (Eserinum salicylicum, Physostichminsalicylat): Ph. germ. 208; 

Ph. U. St. 249.
Beziiglich der Drogen und Prśiparate siehe aucli H a g er , Ph. Prx. II, 676; III, 946.

T afelbesehr eibung:
A bluhender Zweig in naturl. GrSsse; B PruchthUlse, desgl.; 1 Bliitlie olme Krone, im Ltogssohnitt, desg].; 

2 Griifel mit Narbe, yergrossert; 3 u. 4 Same (Bohne) von yerschiedenen Seiten, naturl. Grosse; 5 nnterer Theil der 
Sai^enlappen mit Wurzelolion, desgl.; 6 Same im CJuerschnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herm Prof. 
Schmidt in Berlin; Buntdruck von Herrn E. Gunther in Gera.
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Pterocarpus Marsupium Roxburgh.

Sichelfriichtiger Fliigelfruchtbaum —  Kino de llnde —  Vengay (T a m il) , Buja (B e n g a l),

Bastard Teak.

Familie: Leguminosae. (Gruppe: Dalbergieae.) G attung: Pterocarpus L.

Beschreibung1. Schoner, schlanker, bis 25 Meter hoher, ttber 2 Meter Umfang besitzender 
Baum mit einer braunen, schwammigen, sich in Platten ablosenden Aussenrinde und einer rothen, 
faserigen Innenrinde. Die unpaarig gefiederten Bliitter mit 5 oder 7 Blattchen; letztere kurz gestielt, 
bis 10 Ctm, lang, bis fast 6 Ctm. breit, oblong bis elliptisch, gewohnlich ausgerandet, auch stumpf, 
ganzrandig, lederartig, oberseits glanzend, unterseits matt, mit unterseits stark liervortretendem Mittelnerv 
imd scharf vortretenden, jedoch feinen Seitennerven. Die lockern, rispenartigen Bliithentrauben end- 
und achselstandig, einfach oder zusammengesetzt, vielbliithig, mit kleinen hinfalligen Deckblattern; 
Traubenzweige und Bliithenstiele kurz brannlich-grau behaart. Die einzelnen Bliithen gestielt. Der rohrig- 
glockige Kelch mit 5 kurzeń, beinahe gleichlangen, dreieckigen, stumpfen Zahnen, sehr kurz seidenartig 
behaart. Krone blassgelb oder gelblich-weiss. Fahne fast'kreisrund (nach B entley  schmal, zuriick- 
gebogen). Fliigel schief verkehrt eiformig. SchifFchen aus 2, auf dem Riicken verwachsenen Blattchen 
bestehend. Die bei B entley  and Trim en dargestellten Bliithen besitzen eine langlich-rundę, nach oben 
zuriickgebogene Fahne, 2 abwarts gebogene schiefrundliche, seitlich etwas verbreiterte Fliigel und ein 
Schiffehen, welches aus zwei langlichen, gegen einander und etwas nach oben gekrummten und an den 
Randem verwachsenen Blattchen zusammengesetzt ist; sammtliche Theile der Krone sind wellenformig 
ausgerandet und ziemlich lang genagelt. Staubgefasse 10, in 2 lateralen, fiinfgliederigen Biindeln; die 
Faden auf die halbe Lange verwachsen, oben frei; Staubbeutel klein, schaukelnd. Fruchtknoten ge
stielt, langlich, mehreiig, sammt dem fadenformigen ziemlich langen Griffel behaart. Narbe klein, kopfig. 
Hiilse gestielt, nicht aufspringend, fast kreisrund, sichelformig, stark zusammengedriickt, einschliesslich 
des 1 Ctm. breiten Fliigelrandes 3 —o Ctm. im Durchmesser; der hautige, pergamentartige Fliigelrand 
welhg, netzaderig, flaumhaarig. Same meist einzeln oder zwei, dnrch eine Scheidewand von einander 
getrennt, ohne Eiweiss.

Pterocarpus erinaceus Poir. (Pt. senegalensis Hook., Drepanocarpas senegalensis Hook.) ist 
nach der H ookerschen Beschreibung ein Baum mittlerer Grosse, mit ovalen, ganzrandigen, glatten, 
oben glanzend grttnen und mit parallelen, geniiherten Nerven versehenon Blattchen. Die gelben Bliithen 
erscheinen vor den Blattern im Monat Dezember in zusammengesetzten Trauben an der Spitze der 
Zweige. Der Kelch ist fiinfzahnig, weichhaarig und an der Basis mit zwei kleinen pfriemenformigen 
Brakteen versehen, die Zahne fast gleichlang, die oberen abgerundet, die untern spitz. Die rasch ver-



gangliche, schmetterlingsfdrmige Blumenkrone besitzt eine rundę, arn Bando wellenformig gebogene, mit 
einem kurzeń Nagel ausgestattete Fahne, welclie grosser ais die Fliigel ist. Die letzteren sind grosser 
ais das aus zwei getrermten Blattchen zusammengesetzte Schiflclien. Die zehn Staubgefasse sind in 
eine oben gespaltene llohre verwachsen. Die Staubfaden abwechselnd langer; die Staubbeutel rundlich 
und gelb. Das Pistill bat die Lange der Staubgefasse. Der' Frucktknoten ist eiformig, grun, weich- 
baarig, der Grilfel fadenformig und gekrtimmt, die Narbe einfach. Die Hiilse ist eine rundę, schnecken- 
fo nnig gekriimmte, flachę, weichhaarige (nach Luerssen  stachelige), einsamige Sclieibe. Im tropiscben 
Westafrika yon Senegambien bis Angola einheimiscb. Dieser Baum liefert das zuerst entdeckte Kino.

Pterocarpus indicus Willd., weleher durcb ganz Ostindien mit Einschluss der Philippinen ver- 
breitet ist, liefert gleicbfalls Kino\ jedocb nacb F lu ck ig e r  eine ubelriecbende, nicht Yerwendbare Sorte.

V o rk o m m e n  des Pterocarpus Marsupium: Ostindien und Ceylon bis in die siidlichen Yor- 
berge des Hirnalaya; hauptsachlich in den centralen und sudlicben Landem, namentlicb aber in den 
Waldern der Malabarkuste vorkommend. In Madras wird der Baum forstwirthschaftlich gezogen.

B liitłiezeit. ?

N am e -und G eschiclrtlicb.es. Pterocarpus von 5c t Ś q o v  Fliigel und Y.aęnoę Frucbt, wegen 
der geflugelten Frucht; Marsupium, Geldbeutel, Borse, bezogen auf die Form der Hiilse. Kino ist 
indischen Ursprungs, lńni, leuenee ist der Name fur den ausschwitzenden Saft der Butea frondosa, welcber 
ais B en g a liscb es  K ino in den Handel kommt.

M oore, ein Beamter der Iioyal African Company, war der erste gebildete Europaer, welcber 
im Auftrage seiner Gesellscbaft 1783 den oberen Gambia besuclite, dort und zwar bei Pisania den 
Pało de sangue (Blutbaum) der portugiesiscben Colonisten (Kano der Mandingo-Neger) antraf und sich 
iiber den rotben, dem Drachenblute ahnlichen Saft Kenntniss verscbaffte. Dieser Baum wurde 1805 
durcb Yermittelung des Afrikareisenden M ungo P ark , welcber Theile des Baumes an Jos. Banks 
nacb London sendete, ais Pterocarpus erinaceus erkannt. Der engliscbe Arzt John  F o th e rg il l  
macbte auf die medizinischen Eigenscbaften des Kino aufmerksam und fiibrte den Saft ais Gumnu rubrum 
adstringens Gambiense oder Nommi Gumrni Africanum adstringens in den Arzneischatz ein. 1774 trat 
die Drogę in der Edinburger Pharmakopoe auf. Anfanglicb war Kino sebr theuer, denn es wurden 
um 1780 in London fur das Pfund ca. 21. Mark bezahlt. Zu Anfang unseres Jabrbunderts wurde das 
Kino von Jamaica (von Coccoloba uvifera abstammend), das Kino der Malabarkuste und das Eucalyp- 
tuslńno aus Australien bekannt. Diese Kinosorten verdrangten sehr bald das afrikaniscbe Kino. Die 
Abstammung des Malabarkino von Pterocarpus Marsupium wurde durcb I iox b u rg h  festgestellt und 
durcb K ennedy, B oy le  und W ig h t bestiitigt.

O ffizinell ist der sicb in zahireichen grossen Raumen der 1 Rinde und des Holzes mit Aus- 
scbluss des Splintes sammelnde sclion rotlie Saft: Kino (Kino malabaricum, Kino optimum, Kino 
Indicum, Gummi Kino, Kesina Kino), welcber durcb wenig iiber dem Grunde angebracbte Rinden- 
einschnitte zum Ausfluss veranlasst und in Gefassen gesammelt wird. Der Saft trocknet sebr rasch 
und erhartet an der Sonne zu einer sproden Masse. Nacb den F lu ck ig er  schen Mittheilungen ge- 
stattet die indisclie Staatsforstverwaltung gegen eine kleine Abgabe das Sammeln dieses Saftes, jedocb 
unter moglicbster Scbonung des wertbvollen Holzes. Es kommen nur aus Kocliin und Madras geringe 
Mengen in den Handel. Kino bildet in Folgę der Zerbrockelung kleine, glanzende, eckige Stiicke in 
scbwarzlicn- (duukelgranat-) rotber Farbę; diinne Splitter sind durchsichtig, rubinrotb, nicht krystallinisch. 
Es liefert ein sclion dunkelrotbes Pulver, sinkt in kaltem Wasser unter, lost sicb darin zu einem kleinen 
Tbeil und bildet einen rotblicb-fłockigen Absatz, welcber sich in der Warme lost, beim Erkalten aber 
fast gallertartig wieder ausscbeidet; in heissem Wasser, in Weingeist und Alkalien lost es sicb voll- 
stiindig mit dunkelrother Farbę. Die Auflosungen scbmecken zusammenziebend, sehr herbe und 
reagiren sauer.



4 6  9

Ausser dem Malabarkino existiren nocli folgende Kinosorten:

1. B u tea -K in o , B en ga lisch es K ino, P a lasa-K ino ist der freiwillig oder durch Ein- 
schnitte ausAiessende rothe Saft der Leguminose Butea frondosa Roxb. (wohl auch der
B. swperba Roxb. und parviflora Roxb.) des Dhakbaumes oder Palasabaumes, welcher in 
Aachen, mit Blatteindriicken yersehenen Stucken oder rundlichen Kornern von schwarzrother 
und kleinen Splittem von durchsichtiger Farbę auftritt und in Indien anstatt des Malabar
kino gebrauclit wird. Obschon dem Malabarkino ungleich, sind in der ersten Zeit doch 
Avohl haufig Yerwechselnngen vorgekommen.

2. E u ca ly p tu s -K in o , A u stra lisch es  K ino, B otanybay-K ino, von Eucalypłus resinifera 
Smith, E. gigantea llook., E. citriodora Hook., E. corymbosa Sm., E. rostrata Schlechtend. 
stammend und in diesen Baumen in breiten Hohlraumen abgelagert, ist dem Malabarkino 
ahnlich und wurde in fruheren Zeiten unter dem Namen Botanybay-Kino in grosseren Mengen 
in London eingefuhrt.

3. W esta fr ik a n isch es K in o, G am bia-K ino, das zuerst in Europa bekannt gewordene 
Kino, von Ptcrocarpus erinaceus Poir. herriihrend, ist nach F lu ck iger  in jeder Beziehung 
dem Malabarkino ganz gleich. Es erscheint im Handel nicht mehr, soli iiberhaupt nach 
G n ibou rt -in grossern Mengen im Handel niemals aufgetreten sein und ist nur insofern 
von Interesse, ais es zuerst die Aufmerksamkeit auf derartige Substanzen lenkte.

4. W estin d isch es  K ino, Jam aica -K in o ist das Extrakt einer in Westindien einheimischen 
Polygonee Coccoloba iwifera Jacq., bildet kleine, sprode, schwarzbraune, im Bruche glanzende, 
in kleinen Splittem rothlich durchscheinende Stiicke, die beim Zerreiben ein rothlich-braunes 
Pulver liefern.

B estandtheile . Nach Y auąuelin  besteht Malabarkino aus 75% (85%) eigenthumlichem, 
eisengrtinendem Gerbstoff, 24%  rothern Schleim und 1%  Faserstoff. Nach Buchner enthalt Kino 
auch C atech in , was F lu ck ig e r  in Abrede stellt, mit dem Bemerken, dass sich Kino dnrch das Fehlen 
des Catechin von Catechu und Gambir unterscheide. E isfe ld , F lu ck ig er  und W iesn er fanden in 
dem Kino P y roca te ch in , wortiber Fluckiger folgendes sagt: „Zieht man gepulvertes Kino wiederholt 
mit Aether aus, so hinterlasst dieses beim Verdunsten in ausserst geringer Menge Krystallschiippchen, 
welche in kaltem Wasser sehr leicht loslich sind und in verdunnter Eisenchloridlosung eine griine, auf 
Zusatz von Alkalien rothe Farbung hervorrufen. Jene Krystallchen diirften daher P y roca te ch in  sein; 
merkwtirdig genug bat B rou g lith on  (1872) aber letzteres weder in der Rinde nocli im Holze des 
lebenden Baumes firiden konnen.“ H la s iw etz  erhielt beim Schmelzen des Kino mit Aetzkali 9%  
P h lo rog ln c in . B erzeliu s und G erding halten die Kinogerbsaure, welche aus Losungen durch 
verdiinnte Mineralsaure ais rothbrauner Niederschlag erhalten wird, fur eigenthiimlich; H enn ig  fiir 
identisch mit der Gallusgerbsaure. JDie Kinogerbsaure geht bei langerem Kochen in ganz unlosbares 
K in oroth  (C28 H 22 0 1() iiber. E tti erhielt durch Kochen des Malabarkino mit Salzsiiure und Be- 
handlung mit Aether eine kleine Menge weisser Krystalle von K in oin  (C14ILJ2 0 6), welche, in Wasser 
gelost, mit Eisenchlorid eine rothe Farbę annehmen. Ais Derivate des Kinoins sind Clilormethyl, Pyro
catechin und Gallussaure zu betrachten. K in oin  ist schwer loslich in kaltem Wasser, leichter in heissem 
Wasser und Alkohol, weniger leicht in Aether; Leimlosung fallt nicht. E tti betrachtet es ais Gallus- 
saure-Methylather des Pyrocatechins (C(; 11, (OCH,) C7 IL ().) oder auch ais Methyl-Pyrocatechinather 
der Gallussaure. Bei 130° verwandelt sich Kinoin unter Wasserabscheidung in das amorphe K in oro th  
2 (C14 H )2 O J — OHa (Kinoin) =  C28 H22 Ou (Kinoroth). F lu ck iger  liat Kinoin nur im australischen 
Kino gefunden, wahrend E tti es ais Bestandtheil des Malabarkino bezeichnet. (Ilusem ann, Pflanzen- 
stoffe 1060.)

A n w en d u n g . In Substanz, Mixturen, in Tinktur ais Adstringens, Haemostaticum und Anti- 
diarrhoicum; bisweilen in Mundwassern und Pinselsaften. Die Anwendung ist eine gleiche wie bei



Catechu, „Das Mittel wurde zuerst von F o th e rg ill  (1757) benutzt, der, wie spatere englische Schrift- 
steller, es besonders bei entziindlichen Affektionen des Darmkanals mit Diarrhoe fur indicirt betrachtefce, 
da es niemals die Entzundung steigere nnd keine nachtraglich langere Yerstopfung bedinge. Auch 
bei Pyrosis, bei Darmblutungen, Menorrhagie, colliquativen Schweissen der Phthisiker, selbst gegen 
Diabetes insipidus und mellitus land das Mittel Anwendung nnd Enipfehlung. Aeusserlich ist es ais 
Stypticum jedenfalls von geringerem Werthe ais Tannin.“  Wird jetzt hauptsachlicli ais Farbemittel 
der Medikamente, namentlich der Zahnpulver, benutzt. (Husemann, Arzneimittell. 514.)

L itteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Tafel 331 (erina- 
ceus Poir.); H ayne, Arzneigewachse IX, Taf. 9 (enthalt nnr Pt. Draco L.); B en tley  and T rim en , 
Med. pl.; Tafel 81. Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 884; K arsten, Deutsche Flora 701; W itt -  
stein, Pharm. 402.

Drogun und Priiparate. Kino: Ph. ross. 242; Ph. helv. 72; Cod. med. 59; Pb. belg. 48; 
Brit. ph. 168; Ph. suec. 116; Ph. U. St. 188; F lu ck ig e r , Pharm. 200; F liick iger and H ańb. Pharm. 
194; Hist. d. Dr. I. 354. B erg , Waarenk. 602.

Tinctura Kino: Ph. ross. 429; Ph. helv. suppl. 119; Cod. med. 604; Ph. belg. 265; Brit. ph. 
334; Ph. U. St. 348.

Elecłuarium Catechu: Ph. Neerl. 87.
'Ptilvis Catechu compositus: Brit. ph. 262.
Pulms Kino compositus: Brit. ph. 264.
Puhis Tartari compositus: Ph. suec. 164.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pin Prx. II 308; III. 622.

T afelbesehreibung’ :
A. bliihender Zweig, naturl. Grosse; 1, 2, 3 Tlieile der Krone, vergr8ssert; 4 Staubgefasse, desgl.; 5 Stempel, 

desgl.; 6 Frucht, naturl. Grosse; 7 Scłmittfliiche der gefliigelten Frucht, desgl. Nach einer Originalzeichnung des 
Herrn Professor Schm idt in Berlin.
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Pterocarpus santiiliims L. fil.

Rothes Sandel- oder Sanłelholz, Caliaturholz —  Santal rouge —  Red Sanders wood,
Ruby wood.

F a m ilie : Leguminosae (PapUionaceae); (U n terfam ilie : Dahlbergieae); G attung: Ptero
carpus L.

B esch reibu n g. Ein kleiner, 6— 8 Meter bober, 1 Meter im Stammumfange erreichender, oft hohler 
Baum mit grauwollig behaarten Zweigen, von Pt.Marsupium sieli hauptsachlich durcłi seine 3theiligen 
Blatter unterscheidend. Blatter abwechselnd, ohne Afterbliittchen, mit runden, flaumigen Blattstielen,
3-, seltener o- (nacb B en tley  immer 3-) tłieilig. Die unteren Fiederblattchen gegenstandig oder fast 
gegenstandig, kurz gestielt; sammtliche breit oval oder fast kreisfórmig, stumpf oder ausgerandet, 5 bis 
10 Ctm. lang, lederartig, unterseits angedriickt grauhaarig, mit zahlreichen, niebt hervortretendón Adern. 
Bluthen in axillaren, einfachen oder zusammengesetzten Trauben, ahnlich denen von Pt. Marsupium, 
etwas kleiner. Die Kronblatter gelb, roth gestreift, wellig gekerbt. Yon den 10 Staubgefassen ist das 
obere frei, die iibrigen sind yerwachsen; nach B en tley  sind die Stanbgefasse jedoch 2biindelig zu 
je 5. Fruchtliiilse rundlich, glatt, derjenigen von Pt. Marsupium ahnlich, jedoch langer gestielt, mit 
wenigei krausen Fliigeln und flaumig. Samen zu 2 oder einzeln.

A n a tom isch es . F lilck ig e r  giebt von dem anatomischen Bau des Holzes folgende Be- 
schreibung: Der polirte Querschnitt zeigt in der zonenweise helleren oder dunkleren Grundmasse sehr 
zahlreiclie, ais grobe Poren erscheinende Gefasse (Tracheen), welche entweder einzeln stehen oder zu 
Gruppen von 2— 4 vereinigt sind und durch zahlreiclie, sehr feine, lang fortlaufende oder kurz ab- 
brechende, hellere, ziemlich nahe aneinandergeruckte Wellenlinien verbunden sind, die jedoch keine 
zusammenhangenden Kreise bilden. Diese Wellenlinien erweisen sieli ais weite, kubische oder axial 
gestreckte, stets rechtwinklig ąuergetheilte, spitzendige Zellen mit miissig verdickten, grób porosen und 
mit zahlreichen Spiralbandern bedeckten Wanden. Sie sind durchschnittlich aus 3— 5 Zellenreihen 
zusammengesetzt und in der Kegel in der Nahe der Gefasse um einige Reihen vermehrt, letztere ein- 
schliessend. Die erst unter der Lupę erkennbaren, zarten, gerade verlaufenden, einreihigen, seltener 
zweireihigen Markstrahlen „ertheilen durch ihre grosse Regelmassigkeit dem seidenglanzenden Langs- 
schnitte sowohl tangential wie in radialer Richtung eine feine, rechtwinklig gefelderte Zeichnung“ . 
Die Hauptmasse des Sandelholzes besteht aus den spitzendigen, sehr dick- und rothwandigen, wenig 
porosen Prosenchymzellen mit im Querschnitte meist guerelliptischen Hohlungen. „Die Raume zwischen 
diesen grosseren, etwas weiteren, radial und tangential regelmassig in Reihen gestellten Fasern werden 
von bedeutend engeren, iibrigens gleichartigen Holzzellen ausgefullt/ Die Markstrahlen bestehen aus



5— 11 einfachen, tibereinanderliegenden, schmalen, senkreclite Spalten ausfiillenden Reihen. Die Traeheeri 
enthalten oft Splitter des rotlien Harzes, welches auch in den Zellwanden der iibrigen Gewebe, nament- 
licb in dem der Holzfasern, enthalten ist. Die lmbischen Zellen des Holzparenchyms sind mit je einem 
grossen, schlecht ausgebildeten Oxalat-Krystalle ausgestattet.

V ork om m en . Im sudlichen Ostindien (Canara, Mysore, Travancore, Coromandelkuste), auch 
auf Ceylon einheimisch. In Indien forstwirthschaftlich angebaut.

N am e u n d  G esch ich tlich es. Płcrocarpus sielie Pt. Marsupium Taf. 1133; sandalinus vom 
arabischen ssandal, ssandel (sanskrit tchandana, cliandana, malayisch tsjendana oder tschendana, 
tscliandana), Bezeichnung fur das IIolz. Caliaturholz von Bois de Caliatur (V).

In der Litteratur der Griechen und Romer lasst sieli das rothe Sandelholz nicht nachweisen; 
jedoch soli es nacli S p ren ge l schon in der Bibel vorlcommen. Das im Periplus des Rotlien Meeres 
aufgefuhrte Sola aayabra, welches ans Indien kam, ebenso '[%apduva des Kosmas Indikopleustes, 
das von China ausgefiihrt wurde, wird ais das wohlrieehende, farblose Holz von Santahtm album 
gedeutet. Ein Gleiches ist der Fali mit Chandana der Sanskritsprache aus dem 5. Jahrłiundert. Dem 
A v icen n a  war das rothe Sandelholz bekannt; S erap ion  der Jiingere spricht von Weissem, gelbem 
und rothem Sandelholz. M arco P o lo  mag der erste Europaer gewesen sein, der den Baum (Cendel 
uermeil) auf den Niltobarischen Inseln sah und das rothe Sandelholz ais einen Einfuhrartikel in China 
bezeichnet. Im Mittelalter hatte inan rothes, weisses und gelbes Sandelholz; die beiden letzteren offenbar 
von einem Baume stammend. Nach dem Berichte des Genuesen H ieronym us de Sto. S te fan o  im 
Jahre 1499 kannte man damals schon die Herkunft und den geringeren Werth des rothen Sandelholzes. 
B arb osa giebt um 1511 den Preis des letzteren um lOfach billiger an, ais von weissem Sandelholz. 
Dass der Baum zu den Schmetterlingsbliithlern gehort, hieruber hatte D ale Kenntniss; etwas Naheres 
erfuhr man jedoch erst durch den Missionsarzt Joh. Gerh. K onig, welcher in der zweiten Halfte des 
18. Jahrhunderts getroclmete Theile des Baumes nebst ausfuhrlicher Beschreibung nach Europa sendete.

O ffiz in e ll ist das Holz: Lignum Santali (Ligmrn Sandali rubrum, Lignum sandalintm), 
welches in dkantigen, aussen braunschwarzen oder braunrothen, ins Yiolette ubergehenden, innen roth- 
braunen oder blutrothen, łeicht schneid- und gut spaltbaren, 1— 11/2 Meter langen, schenkeldicken 
Stticken in den Handel gebracht wird. Es ist ziemlick schwer, im Wasser untersinkend (das hellere 
leichter), miissig hart und zahe, schwer pulverisirbar, ein schon hochrothes Pulver gebend. Bei starker 
Reibung entwickelt sich ein schwacher, angenehm aromatischer Geruch; es ist fast geschmacklos, oder 
wenig herbe schmeckerid und liefert beim Erhitzen ein Harz mit grunlichem Schimmer, das zerrieben 
eine hochrothe Farbę zeigt. Kaltes Wasser nimmt aus dem Holze fast nichts auf, heisses Wasser nur 
wenig, Alkohol und Alkalien losen hingegen den Farbstolf. Das alkoholische hochrothe Extrakt wird 
durch essigsaures Bleioxyd violett, durch Sublimat scliarlachroth, durch schwefelsaures Eisenoxydul 
dunkelviolett gefiillt.

Im Kleinverkauf erscheint es nur geschnitten, geraspelt oder ais sehr leichtes und lockeres, 
staubendes, dunkel hochrothes Pulver (Pulvis ligni Santali rubri).

Das Holz, von dem meist nur die unteren, von der Riride und dem wenig gefarbten Splinte 
befreiten Stammstiicke in den Handel gebracht werden, wird in Indien forstwirthschaftlich gezogen 
und „kommt gegenwartig aus den Waldungen im Norden von Arkot, Kadapa (Cuddapeh) und Kar nul 
(Kurnool), 13— lS 1̂ 0 nordlicher Breite, westlich und nordwestlich von Madras. Yon diesemPlatze werden 
hauptsachlich die Abfalle, namentlich auch die Wurzeln, ais Farbstoff verschifft“ (F liick iger). Auf 
dem frischen fSchnitte ist die Farbę des Holzes sehr lebhaft, durch hellere Kreise etwas gedampft; die 
Spaltflachen nehmen an der Luft bald einen Stich ins Grtinliche an; Querschnittflachen des getrockneten 
Holzes zeigen oft lebhaft griinen Metallglanz. Dunkle und schwere, zur Politur sehr geeignete Stiicke 
dienen hauptsachlich ais Caliaturholz in der Kunsttischlerei.



F iilsch u n gen  konnen stattfinden mit dem Korallenholz (Pterocarp. indicus Willd., melir hellroth, 
leicht und faserig), Fernambukholz und Blauholz (bei letzteren feklen auf den Spaltflachen die weiten 
gefelderten, mit Harz bedeekten Gefasse; kaltes Wasser farbt sieli durcli Sandelbolz niclit); ausserdem 
mit rother Erde, Bolus, Colcothar und Mennige. Geschmack und Durchschiittelung mit Chloroform sind 
entscheidend; im letzteren Falle senken sieli die unorganischen Bestandtheile zu Boden.

B estan dth eile . Das Holz enthalt einen eigenthiimlichen Farbstoff, welcher von P e lle tier  mit 
Santalin, von Leo M eyer mit Santalsuure bezeiclmet worden ist. Letzterer erhielt ein braunes Harz 
(Santalomjd), 4 indilferente, amorphe, wahrsclieinlich unreine Korper: Santalid (roth-braun und im 
Wasser unloslich), Santaloid (gelb, im Wasser loslich), Santaloidid (braun, im Wasser unlbslich), 
Santalidid (wie das yorhergehende), ausserdem Gummi und Gallussaure.

Santalsdure {Scmtalin), Cir,ri1.t0 2 naeh M eyer, welche zuerst von P e lle tie r  in dem rothen 
Sandelholze aufgefunden wurde, ist im reinen Zustande ein rothes, aus mikroskopischen Prismen 
bestehendes, geruch- und geschmachloses Pulver von saurer Eeaktion, bei 104° schmelzend, in hoherer 
Temperatur sich zersetzend. Sie ist in Wasser unloslich, in Aether mit gelber Farbę, in 80%  und 
absolutem Weingeist unter allen Yerhaltnissen mit blutrother Farbę. In Essigsaure lost sie sich leiclit 
und wird durch Wasser aus dieser Losung wieder gefallt. Ebenso losen leicht wiisserige Alkalien und 
wasseriges Ammoniak, nicht oder nur sehr wenig atherisches Oel. Die W eidelsche Santalsaure mit 
der Formel C, fllj sOj stimmt nicht ganz mit der M eyer schen uberein; ehenso ist der von Kran cli i- 
m ont nur amorph erhaltene Farbstoff, fiir welchen die Formel C17H1GOfi berechnet worden ist, anderer 
Natur; letzterer schmilzt bei 105°.

Santal, C8II60 3, welches zu ungefahr 3proMille aus dem rothen Sandelholz erhalten wird und 
mit dem Piperonal isomer sein soli, gehort zu den schwachen Sauren und bildet geruch- und geschmack- 
lose, neutral reagirende Blatter und Tafeln, welche der Benzoesaure gleichen, in Wasser, Schwefel- 
kohlenstoff, Chloroform und Benzol unloslich sind, schwer loslich in kochendem Weingeist, wasserigem 
Ammoniak, Kalkwasser und wasserigen, kohlensauren Alkalien, leicht in verdunnten kaustischen 
Alkalien. Die anfangs hochgelben alkalischen Lbsungen werden an der Luft schnell rotli, grttn, zuletzt 
missfarbig. Chlorcalcium und Chlorbarinm geben anfangs farblose, sich jedocli schnell farbende Nieder- 
schlage. Die Losungen in concentrirter Schwefelsaure sind citronengelb, in Salpetersaure olivengrQn. 
Eisenchlorid erzeugt in der weingeistigen Losung dunkelrothe Farbę. Mit Kali geschmolzen, bildet 
sich neben Kohlensaure Protocatechusaure.

Cazeneuve erhielt bei Behandłung des mit Kalkhydrat gemengten, geraspelten Holzes mittelst 
alkoholhaltigen Aethers farblose Krystalle von Ptcrocarpin (C17H16Of)), welches reichlich von Chloro
form und Schwefelkohlenstoff, wenig von kaltem Alkohol, gar nicht von Wasser gelost wird. Con- 
centrirte Schwefelsaure lost roth, Salpetersaure grttn. Es schmilzt bei 83° und liefert bei hoherer 
Temperatur wahrsclieinlich Pyrocatechin.

H agen bach  erhielt aus dem Holze mittelst Sodalosung einen fluorescirenden Stoff. Bei 100° 
getrocknetes Holz gab 0.8% Asche. (Husemann, Pflanzenstoffe 1061.)

A n w e n d u n g . In Substanz ais Pulver zu Zahnpulvern, geschnitten zum Holztrank. In der 
Technik zu rothen Firnissen und Holzbeizen. Frtther diente es ais mildes Stypticum bei Ruhr, Blut- 
brechen und Blutspeien; ausserlich zu Pflastern und Salben. Gegenwartig ais Conspergens fur Pillen 
und Bissen, ais farbender Zusatz zu weissen und missfarbigen MiSchungen, zu Zahnpulvern, Raucher- 
pulyern, Raucherkerzen, ais Tinktur zu Mundwassern. (Husemann, Arzneimittell. 402.)

L ittera tu r. Ahbildungund Beschreibung: Bentleyand Trim en, Med. pl., Taf. 82; Luerssen, 
Handb. der syst. Bot. II, 885; K arsten , Deutsche Flora, 702; W ittstein , Pharm. 720.

Drogen und Priiparate. Lignum santalinum rubrum: Ph. helv. 73; Cod. med. 77 {Pt. indicus W.)} 
Ph. belg. 76; Brit. ph. 261; Ph. dan. 148; Ph. suec. 119; Ph. U. St. 287; F lttck iger, Pharm. 465; 
F lttck iger and Hańb., Pharm. 199; Hist. d. Dróg. I, 363; B erg , Waarenk. 139.



Spiritus s. Tinctura Lavandulae rubra s. composita s. aromatica: Ph. belg. 270; Brit. ph. 335; 
Ph. dan. 273; Ph. suec. 235; Ph. U. St. 349.

Mor suit purgantes rosati: Ph. dan. 160.
Tinctura Digitalis rubra: Ph. dan. 272.
Beziiglieh der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prax. II, 885.

Tafelbesehreibung:

A bliiliender Zweig, naturl. Grosse (unsere Zeichnung weieht von der Beschreibung und Be'ntleyj’scken 
Abbildung insofern ab, ais die Kronblatter nicht roth gestreift sind). 1 Bliithe, vergrQssert; 2 dieselbe ohne Kron
blatter, desgl.; 3 dieselbe Figur im Langsschnitt, desgl.; 4, 5 u. 6 Kronblatter, desgl.; 7 Frucht, naturl. Grosse; 
8 dieselbe geoffnet, lim die Samen z u zeigen, desgl. Nach einer von Herm Brofessor Schm idt in Berlin unter 
Benutzung der B on tley ’schen Abbildung gefertigten Originalzeichnung. Buntdruek von Herrn E. Gunther in Gera.
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Toluifera Pereira© Baillon.

S yn . Myrospermum von  Sonsonate Pereir. Myrospermum Fereirae lloy lo . 
Myroxylon Fereirae K lotzsch. Toluifera Balsamum var. Baill.

Perubalsambaum —  Baume de Perou noir, Baume de San Salvador, Baume de Sansonate —
Balsam of Peru.

F a m ilie : Leguminosae (.Papilionaceae); G ruppe: Sophoreae; Gattung: Toluifera L. (Myro- 
xylon L. fil.)

B esch reibu n g1. Ein dem Toluifera Balsamum Miller sehr ahnlicher Baum von 16 Meter 
116 he, dessen ausgebreitete und aufsteigende Beastung in ein er Stammhohe von 2— 3 Meter beginnt. 
Bindo der jungen Zweige grau, ins Purpur fallend, glatt, mit weissen oder gelblichen Lenticellen be- 
deckt. Bliitter abwechselnd, gestielt, 15— 20 Ctm. laug, unpaarig gefiedert, mit 7 — 11 nicht gegen- 
standigen Fiederblattern; Blattspindel und die etwas verdickten Stiele mit einem dichten Filze sehr 
kurzer, rothlich-gelber Haare bedeckt. Fiederblatter ungefahr 6 Ctm. lang und 3 Ctm. breit, liinglich- 
eiformig, eilanzettformig oder manchmal etwas verkehrt eiformig, an der Basis gerundet, zugespitzt, 
mit einer oft etwas gedrehten Spitze, ausgerandet, am Rande gefaltet, lederig, fein geadert, mit auf 
der Unterseite stark hervortretender Mittelrippe. In der Blattsubstanz befinden sich zwischen der feinen 
Aderverzweigung zahlreiche, mehr oder weniger gerundete oder langliche Oelbehalter, welche, gegen das 
Licht gehalten, durchscheinend sind. Bliithen zahlreich, zwitterig, zu schlanken, langgestielten, 15 
bis 17 Ctm. langen, lockeren Trauben geordnet, am Grunde der Bliithenstiele mit kleinen Brakteen 
ausgestattet. Bluthenspindel, Brakteen und Bliithenstiele mit einem sehr kurzeń, gelblich rothen Filze 
bedeckt. Die Knospe eirund, oben hockerig. Kelch weitbecherformig, mit 5 sehr seichten, stumpfen 
Zahnen, auf der Aussenseite rothlich gelb behaart. Kronbllitter 5, umstandig, geadert, nahe der Basis 
des Kelches entspringend und dem letzteren nebst den Staubgefassen ringformig eingefugt, genagelt, 
weisslich, das obere, die Fahne bildende, facherformig ausgebreitet, fast kreisrund, etwas zuriickgebogen, 
an der Spitze ausgerandet, weit langer ais die 4 ubrigen linien-lanzettformigen Kronblatter. Staub- 
gefasse 10, frei, in gleicher Hohe mit den Kronblattern dem Kelche eingefugt und mit den Kron- 
blattern nacli dem Bliihen abfallend. Staubfaden pfriemlich, weiss, glatt, an der Basis etwas verbreitert, 
langer ais der Kelch. Staubbeutel wenig kurzer ais die Filamente, oblong, 2 facherig, nahe dem Grunde 
am Riicken angeheltet, nach innen mit Langsspalte sich offnend, Connectiv zu einer kleinen, stumpfen 
Spitze verlangert. Fruchtknoten dem Grunde des Kelches entspringend, langgestielt, glatt, etwas zu- 
sammengedriickt, 1- oder 2 eiig. Griffel kurz, etwas gekriimmt, spitz, mit kleiner, puuktformiger Narbe 
Die gestielte, vom bleibenden Kelche unterstiitzte Fruchthulse 7— 13 Ctm. lang, 3— 4 Ctm. breit, stark 
zusammengedriickt, am Grunde (Stielende) verschmalert, sich nach dem anderen Ende, welches den ein- 
zigen Samen einschliesst, allmalig verdickend, seitlich durch den Grillel gespitzt, nicht aufspringend, 
gelblich oder blass oi-ange braun, die schmale, sehr verlangerte Basis der Lange nach auf der Yorder- 
seite schrnal, auf der Hinterseite breit gefliigelt. Die Fruchthulse ist scheinbar doppelt gestielt; der 
untere Stiel entspricht dem Bliithenstiel, der obere iiber dem Kelchreste befindliche dem Fruchtknoten- 
stiel, welcher allmalig in die Fruchtbasis und die Itandflugel ubergeht. Das Pericarp ist auf beiden 
Seiten des Samens mit je einem grossen Balsambehalter ausgestattet. Same nierenformig, einzeln, mit 
diinner Schale, kurzem, einwarts gebogenem, kleinem Wurzelcheti und grossen, dicken, planconvexen 
Samenlappen. Eiweiss fehlt.

Der Perubalsambaum wurde von P ereira  mit Myrospermum von Sonsonate bezeichnet, und von 
R oy le  ais Myrospermum Fereirae naher beschrieben; K lotzsch  benannte ihn 1857 mit Myroxylon 
Pereirae und B a illo n , welcher auf den alten ursprunglichen Linne’schen Gattungsnamen Toluifera 
zuriickging, gab ihm den Namen Toluifera Fereirae.

A n a tom isch es . Auf welche Weise sich der Balsam in der Rinde bildet, ist noch nnbekannt; 
Rinde sowohl ais Holz sind nicht aromatisch.

V ork om m en . Einheimisch in den Bergwlildern des schmalen Kustenstriches Costa del Bal
samu der Republik San Salvador, zwischen 13.35° und 14.10° nordlicher Breite und 89 bis fast 90° 
westlicher Lange (Greenwich); nach F lu ck ig er  zwischen dem Hafenplatze Acajutla und dem Fltisschen 
Comalapa.



Name und Geschichtlich.es. Perubalsam (indischer Balsam, Salvadorbalsaiu, Sonsonate- 
balsam) ist eine irrthfimliche Bezeichnung; man nahm an, dass der aus dem peruanischen Hafen Callao 
nach Europa gelangende Balsam aus Peru stamme. Toluifera, Tolubalsam liefernd, von Tolu, einer 
eolumbischen Stadt am Golfo de Morroscjuillo; tolu ist auch der einheimische Name lur Balsam. 
Myrospcrniiim, von pvqov Balsam und anemia Same, weil aucb die Samen Balsam liefern. Myroxylon, 
von gógor Balsam und §vlov, H olz. Pereirae nach Jonathan  P ereira , Prqfessor der Pharmacie in 
London, gestorben 1853, so benannt. Sonsonałe, Stadt in San Salvador, am Rio Grandę.

Bei der Eroberung Centralamerikas fand man den Perubalsam schon ais Wundheilmittel in 
Gebrauch und liisst sieli annehmen, dass schon lange vor dem Eindringen der Europaer Perubalsam 
bei den Eingeborenen Yerwendung fand. Sehr alte Thongefasse, welehe den Kopf des mexikanischen 
Fasans (Pajuil) darstellen, eines Yogels, der sieli hauptsachlich von den Samen des Perubalsambaumes 
nahrt, werden in den Ruinen der Dorfer an der Balsamkuste aufgefunden. In diesen Gefassen wurde 
noch zur Zeit des Eintreffens der Spanier den Hauptlingen von Cuscatlan (dem jetzigen San Salvador) 
Perubalsam ais Tribut geliefert. M onardes (1493— 1578 in Sevilla), widmet dem Balsam in seinem 
Buche „Dos libros etc.“ eine besondere Abhandlung, beschreibt die Gewinnung eines weissen Balsams 
durch Einschnitte in die Rinde (wahrscheinlich Liąuidambar) und eines schwarzrothen Balsams, ge- 
wonnen durch Auskochen des zerkleinerten Flolzes und der Zweige des Baumes Huitsiloxitl (Peru- 
balsam). Don D iego G arcia de P a la c io  bereiste 1576 San Salvador und erstattete an P h ilip p  II. 
einen Bericht, in dem auch von dem Perubalsam und seiner Gewinnung durch Erhitzung der Stamme 
mittelst Feuers die Rede ist. Um den in der katholischen Kirche gebrauchlichen, in Amerika nicht zu 
erlangenden Balsam von Balsatnodendron gileadense Kunth in der neuen Welt zu ersetzen, gestattete 
der Papst Pius V. durch Bulle vom 2. August 1571 die Verwendung des „wunderbar angenehm riechenden 
und wundenheilenden* Perubalsams zum geweihten Salbol (Chrisma principale). Der Preis fur den Balsam 
war zu jener Zeit ein sehr hoher; in Rom wurden anfanglich fur die Unze 100, dann 20, 10, zuletzt 
fur das Pfund 3— 4 Dukaten bezahlt. F lilck ig er  berichtet, dass M onardes Gott pries fur diesen 
Ersatz des orientalischen Balsams, dessen Entdeckung schon allein die Miihe lohnte, die seine Lands- 
leute bei Entdeckung der Neuen Welt aufwendeten. F ra n cisco  H ernandez, weleher langere Zeit 
in Mexiko lebte, bildete in seinem 1651 zu Rom erschienenen Werke „Thesaurus rerum medicarum 
Novae Hispaniae“ den Perubalsambaum (Huitzilozitl) ab. Unter der spanischen Herrschaft wurde der 
Balsam nach dem peruanischen Hafen Callao gebracht und deshalb mit dem Namen Balsamum peru- 
vianum bezeichnet, unter welchem Namen er beispielsweise schon in der Arzneitaxe der Stadt Worms 
vom Jahre 1609 (1582 verfasst) auftritt. Andere Taxen enthalten Balsamum hispanicum, Balsamum 
indicum nigrum, in denen gleichfalls mit ziernlicher Sicherheit Perubalsam zu erkennen ist. Auch der 
weisse Perubalsam (Balsamito oder Balsamo catolico) , weleher aus den Fruchthiilsen gewonnen wird, 
war bereits dem P a la c io  bekannt. Ebenso hatte schon M onardes Kenntniss von den Fruchthiilsen, 
die in den deutschen Apothekertaxen des 17. Jahrhunderts unter dem Namen Fructus Balsami indici 
auftraten. Derjenige Baum, weleher in frliheren Zeiten ais Stammpflanze des Perubalsams angesehen 
wurde, ist von Linne fil., der 1781 ein Exemplar von M u tis erhielt, mit dem Namen Myroxylon 
peruiferum belegt und von De C a n d olle  ais Myrospermum peruiferum, von A llem a o  ais Myro
spermum erythroxylum bezeichnet worden. Es ist dies Toluifera peruifera Baillon, ein Baum, der 
in Bolivia, Peru und Columbia einheimisch ist und einen dem Tolubalsam ahnlichen Balsam liefert.

Offizinell ist der aus dem Stamme gewonnene Balsam, der sogenannte schtuarse Perubalsam: 
Balsamum peruvianum nigrum (Balsamum indicum nigrum).

Der weisse Balsam: Balsamum perumanum album (Balsamo blanco der Heimath) kommt seiner 
Geringfiigigkeit wegen nicht in den Handel, ist daher nicht offizinell.

Der schwar.ce Balsam, gemeinhin Perubalsam genannt, wird in 9 kleinen, am Sudabhange 
der Vulkanenreihe in San Salvador gelegenen Indianerdorfern gewonnen; nach F lilck ig e r  sind dies: 
Chiltiupan, Comasagua, Jayaque, Jicalapa, Juisnagua, Talnicjue, Tamanique, Teotepeque und Tepecoyo 
(Coyo). Die Baume, welehe schon vom 6. Jahre ab zur Balsamgewinnung herangezogen werden, ge- 
horen bestimmten Eigenthilmern; sie sind gewohnlich gruppenweise eingefriedigt oder sonst irgendwie 
bezeichnet und bilden das eigentliche Vermogen der dortigen Eingeborenen. Nach den Berichten 
F lu ck ig e r ’ s, welehe auf Mittheilungen des Dr. D ora t in Sansonate und des Apothekers W yss in 
San Miguel La Union (San Salvador) beruhen, ist die Gewinnung folgende: Bei Eintritt der trockenen 
Jahreszeit, also im November und Dezember, beginnen die Indianer mit der Gewinnung des Balsams. 
Zu diesem Zwecke wird mit dem Riicken der Axt oder einem Hammer die Rinde des Baumes an 
4 Seiten oder nach W yss an 20—30 Stellen weich geklopft, so dass sie sich vom Holze ablost. 
Ilierdurch wird schon etwas Balsam zum Austritt gebracht, den man in gereinigten Lappen oder 
Lumpen (trapos) auffangt. Der eigentliche Safterguss erfolgt erst, nachdem man 5 oder 6 Tage spiiter 
die verwundeten Stellen mit aus den Zweigen eines harzreichen Rohres (Clmnaliate) hergestellten 
Fackeln angebrannt hat. Die hierdurch abfallende Rinde wird beseitigt und der nun reichlich aus- 
lliessende Balsam in Lumpen, mit denen man die verwundeten Stellen einhullt, aufgefangen. Haben 
sich die letzteren vollgesogen, was in einigen Tagen der Fali ist, so werden sie in irdenen Topfen mit 
Wasser ausgekocht. Der Balsam sinkt zu Boden; die Lappen werden in einem aus groben Schnuren 
hergestellten Netze vollends ausgepresst, gereinigt und zur Saftgewinnung von neuem verwendet. Im 
April erfolgt eine zweite Anbrennung. Von dem ausgekochten Balsam, dem der ausgepresste hinzu- 
gesetzt worden ist, wird nach dem Erkalten das Wasser abgegossen, etwaige Unreinlichkeiten entfernt 
und der Balsam nach kurzem Absetzen in flaschenformige Fruchtschalen von Crescentia cucurbitina L.,



sogenannte Teconates, geftillt. Unreiner Balsam bleibi liingere Zeit stehen und wird darni der Rei- 
nigung mittelst des Schaumlbffels unterworfen (Purificacion cruda), wobei auch bisweilen die Masse erhitzt 
wird (Purificacion a fuego). Neben der besseren, mittelst Lumpen gesammelten Sorte (Bahamo de 
trupo) wird eine geringere Sorte aus den Rindenabfallen durch Abkoclmng gewonnen; es ist dies der 
Bahamo de cascara, Rindenbalsam, oder Tacuasonte (ohne Feuer). Die Gewinnung des letzteren, 
wełche viel Rinde erfordert, ist wegen der Schadigung der Baume unstatthaft und wird daher nur 
heimlich, namentlich in Teotepeąue, betrieben.

Die Baume konnen bei sorgfaltiger Behandlung (Lehmverband und Ruliepausen von 5—6 Jahren) 
30 Jahre lang und noch langer zur Balsamgewinnung benutzt werden. 100 Baume liefern einen jahrlichen 
Brtrag von ca. 250 Kłgr. In dem oben beschriebenen Bezirke von San Salvador waren nach D orat 
im Jahre 1863 ca. 8000 Baume im Betrieb; der Werth des daraus gewonnenen Balsams betrug 1876 
78 189 Dollars. Die Ausfuhr erfolgt in Blechbiichsen von 25— 100 Pfd.; Hamburg erhielt 1876 
17 860 Pfd., 1877 25 470 Pfd.

Der frisch gewonnene Balsam ist tief dunkelbraun, triibe und von der Dicke des Terpen- 
thins; im gereinigten Zustande bildet er eine klare, braunrothe bis tief dunkelbraune, ziemlich diinn- 
fłussige, nicht klebende Masse, welche in diinnen Schichten Yollkommen durchsichtig ist, in dicken 
Schichten fast schwarz erscheint, ein spezifisches Gewicht von 1.15— 1.16 besitzt und an der Luft 
jahrelang unverandert bleibt, ohne Krystalle abzusetzen. Er reagirt sauer, riecht stark aromatisch- 
harzig, vanillenartig, zugleich benzoeahnlich, schmeckt scharf und bitterlich, unangenehm harzig, lange 
anhaltend kratzend, brennt nur bei Anwendung eines Dochtes oder, bis zum Siedepunkt erhitzt, an der 
Flamme; er ist nicht ohne Zersetzung destillirbar und enthalt kein atherisches Oel. Amylalkohol, 
Aceton, Chloroform und absoluter Alkohol Ibsen vollig oder fast klar, wohingegen verdunnter Alkohol, 
Aether, fette und atherische Oele nur zum Theil unter Abscheidung von Harz Ibsen. Petroleumatlier, 
welcher die zu Falschungen benutzten Fette und fliichtigen Oele, Copaivabalsain und Terpentliin klar 
und reichlich lost, farbt sich, selbst bei Erwarmung des Balsams kauin, kann daher zur Entdeckung 
von Falschungen benutzt werden. Wird concentrirte Schwefelsaure zu gleichem Theile dem Balsam 
zugesetzt, so erhitzt sich der letztere und bildet nach dem Erkalten eine gleichformige, feste Masse. 
100 Theile guten Balsams sattigen 6—8 Theile krystallisirtes kohlensaures Natrium; Aetzkalilauge 
farbt verdiinnte alkoholische Losung griinlich.

Der hohe Preis des Balsams verleitet zu Falschungen, welche verschiedener Art sein konnen 
und namentlich in letzter Zeit durch Zusatz verschiedener Harze, Colophonium, fliichtigen und fetten 
Oelen, Copaiyabalsam, Canadabalsam, Gurjunbalsam, Styrax, Asphalt, Pech etc. bewirkt worden sind. 
F liick ig er  fordert von einein guten Balsam folgendes: 1. Das spezifische Gewicht muss bei -f- 15° 
zwischen 1.140 und 1.145 liegen; 2. 10 Tropfen Balsam mussen mit 0.4 Gramm ungeloschten Kalkes 
ein weich bleibendes, nicht erhartendes Gemisch geben; Ricinus- und andere fette Oele machen hiervon 
eine Ausnahme, doch lassen sich dieselben bei Erwarmung der Kalkmischung am Fettgeruch erkennen; 
3. trennt sich der gute Balsam, mit dem 3 fach en Gewichte von Schwefelkohlenstoff geschuttelt, in 
dunkelbraunes, am Glase anhangendes Harz und in Cinnamein.

Der Abfall, welcher bei Bereitung des Balsams gewonnen wird, dient in der Heimath zur Her- 
stellung einer wohlfeilen Tinktur, welche die Indian er medizinisch verwenden.

Der weisse P erubalsam  (Bahamo blanco, Balsamilo, Bahamo catolico), welcher durch Aus- 
pressen der Fruchthfilsen gewonnen wird, ist terpenthinartig, riecht nach Melilotus und Tonkabohnen, 
wird an der Luft dicker und bildet nach langerem Stehen eine obere fliissige und eine untere undurch- 
sichtige, krystallinisch-harzige Schicht. S tenhouse gewann daraus 1850 das indifferente Myroxocarpin 
(C24H31O4, nach H usem ann C2tH340 3). Letzteres bildet zolllange, breite, diinne Prismen des tri- 
klinischen Systems, welche hart, bruchig, geruch- und geschacklos sind und neutral reagiren; es schmilzt 
bei 115 ’ und erstarrt zu einer durchsichtigen, glasartigen Masse. Dieser Balsam kommt seiner Gering- 
fugigkeit halber nicht in den Handel. In fruheren Zeiten mag er vielfach mit dem Produkte aus 
Lięińdambar styraciflua verwechselt worden sein.

Bestandtheile. Die Resultate der Untersuchungen gehen ziemlich weit auseinander, welcher 
Umstand wohl auf die leichte Zersetzbarkeit der Bestandtheile zuruckzufuhren ist. Nach S to ltz e  
enthalt der Perubalsam 7 0 %  eigenthumliches Oel (Perubalsamol), 6 .4%  Benzoesaure, 20.7%  in Alkohol 
leicht losliches und 2.4%  in Alkohol schwer Ibsliches Harz, ferner Feuchtigkeit und Extraktivstoff.

Erem y und P lantam our fanden an Stelle der Benzoesaure Zimmtsdure und ausser dem Peru- 
balsamol, welches beide Autoren mit Cinnamein bezeichneten, noch einen besonderen krystallinisclien 
Kbrper, das Mctacinnamein, welches leicht schmelzbar, in Wasser unloslich, lbslich in Alkohol und Aether 
ist, an der Luft in Zimmtsaure umgewandelt wird, und mit Kali unter Entweichung von Wasserstoffgas 
zimmtsaures Kali bildet.

K raut erhielt, indem er den Balsam wiederholt mit Aether und 3 %  Natronlauge schiittelte, 
60°/o Cinnamein; seine Untersuchungen ergaben ferner Benzoesaure-Benzylather, Zimmtsaure-Benzyl- 
iither, Benzylalkohol, freie Zimmtsaure, freie Benzoesaure und gelbes Harz.

K ach ler land durch Behandlung des Balsams mit Alkalien 20%  Benzylalkohol, 4 6 %  Zimmt
saure und 3 2 %  Harz. Letzterer schmolz dieses Harz mit Aetzkali und erhielt ca. 60%  Protocatechu- 
saure, wahrend es bei der trockenen Destillation Benzoesaure, Styrol und Toluol liefert.

Cinnamein, Perubalsamol (Zimmtsaurebenzylester), (%  H ,, 0 2 =  C7 ll7. 0 . Ca IL O, ist eine farb- 
lose, olige, stark liclitbrechende Flussigkeit (nach Grim aux in vollig reinem Zustande ein ltrystalli- 
sirbarer, bei 39° schmelzender Kbrper) von 1.098 spezifischem Gewicht bei 14° (nach K raut 1.05 bei



23°), bei 340—350° unter tlieilweiser Zersetzung siedend, bei — 20° nicht fest werdend. Das Cinua- 
mein besitzt einen scliwachen, aber angenehmen Geruch, scharfen, gewurzliaften Gesclimack und ist 
von neatraler Reaktion. Es ist schwer loslich in Wasser, leiclit in Alkohol und Aether. Concentrirte 
wasserige oder weingeistige Kalilauge verwandelt es schon in der Kalte in Benzylalkohol (P rem y s 
Perunin) und zimmtsaures Kali; beim Schmelzen mit Kalihydrat an der Luft liefert es zimmtsaures 
und benzoesaures Kali. Nach D ela fon ta in e  soli in dem Cinnamein auch Zimmtsaure - Zimmtester 
(Styracin) vorlianden sein.

F liick iger  sagt: „Es bleibt fraglich, ob die unveranderte Rinde des Balsambaums nicht Ester 
neben indifferentem Harze schon enthalt, wie es wohl wahrscheinlich ist. Durch das Schwelen der 
Stamme wird vermuthlich ein Theil des Harzes so zersetzt, dass der Balsam dunkelbraune Farbę an- 
nimmt; auch das Vorkommen freier Sauren im Balsam deutet wohl darauf, dass die Ester durch das 
Schwelen zersetzt werden. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1064.)

A n w en d u n g 1. Innerlich in Pillen und Bissen, ais Emulsion und Tinktur bei Leiden der 
Athmungsorgane; iiusserlich gegen Kratze, chronische, schuppige Ausschlage, Hautfinnen, Frostbeulen, 
zu Brustwarzenbalsam; ferner ais Parfiim und an Stelle der Vanille zur Chocoladenbereitung. „Gegen- 
wartig besteht die hauptsachlichste Anwendung des Perubalsams in seincr ausseren Application bei Kratze, 
gegen welche er offenbar das am angenehmsten riechende und sich dadurch besonders vortheilhaft 
vor den friiher liblichen Schwefelsalben auszeichnende Mittel bildet, das sich ausserdem durch- seine 
Zuverlassigkeit und, da es auch die Brut der Milben todtet, den Schutz vor Recidiven empfiehlt. Auch 
ist es, da nur wenig von dem Mittel verbraucht wird, nicht allzu kostspielig, wie dies manclie iitherische 
Oele sind, und erregt auch verhaltnissmassig wenig Jucken und Hautreizung. In zweiter Linie kommt 
Perubalsam besonders ausserlich zur Forderung der Heilung von Wunden und Geschwiiren, wenn die- 
selben einen torpiden Zustand darbieten, in Anwendung.” Je saurereicher der Balsam ist, um so 
grosser soli seine Wirksamkeit sein. (Husem ann, Arzneimittell. 218.)

Litteratur. Abbildnng und Beschreibung: [B erg  u. S ch m id t, Offiz. Gew. Taf. XXlXe, 
Fig. A — G; H ayne, Arzneigew. XIV, Taf. 11 und Ne es v. E senbeclc, Plant. med. Taf. 321 enthalten 
Toluifera pcruifera Baill. (Myroxylon poruifcrum L. fil.)]; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II, 888; 
K arsten, Deutsche Flora 680; W ittste in , Pharm. 633.

Drogen und Priiparate. Balsamum permianum: Ph. germ. 39; Ph. austr. 24; Ph. hung. 75; 
Ph. ross. 53; Ph. helv. 18; Cod. med. 39; Ph. belg. 14; Ph. Neerl. 36; Brit. ph. 51; Ph. dan. 52; Ph. 
suec.28; P h .U .St.52; F liick iger, Pharm. 124; FTilckiger and Hańb., Pharm. 205; Hist. d. Dróg. 1, 
372; B erg , Waarenk. 549.

Syrupus Balsami peruuiani: Ph. helv. 131; Ph. belg. 244.
Emplastrum opiatium s. opiałum aromaticum: Ph. belg. 164; Ph. Neerl. 92.
Mixtura olooso-balsamica s. Tinct. oleoso-balsam. s. Balsamum vitac llojfmanni-. Ph. germ. 179; 

Ph. austr. 24; Ph. hung. 24; Ph. helv. 83; Ph. belg. 121; Ph. dan. 265.
Unguentum narcotico-balsamicuni: Ph. helv. suppl. 130.
Tinctura Balsami permiani: Ph. ross. 414; Ph.belg. 265.
Tictura Benzoes composita: Ph. helv. suppl. 116; Ph.belg. 267; Ph. dan. 266; Ph. suec. 231.
Bezuglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prax. I, 554; III, 136.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ’:

A bluhender Zweig, nat. Grosse; B Fruchthiilsen, desgl., die eino geottnet, um don Samen zu zoigen; 1 Blutlio, 
yorgroaserfc; 1“ dieselbo im L&ngsschnitt, desgl.; 2 unfcerei- Theildor Fruchthiilse, gooffnot, nat. Grosse; o Quersclinitt der 
lliilsc, desgl.; 4 Samo, desgl.; 5 ein Theil der Blattflache, yergrossert.
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Toluifera Balsamnm Miller.

S y n . Myrospermum Tolmferum  A . R ich . Myrospermum balsamiferum  R uiz e t  P a v o n . 

M yroxylon Toluifera H . B . e t  K n th . . M yroxylon punctatum  K lo tzsch .

Tolubalsambaum —  Baume de Tolu —  Balsamo.

F a m ilie ; Legiminosae (Papilionaceae); G ruppe: Sophoreae; G attung: Toluifera L. (My- 
roxylon L. fil.).

B esch re ibu n g. Ein grosser Baum von 26 Meter Hohe, welcher erst in einer Stammhohe 
von 13— 19 Meter beastet ist und eine ausgebreitete, rundliche Krone besitzt. Rinde glatt, gelblich- 
grau oder braun, mit zahlreichen weissen Lenticellen bedeekt. Blatter etwas kurzer ais beim Perubalsam- 
baum, gewohnlich unpaarig abwechselnd gefiedert, mit 4— 7 verkehrt eiformigen, lederigen, zuge- 
spitzten, in der Richtung der Langenachse oft gebogenen, kurz gestielten Fiedern, dereń Rand ganz 
nnd nicht faltig ist, auf der Oberflache dunkelgriin, auf der Unterfłache blassgriin, mit stark hervor- 
tretender Mittelrippe; Spindel und Blattstielchen unbehaart, und die Oelbehalter kleiner ais bei Tolui
fera Pereirae. Bliithen auf fast glatten, 12 Mm. langen Stielen, zwitterig, in einfachen, axillaren, 
ausserwinkelstandigen, reichbluthigen, 7— 12 Ctm. langen Trauben. Die Bluthenstiele von kleinen 
Brakteen gestlitzt. Kelch unterstandig, weitrohrenformig oder langlich-glockenformig, dunkelgrtin, ca. 

.6 Mm. lang, schief am Bliithenstiele sitzend, sehr kurz rauhhaarig, durch parallełe Adern gestreift, 
arn Rande mit 5 kurzeń, stumpfen Zahnen (nach B entley  gewohnlich 31appig, die 2 oberen Lappen sehr 
breit dreieckig, seitenstandig, der nntere, vorderstandige, aus 3 rnehr oder weniger eng beisammenstehenden 
Lappen gebildet). Die Kronbłatter zu 5, weiss, genagelt, glatt, nicht gekrauselt oder gefaltet, das 
obere, die Fahne bildende, fast kreisrund ausgebreitet, bedeutend grosser ais die 4 iibrigen linien- 
lanzettformigen Kronbłatter. Die 10 freien Staubgefasse sammt den Kronblattern dem unteren Theile 
des Kelches ringfórmig eingefligt und mit den Kronblattern ablallend. Filamente in dem Kelche ein- 
geschlossen, wenig langer ais der Kelch, pfriemenfonnig, weiss, glatt, kalii, am Grunde etwas verbreitert; 
die Staubbeutel langlich, 2 Hicherig, nahe dem Grunde am Riicken angeheftet, mit spitzem Connectiv, 
nach innen mit einer Langsspalte aufspringend. Fruclitknoten auf langem >Stiele, dem Grunde des Kelches 
entspringend, znsammengedruekt, glatt, kahl, griin, l facherig, eineiig. Grifiel sehr kurz, etwas gebogen, 
mit sehr kleiner, endstandiger Narbe. Die flilgelfruchtartige, vom bleibenden Kelche unterstiitzte 
Hiilse hfingend, sammt der langen stielartigen Basis 10— 13 Ctm. lang, ziemlich gerade, braunlich, 
am Stiełende abgerundet und nicht verschmalert, lfacherig, Isamig, nicht aufspringend, seitlicli durch 
den kurzeń GrifFel gespitzt, der rundliche Stiel kurzer ais bei Tol. Pereirae, plotzlich in den Fliigel 
verbreitert. Zu beiden Seiten des Samens befindet sich je ein fast kreisrunder Balsambehalter. Same 
nierenformig, braunroth, stark gekrlimmt, sonst wie bei Toluif. Pereirae.

Der den Tolubalsam liefernde Baum ist von dem Direlctor des botanischen Gartens in Chelsea 
bei London, M. M iller, 1736 mit Toluifera balsamum bezeichnet worden. Linne behielt diese Be- 
zeichnung bei. A. R ichard  benannte ihn mit Myrospermum loluiferum und H um bold , B on p lan d  
et K u n th  beschrieben ihn unter dem Namen Myroxylon Toluifera. Beziiglich der Namen Myrosper
mum balsamiferum Ruiz et Bavon und Myroxylon punctatum Klotzsch unterliegt es wolil keinem 
Zweifel, dass man es hier mit dem namlichen Baume zu thun hat.



d-so

Myroxylon pcruifcrum L. fil. (Toluifera permfera Baill., Myroxylon pedicellatum KI., Myro- 
spermumpedicellatum Lam.), ist ein schonerBaum von 10— 12 Meter Ilohe, mit dickem, glattem Staninie 
und abstehenden Aesten. Blatter unpaarig abwechselnd gefiedert, 7— llziihlig; Fiedern eiformig oder 
langlich, am Grnnde gernndet oder herzformig, am Rande undeutlich kerbzahnig. Die ausserwinkel- 
standigen Blilthentrauben 8— 25 bluthig. Kelch gekriimmt, glockenformig, mit 5 kleinen Ziihnen. Blumen- 
krone derjenigen von Toluif. Balsamum gleich. Stanbbeutel gross, weiss und durch das verlangerte 
Connectiv kurz geschnabelt. Fruchtknoten lang gestielt, 1 facherig, 2 eiig. In der ganzen Nordosthalfte 
von Siidamerika einheimiseh und ein dem Tolubalsam ahnliches Harz liefernd. N ees v. Esenb., Plant, 
med. Taf. 321; H ayne, Arzneigew. XIV, Taf. 11; B erg und Schm idt, Offiz. (lew., Taf. XXIXe.

Y o rk o m m e n , Toluifera Balsamum ist im nordlichen Theile von Siidamerika einheimiseh 
und besitzt eine grossere Verbreitung ais Tol. Bereirae.

N am e und G esch ich tlich es . Tolubalsam (Cartagenabalsam, Hondurasbalsam, Thomas - 
balsam) ist nach der columbischen Hafenstadt Tolu am Karaibischen Meere so benannt. Wegen Toluifera, 
Myroxylon und Myrospermum siehe Toluifera Pereirae, Taf. 183.

Die ersten Nachrichten stammen, wie beim Perubalsam, gleichfalls von M onardes; derselbe 
vergleicht den Baum irrthiimlicherweise mit einer Fichte, giebt aber die Gewinnung des Balsams in 
der Provinz Tolu richtig an, beliauptet, dass der Balsam von kultivirten Baumen vorgezogen 
werde, und beschreibt die Gewinnung durch Auffangen des aus den Einschnitten traufelnden Balsams 
mittelst aus Wachs gefertigter, loffelartiger Schalen. Der Tolubalsam stand zu jener Zeit bei den 
Eingeborenen in hohem Ansehen und auch H ernandez schatzte ihn dem Balsamum indicum (Peru
balsam) gleich. C lusius erhielt eine Probe dieses damals sehr seltenen Balsams im Jahre 1581 von 
dem Hofapothelter Morgan in London. F lttck iger glaubt, dass Balsamum americanum resinosum 
der Arzneitaxe von Wittenberg von 1.632 und 1646 und der Taxe von Gorlitz von 1629, ebenso 
Balsamum indicum der Taxe von Mainz von 1618 und Balsamum indicum siccum der Strassburger 
Taxe von 1644 auf Tolubalsam zu beziehen sei. Die Taxe von Frankfurt enthalt 1699 Bdlsamus 
tolutanum. Um 1694 war der in England schon sehr haufig auftretende Balsam in Frankreich noeh 
eine grosse Seltenheit.

O fflz in e ll ist der aus Rindeneinschnitten ausfliessende Balsam: Balsamum tolutanum ( Bal
samum de Tolu, Balsamum indicum siccum, Balsamum americanum, Tolubalsam).

Die Gewinnung des Tolubalsams erfolgt hauptsachlich in Columbien und zwar am unteren 
Stromlaufe des Rio Magdalena, von Mombos abwarts, bei Tnrbaco, Las Mercedes und Plato, auch bei 
Tolu, femer in den Waldern zwischen dem R. Cauca und R. Sinu. Nach Angaben von Joh n  W e ir 
welcher 1863 Augenzeuge der Balsamgewinnung war, werden die Staninie an etwa 20 Stellen mit> 
schiefen, spitzwinkelig zusammeństossenden, also einer romischen V gleichenden Einschnitten versehen, 
die am unteren, spitzen Ende eine Vertiefung erhalten, an welcher eine kleine Kurbisfrucht, Concolito, 
zum Zwecke der Aufnahme des Balsams befestigt wird. Die Gewinnung des Balsams aus hoher ge- 
legenen Stammtheilen wird durch Aufbau eines Gertistes ermoglicht. Der in den Kurbisfrtichten ge- 
sammelte Balsam wird in flaschenformig zusammengenahte Haute gebracht, welche, paarweise von einem 
Esel getragen, nach den kleinen Hafenorten am Rio Magdalena iibergefiihrt werden. In letzteren Orten 
wird der Balsam in Blechbuchsen gefiillt und stromabwarts nach den Kiistenplatzen geschafft. Die 
Baume, welche 8 Monate lang in solcher Weise benutzt werden und sonst lceiner pfleglichen Behand- 
lung unterliegen, leiden durch die Balsamgewinnung sehr. In anderen Gegenden wird der aus den 
Wunden herabtraufelnde Balsam auf grossen Bliittern der Calathea (einer Cannacee) oder durch Bijao- 
blatter (Maranta lutea Jaccp), in Flaschenktirbissen (Lagenaria), oder auch durch die Friichte der 
Crescentia Cujete (Biynoniacee) aufgefangen;. diese Waare wird jedoch ais minderwerthig bezeichnet. 
F llick ig er  giebt die Ausfuhr aus dem columbischen Hafenplatze Sabanilla fiir 1875 auf 14700 Kgr., 
ftiir 1878 auf 39300 Kgr. an; 1873 verschiffte Cartagena 6504 Pfund.

Der Tolubalsam ist in frischem Zustande blassgelb bis goldgelb,- dickflussig, in dunnen Schich- 
ten yollkommen durchsichtig, ohne Krystalle (weisser Tolubalsam), wird durch Aufbewahren rothbraun 
und ziihe {s chwat zer Tolubalsam), schliesslich durch Kintrocknung kornig krystallinisch und sprode (trockner 
Tolubalsam, Opobalsamum siccum). Der Geruch ist angeuehm aromatisch, jaśmin- und citronenartig, 
feiner ais beim Perubalsam, der Geschmack aromatisch, wenig kratzend, kaum sauerlich (nach H use- 
mann slisslich-gewurzhaft und brennend). In neuerer Zeit gelangt der Balsam auch in fltissiger Form
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zn ons, gewohnlich aber wird er in festen, krystallinisch glanzenden, z u blassbraunlichem Pulver zerreib- 
baren Stilcken in den Handel gebracht. In letzterer Form kann man unter dem Mikroskope, nament- 
lich im polarisirten Lichte, deutliche krystallinische Struktur erkennen; er zeigt braunlich geibe oder roth- 
braune Farbę mit hellrothen oder goldfarbigen Flecken, ist durchsichtig, sprode und bart, besitzt ein 
spezifisches Gewicht von 1.2, erweicht schon bei 30° und schmilzt bei 60— 65°. Werden die Krystall- 
massen geschmolzen, so erstarren sie formlos. Der Tolubalsam lost sich leicht und vollstandig in 
Aceton, gewohnlichem Weingeist, Chloroform, Aetzlauge, nur wenig in Aether, kaum in fliichtigen Oelen, 
nicht in Petroleumather und Schwefelkohlenstofi.

F a lsch n n gen  kommen hiiufig vor und bestehen hauptsachlich in der Beimischung von billigen 
Harzen. Fichtenharz und Terpenthin losen sich in Benzin, Tolubalsam nicht; Sand und organische 
Theile setzen sich in der atherweingeistigen Losung ab; Liąuidambar verleiht dem Tolubalsam einen 
scharfen und kratzend bitteren Geschmack. Reiner Balsam entwickelt bei Losung in warmer Aetz- 
kalilauge einen Nelkengeruch und der mit concentrirter Schwefelsaure zerriebene Balsam giebt eine 
rothe Fltissigkeit, welche nicht, wie es bei Terpenthinharzen der Fali ist, schwefelige Saure erzeugt.

Im englischen Handel erscheint ein yom gewohnlichen Tolubalsam abweichender Balsam, 
wełcher in dicken Lagen gelbbraun, in diinnen Schichten durchsichtig, goldgelb und sehr kleberig ist. 
Sein Schmelzpunkt liegt bei 58°; er lost sich vollkommen in Aether und Benzol, theilweise in Kali- 
lauge und enthiilt kein Tolen. Seine Abstarnmung ist noch unbekannt.

B estandtheile . E. K opp fand in dem Balsam 2 verschiedene Harze, einen flussigen Kohlen-
wasserstoff {Tolen) und Zimmtsaure. E. Busse erhielt ausser Harz, Benzoesaure und Zimmtsaure
noch Benzoesaure-Benzylester und Zimmtsaure-Benzylester. Cinnamein fehlt dem Tolubalsam; die Harze, 
welche die Iiauptmasse bilden, sind noch nicht naher untersucht.

Tolen, C10H1G (nach Deville 1012H18), durch Destillation mit viel Wasser in einer Menge von 
ca. 1%  gewonnen, ist ein farbloses, dunnes Oel, welches nach D ey ille  bei 170°, nach E. K opp bei 
154— 160° siedet, ein spezifisches Gewicht von 0,858, einen stechenden, scharfen, pfeiferartigen Ge
schmack und einen elemiartigen Geruch besitzt, schwach rechts polarisirt, begierig Sauerstoff aus der 
Luft aufnimmt und sich durch Oxydation allmiilig in ein weiches Harz umwandelt.

Der Riickstand, welcher bei der Gewinnung des Tolen zuriickbleibt, giebt bei der trockenen
Destillation unter Entwickelung von Kohlenosyd und Kohlensaure Krystalle von Benzoesaure und 
Zimmtsaure und eine Fliissigkeit, die der Hauptsache nach ans Toluól, Phenol, Styrol und Estern der 
Benzoesaure besteht.

Toluol (Methylbenzol, Benzylwasserstoff, Benzoene D e v il le ’ s, Toluin des B erzelius) mit der 
Zusammensetzung C6H5 (CH3) =  C7H8, bei der trocknen Destillation des Kamphers, des Tolubalsams 
und des Drachenblutes, namentlich aber aus leichtem Steinkohlentheerol gewonnen, riecht angenehm aro- 
matisch, besitzt ein spezifisches Gewicht von 0,882, lost sich nicht in Wasser, wenig in Alkohol, leicht 
in Aether, siedet bei 111°, erstarrt noch nicht bei — 20° und yerbrennt mit leuchtender Flamme. 
(Hus emann, Pflanzenstoffe 1065.)

A n w en d u n g ’. Der Tolubalsam wird in ahnlicher Weise yerwendet, wie der Perubalsam, 
namentlich innerlich bei chronischen Katarrhen. Seine hauptsachlichste Verwendung findet er bei Her- 
stellung von Parfums, wohlriecliender Rauchermittel und zur Bereitung eines aromatischen Sirups. 
(H usem ann, Arzneimittell. 408.)

L itteratur. Abbildung und Bescbreibung: N ees v. E senbeck , enthiilt auf Taf. 322 
nur Blatter; H ayne, Arzneigew. XIV, Taf. 12 (M. punctatum) ; Berg und Schm idt, Offiz. Gew. 
Taf. X X IX 0 Fig. II — L; B en tley  and Trim en, Med. pl. Taf. 84; Luerssen, Handb. der syst. 
Bot. II, 886; Karsten, Deutsche Flora 679; W ittste in , Pharm. 857.

Drogen und Praparate. Balsamum tolutanum: Ist wieder in die neue, in der Ausgabe befind- 
liche Ph. germ. aufgenommen worden; Ph. ross. 343; Ph. helv. 18; Cod. med. 39; Ph. belg. 14; Ph. 
Neerl. 37; Brit. ph. 52; Ph. dan. 53; Ph. suec. 29; Ph. U. St. 53; F liick ig er , Pharm. 132; 
F liick ig er  and Hańb., Pharm. 202; Ilist. d. Dróg. I, 367; B erg , Waarenk. 532.

Syrupus Balsami tólutank Ph. ross. 394; Ph. helv. 131; Cod. med. 343; Ph. belg. 243; Brit. 
ph. 315; Ph. dan. 257; Ph. U. St. 330.

Tinctma tolutana: Cod. med. 601; Ph. belg, 265; Brit. ph. 343; Ph. dan. 278; Ph. suec. 239; 
Ph. U. St. 356.



Tinctura Benzoes composita: Ph. belg. 267; Brit. ph. 321; Pb. U. St. 336.
Trockiści Cubebae: Ph. U. St. 361.
Pilulae Blancardi (Bilulae Jodeti ferrosi): Ph. dan. 177; Ph. .suec. 1.52; Ph. U. BI. 254. 
Bezuglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. 1, 559; 111, 139.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A Bluthenzweig, naturl. Grosse; B Fruchthiilse, desgl.; 1 Bliifche, vergrossert; 2 dieaelbe iiu L&ngsschnitt, desgl.; 
5 Keloh mit Staubgeffissring, auseinandergolegt, desgl.; 4 Same, natlirl. Grbsse; 5 derselbe zerscbnitten, desgl.
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Cassia acutifolia Delile.
Syn. Cassia lenitioa Bisch. C. Senna p L. C. lanceolata Collad. C. orientalis Pers.

Senna acutifolia Batka.

Senneskassie —  Sene de la Palte, d Egypte ou ifAlexandrie —  Senna.

F a m ilie : Leguminosae (Un ter fam ilie : Caesalpiniaceae); G attung: Cassia L.
B esch re ibu n g . Die ausdauernde, senkrecht in den Boden gehende, mehrkopfige, etwas kin- 

und hergebogene, einfache Wurzel treibt zahlreiche, aufrechte, unten holzige, fast stielrunde oder 
stumpfkantige, gestreifte, bis 60 Ctm. hohe Stengel, welclie mit zerstreut stelrenden, ruthenartigen, auf- 
strebenden, bleichen, gegen die Spitze etwas hin- und hergebogenen, anfangs kurzhaarigen, spater 
kablen Aesten besetzt sind. Blattstiele und Spindel ohne Driisen. Blattspindel am Grunde yerdickt, 
stumpf-3 kantig. Blatter zerstreutstehend, paarig-, gewbhnlich 4- bis Sjochig gefiedert. Blattchen fast 
sitzend, 1 bis 2 i/2 Ctm. lang, 4 bis 9 Mm. breit, oval bis langlich-lanzettlich, spitz oder stumpf, 
stachelspitzig, gegen die Mitte am breitesten, am Grunde etwas ungleichlialftig, am inneren, der Spindel 
zugewendeten Bandę spitz anslaufend, am ausseren stumpf oder abgerundet, steif papierartig, knorpel- 
randig; unterseits bleicli oder blaugriin, beiderseits oder unten, zumal auf den Neryen weichhaarig, 
zuletzt kahl. Seitennerven vom M.ittelnerv in spitzem Winkel abgehend, nach dem Bandę bogenformig 
aufsteigend und sich dort mit den nachst oberen Nerven yereinigend. Nebenblatter pfriemenformig, 
abstebend oder zuriickgebogen, 2 bis 4 Mm. lang, zugespitzt, stachelspitzig, am Grunde halbberz- oder 
halbspiessformig geohrt. Die ungefahr 12 bliithige Blutlientraube acbselstandig, beim Aufbliihen von der 
Lange der Blatter, spater die letzteren iiberragend. Bliithenstielchen von einem eiformigen, stacbel- 
spitzigen, hinfiilligen Deckblatte gestutzt. Bliithe zwitterig. Kelchblatter zu 5, eiformig-liinglich, stumpf, 
abfallend, ungleich. Kronblatter 5, yerkehrt-eiformig, sebr kurz genagelt, yertieft, gelb, geadert, die
2 unteren grosser. Staubgefasse 10, die 3 obersten klein und unfruchtbar, die 4 mittleren gerade, die
3 untersten niedergebogen, bogenformig, aufsteigend, von den letzteren sind die 2 seitlichen die langsten, 
das mittlere etwas kiirzer. Staubbeutel stumpf 4seitig, am Grunde pfeilformig, 4facherig, am oberen 
Ende sich mit 2 Lochem offnend, die untersten langer, gekrummt, die mittleren etwas kiirzer. Pollen 
rundlich, 3porig. Stempel gestielt, mit niedergebogenem, zusammengedrucktem, einfacherigem, yiel- 
eiigern Frucbtknoten, fadenformigem, bogig aufsteigendem Griffel und ziemlich stumpfer Narbe. Eichen 
2reihig, dem mit der Bauchnaht yerwachsenen Samentrager angeheftet, gegenlaufig. Hiilse papierartig, 
flach, oval-langlich, wenig aufwarts gekrummt, zuweilen eingeschniirt, 4 bis 6 Ctm. lang, 2 bis 
2 j/2 Ctm. breit, am Grunde in einen schiefen Stiel yerschmalert, oben breit abgerundet, mit einem 
klein en, wenig bemerkbaren, seitlich gestellten Spitzchen, an Stelle der Samen wenig angeschwollen,
4- bis 7 facheng, die Klappen im unreifen Zustande weichhaarig, ąuergeadert, kastanienbraun, am Bandę 
gelblich - olivengrun. Samen durch leicht zerreissbare Haute getrennt, in 2 abwechselnden Beihen an 
haarformigen Nabelstriingen hangend, zusammengedruckt, yerkehrt ei-keilformig, oben flach ausgerandet, 
unten kurz geschn&belt, warzig-runzelig, griinlich - braunlich, auf beiden Seiten mit einer am Schnabel 
entspringenden, fast bis zur Mitte der Samenflache reichenden, schmalen und spatelformigen, am oberen 
Ende erweiterten Schwiele. Die eine >Seite des Schnabels zeigt 2 iibereinander stehende Vertiefungen, 
eine untere, der Nabel, eine obere, der Keimmund. Der vom Eiweiss umgebene Embryo mit geradem, 
kurzem, im Schnabel des Samens befindlichen Wttrzelchen und blattartigen, ovalen, 3 neryigen Samenlappen.

Eine mehr behaarte Spielart mit mehr lanzettlichen, bis 4 Ctm. langen, am Bandę gewimperten 
Blattchen ist die oberhalb Khartum und Senaar, Kordofan, Darfur auftretende Cassia acutifolia 
p Bischoffiana Batk. [C. lenitioa fi acutifolia Bischoff.)

B liithezeit. September bis Dezember. Fruchtreife im Marz.



V ork om m en . Im tropischen Afrika, Nuhien, Kordofan, Senaar, Timbuktu einheimisch. Nacli 
ETtickiger ist das mittlere Nilgebiet von Assuan durch Dongola bis Kordofan die Heimath dieser Pflanze.

Cassia angiistifolia Vahl (C. madidnalis Bisch. G. lanceolata Royle. C. ligustrinoides 
Schrnk., C. dedpiens Desv., C. Ehrenbergu Bisch., Henna angastifolia Batka, S. offtcinalis Roxb.) 
ist eine krautig - strauchartige, der acutifolia nahe verwandte, bis I Meter hohe Pflanze mit meist 
5- bis 8jochigen Blattern, 2 1/2 bis 6 Ctm. langen, eilanzettlichen, lanzettlichen bis lineallanzettlichen, 
zugespitzten, kahlen oder kaum behaarten, kurzgestielten Blattchen. Letztere sind schmaler ais bei der 
vorhergehenden Art, ihre grossere Breite liegt unterhalb der Mitte. Die achselstandige Bliithentraube 
ist 6- bis 14bliithig; Błuthen ebenfalls geib, etwas grosser ais bei acutifolia. Hulse schmaler, nur 14 
bis 17 Mm. breit, die Spitze am oberen Rande deutlicli hervortretend. Same dem der acutifolia gleich.

V ork om m en . Im tropischen Ostafrika, im sudlichen Arabien und nordwestlichen Indien 
einheimisch. Die Pflanze fehlt den Binnenlandern Afrikas und bewohnt mehr die beiderseitigen Siid- 
gestade und die Inseln des Itothen Meeres, tritt aber auch wieder in Arabien und im nordwestlichen 
Indien, sogar im Inneren beider Halbinseln ebensogut auf, wie liings der afrikanischen Ostkuste vom 
Samharaland und den Somalibergen au bis Mosambik (F luckiger). Wird in Sudindien kultivirt.

Cassia obora,ta, Colladon (C. obtusa Wight et Arn., C. obtusata Hayne), kraftiger gebaut, mit 
4- bis 7 jochigen Blattern, verkehrt eiformigen oder langlich-yerkehrt eiformigen, stachelspitzigen, kurz 
behaarten, in Bezug auf Basis und Spitze sehr yeranderlichen Blattchen. Hulse mehr oder weniger 
stark sichelformig, am oberen Rande kurz geschwanzt. Von Senegambien durch das ganze tropische 
Afrika, Abessinien, Stidarabien, Beludscnistan, am oberen Indus, auf der Sinaihalbinsel, bei Tripolis 
yorkommend; bei Port Royal auf Jamaica verwildert. Wird nur noch wenig in den Handel ge-
bracht. F lu ck ig er  sagt uber diese sehr yerbreitete Art: „Cassia oborała ist in Aegypten wenig ge- 
schiitzt und wird dort ais Henna baladi, wilde Senna, bezeichnet. Ihre Blattchen gelangen nur in 
geringer Menge unter die alexandrinische Sorte und noch seltener verirrt sich ein yorwiegend oder aus- 
schliesslich aus Cassia oborała bestehender Posten z. B. aus Tripoli nach London.“

Cassia pubescens R. Br. (C. Hchimperi Steud., C. holosericea Fres., G. acthiopica Guib., Henna 
orali folia Batk.) ist eine kleine, krautartige Pflanze mit ovalen, kurz stachelspitzigen, grau-griinlichen, 
vorn gerundeten oder vertieft gestutzten und stark behaarten Fiederblattchen. Sie ist auf den Stid- 
kiisten des Rothen Meeres einheimisch und scheint, wenn auch seltener, in Nubien und in dem unteren 
Indusgebiete aufzutreten.

Cassia marylandica L., eine ausdauernde Pflanze mit 1 bis l 1/, Meter hohen, stumpfkantigen, 
schwach behaarten Stengeln, 6- bis 9 jochigen Blattern, langlichen oder langlich- lanzettlichen, 
stachelspitzigen Blattchen, kurzeń axillaren Bluthentrauben und linealischen, Aachen, kahlen oder be
haarten Hiilsen; sie tritt im gemassigten Nordamerika auf und war bisher trotz der schwaclien Wirkung 
daselbst offizinell. Sie ist in die neue amerikanische Pharmakopoe nicht wieder aufgenommen worden.

An.atoroisch.es. Die auf beiden Blattflachen mit zahlreichen Spaltoffnungen versehenen 
Blatter bestehen nach F lu ck ig er  in der unteren Blatthalfte aus Palissadengewebe und besitzen in der 
Mitte ein schmales krystallreiches Mesophyll. Die meist nur vereinzelt auftretenden, einzelligen, an der 
Spitze gekriimmten Haare besitzen eine feinkornige Oberflache und erheben sich aus einem Mittelpunkte, 
um welclien 8 bis 10 Epidermiśzellen strahlenformig gestellt sind. Die Blatter der Cassia angustifolia 
zeigen einen almlichen Bau.

N am e un d  G esch ich tlich es. Sennes oder Senna (mittelhochd. Hen, Henetbldtter, mittel- 
niederd. Hene), stammt von Henna und dieses vom arabischen sana,, sanna, die Bezeichnung flir die 
Pflanze oder die Blatter. Cassia (bei D iosk orid es  y.wnna, bei P lin iu s  cassia) aus dem Hebraischen 
HTptp (Kezioth), worunter jedenfalls die Zimmtkassia fsiehe Laurus Cassia L.) verstanden wurde. 
Dieser Name scheint entweder irrthfimlich oder weil einige Arten gewurzhafte Rinde besitzen, auf



diese Pflanzengattung iibertragen worden ku sein. Angustifólia schmalblatteng; acutifoha spitzblatterig; 
obovata verkehrt-eiformig.

Die Sennesblatter sind den alten Griechen und Romern nicht bekannt gewesen; erst spfitere 
griechische Schriftsteller und namentlich die Araber beschaftigen sieli mit ihnen. S era p ion  der 
Aeltere aus Baalbek (9. oder 10. Jahrh.) giebt uns die erste Kunde und Isaac Judaeus (agyptischer, 
spater tunesischer Arzt, gestorben um 950) bezeichnet die Senna aus Mekka, in welcher F liick ig e r  
C. angustifólia ver.in.thet, ais die yorzUglichste. M esue der Jiingere (Anfang des 11. Jahrh.), Arzt 
des Kalifen Alhakem in Kairo erwahnt 2 Sennesstraucher, einen wildwachsenden (Senna siloestris) und 
einen kultivirten (Senna sativa); unter letzterem ist wahrscheinlich Cassia obomta zu verstehen. Zur 
damaligen Zeit waren es hauptsachlich die Fruchte (.Folliculi Sennac), welclie Verwendung fanden und 
zwar nicht ais abfuhrendes Mittel, sondern Plulsen und Samen gestossen, ais kiihlendes Mittel bei 
Augenleiden und Lepra. Die nubiseh-agyptische Senna (acutifolia) schoint erst spater bekannt geworden 
zu sein- sie verdrangte sehr bald, wegen des beąue.nen Wassertransportes aut' dem Nil, die anderen 
Sorten und hiess, wegen des Transportes iiber Alexandrien, die a lexan drin isch e Senna. Die arabi- 
sche Senna verschwand ganz und kam erst wieder zum Yorschein, ais das Monopol unter Mehemet 
Ali in Aegypten eingefuhrt wurde (1808— 1828), wodurcli der Preis der alexandrinischen Sorte sieli 
r rheblich steigerte. Die Cassia obovata, welclie schon Serap ion  der Jiingere (um 1070) be- 
schreibt und iiber dereń Einsammlung berichtet, die audi von Leonhard Puchs (1542) ais Sma, 
Senet abgebildet wurde, ist zu Anfang des 1(3. Jahrh. in Italien eingefuhrt und bei Florenz kultivirt 
worden Sie kam unter dem Namen Senna italica, florcntina sen oulgaris in den Handel; es wurde 
jedoch ihre Geringwerthigkeit sehr bald erkannt und in Folgę dessen die Kultur, welche sieli auch iiber 
Siidfrankreich und Spanien erstreckte, wieder aufgegeben.

Offizinell sind die getrookneten Fiederblattchen: Folia Sennae, S en n esb la tter, welche in 
verschiedenen Sorten in den Handel gebracht werden:

1. A 1 exan drin ische Senna, Apollo-{Pacht) oder Palt-Senna (Senna Alexandrina) von Cassia 
acutifolia Del. stammend und aus Nubien uber Alexandrien und Triest kommend, ist die 
beste und theuerste Sorte. Sie wird namentlich in der Provinz Dongola in 2 Ernten gesammelt, 
von denen die erste und zwar ergiebigste, in die Zeit vom Jani bis September, die andere in 
die Monate Marz und April fallt. Bei der Einsammlung werden die Pflanzen abgeschnitten, 
an der Sonne getroeknet, in Ballen von ca. 1 Ctr. Gewicht verpackt und nach Kairo und 
Alexandrien gebracht, woselbst eine Reinigung von den Stengeln und Hiilsen, zum Theil auch 
Blattspindeln erfolgt. Nach P lu ck ig er  stammt diese Sorte derzeit aus den nubischen Land- 
schaften Sukkot, Dar Mahass, Dar Dongola, sowie aus Berber, zum Theil auch aus den liblier 
o-elegenen Bischarindistrikten. Sie wird sowohl auf dem Nil Uber Assuan, ais auch iiber 
Suakin und Massaua durch das Rothe Meer nach Alexandrien gebracht.

In frfiheren Zeiten, namentlich zur Zeit des Monopols, waren dieser Sorte gewohnlich 
die Blatter der Var. Bischoffiana und der Cassia obouata beigemengt; gegenwartig lindet 
man darunter die Blatter, zum Theil auch Blattstiele und birnformigen Kapselfriichte der 
Solenostmma Argel Hayne (Cynanchium Argel Del.), einer Asklepiadee des oberen Nil- 
gebietes und Arabiens, dereń 4 Ctm. lange, bis 10 Ctm. breite, langlich-lanzettliche, spitze, 
kaum gestielte Blatter den Sennesblattern ahnlicb sind, jedoch eine grossere Dicke, graulich- 
grune Farbę, runzelige, verbogene Oberflache besitzen und beiderseits dicht mit kurzeń, 
starren, mehrzelligen Haaren besetzt sind. Diese Blatter, welche frulier absichtlich beigemengt 
wurden, treten jetzt nur in wechselnder Menge auf, woraus man schliesst, dass sie gegenwartig 
nur zufallig mitgesammelt werden. Sie sind nicht nalier untersucht, liaben in chemischer Be- 
ziehung wohl keine Aehnlichkeit mit den Sennesblattern; sind jedoch ebenlalls purgirend.

2. T rip o lita n isch e  oder Sudan-Senna (Senna Tripolitana) besteht aus den Blattchen der 
Cassia acutifolia und sehr wechselnden Mengen der Blattchen von C. obooatu, denen Hiilsen



■weshalb eine langere Aufbewahrung der Blatter die Wirksamkeit beeintrachtigt. Da das wirksau’ ;,, 
Prinzip in Alkohol unloslich ist, so sind alkoholische Auszuge zu verwerfen. #Bei Menschen hinj),. 
nach Dosen imter 0.5 gar keine Wirkuugen ein. Nach 1.0 bis 2.0 erfolgt Abgang von Blahungen urn! 
in 5 bis 7 Stunden weicher Stulił meist ohne Kolikschmerzen, welche letzteren sieli nach 2.0 bis 4.0 
fast regelmassig einlinden." (Husemann, Arzneimittelt 018.)

Litteratur. AbbiUlung und Beschreibung: N ees v. E senbeck , P lant, med. Taf. 845, 34(5; 
Hayne, Arzneigew. IX, Tafel 40, 41; Berg und Schm idt, Offiz. Gew. Taf. VIII.f. (acutifolia), IX a, 
(angustifolia)-, B entłey  and T rim en , Med. pl., Taf. 88 (marylanilica); Taf. 89 (obooata); Taf. 90 
(acutifolia)-, Taf. 91 (angustifolia)-, Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 895 ff; K arsten , Deutsche 
Flora 715 ff.; W itts te in , Pharm. 773.

Drogen und Praparate. Folia Sennae: Ph. germ. 116; Ph. austr. 110; Pb. hung. 395; Pb, 
rosa. 176; Ph. helv. 57; Cod. med. 78; Ph. belg. 78; Ph. Neerl. 210; Brit. ph. 281; Pb. dau. 117; 
Ph. suec. 87; Ph. U. St. 291; F llick ig er , Pharm. 626; F liick iger and H ańb., Pharm. 216; llist. d. 
Dróg. I, 389; G. M artius, Monographie der Sennesblatter, Leipzig 1857. B erg , Waarenk. 291.

Flectuarium e Senna s. lenitwum: Ph. germ. 73; Ph. austr. 45; Ph. hung. 1.51; Ph. ross. 104; 
Ph. helv. 31; Cod. med. 387; Ph. belg. 158; Ph. Neerl. 88; Ph. dan. 84; Ph. suec. 56.

Extractum Sennae fluidum: Ph. U. St. 146.
Syntpus Sennae (cum Manna)-. Ph. germ. 264; Ph. austr. 128; Ph. hung. 437; Ph. ross. 406;

Ph. helv. 134; Ph. belg. 253; Ph. Neerl. 255; Brit. ph. 315; Ph. dan. 257; Ph, suec. 224; Ph. U. St. 330.
Sgrwpus Sarsaparillae compositus: Ph. U. St. 328.
Decoctum Sarsaparillae compositum fortius: Ph. germ. 71; Ph. austr. 42; Ph. hung. 141; 

Ph. ross. 101; Ph. helv. suppl. 29; Ph. belg. 821; Ph. suec. 54.
Infusum Sennae compositum: Ph. germ, 140; Ph. austr. 74; Ph. hung. 233; Ph. ross. 224; 

Ph. helv. 66; Ph. belg. 323; Ph. Neerl. 133; Brit. ph. 164; Ph. dan. 139; Ph. suec. 112; Ph. U. St. 185.
Fulwis Liąuiritiae compositus-. Ph. germ. 216; Ph. ross. 324; Ph. helv. 106; Ph. belg. 219;

Ph. U. St. 273.
Species laxantes (St. Germain): Ph. germ. 241; Ph. austr. 119; Ph. hung. 403; Ph. ross. 370; 

Ph. helv. 119; Cod. med. 407; Ph. belg. 334; Ph. Neerl. 224; Ph. dan. 229.
Tinctura Sennae: Brit. ph. 341.
Mixtura Sennae composita: Brit. ph. 212.
Confectio Sennae: Brit. ph. 89; Ph. U. St. 85.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II, 947; III, 1097.

Tafel beschreibung';
A oberer Theil der bliilienden Pflanze, nat. Gr.; 1 Bliithe im Langssobnitt, yergrossert; 2 dieselbe ohne 

Kron- und Kelchblittter, desgl.; 3, 4, 5 Staubgefasse, desgl.; (S Pollen, desgl.; 7 tStempel mit Pruehtknoten im Liings- 
schnitt, desgl.; 8 Fruchttraube, nat. Gr.; 9 Fruchthalfte mit Samen, desgl.; 10 Same, yergrossert; 11, 12, 13 derselbe 
im Quer- und Litngsscbnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herrn Professor Schmidt  in Berlin.



C a s  s  i a a c u t i f o l i a  D e l i l e .



Copaifera offlcinalis L.
Syn. C. Jacquini Desf.

Kopaiva —  Copahu —  Copaiba,

Familie: Caesalpiniaceae; G attung: Copaifera L.

Beschreibung. Die Gattung Copaifera besteht ans meist stattlichen, balsamfuhrenden, mit 
rei cli belaubten Kronen ausgestatteten Baumen, welclie mit zerstreut stehenden, paarig gefiederton, 2— 10- 
(selten 1-) jochigen Blattern, meist ungleichhalftigen, von zahlreichen Oeldrlisen durchscheinend punk- 
tirten Bliittchen und hinfalligen, kleinen Nebenbliittchen versehen sind. Die kleinen, meist weissen 
Zwitterbltithen sind zu end- oder achselstiindigen, einfachen oder rispig zusammengesetzten Aeliren, 
selten Trauben angeordnet. Die schuppenformigen Deckblatter klein und hinfallig. Bliithenboden 
(Receptaculum) ebenfalls klein, conve:x oder wenig verbreitert. Bliithendecke einfacb, nur aus einem 
Kelche (Perigon) bestehend, unterstandig, lederartig. Kelch 4 bliitterig, in der Knospe dachig oder fast 
klappig, unregelmassig, ausgebreitet, abfallend, das oberste Kelchblatt breiter, das unterste schmaler 
ais die 2 seitenstandigen. Kronblatter fehlend, Staubgefasse 8 oder 10, fast unterstandig (hypogyn) 
oder schwach umstandig (perigyn), frei, gleieh lang, mit etwas gekriimmten, kahlen Filamenten und 
gleicb gestalteten, ovalen, an der Mitte des Ruckens angehefteten, 2 facherigen und mit Langsrissen 
sieli bffnenden Staubbeuteln. Pollen linsenformig-dreiseitig, 3 porig. Stempel frei, oberstiindig; Frucht- 
knoten kurz gestielt, 2 - (selten 3-) eiig, etwas zusammengedruckt, mit schlankem, fadenformigem, 
gekriimmtem Grilfel und endstandiger, gestutzter oder wenig kopfiger Narbe. Eichen unter der Spitze 
des Faches der inneren Wand angeheftet. Die mandelformige Hiilse kurz gestielt, schief elliptisch oder 
gekriimmt eiformig, zusammengedruckt oder aufgetrieben, holzig lederartig, von der bleibenden Basis 
des Griffes kurz gechnabelt, 2 klappig, einsamig. Der eiweisslose, hangende Same von einem fleischigen, 
schief glockenformigen Mantel halb umhiillt, elliptisch, etwas zusammengedruckt, mit deutlicher Nabel- 
linie. Embryo mit kurzem, geradem, von den fleischigen, planconvexen Samenenlappen eingeschlossenem 
Wiirzelchen, welches dem Nabel schief zugewendet ist.

Die bekanntesten balsamliefernden Arten sind folgende:
Copaifera offlcinalis L. (C. Jacąuini Desf.) ist der nachfolgenden Art (guianensis) sehr ver- 

wandt und hauptsachlich durch die mit Ausnahme des letzten Paares fast immer wechselstandigen, kurz 
und stumpf zugespitzten Fiedern verschieden. N ees v. E sen beck  giebt folgende Beschreibung: „Ein 
hoher und schoner Baum, der im Siiden von Amerika, besonders in der Nahe von Tola (?) gefunden wird. 
Die Blatter sind abwechselnd, ohngefahr 4 Zoll lang, abgebrochen-gefiedert; an einem runden, gemein- 
schaftliclien Blattstiele stehen 6— 8 eifórmige, in eine kurze und stumpfe Spitze auslaufende, ganz- 
randige, glatte und glanzende Fiederblattchen, die ohngefahr 2 Zoll lang und auf der unteren Seite 
mit einem hervortretenden, rostfarbigen Mittelnerven yersehen sind. Die unteren von diesen stehen 
liaufig abwechselnd, die beiden obersten sind sich entgegengesetzt, zuweilen fehlt eins von diesen und 
die Blatter erscheinen dann ais folia pinnata mm impari. Die Bliithen stehen in sparrigen, zusammen- 
eesetzten Trauben von der Lange der Blatter, aus dereń Winkeln sie entspringen. Der geineinschaft- 
liche Bliithenstiel theilt sich gewohnlich in 8 1 ij2 Zoll lange Aestchen, die diclit mit den sitzenden. 
weissen Bliithen bedeckt sind. Die Krone besteht aus 4 eiformigen, spitzen, ausgebreiteten Blumen- 
blattern die Staubfaden sind etwas langer ais die Krone und neigen sich bogenformig nach dem Griffel 
hin Der rundę Fruchtknoten ist kurz gestielt und tragt einen fadenformigen Grilfel mit stumpfer



Narbc von der Lange der Staubgefasse. Die Frucht, die mar bis jetzt bios in unreifem Zustande 
kennt, ist rund, zusammengedriickt, 2klappig, 1— 2samig.“ In Guayana, in den Ktistenliindern von 
Yenezuela und Columbia (Neu-Granada) bis Panama, anch auf Trinidad einbeimiscb. Unsere Abbildung 
stimmt in Bezug auf die Stellung der Blattchen mit C. Langsdorffii iiberein.

Copaifera guianensis Desf. (O. bijuga Hayne nach Ben tkam) ist ein der vorhergehenden Art 
nalie yerwandter, 10—13 Meter liolier, mit Ausnahme der Bliitbenstande kabler Baum mit 3— 4- 
jocbigen Bliittern, dereń diinne, lederartige, drusig punktirte, oberseits glanzende, żart- und dicbtaderige, 
gestielte, gegenstandige Fiedern 6—8 (aucb 10) Ctm. lang, elliptisch oder oblong, lang und scbmal 
zugespitzt und an der nur wenig ungleichen Basis abgerundet oder fast herzformig sind. Die achsel- 
standigen, żart graufilzigen Bliithenrispen sind kurzer ais das Blatt. Die sitzenden Bliithen fast 
2zeilig geordnet, mit rundlichen, am Rande gewimperten, sebr kleinen (kaum 1 Mm. langen) Deck- 
blattchen und 4— 5 Mm. langen, oberseits seidenbaarigen, unterseits fast kalilen Kelchblattern. Frucht- 
knoten mehr oder weniger weicbbaarig. Die 2 ’/2 Otm. lange, 2 Ctm. breite Fruchthulse kabl. Im 
niederlandischen und franzosischen Guayana, im nordlichen Brasilien, wahrscbeinlicb im ganzen ostlichen 
Tbeile des iiąuatorialen Sudamerika einbeimiscb.

Copaifera Langsdorffii Desf. (O. nitida Hayne, wabrscbeinlich mit Eincbluss der Flaynescben 
C. Sellowii, C. Jussieui und C. laxd) ist ein 20 Meter lioher Baum oder Straucb mit entweder locker 
bebaarten oder kablen Zweigen und Blattstielcn. Blatter zerstreut stehend, mit stielrunder, dunkelbrauner, 
harzig glanzender Spindel, 3 — -bjochig; Blattcben diinnlederig, gegenstandig oder die Paare etwas ver- 
schoben, kurz gestielt, kalii, glanzend, drusig punktirt, eiformig oder breit langlich, stumpf und nur 
wenig zugespitzt, an der Basis gleieb oder etwas schief, beiderseits erbaben netzaderig, mit hervor- 
tretendem, bebaartem Mittelnery und braunlich behaarten Blattstielen, in der Grosse sehr wecbselnd. 
Blutbenrispe oft nur wenig yerzweigt, achsel- oder fast endstandig, von der Lange des Blattes, spater 
etwas langer. Spindel braunrotlilich behaart. Bllitlien kurz gestielt oder sitzend, von einer eirund- 
liclien, yertieften, aussen hockerig punktirten, hinfalligen Braktee unterstiitzt; Perigon rosenrotb iiber- 
laufen, die Blattchen 3— 4 Mm. lang, oberseits braunrotb seidenhaarig, unterseits kabl oder wenig 
behaart. Staubgefasse 10, doppelt so lang ais das Perigon. Stempel mit braunroth bebaartem, 
llacherigem, 2 eiigem Fruclitknoten, fadenformigem, am Grunde zottigem, oben kablem, an der Spitze 
umgebogonem Grilfel und nierenformiger, ausgerandeter Narbe. Hulse kurz gestielt, 21 /2 bis 3 Ctm. 
lang, sebief elliptisch, in der Mitte gewolbt, in ein kurzes dickes Schnabelchen auslaufend, scbwarzlicb- 
braun. Same mit kurzem Nabelstrang und halb in den am Rande abgestutzten und unregelmassig 
gekerbten Samenmantel eingehiillt. In Brasilien, namentlicli in den Provinzen S. Paulo, Minas-Geraes, 
Goyaz, Mato Grosso, Babia und Ceara einheimisch und nach Garden er viel Balsam liefernd.

Luerssen besebreibt von dieser Art folgende Yarietaten:
f. gljjhra Bentli. (C. glabra Vog.) mit kleinoren Fiedern und beiderseits kablem oder 

nur oberwarts schwach bebaartem Perigon. 
y. grandifolia Bentb. mit 4— 6 Ctm. breiten, beiderseits stumpfen Fiedern. 
d. laxa Benth. (C. laxa Hayne) mit locker behaarten Zweigen und Blattstielen und 

haubg unterseits weichhaarigen Fiedern.

Copaifera coriacea Mart. (C cordifolia Hayne) ist ein bald kleiner und sehr astiger Straucb, 
bald eine Hobe von 20 Metern erreichender Halbstrauch oder Baum mit eiformiger Krone und kurz 
behaarten oder kablen Zweigen und Bluthenstielen. Blatter 3— 5 -(nach K arsten  2— 3-)jochig, mit meist 
gegenstiindigen, lederigen, undurchsicbtigen, niebt drusig punktirten, unterseits bleichen und oft be
haarten, eiformigen oder eiformig-langlichen, beiderseits sehr stumpfen oder ausgerandeten, 2 —3 Ctm. 
langen Blattchen. Rispen rothlicbbraun behaart. Perigonblatter oberseits seidenhaarig, unterseits kabl 
oder wenig behaart. Fruchtknoten nur am Rande behaart. In troekenen und heissen Waldern der 
ostbrasilianischen Provinzen Babia und Piauhy.

Copaifera multijuga Hayne ist eine in hohem Grade zweifelhafte Pflanze.

Anatomisches. Macbtige Balsamgange, welche nach K arsten oft mehr ais 2 Ctm. weit 
sind, durebziehen die ganze Lange des Stammes (sie treten nach Cross nur im Holze auf) und fiillen 
sieb manchmal derart mit Balsam, dass unter kanonenahnlichrem Knalle der Stamm berstet. Nach 
K arsten  wird durcli Auflosen der Wiinde des den Gangen anliegenden Parencbyms der Balsam erzeugt.

Name und Geschichtliches. Copaioa, ursprunglich Copauba, Copaiba, Copahuba, Gupayba, ist 
der einheimiseheName desBaumes; Copaifera, Copaiybalsam tragend; Langsdorffii ist yon dem Namen



des russischen Generalconsuls in Rio de Janeiro, L a n g sd o r ff (1774-— 1852) abgeleitet, welcher 1821 
den nach ihm benannten Copaivabaum an D esfon ta in es nach Paris sendete; coriaceus, lederartig.

F łfick iger  fiihrt einen Bericht des P etrus M artyr ans Anghiera an Papst Leo X. an, 
welclier, wenn er sich wirklicb auf Copaioa beziehen sollte, ais die alteste Kundgebung Iiber diese 
Pflanze zu betrachten wiire: Derselbe lautet in Uebersetzung von M icliael H err (Strassburg 1534); 
„ Dise Insel (es ist wohl von Trinidad die Rede) gibt hartz ans zweierlei baumen, ans eim dannbaum 
nnd einen andern, der heisst copei . . . .  sagend etlich, es trieff daraus, so man das holtz verbrenn . . . .“  
Was iiber die Prucht gesagt ist, die mit einer Pflauine verglichen wird, passt nun allerdings schlecht 
zu nnserer Pflanze. Die erste sichere Kunde stammt von einern portugiesischen Monch, welcher 
sich 1570 — 1600 in Brasilien aufhielt. Er spricht von eineni grossen Baum Oupayba, ans dessen 
Stamm yermittelst tiefer Einschnitte ein klares, fettes Oel in grosser Menge erhalten werde, welches 
ais Arzneimittel diene. Der Pater C h ristova l d’A cunna (Acugna) berichtet, dass die vom Graf en 
Chin cli on (siehe Cinchona, Taf. 79) ausgeriistete Erforschungsexpedition, die den Amazonenstrom 
hinauffuhr und 1638 in Quito anlangte, ausser Sarsaparilla und anderen Merkwiirdigkeiten, auch den 
Wundbalsam Copaiba angetroffen habe. Nach P lu ck iger  enthiilt jedoch die Pharmakopoe von Amsterdam 
im Jahre 1636 schon Balsam, copae. yvae. M ark gra f und P iso erwahnen in ihrer brasilianischen 
Naturgesehiehte 1649, dass sie den Baum in der Proyinz Pernambuco angetroffen, haufiger aber in der 
Ktistenprovinz Maranhao; sie berichten iiber die Gewinnung des Balsams und bemerken, dass ein Bohr- 
loch in einer Stunde 4 Cantar liefere. In die Londoner Pharmakopoe wurde Balsamum Capim 1677 
aufgenommen. Jacg in  entdeckte 1767 die nach ihm benannte Art; M artius hauptsachlich die brasi
lianischen. Balsamum indicum album und Balsamum americanum album fluidum, welche die deutschen 
Taxen des 17. Jahrhunderts enthalten, sollen nach F lu ck ig ers  Ansiclit Copaivabalsam gewesen sein; 
wohingegen letzterer in Balsamus indicus albus Mexicanus der Frankfurter Taxe von 1710 das 
Produkt von Liąuidambar styraciflua oder die Hiilsen des Perubalsambaums yermuthet.

O ffiz in e ll ist der aus Einschnitten oder Bohrlochern ans den Stammen ausfliessende Harz- 
saft: Balsamum Copaioae (Copaivabalsam, Copaiybalsam).

Ueber die Gewinnung liegen nur wenige Berichte vor. Sch om bu rgk  beobachtete eine halb- 
runde Oeffnung, die am unteren Theile des Stammes bis in das dunkle, purpurbraune Kernholz 
getrieben war; Cross sah im Jahre 1876, wie die Balsamsammler ungefahr 60 Ctm. iiber der Erde 
eine saubere und ansehnliche Hohlung durcli den 8 Ctm. dicken Splint bis in das Kernholz eintrieben, 
welche ein Gelass darstellte, aus dem vermittelst einer aus Rinde geschnittenen Rinne der Balsam in ein 
ca. 22 Liter messendes Blechgefass geleitet wurde. Der Balsam ergoss sich in einem durch zahl- 

. reiche perlartige Blasen etwas getrubten Strom in das Gefiiss, welches in 1 Stunde schon bis zu */4 
gefiillt war; minutenlang horte der Strom auf', urn dann unter einem eigenthiimlichen gurgelnden 
Gerausch von neuem wieder zu beginnen. Pliesst kein Saft mehr aus, so wird die Oeffnung mit Wachs 
(wahrscheinlich Thon) verstopft, urn nach einigen Tagen die Anzapfung zu wiederholen. Die Aus- 
beute, welche bei manchen Baumen eine geringe ist, kann bei anderen bis 48 Liter betragen; im All- 
gemeinen liefert ein kriiftiger Baum bis 40 Liter Balsam.

Der Copaiyabalsain wird von den Indianern an dem Orinoco und seinen oberen Zufłtissen, am 
Cassiquiare, am Rio Negro und den nordlichen Zuflfissen des Amazonenstromes gesammelt und nament- 
lu;h iiber Angostura, Para, Trinidad etc. in den Handel gebracht. „Copaiva scheint in der brasilianischen 
Proyinz Maranhao reichlich gesammelt zu werden; San Louis de Maranhao (Maranham) ist einer der 
wichtigsten Ausfuhrhafen dieser Drogę. Noch grossere Mengen kommen aus den weiten aąuatorialen 
Grenzgebieten Brasiliens und Yenezuelas, dem Urwalde (Monte Alto) am Rio dos Uaupes oder Ucayary, 
am Ięanna nordlich von Uaupes, am Siapa, einem ostlichen Zuflusse des Cassiąuiare. Auch vom Amazonas 
abgelegene Wiilder (Caaguaęu) seiner vom Norden her zustromenden Nebenflusse, z. B. des Nhamunda 
und Trombetes, liefern Balsam; aus diesern ungeheuren Gesammtgebiete sammelt sich die Waare in 
Para. Im oben erwahntem venezuelischen Theile desselben heisst er Holzol, aceite de pało, oder ein- 
fach Oel, el aceite, indem dort eine ahnliche Fliissigkeit, welche von Oreodaphne opifera Nees 
gewonnen wird, die Narnen Balsamo oder auch aceite de Sassafras triigt. Perner flihrt Ciudad 
Bolivar (Angostura), zum Theil iiber Trinidad, Balsam aus, welcher aus dem oberen Plussgebiete des 
Orinoco kommt. Ebenso bringt Maracaibo dergleichen aus dem nordwestlichen Gebiete Venezuelas in 
den Handel. Die letztere Sorte stammt nach E ngel von Copaifera officinalis, dem Canime der Ein- 
geborenen. Columbischer Balsam wird in Savanilla verschifft/‘ (PU ickiger). Nach Hamburg werden 
jahrlich 1000 Ctr. gebracht, welche grosstentheils aus Angostura kommen.



Der Gopairabalsam besteht aus in atherischem Ocle gelosten Marzen; dio verschiedenen Sorten 
sind in der wechselnden Menge des atherischen Oeles begriindet. Parabalsam ist sebr diinnflussig und 
beinabe farblos; andere Sorten sind gelblich bis braunlich und dickflussig. Man unterscheidet im 
Handel gewohnłich 2 Hauptsorten: eine P a ra sorte  und eine M a ra ca ib osorte , dereń Unterscheidung 
Bowm an in folgender Weise angiebt: Die Parasorte giebt mit wenig absolutem Weingeist ldare 
Lósung, mit viel absolutem Weingeist einen flookigen Niederscblag; die Maracaibosorte erzeugt mit 
absolutem Weingeist nur Triibung. Mit wenig Weingeist von 0.817 spez. Mew. trennt sieli Paracopaiva 
in 2 Schicliten, wahrend Maracaibobalsam milcbig wird, ołrne Scbichtung. Viel Weingeist von letzterer 
Beschaffenheit giebt bei der Parasorte ldare Losung, bei der Maracaibosorte triibe Misclumg. W ein
geist von 0.835 spez. Gew. erzeugt bei beiden Sorten doppelte Scbichtung, von denen bei der Para
sorte die obere trilbe, die untere durchsichtig ist. Mit %  Yol. Aetzammon erliiilt man yon der Para
sorte klare Losung, bei der Maracaibosorte milchige Miscliung. Die Verdunstung giebt bei Para
balsam 44.4%  Harz, bei der Marcaibosorte plastischen, weichen Riickstand. Die allgemeinen Eigen- 
schaften des Balsams sind blassgelbe Farbę und mehr oder weniger syrupsdicke Beschaffenheit. Er 
besitzt ein spez. Gew. von 0.935— 0.998, ist meist klar, biswoilen leicht getriibt und schwach fluores- 
cirend. Der Geruch ist eigenthiimlich aromatisch, niclit unangenehm, der Geschmack anhaltend scbarf 
und bitterlich. Er reagirt sauer, ist unloslich inWasser, lost sieli erst im mebrfacben Gewichte Wein
geist von 0.830 spez. Gew., misclit sieli aber in allen Yerliiiltnissen mit absolutem Alkohol, Aceton 
und Schwefelkohlenstoff, lost sieli meist klar in Ammoniak, Natronlauge und Kalilauge, hinterlasst beim 
Verdunsten in der Warnie ein sprodes, pulverisirbares Harz und erhartet mit 1jl6 Magnesia oder Kalk 
zu einer steifen, plastischen, seifenartigen Masse. Nicht klar loslich in Weingeist, Ammoniak und 
Kalilauge ist der dunnfliissige, ca. 8 2 %  atherisches Oel entbaltende Parabalsam. Bei langerer Aut- 
bewahrung an der Luft wird Copaiyabalsam dickfliissiger, schwerer, verliert seinen Geruch und wird 
endlich fest.

Die yerschiedenen Sorten des Balsams aussern auch eine Verschiedenheit in optischer Be- 
ziehung; so ist z. B. der von C. officinalis stammende Balsam aus Trinidad, ebenso der aus Maturin 
und Maracaibo kommende stark rechtsdrehend, wahrend sich der Parabalsam ais linlcsdrehend 
erweist.

F iilschungen finden statt mit G urgum balsam  (Balsamum Dipterocarpi), Terpenthin, Ricinus- 
und anderen fetten Oelen und Golophonium. Copaiva lost sich in der 4fachen Menge von Petroleum- 
iither, Gurgumbalsam nicht; Terpenthin siedet schon bei 160°, geht daher zuerst Liber und liisst sich 
dann am Geruch erkennen; bei Gegenwart von nur 1 %  Ricinus- oder anderen fetten Oelen liisst 
Copaiva sich nicht pulverisiren, bei 3 %  ist er schmierig; mit Petroleumather gescliiittelt, sclieidet 
sich das etwa zugesetzte Colophonium an den Glaswiinden ab.

Bestandtlieile. Nach S to ltze  enthiilt der Balsam: 45.59%  atherisches Oel, 52 .75%  gelbes, 
brUchiges Harz (Alpha-Harz), 1 .66%  braunes, schmieriges Harz (Beta-Harz); G erber fand: 41 .0%  
atherisches Oel, 51.38%  gelbes, sprodes Harz, 2.18 braunes, schmieriges, in Steinol unlosliches Harz, 
5 .44%  Wasser nebst Verlust. Durand erhielt wenig Siiure, eine fette und eine sussliche Substanz 
und Spuren von Chlorcalcium.

Das in einer Ausbeute von 40— 6 0 %  (nach S ieb o ld t 18— 6 5 % ; F lu ck iger  erhielt aus 
einem Maranhaobalsam sogar 8 7 % ) gewonnene a th erisch e Oel (Copaivaol), welches wahrscheinlich, 
wie aus den yerschiedenen Siedepunlcten heryorgeht, immer aus einem Gemenge yerschiedener, isomerer 
Kohlenwasserstoffe besteht, hat nach F lu ck ig er  die Zusammensetżung C15H 24 (nach H usem ann 
G10H1(i oder C20H3jj), ist ein wasserhelles diinnes Oel yon 0.88— 0.99 spez. Gew., besitzt einen Siede- 
punkt von 232— 260°, ist mit einem sehr differirenden Drehungsvermogen ausgestattet, welches im 
Gegensatz zum Balsam linksdrehend ist, von F lu ck ig er  jedocli bei einem Oele auch ais rechtsdrehend 
erkannt wurde. Nach H usem ann siedet das Oel bei 245—260°, erstarrt bei —  26° theilweise 
kry stalli nisch, besitzt einen gewiirzhaften Geruch, brennend scharfen Geschmack und neutrale Reaktion. 
Es ist unloslich in Wasser in 2.5 Theilen absolutem, in 8 Theilen rektifizirtem Weingeist, in jedem 
Verhaltniss in Aether und Schwefelkohlenstoff; bei langerem Kochen wird es braun und dickflussig, 
yerpufft nicht mit Jod, liingegen mit rauchender Salpetersiiure und yerwandelt sich mit schwaclier 
Salpetersaure in eine harzartige Substanz. Wasserfreier Chlorwasserstoff hewirkt Abscheidung weisser, 
prismatischer Krystalle von salzsaurem Copawaol (Copaioalcampher) C15H24 +  311 Cl. (nach H usem ann 
ClhiILj.j +  411 Cl.) mit gewiirzhaft bitterem Geschmack, ohne Geruch, bei 77° schmelzend, in hoher 
Temperatur sich zersetzend. Gleicli den anderen hochsiedenden Kohlenwasserstoffen von der Zu-



sammensetzung C15H24 liefert auch Copaivaol kein krystallisirtes Hydrat, welclies bei Terpenthinol und 
anderen verwandten Oelen in kurzer Zeit erhalten wird. Bei vorsichtiger Oxydation mit Chromsaure 
erliielt G riinling andere Produkte, ais von den Oelen mit der Zusainmensetzung Cl0H16, darunter eine 
bei 207° schmelzende, gnt krystallisirende Saure and eine nicht saure Sabstanz von der Zusammen- 
setzung CfiH80 2.

b.st.ht naci. W  “ t

+  “ “  HIaS™ e‘ Z -  d“  « #  * *  F om *l (CI„H 1, ), + 3 0 yr r H„ t

Al Bel h” ®1” -8'  Anfb“ wal™ *8  des Copaiyabalsams bildet ,ich manchmal ein geringer krystalli,irter 
Abaata H , ™  ( C „ p a „ a8S „ re), welch, S ch w .iU e r  dadurch erkielt! J e m  „ 9  S e
Copaivabalsam mit 2 Iheilen AmmoniMV vnn n o - n i T̂ -u J J-nene ̂ a • , • 0 . niak yon °-9°  sPez* Gew. der Kalte aussetzte, wobei sich an Stellades Ammoniumsalzes freie Saure rv n • •• i -i i  ̂ dn OLelle, . , , . , , . , , dus>bcnied. Diese C opaivasaure bildet 8— 12 Mm. lan^e durrh
sclieinende bis durchsichtme, rhomhi<apVi» Pv;,m \ -il ^ auren-T, •, , V  mblsche Hrismen von bitterem Geschmack, scbwachem Gerucłi und
saurer Keaktion, mit der Zusammensetznna' P rr n ,■ , • . , r ^eiucn una
16.,lich in Wasser, echwer i„  Aether ' w  " . f * * * " . " -  0el“ '
die durch W a»er aue der »  »  * . h l «  W i ^ i
Ammuniak. Concentrirte Schwefelsiure °16st “ S * / ' “ ** Saure “ *  M cb “ ich in wasserigem 
Salnetersaure wird ,i»  durcb w .  rothbranner Farbę; an, den Lóeungen in heisser
. ‘ j  , o Wasser m weissen Flocken wieder gefailt. F liick ig er  konnte die Saurein der angegebenen S ch w e itz e r ’ -^ ™  w „ ; m b nuunie aie oaure
von Trinidad fvon of/icinal; . ak t  Illcht auffinden’ erh,eIt dagegen aus dem Balsamvon innidad (von of/mnahs abstammend) Kryś talie, die bei 116— 117° za einer amorphen Masse
schmolzen, jedocli durch BerUhrung mit Weingeist sofort wieder krystallisirten.

Balaam, S l S S S f S ’ bi U” S9Shr • » ' * * - * - 4*. ™”  * »  « —  * .  gewhknlichen 
Farabalsams, an, dem ,ie d u r c h ‘ ' T w * '  ,  !  , 8 de“ ‘ “ b«»
losen, M M .  Saulen h e r a l t ^ S L  S“  * *  * * " •  “  f" b'

Same i n S e r ^ l o ^  BalsaM90 * ?  H»™ aibo,orle eine weitere, yon der Copaiyasanre abweichende

a m S n m “ e r e e j :  *  “  * ? * " *  ° “ ~
weies, schmelzen bei 2 0 5 -2 0 8 . “ d 1 , ^ “ "  w  , 7 / °  w  * * * * » * » * "  si” <>
and Ammoniak; die w e in g e i ,^  S  S j .  We‘”S#,S‘  ^  ^

bittere Fldssigheh darrteilT m wd! i “ 'T ' d"  ’ ine ,6ilib’  kl“re. lackmns róthende, sehr
mann, Pflanzenstoffe 1099.) Oerbsaurelosung emen reichen Niederschlag erzeugt. (Huse-

Anwendung1. Der Copaivabalsam besitzt eine dem Terpenthinole ahnliehe Wirkung, nur ist 
ei wenigei leizend und erhitzend. Er bewirkt grossere Thatigkeit der Schleimhaute, Haut und der 
Harnwerkzeuge und yerleiht den Absonderungen einen dem Copaiva ałinliclien Geruch. Copaivabalsam 
wird in Substanz, am besten in Gallertkapseln, bei chronischem Lungenkatarrh, Nieren- und Harn- 
steinen, namentlicli aber bei Tripper angewendet. Aeusserlich ais Zusatz zu Wundheilmitteln und 
Eimeibung bei fekabies. ,Die Frage, welchem Componenten des Copaivabalsams die antiblennorrha- 
gische irksamkeit desselben zuzuschreiben ist, wird different beantwortet. Die Meisten schreiben 
dieselbe dem atherischen Oele, JBalsamum (Jopcuuac aethereum, zu und vindiciren dem llarzgelialte 
lioclistens eine die Wirksamkeit mehr fixirende und verlangsamende Action (S c h r o ff ) ,  walirend 
Andere (Yyeiokart, G ubler, Z eiss) den Harzcomplex fiir ein ebenso sicheres und noch dazu 
billigeies Irippermittel ais den Balsam selbst erkltiren.“ Yersuclie, welclie in den osterreichischen 

ilitailiospitcilem angestellt worden sind, liaben die antiblennorrhagische Wirkung ergeben; es ist 
jedocli hieibei dei Beweis gefiikrt worden, dass andere billigere, olreiche Balsamsorten durchaus nicht von 
Gopaiva libertroffen werden. Copaiva ist ausser der Gonnorrhoe bei Cystitis chronica und haemorrhagica 
innerlich und in Einspritzung, bei chronischen Katarrhen der Broncliien, der Lunge, bei Lungen* 
blutungen und ais Specificum gegen Group und Diphtheritis, ais Diureticum bei Wassersuchten, bei 
Iritis und iiypopyon, bei Dysenterien und chronischem Itheumatismus, bei Psoriasis, Ophthalmia puru- 
lenta, indolenten Schenkelgeschwiiren und drohender Mastitis, endlich bei Skabies mit Erfolg an
gewendet worden. (H usem ann, Arzneimittell. 1188.) In der Technik wird Copaivabalsam hiiufig 
ais Zusatz zu Lacken und Firnissen verwendet, um den Anstrichen eine weniger rissige Beschaffenheit 
zu geben.



L it t e r a t u r .  A bbildung und B esclireibnng: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 340 (offi- 
cinalis), Suppl. II, Taf. 20 (Langsdorffii), Suppl. III, Taf. 16 (coriaced); H ayne, Arzneigew. X , Taf, 13 
(,guianensis), Taf. 14 (officinalis), Taf. 18, 19, 22 (Langsdorffii), Taf. 20, 21 (coriaeea), Taf. 16 
(bijuga), Taf. 17 (multijuga); B erg  u. S chm idt, Offiz. Ge w., Taf. Y lf  (Langsdorffii); B en tley  and 
Trim en, Med. pl., Taf. 93 (Langsdorffii); Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 901 11; K arsten , 
Deutsche Flora 712; W itts te in , Pharm. 423.

Drogen und Praparate; Balsamum Copawae: Ph. germ. 38; Ph. austr. 24; Ph. hung. 73; 
Ph. ross. 52; Ph. belg. 13; Ph. helv. 18; Cod. med. 48; Ph. Neerl. 36; Brit. ph. 91; Ph dan. 51; Ph. 
suec. 28; Ph. U. St. 86. F lu ck ig er , Pharm 79; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 227; 11ist. d. Dróg. I, 
407; B erg, Waarenk. 547.

Mixtura Balsami Copawae. Ph ross. 260.
Oletcrn Balsami Copawae: Ph. ross. 286; Brit. ph. 222; Pb. U. St. 235.
Pilulae Copawae: Ph. belg. 213; Ph. U. St. 217.
Bezuglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. i, 545; 111, 132.

T a f e lb e s e h r e ib u n g :

A bluhender Zweig, nat. Gr.,; 1 Bluthe vergr.; 2 Staubgefasse, desgl.; 3 Pollen, desgl.; 4 Stempel, desgl.; 
5 Fruchtknoten im Querschnitt; C Frucht, nat. Gr.; 7 Fruchthillfte mit Samen, desgl.; 8 und 9 Same von der Seiten- 
und BauchfUlche, desgl.; 10 und 11 derselbe in Liings- und Quersehnitt. Nacli einer Originalzeiohnung des Herm 
Professor Schmidt  in Berlin.



Caesalpiniaceae



Tamarindus indica L.
Tamarinde —  Tamarind —  Tamarinier

F am ilie . Leguminosac (U n terfam ilie : Caesalpinieae) ; Gattung: Tamarindus Tourn.

B esch re ibu n g . 20 bis 25 Meter hoher, immergriiner, langsam wachsender Baum mit weit- 
ausgebreitet-reichastiger, domartiger Krone, schwarzlich brauner, rissiger Rinde, graubraunen Aesten 
und hin und her gebogenen Zweigen. Blatter abwechselnd, paarig gefiedert, 10— 20jochig; Blattspindel 
oben rinnenformig; Blattchen linealisch-langlich, abgernndet, gestutzt bis ausgerandet, ganzrandig, fast 
sitzend, 12 bis 20 Mm. lang, ungleichhalftig, namentlich am Grunde ungleich, kahl oder am unteren 
Rande gewimperfc, netzaderig, unterseits blaugriin. Die hinfalligen Nebenblattchen lanzettlich. Bliithen 
wohlriechend, in meist wenigbluthigen, endstandigen Tranben. Spindel kalii oder fein behaart, 5 bis 
10 Ctm. lang, die Bluthenknospen von einem Paare bald abfallender, oval-langlicher, liellpurpurrotber, 
gewimperter Vorblatter eingehiilłt. Unterkelch (Receptaculuin) becherformig, engrohrig, kahl, bleibend, 
Rohre im Innem driisig. Kelch 4bliitterig, ans dem freien Rande des Unterkelches entspringend, in 
der Knospe dachig, die beiden oberen (hinteren) Kelchblatter zu einem breiten, fast ovalen, stumpfen 
Blatte verwachsen, die beiden. unteren (vorderen) langlich, sammtlich weisslich, spater blassgelblich, 
abfallend. Kronblatter 5, jedoch nur die 3 hinteren Blatter vollstandig entwickelt, gleichlang, in 
der Knospe dachig, wellig gekerbt, das mittlere fast ltahnformig zusammengelegt, iiber dem breiten 
Kelchblatte stehend, meist schmaler, fast sitzend; die 2 seitlichen fast flach, breit genagelt, sammtlich 
zuerst weiss mit purpurrothen Adern, spater gelb, abfallend; die 2 unteren Kronblatter pfriemenformig, 
verktimmert. Staubgefasse 9 in 2 Reihen, jedoch nur 3 und zwar die beiden oberen der inneren Reihe 
und das unterste der ausseren Reihe fruchtbar, bis zur halben Hohe zu einer oben offenen Scheide 
yerwachsen, an welcher die 6 unfruchtbaren, pfriemlichen Staubgefasse ais kurze Spitzchen erscheinen; 
die Staubfadenscheide niedergebogen und den Stempel umfassend, aussen am Grunde fein behaart; ein 
zehntes Staubgefass vollig verkummert. Staubbeutel langlich, 2facherig, am Grunde ausgerandet, oben 
mit kurzem Spitzchen versehen, in der Mitte des Ruckens angeheftet und mit Langsspalte sich offnend. 
Pollen rundlich 3seitig, 3porig, mit feinkornigem Inhalte. Stempel oberstandig, gestielt, mit seinem 
Stiele der hinteren Seite der Kelchrohre einseitig angewachsen. Fruchtknoten schmal, flach, einfacherig, 
mit zahlreichen Samenknospen. Eichen der Bauchnaht aufgewachsen, gegenlaufig. Der bogenformig 
aufsteigende Griffel mit kleiner stumpfer Narbe. Die bis 20 Ctm. lange, bis 3 Ctm. breite, graulich 
oder gelblich bramie, nicht aufspringende Hiilse an 3 Ctm. langem, holzigem Stiele herabhiingend, 
langlich oder lineal-langlich, gerade oder meistens etwas gekrummt, seitlich wenig zusammengedruckt, 
mit abgerundeton, nahtlosen Randem, feinkornig, warzig, kurz aber scharf zugespitzt, unregelmassig 
eingeschniirt, aus 4 bis 12 rundlich-eckigen, fast quadratischen, einsamigen Fachem bestehend. Die 
bis 17 Mm. langen, bis 8 Mm. diclcen, der Bauchnaht angehefteten Samen, welche ausserlich durch 
leichte Auftreibungen der Hiilse bemerkbar sind, haben rundlich 4eckige Form, sind etwas zusammen- 
cedriickt, der vom Nabelstreifen durchzogene Rand ist entweder schwach gekielt oder ofter schwach 
gefurcht, von Farbę dunkelbraun, glanzend, mit etwas eingesunkenem Mittelfelde. Embryo eiweisslos, 
mit geradem, halbgegenlaufigem, am Nabel in den Keimlappen steckendem, dickem, mit kleiner gelber 
Knospe ausgestattetem Wiirzelchen; Samenlappen hornig, planconvex.

Eine in Ostindien kultivirte Form: Tamarindus occidenłalis Gartner unterscheidet sich durch 
kurze Htilsen mit 1— 4 Samen und besitzt ein hellbraunes, mehr herbe schmeckendes Fruclitmuss.



A n atom isch es. Die Wand der Hulse zeigt 3 Schichten: eine dianie, krustige, zerbrechliche, 
ranhe Aussenschicht (Epicarp), eine sich leicht trennende, aus Schwarzem oder braunem Musse bestehende 
Mittelschicht (Mesocarp) und eine die Samenfacher auskleidende, zahe Membran, die Innenschicht 
(Endocarp). Die aussere Schicht, das Epicarp, besteht (nach F liick iger) aus ziemlich grossen, kugeligen 
Steinzellen und lockerem Parenchym. An der auf der Oberfiache nicht oder doch nur wenig sichtbaren 
Bauchnaht treten 2 sehr starkę und 2 schwachere Gefassbiindel zu Tage und ein selir derber Strang 
an der Riickennaht, welche sammtlich, sieli seitlich verzweigend, gegen die Spitze zu laufen. Die innere 
Fruchtschicht (Endocarp), welche die Samenfacher bildet, ist aus sehr łangen, biegsamen, fest verbundenen 
Fasern zusammengesetzt und von einer mehr oder weniger dicken Lagę braunlicher Steinzellen um- 
schlossen. Die zwischen der ausseren und inneren Schicht befindlichen Raume werden von einem 
braunlichen oder schwarzlichen, sauren Rrei, dem Fruchtmuss (Pulpa) ausgefullt, in welchen die Yer- 
zweigungen der randstandigen Gefassbiindel eingebettet liegen. In den Zellen dieses Fruchtmusses findet 
man kleine, braunliche, durch Eisenchlorid etwas dunkler werdende Kornchen und vereinzelte Gruppen 
von kugeligen Starkekornern. Ausserdem treten in diesen Zellen kurze, spiessige Krystalle von Wein- 
stein und scharte Quarzsplitter auf.

B lu th ezeit. ?

V ork om m en . Urspriinglich wohl nur in Centralafrika und in den heissen Landem von 
Ostafrika einheimisch. F liiek ig er  sagte iiber die Yerbreitung: „Der Baum durchzieht das Gebiet des 
Senegals, des Nigers und Tsad-Sees, geht in die Nilłander, durch den aussersten Nordosten Afrikas 
nach Mozambik bis ungefahr 24° siidlicher Breite, wahrend er seine Nordgrenze bei ungefahr 141/2 0 
nordlicher Breite, am weissen Nil, Bahr el Abjad, nach S chw ein furth  schon bei 12° erreicht“ . Gegen- 
wartig durch Arabien, in Ostindien, auf den Sundainsein (namentlich Java), in Cochinchina, auf den 
Philippinen, auch in Nordaustralien vorkomniend. Durch Kultur nach Westindien, Centralamerika und 
Brasilien iibergesiedelt.

N am e u n d  Gesdhichtlieh.es. Tam arindus zusammengesetzt aus dem arabischen tamr, 
saulenartig emporstrebend, Dattelpalme (hebraisch “Tan, tamar, Palmę) und liindi, hindostanisch, indisch, 
also indische Dattel; daher die Artbezeichnung indica uberflussig.

Es liegt kein Zeugniss vor, dass die Tamarinde im Altertliume bekannt gewesen ist, und un- 
begreiflich erscheint es, dass sogar die alten Aegypter keine Kenntniss von diesem Baume hatten. Die 
Vermuthung S prengels, dass unter Jtvdęov icolmpvllov des Theophrast die Tamarinde zu verstehen 
sei, ist durch nichts bewiesen und sehr unwahrscheinlich, denn noch dem A lex a n d er  T ra llia n u s 
(6. Jahrh.) scheint die Tamarinde vollstandig unbekannt gewesen zu sein. Die ersten zuverlassigen 
Nachrichten erhalten wir von dem persischen Arzte A lh erv i (um 970), welcher die Tamarinden (indische 
Datteln) mit Damascener Pflaumen vergleicht. Zur Zeit des persischen Arztes M esue (um 900— 1000), 
welcher das Fruchtmuss ais aus Indien stammend bezeichnet, war schon die Falschung durch Pflaumen- 
muss gebrauchlich. Um 1270 werden Tamarinden ais indische Waare in Aden yerzollt, und um die- 
selbe Zeit yerordnete Johannes A ctu ariu s  Tamarinde (saure Palm en, Oxyphoenix) ais kiihlendes 
Abfuhrmittel bei Gallenkrankheiten. Die Aerzte der Salernitaner Schule bezeichnen Tamarinde mit 
' 0̂ v(poivL7M, Sauerdatteln, Dactyli acetosi, Palmae acidae. Die altdeutschen Arzneibiicher enthalten 
die Tamarinde nicht; die spateren Aerzte bezeichnen sie ais arabische Hiilsen (Siliąua arabica) ;  sie 
scheint jedoch im Mittelalter keine besondere Beachtung gefunden zu haben. Von den Schriftstellern, 
welche sich mit Tamarinde beschaftigen, sind der Apotheker Thom as P irez , G arcia de Orta und 
A costa  zu erwahnen. Der erstere berichtet von dem haufigen Vorkommeir der Tamarinde auf den 
sudindischen Kiisten und auf Java; der letztere giebt eine Beschreibung von dem Baume und riihmt 
seine Schonheit. Im Jahre 1570 tritt der Baum in Mexico auf; 1684 in Brasilien.

O ffizin ell ist das Mark der Fruchtschalen: Tamarindi (Pulpa Tamarindorum cruda s. depu- 
rata, Fructus Tamarindi decorticatus, Tam arindenm uss).



l)ie aussere Schale der Hiilsen wird entfernt, das Mark mit den inneren Hiiuten, Gefassbiindełn 
und Samen z u einer Masse geknetet und so in den Handel gebracht.

Das Tamarindenmuss, welches ans dem Fruchtmusse, einem Theil seiner Gefassbttndel, ver- 
mischt mit den Wanden der Samenfacher, besteht und ais tiberwiegenden Bestandtheil zartwandige, 
grosse, auseinandergefallene Zellen, sehr lange Btindel dunner, abrollbarer Spiralgefasse und derbfilzige, 
sackartige Samenfacher zeigt, bildet eine weiche, zusanunenhangende, braunschwarze Masse. Die Tama- 
rinden mtissen zahe nnd knetbar, nicht weich oder breiig sein; sie miłssen eine schwarzbraune Farbę 
haben, einen weinsauerlichen, nicht dumpfen Geruch und einen angenehm saueren nicht zu herben Ge- 
schmack besitzen, diirfen auch nicht viele Samen enthalten.

Im Handel werden mehrere Sorten unterschieden, von denen die ostindische Sorte ais die 
offizinelle zu betrachten ist.

1. O stindische T am arinden  (Tamarindi indicae) bilden eine mehr oder weniger weiche, 
zahe, schwarzbraune und mit Gefassbiindełn und Samen vermengte, zusammenfliessende, ziemlich 
schwere Masse, von sauerlich-weinartigem Geruche und angenehm susslich-sauerm, etwas herbem Ge- 
schmacke. Sie werden nach F lu ck ig er  in Gajurat, im Dekkan und in Konkan fur den europaischen 
Handel dadurch vorbereitet, indem man die reifen Fruchte von der ausseren, leicht trennbaren Iiaut, 
und von den starksten Gefassstrangen und Samen befreit, mit Seewasser zu einer festen, breiigen Masse 
von braunlicher oder schwarzłicher Farbę zusammenknetet, und in Ballen oder Fiisser verpackt, die 
dann im Archipelagus, in Madras und Bornbay zur Verschiffung gelangen.

2. W estin d isch e  Tam arinden (Tamarindus occidentalis) eine verwerfliche, schmierige, hell- 
graubraune, oft schon in Giihrung iibergegangene Sorte von herbsauerem und durch beigemischten 
Zucker zugleich susslichem Geschmack. Es kommen von dieser Sorte jedoch auch Fasser besserer 
Qualitat in den Handel. Ausfuhrorte smd: St. Kitts, Nevis, Antigua, Montserrat, Dominica, Martinique, 
Barbadoes, Grenada, Guayaąuil. In England soli angeblich diese Tamarinden sorte bevorzugt werden.

3. A eg yp tisch e  oder leya n tin isch e  Tam arinden (Tamarindi Aegyptiacae s. Levanticae), 
eine schlechte braune oder schwarze Sorte, weiche jetzt wohl nicht mehr im europaischen Handel er* 
scheint, bestehend aus platten, abgerundeten, % bis 1/2 Klgr. schweren, harten, festen, leicht feucht 
werdenden Kuchen. Sie stammen aus den oberen Nillandern Darfur, Kordofan, Sennaar, vom Senegal 
nnd ausMedina in Arabien und wurden friiher uber Alexandrien nachMarseille, Livorno und Malta gebracht.

Tamarinden, die last nur aus Iiaut, Fasern und Kernen bestehen, smd zu verwerfen. Falsch- 
nngen durch Pflaumenmuss sind beobachtet worden, aber wegen des mindest ebenso hohen Preises 
des letzteren jetzt wohl ausgeschlossen; hingegen kommen in Folgę der Zubereitung des Musses in 
kupfernen Gelassen schadliche Yerunreinigungen mit Kupfer vor, weiche durch Iiineinstellen eines 
blanken Messers in das mit Wasser angerichtete Muss erkannt werden. Nach einer Stnnde wird sieli 
an dem blanken Stahle ein rothlicher, aus Kupfer bestehender Ueberzug zeigen. Melasse mit Wein- 
siiure oder Weinstein dient ebenfalls zu Falschungen.

Die Aufbewahrung der Tamarinden erfolgt in Steingefassen. Es werden in den Apotheken 
2 Sorten vorrathig gehalten, eine Prima- und eine Sekunda-Sorte.

Bestandtheile. Vauquelin land in 100 Theilen Tamarinde: 1,5 Weinsteinsaure, 3,2 Weinstein, 
9,4 Citronensaure (nach N essler und Barth 13,5 % ) , 0,4 zum grossten Theile an Kali gebundene 
Apfelsaure, (5,2 Pektin, 12,5 Zucker, 4,7 Gummi, 31,2 Haute und Samen, 36,5 Wasser. G orup land 
ausserdem Essigsaure, Ameisensaure und wahrscheinlich auch Buttersaure. S cheele  konnte keine 
Citronensaure nachweisen. K. M u ller  untersuchte 9 ostindische Sorten und erhielt folgende Werthe: 
2,4— 38 ,0 %  (im Mittel 13 ,9% ) Samen; in der von den Samen befreiten Pulpa fand er: 21,92— 
32,58 %  (i. M. 27,0 °/0) Wasser, 12,2— 20,2 %  (i- M. 16 ,2% ) unloslichen Riickstand, 4,66— 6,01%  
(i. M. 5,27 o/0) Weinstein, 5,29— 8,80 %  (i. M. 6,63 % ) Weinsaure, 0,64— 3,95 %  (i. M. 2,20 % ) 
Citronensaure. Die wasserfreie Pulpa enthielt: 6,21— 8,25 °/o (i- M. 7,20 % ) Weinstein, 6,77— 12,35 % ) 
(L M. 9,09 % ) Weinsaure. H usem ann, Pllanzenstoffe 1097.



A n w e n d u n g '.  Die Tamarinden wirken erfrischend, kiihlend und gelind eróffnend und werden 
daker, rneist in Abkoclmng, ais kuhlendes und gelind abfiihrendes Mittel bei fieberhaften Zustanden 
und Congestionen gereicht; sie dienen auch ais Zusatz von Mixturen und ais Oonstituens iur Latwerge.

Fur die Binnenlander Afrikas sind sie ais Nii.hr- und Erfrischungsmittel von grosser Bedeutung, 
woriiber sich F lu ck ig er  wie folgt aussert: „Die oben erwahnten Bestandtheile der Tamarindenfrucht 
(namlich Ameisensaure und Essigsaure, in welchen F lu ck ig e r  Zersetzungsprodukte der Weinsaure 
vermutbet) verleihen ihr einen sehr hohen Werth fur die trockenen yegetationslosen Binnenlander 
Afrikas. Barth erklart die Fracht fiir eine unschatzbare Gabe der Yorsehung in diesen heissen Zonen, 
den Baum fiir den grossten Schmuck des Negerlandes. Mit Butter und Zwiebeln bildet die erstere 
dort eine hochst erfrischende Nahrung; mit Zwiebeln, Honig und Pfeller das sicherste Mittel gegen 
die leichteren klimatischen Kranklieiten. Auch fur Darfur bezeichnef M unzinger die Tamarinde ais 
die kostlichste Gabe der Natur.11

Die Tamarinde findet ferner Anwendung bei der Schnupftabakfabrikation zu Tabakssaucen. 
Der kurze, oft kantige Stamm soli einen Umfang von ziemlich 8 Meter erreichen und ein sehr hartes, 
feinkorniges, gelbliclies, mit einem geringen rothen Kerne ausgestattetes Nutzholz liefern. Nach 
F lu ck ig er  halten es Araber und Indier tur getahrlich, im Schatten des Baumes zu schlafen. Die 
gerosteten und gekochten Samenkerne dienen in Indien zu Zeiten der ITungersnoth ais Nahrungsmittel. 
H usem ann, Arzneimittell. 877.

L it t e r a t u r .  A b b ild u n g  und B csc lire ib u n g : N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 343; H ayn e, 
Arzneigew. X, Taf.41; B erg  u. S chm idt, Offiz. Gew. IXc; B en tley  and T rim en , Med.pl., Taf. 92; 
Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 898; K arsten , Deutsche Flora 713; W itts te in , Pharm. 833.

D rogen und Pr&parate: Tamarindi: Ph. germ. 214; Ph. austr. 130; Ph. hung. 357, 441; Ph. 
ross. 321; Ph. helv. 104, 137; Cod. med. 80; Ph. belg. 85; Ph. Neerl. 256; Brit. ph. 316; Ph. dan. 
124; Ph. suec. 154; Ph. U. St. 331; F lu ck ig e r , Pharm. 799; F lu ck ig e r  and Hańb., Pharm. 224; 
Hist. d. Dróg, I, 402; Berg, Waarenk. 596.

Eleduariim e Senna s. E.lenitivum: Ph. germ. 73; Ph. austr. 45; Pli. ross. 104; Cod. med. 
387; Ph. helv. 31; Ph. belg. 158; Ph. Neerl. 88; Ph. dan. 84; Ph. suec. 56.

Serum Lactis tamarindatum: Ph. ross. 367.
Confectio Sennae: Brit. ph. 89; Ph. U. St. 85.
Beziigl. der Drogen nnd Praparate siehe auch H ager, Pharm. Pr. II, 1104; III 1150.

Tafelbesehreibung-:
A blukender /weig, naturl. (Iriisse; 1 Bluthe ohne Kelchblatter, vergr8ssert; 2 Staubgetassplatte mit den 

fruobtbaren und verkumme”ten StaubgefEssen und den yerkiimmerten Kronenblattern, desgl.; 3 Staubgef&ss, desgl.; 
4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 reife 1’rucbt, naturl. Grosse; 7 dieselbe von der Einde befreit, mit blosgelegten 
Gefiissbundeln, desgl.; 8 dieselbe im Langsschnitt, um die Samenfacher zu zeigen, desgl.; 9 Same, desgl.; 10, 11 der- 
selbe im Llings- und Quersehnitt, desgl. Nach einer Originalzeiehnung des Herm Professor Schm idt in Berlin.
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Krameria triandra Ruiz et Pavon.

Echte Ratanhia (Ratanha), Peru-Payta-rothe Ratanhia — Ratanhia
Rhatany, Krameria.

Familie: Caesalpiniaceae (Polygonaceae nach Bentham und llooker); G attung: Krameria

Loefling.

Besehreibung. Bin kleiner Strauch mit holziger, sehr astiger, wenig faseriger Wurzel und 
aufrechtem, 20— 30 Ctm. hohem Stammchen, dessen ansgebreitete nntere Aeste schwarz, kahlv nieder- 
liegend und bis 1 Meter lang sind, wahrend die oberen kiirzeren eine abstehend ausgebreitete Form, 
seidenartige Behaarung und griinlichgraue Fiirbung besitzen. Die zerstreufc stehenden oder fast gegen- 
standigen Bliitter sind dick, bis 11 Mm. lang, 3— 4 Mm. breit, sitzend, langlich oder verkehrt eiformig- 
langlich, zugespitzt, stachelspitzig, ganzrandig, gran seidenhaarig. Bliithen an der Spitze des Stammes 
und der Zweige, achselstiindig, und zu endstandigen Trauben zusammengedriingt, gestielt. Der derbe, 
dieht seidenhaarige Stiel langer ais das Blatt, in dessen Achsel sieli die Bluthe befindet, mit 2 lanzett- 
lichen, gegenstandigen, 6— 8 Mm. langen Yorblattern (Brakteen) oberhalb der Mitte des Bluthenstieles. 
Kelch 4 blatterig, aussen dieht silbergrau seidenhaarig, innen purpurroth, abfallend; Kelchblatter aus- 
gebreitet, ungleich, zugespitzt, die beiden ausseren derber, grosser, eiformig-langlich, die beiden inneren, 
seitlich gestellten schmaler und spitzer. Kronblatter 4, purpurroth, abfallend; die beiden oberen oder 
hinteren spatelformig, lang gestielt, 6 Mm. lang, die beiden unteren, yorderen in dicke, drlisige, rund- 
lich-eiformige, sitzende, 1 Mm. lange, dem Fruchtknoten seitlich angedriickte Schuppen umgebildet, die 
im frischen Zustande aussen eine schuppig-runzelige, innen glatte Beschaffenheit zeigen. Staubgefasse 
3, unterstandig, frei, zwischen den hinteren Kronblattern und dem Fruchtknoten stehend, roth, die beiden 
seitlichen bogig nach dem mittleren zu geneigt; Staubfaden yerbreitert; Staubbeutel am Grunde befestigt, 
im unteren Theile bauchig, nach oben yerjimgt, an der Spitze sieli mit einem zerschlitzt saumigen 
Lochę offnend. Pollen rund, Sporig, der oberstandige, freie Stempel mit oyalem oder fast yerkehrt 
eiformigem, zottigem und mit widerhakigen Stacheln besetztem, einfacherigem Fruchtknoten und pfriemen- 
formigem, kahlem, rothem Griffel. Samentrager wandstiindig, leistenformig herrortretend, der den Staub- 
gefassen zugewendeten Seite angewachsen, oben getheilt und die 2 gegenlaufigen, herabhangenden, 
hino-lichen Eichen tragend. Die einsamige Fruclit fast kugelig, behaart, holzig-lederartig, nicht auf- 
springend mit 4 Mm. langen, dunkel kastanienbraunen Stacheln besetzt. Same eiformig, etwas 
zusammeneredriiekt, mit fleischigem Eiweiss und axilem Embryo. Wfirzelchen nach oben gekehrt.

Anatomisches. Der Querschnitt zeigt eine sehr diinne Bindę (die der Hauptwurzel ist bis 
4 Mm. dick, auf der Oberflache schuppig, und sehr holperig, dunkel rothbraun, olters in der Axe 
gedrelit; die’ der Aeste ist 1 Mm. dick und bedeutend heller) und ein fein poroses, zimmtbraunes, mit 
sehr feinen Markstrahlen ausgestattetes, markloses Holz. Die Aussenrinde wird yon einem Kork ge-
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bildet, welcher ans zahlreichen Lagen tangential gestreckter, tafelformiger Zellen zusammengesetzt ist, 
dereń diinnwandige, schlaffe Wandę nack aussen stai'k gewolbt erscheinen. Die ausseren Korkschichten 
sind inifc rothbraunem Farbstoff angefiillt, die inneren, noch lebensthatigen und sich durch tangentiale 
Quertheilung fortwahrend vermekrenden Zellen zeigen zerknitterte Wandę und besitzen entweder eine 
grauliclie Fiirbung oder sind ungefarbt. Die Mittelrinde besteht aus 4— 5 Reihen grosser Parenchym- 
zellen von tangentialer Streckung, mit gelb-porosen Wiinden, dereń Inhalt aus einzelnen oder zu 2— 4 
verwachsencn, kugeligen Starkekornern besteht. Die Innenrinde (der Hast), welche im Verhaltniss zur 
Aussenrinde sehr bedeutende Ausdehnung besitzt, zeigt ein straffes, aus Markstrahlen und Bastparenehym 
zusammengesetztes Rindenparenchym, welches in radialer Richtung von unterbroclienen Gruppen gelb- 
licher Bastfasern durchschnitten ist. Die Fasern zeigen entweder cylindrische Form und sind mit einem 
sehr geringen Lumen ausgestattet, oder das Lumen ist grosser und die wenig verdickten Wiinde durch 
gegenseitigen Druck verbogen. Im Langsschnitt erscheinen diese Gruppen ais sehr lange, sich vereinigende, 
von żartem Prosenchym begleitete Biindel. Die Markstrahlen der Rinde bestehen aus 1— 3 Reihen, 
in den ausseren Reihen mehr tangential gestreckter, nach innen ąuadratischer Zellen. Die Markstrahlen 
des strahligen, dichten und festen Holzkorpers, welcher durch eine schmale, nicht scharf hervortretende 
Schicht zarter Cambiumzellen von der Rinde getrennt wird, sind weit schmaler, nur lreihig und mit 
Starkemehl angefiillt. Die mit den Markstrahlen abwechselnden schmalen Gefassbiindel enthalten zahl- 
reiche, zu concentrischen Kreisen geordnete, stark verdickte Tiipfelgefasse, welche von sehr langen, 
stark verdickten, porosen Holzzellen und schmalen, einreihigen Parenchymzellen umgeben sind. Schmale, 
mit Calciumoxalat erfullto Zellzuge treten im Baste auf. In den Wurzeliisten sind im Centrum die Ge- 
fasse und Zellen der Markstrahlen bisweilen mit braunrothem Inhalte ausgestattet.

B lu th ezeit. October und November.

V ork om m en . Auf sandigen und unfruchtbaren Abhiingen der brasilianischen und peruani- 
schen Cordilleren, in Regionen von 1000— 3000 Meter Meereshohe.

N am e u n d  G escR ich tliches. Ratanha oder Ratanhia soli abgeleitet sein vom spanischen 
ratear, kriechen, wegen der kriechenden Wurzelaste und unteren Zweige. F liick ig er  und Andere be- 
haupten jedoch, dass das Wort der alten peruanischen Quichuaspraehe entstamme und durchaus nichts 
mit dem spanischen ratear zu thun habe. Krameria von P eter L oe flin g , einem Schiller L in n e ’ s, 
nach dem osterreichischen Militiirarzte Johann H einrich  Kram er in Temeswar so benannt, der in 
seinem Tentamen botanicum renovat%m etc. (Wien 1744) die beiden Pflanzensysteme von R ivinus und 
T ou rn e fort  zu vereinigen suchte; triandra, dreimannig, wegen der 8 vorliandenen Staubgefasse.

R uiz (H ipolito  R uiz L opez , gestorben 1815 zuMadrid) entdeckte diese Pflanze 1779 auf seiner 
Reise durch Peru, nachdem er vorher beobachtet hatte, dass die Frauen in Huanuco und Lima sich 
wohl schon vor undenklichen Zeiten der Wurzel ais Zahnerhaltungsmittel bedienten. 1796 kam die 
Wurzel durch Ruiz nach Spanien, 1806 nach Frankreich und England. In Deutschland wurde sie 
durch W illd en ow  empfohlen, jedoch erst spiiter durch Jobst und K lein  (1818) eingefuhrt. Bezilglich 
des Ratanhiaextraktes bemerkt F liick ig er , dass wohl Ruiz den Anstoss zur Darstellung desselben 
in Lima gegeben habe.

O fliz in e ll ist die Wurzel und besonders dereń Rinde: Radia Ratanhae (Radia Ratanhiae, 
Radia Krameriae). Die holzige Wurzel besteht aus einem 8— 30 Ctm. langen, 2— 5 Ctm. dicken, 
senkrecht in die Erde gehenden Wurzelstamm, der nach oben in einige sparrig auseinanderstrebende, 
oberirdische Stamme ubergeht, nach unten in meist horizontaler Richtung ungefahr fingerdicke, cylin
drische, 30— 60 Ctm. lange, einfache oder astige, meist wellenformig gebogene, gegen die Spitze faserige 
Wnrzeliiste austreibt. Oft ist die Hauptwurzel von unformlich knollenartiger Beschaffenheit. Der 
Wurzelstamm besitzt eine rissige, dunkelrotlibraune oder fast schwarzbraune, feste, im Bruch nach



aussen etwas harzglanzende, nach innen faserige, 1— 2 Mm. dicke Rinde, welche sich leicht vom 
zimmtfarbenen bis rothlichweissen, durch zahlreiche Markstrahlen sternformig gestreiften und durch 
Gefasse poroś erscheinenden Hol ze trennen lasst. Die Rinde der Wurzelaste ist fast eben, nach der 
Basis zu kleinwarzig, rneist rothbraun, innen heller. Der Geschmack der Rinde ist stark, meist unan- 
genelmi zusammenziehend, mit einern etwas susslichen Nachgeschmacke, nach W itts te in  etwas bitter. 
Das Holz ist fast geschmacldos, daher beim Pulvern nicht verwendbar. Frfiher wurden nur die Wurzel
aste auf den Markt gebracht und bis 1840 auch die Rinde allein. Jetzt kommt die ganze Wurzel 
mit den holzigen Stengelresten und den in der Regel beschadigten Wurzelasten in den Handel und 
zwar in 2 Sorten: eine bessere Sorte, die lange Ratanhia, enthalt meistens nur die ziemlich gleich- 
formigen, mit wenig Wurzelstarmnen untermischten Wurzelaste, nnd eine geringere Sorte, die kurza 
oder Imollige Ratanhia, welche aus den ganzen, gewohnlicli sehr zerrissenen, nur mit dunnen und zum 
Theil von der Rinde entblossten, hellerfarbigen und weissholzigen Wurzelasten besetzten Wurzeln be- 
steht. Die Giite der Waare ist von der Starkę der Rinde abhangig, weshalb die allenthalben mit 
Rinde bekleideten, ausgewachsenen Wurzelaste den im Yerhaltniss zur Masse weniger Rinde besitzenden 
Wurzelstammen vorzuziehen sind.

Die Einsammlung der Wurzel erfolgt hauptsachlich ostlicli und nordostlich von Lima, und 
zwar sind es nach F lu ck ig er  die Orte Huarochiri, Canta, Jauja, Tarma, Huanaco, welche die Drogę 
nach dem Hafen Callao liefern; jedoch auch der peruanische Hafen Payta, an der Grenze von Ekuador, 
verschifft Ratanhiawurzel. Ebenso wird die letztere in der Gegend des Titicacasees, auf der Grenze von 
Bolivia, gesammelt und uber Areąuipa nach dem Hafen Islay gebracht.

Das friiher neben der Wurzel im Handel erscheinende, im Heimathlande selbst bereitete, 
trockene Extrakt: Extractnm Ratanhiae amcricanuni, besteht aus unformlichen, dunkelbraunen Stiicken, 
welche aussen matt, innen glanzend und an den scharfen Kanten und in dunnen Splittem schon braunroth 
und durchscheinend sind; sie haben eine leicht briichige, im Bruche stark glasglanzende Beschaffenheit, 
einen stark zusammenziehenden Geschmack, farben den Speichel braunroth und losen sich gut in heissein 
Wasser. Dieses Extrakt besteht grosstentheils aus Ratanhiagerbsaure und Ratanhiaroth, ist ubrigens 
nach FI tlck iger ’ s Yermuthung entweder gar nicht oder doch nur theilweise aus Krameria gewonnen, 
sondern stammt der Hauptsache nach vielleicht von der baumartigen, in Brasilien einheimischen, 
ratanhinreichen Leguminose Ferreira spedabilis Allemao. Ratanhiagerbsaure ist in diesem Extrakt 
nicht vorhanden.

Bestandtheile. W ittste in  fand eigenthumliche, eisengriinende Gerbsaure {Ratanhiagerbsaure) 
Ratanhiaroth, gummigo und extraktive Materie, Wachs, Zucker, Starkemehl, oxalsauren Kalk, Die 
P e sch ie r ’ sche Ratanliiasaure (Kramersaure), ebenso die Gallussaure, wurden von W itts te in  nicht 
aufgefunden, dagegen in dem amerikanischen Extrakte, nicht in der Wurzel, Tyrosin, mit der 
Formel C9H u NOa (Amidohydroparammarsaure). R ugę fand in letzterem Extrakte Ratanhin. Die 
P e s ch ie r ’ sche Kramersaure soli entweder Tyrosinschwefelsaure sein oder nach den Yermuthungen von 
S tiideler und H lasiw etz  aus Sulfophoraminsaure, einem Abkommling des Phlorrhizins, bestehen. 
Letzteres ist jedoch in der Ratanhia bis jetzt nicht nachgewiesen worden.

Ratanhiagerbsaure, auch in der Rinde der 8avanilla Ratanhia yorhanden und mittelst Aethers 
aus der gepulverten Rinde gewonnen, bildet eine glanzende, tiefrothe, amorphe Masse, ist wenig loslich in 
Wasser mit schmutzig - rosenrother Farbę, leicht loslich in Weingeist. Sie giebt mit Eisenchlorid einen 
dunkelgrtinlichen Niederschlag und spaltet sich mit verdiinnter Schwefelsaure in rothbraunes Ratanhia
roth und Zucker. Ersteres ist wie das rothe Zersetzungsprodukt der Kastaniengerbsaure zusammengesetzt 
und besitzt die Formel C^fRaO,!. Die Ratanhiagerbsaure ist der hauptsachlichste chemische Bestand- 
theil der Rinde und wird aus letzterer in einer Ausbeute von 20— 45%  gewonnen. W itts te in  fand 20°/0.

Ratanhin mit der Zusammensetzung C10H13NO3 (nach H usem ann C10H13]STO2) ist von R ugę 
aus dem Extrakte zu 1.26 °/0 erhalten, hingegen bisher in der Wurzel nicht entdeckt worden. Es bildet grosse, 
kugelformige, aus zarten, weichen Nadeln zusammengesetzte und zu einer yerfilzten Masse eintroclmende
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Krystalldrusen, lost sich in 125 Theilen kochendem, weniger in kaltem Wassor, in 2345 Theilen 
gewohnlichem, siedendem Weingeist, in 9480 Theilen Weingeist von 15°, ist unloslich in absolutem 
Weingeist und Aether. Es ist mit dem Tyrosin, wofiir es v o n W itts te in  gehalten wird, jenem Zer- 
setzungsprodukte eiweisshaltiger Stoffe, welches bis jetzt nur im Thierreich beobaclitet worden ist, 
homolog und wird ais methylirtes Tyrosin bezeichnet; es farbt sieli beim Kochen mit Salpetersaure 
roth, blau, zuletzt griin. Die Losung ist roth flnorescirend. Gleich dem Tyrosin und anderen Amidosauren 
giebt das Ratanhin mit Basen und Sauren lcrystallisirbare Yerbindungen. H usem ann, Pfianzenst. 1097.

Anwendung, In Substanz, ais Absud, Extrakt, Tinktur ais ein kraftiges Adstringens, inner- 
lich boi chronischen Dnrchfallen, atonischen Blutungen, Schleimflussen der Respirations- und Urogenital- 
organe; ausserlich zu Mund- und Załmmitteln, zu Einspritzungen und Klystiren. „Die Ratanhiawurzel passt 
in allen Fallen, wo Tannin innerlich oder ausserlich indicirt ist, nur nieht bei Brechweinsteinvergiftung, 
da sie in wiisseriger Abkoehung Brechweinstein nieht fallt. Die erste Anwendung geschah vorzuglich bei 
passiyen Haemorrhagien; T o u r n el empfahl Ratanhia zur Verhutung von habituellem Abortus, bei atoniseher 
Dyspepsie und ais Tonicum ttberhaupt. Beliebt ist Ratanhia yorzugsweise ais Tonicum bei Fissura 
cmi und bei wunden Brustwarzen; auch ist sie bei Ozaena, Furunlreln und allen mogli eh en Katarrhen 
und Blenorrhoen der verschiedensten Schleimliaute empfohlen.“ Die Ratanhiatinktur wird innerlich zu 
20 — 30 Tropfen und ausserlich zum Bepinseln des Zahnfleisch.es, bei Scorbut und ais Zusatz der 
Mund- und Gurgelwasser benutzt. H usem ann, Arzneimittel 510.

Litteratur. Abbildung und Bescbreibung. N ees v. Esenb., Pl. med., Taf. 413; H ayne, 
Arzneigew. VII, Taf, 14, VIII, Taf. 13 (Kr. Jxina)\ B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. IIIf; B en tley  
and Trim en, Med. pl., Taf. 30, Taf. 31 {Kr. lxina); Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 905; 
K arsten , Deutsche Flora 601; W itts te in , Pharm. 66811.

Drogen und Praparatc. Radix Batanhiae: Ph. germ. 223; Ph. austr. 109; Ph. lnmg. 367; 
Ph. ross. 334; Ph. helv. 108; Cod. med. 74; Ph. belg. 70; Ph. Neerl. 193; Brit. ph. 168; Ph. 
dan. 193; Ph. suec. 172; Ph. U. St. 189; F lh ck ig er , Pharm. 358; F lu ck ig er  and H ańb., Pharm. 79; 
Ilist. d. Dróg. I, 153; B erg , Waarenk. 36; B erg , Atlas 7, Taf. V.

Extradum Batanhiae: Ph. austr. 60; Ph. hung 193; Ph. ross. 139; Ph. helv. 47; Cod. med. 
418; Ph. belg. 170; Ph. Neerl. 110; Brit. ph. 121; Ph. dan. 104; Ph. suec. 77; Ph. U. St. 128; 
B erg, Waarenk 603.

Tinctura Batanhiae: Ph. germ. 286; Ph. austr. 137; Ph. hung. 463; Ph. ross. 435; Ph. 
helv. 147; Cod. med. 604; Ph. belg. 263; Ph. Neerl. 272; Brit. ph. 334; Ph. dan. 276; Ph. suec. 236; 
Ph. U. St. 348.

Syrupus Krameriao: Cod. med. 564; Ph. belg. 251; Ph. U. St. 000.
Infusum, Krameriao: Brit. ph. 162; Ph. U. St. 325.
Pulvis Catechu compositus: Brit. ph. 262.
Trockiści Krameriao: Ph. U. St. 362.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II, 790; III, 1035.

Tafelbesohreibung-:
A.B Theile der Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bliithe okne Kelch, vergr6ssert; 2 dieselbe ohne Kelch- und 

Kronenbiatter, desgl.; 3 Staubgef&sse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 Pruebtknoten im Langsscbnitt, 
desgl.; 7 derselbo im Querscłmitt, desgl.; 8 Fruebt im Langsscłmitt, desgl.; 9 u. 10 Same im Liings- und Querselinitt 
mit Wurzelcben, desgl.; 11 mit Wiederhaken beset/.te Stachel, desgl. Buntdruclc von Herrn Ernst Gilnther in 
Gera naeb einer Originalzeiobnung des Herrn Professor Schmidt in Berlin.
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A n li a «  g.
Eine aus Kolumbien iiber Sabanilla (Savanilla), Santa Marta, Cartagena ausgeffihrte, der 

peruanischen Katanhia ahnliche Wurzel ist die Sabaudia- (SananiUa-) Ratanhia (Neu Granada-Ra
tanhia). Sie stammt, was anch H a n b u r j bestiitigt hat, von der in Neu Granada, Guinea und Bra- 
silien einheimischen Krameria lxina nar- (i granatensis Triana (Kr. tomentosa St. Hil.). Letztere ist 
ein i — 2 Meter hoher, auf trocknem, liartem Kiesboden wacbsender Strauch mit zerstreutstehenden, 
oval-lanzettformigen, in den Blattstiel yerschmalerten, rothlich-lederbraunen, weichhaarigen, unten 
spitzigen, nach oben lang stachelspitzigen Blattern und aussen seidenhaarigen, innen purpurrothen 
Bltithen, welehe mit 4 etwas ungleichen Kelcbblattern und 5 schwarzlicb - purpurrothen Kronblattern 
(3 spateligen, rautenformigen oberen, und 2 rundlichen, vertieften, netzformig geaderten unteren) aus- 
gestattet sind. Staubgefasse sind 4 vorhanden, mit fadenformigen an der Spitze erweiterten Staubfaden 
und kegelfbrmigen, 2facherigen, an der Spitze sieli mit einen Lochę offnenden Staubbeuteln.

Die Drogę, welehe bei Giron, westlich von Pamblona in Kolumbien, gesammelt wird, besteht 
meist aus Wurzelasten, lasst uberhaupt eine eigentliche Hauptwurzel weniger scharf unterscheiden. 
Die Wurzelaste sind unregelmassig cylindrisch, kiirzer ais bei der echten Wurzel und etwas weniger 
gebogen, jedoch mehr langsfurchig, haufig quer tief eingerissen; sie besitzen eine mattere Earbung, sind 
im Allgemeinen braun mit einem violetten Schimmer. Die 11/2 —  3 Mm. dicke Kinde, welehe stellen- 
weise fehlt, ist im Yerhaltniss zum Holze ziemlich stark, innen chocoladenbraun, im Bruch uneben 
kornig, etwas faserig, fester am Holze haftend. Der Geschmack ist bitter und sehr herbe. W itts te in  
fand im wesentlichen dieselben Bestandtheiłe wie in der peruanischen Itatanhia, nur liisst sich aus der 
schwarzen Earbung dunner Schnitte, bei Behandlung mit Eisenvitriol, schliessen, dass eisenblauender 
Gerbstoff vorwaltet. C otton  will einen festen Riechstoff in ihr entdeckt luiben. Es ist anzunehmen, 
dass die Wirkung dieser Wurzel der echten Ratanhia gleich ist, und es ware in Folgę dessen wegen 
der bedeutenderen Entwickelung der Rinde der Sabanilla-Ratanhia der Yorzug zu geben.

Eine der yorhergehenden ahnliche, etwas dunklere, meist violette, aus Para kommende Wurzel
ist die Para-Ratanhia, welehe 1875 unter dem Namen Ceara- (auch brasihanische oder Antillen-) 
Ratanhia nach Hamburg gelangte. Sie besteht aus einzelnen cylindrischen Stucken von verschiedener 
Lange und Dicke, welcho sich ais einfache, wenig gebogene, aussen dunkelgriine bis schwarzbraune, 
an den aufgerissenen Stellen lebhaft braunrothe Wurzelaste erweisen, die reichlich mit tiefen Querrissen
und schwachen Langsrunzeln, auch Hockerchen yersehen sind; nur sehr dumie Stticke sind glatt. Der 
Bruch ist uneben, die Stiicke harzig glanzend, das Holz langfaserig. In dem etwas grober porosen
Holze zeigen sich die Markstrahlen weniger deutlich ausgepragt und seltener gefarbt ais bei der yor- 
heru-elienden Wurzel. Ais Stammpflanze ist Krameria argentea M artius festgestellt worden, welehe 
die°ostbrasilianischen Proyinzen Ceara, Piauhy, Pernambuco, Babia, auch das Innere von Minas geraes
und Goyaz bewohnt. Bezuglich der chemischen Eigenschaften, yon denen bereits M artius heryorhob, 
dass Eisensalze durch ihren Gerbstoff grau gefallt werden, sagt F liic ld g e r : „In der That yerlialt sich 
die Para-Ratanhia zu Eisensalzen etwas anders ais die peruanische Ratanhia; der Gerbstoff beider 
Wurzeln ist entweder ein anderer oder es kommen mehrere Gerbstotfe in yerschiedener Menge in der 
Ratanhiawurzel vor. Die Ratanhia aus Ceara liefert bei weitem weniger Extrakt, ais diejenigo aus 
Payta, welehe am meisten gesucht ist."

Eine Texas-Ratanhia von Krameria secundiflora Moc. und Sesse abstammend, besitzt einen 
rundlichen, hockerigen, 5 Ctm. dicken, holzigen Knollstock, welcher mit wenigen, starken, fast einfachen, 
hin und her gebogenen, l 1/*— 3 Ctm. dicken, aussen schwarzbraunen, unebenen, im unteren Theile ge-



furchten, im oberen unregelmassig gefelderten, im frischen Zustande lleischigen Wurzeln besetzt ist. 
Die Rinde ist entweder gleich dick oder dicker ais der Holzkorper, besitzt eine rothlichweisse Farbę, 
isb mehlig und im Bruche uneben. Die Aussenrinde ist fast schwarz, das Hola heli. Der Gesehmack 
ist bitter und sehr herbe.

F liick ig er  giebt von den B Hauptwurzeln folgende Unterscheidungsmerkmale:
Gesattigte, weingeistige Bleizuckerlosung erzeugt in der Tinktur, die man durch Digestion 

der Rinde mit dem lOfacben Gewichte Weingeist von 0,830 spez. Gew. erhalt, bei der peruanischen 
Ratanhia einen rotlien Niederschlag, und die abfiltrirte Flussigkeit ist selbst bei grossem Ueberschusse 
von Bleizucker rothbraun; bei der Sabanilla-Ratanhia ist der Niederschlag violett-grau, das Filtrat 
farblos; die Para-Ratanhia verhalt sieli wie die Sabanilla - Ratanhia, hochstens ist der Niederschlag 
weniger yiolett.



Acacia Catechu Wilki.

Syn. Mimosa Catechu L. fil, Mimosa Sundra Roxb.

(Letztere Form wird von einigen Botanikern ais besondere Art betrachtet.)

Catechu-Acacie.

Familie: Leguminosae, (U n terfam ilie : Mimosaceae); G attung: Acacia Willd.

B esehreibung'. Oft etwas verkriippelter Baum von 10 Meter lJohe, mit aufrecktem Stamme, 
sehr verzweigter, reichblatteriger, umfangreicher Krone imd faseriger, dunkelbrauner, herbe schmecken- 
der Rinde. Aeste zerstreutstehend, stielrund, jungere Aeste mit gepaarten Stacheln und mit einem 
weisslichen oder granetp kurzhaarigen Ueberzuge bedeckt. Blatter zerstreut, bis 30 Ctm. lang, zuerst 
aufrecht, spater abstehend oder zuriickgebogen, doppelt und paarig gefiedert. Spindel 4 kautig, grau 
behaart, mit 8 bis 30 Fiederpaaren, auf der Oberflache flachrinnig und kurz unter dem untersten Fiederpaare, 
sowie unter den obersten Fiederpaaren mit einer langlichen bis rundlichen, scliusselformigen Driise. Fiedern 
30 bis 60'paarig mit blaulich-grttnen, sitzenden, linealischen, 5 Mm. langen, 1 Mm. breiten, an der Spitze 
abgestumpften, an der Basis ungleichhalftigen, einneiwigen Blattchen. Bliithenstand eine kurzgestielte, 
walzenformige, gelbe, ziemlich sehlaffe Aelire bildend, dereń bis 15 Ctm. lange Spindel kurz und dicht 
behaart und unterhalb der untersten Bliithen mit 2 bis 4 abwechselnden, lanzettformigen, behaarten, 
hinfalligen Brakteen versehen ist. Bluthenahren zu 1 bis 3 aus den Blattachseln. Bliithen zahlreich, 
klein, aufgebliiht ca. 4 Mm. lang, sehr kurz gestielt, polygamiseh; die Brakteen der einzelnen Bliithen 
lanzettformig, spitz, behaart, 2 Mm. lang, hinfallig. Kelch unterstandig, becherformig, tein behaart, 
mit 5 aufrechten, eiformigen, spitzlichen Zahnen, die etwas kiirzer ais die Rohre sind. Blumenkrone 
becherformig, '/s langer ais der Kelch, Slappig; Lappen aufrecht, eiformig, spitzlich, kurz gewimpert, 
in der Knospe klappig. Staubgefasse zahlreich, unterstandig, iiber doppelt so lang ais die Krone, 
mit haarformigen, feinwarzigen, am Grim de verw ach sen en Staubfaden und ovalen, an beiden Fu den 
ausgerandeten, 2facherigen, rand-langsspaltig aufspringenden Staubbeuteln. Pollen in jedem Fache zu 
einer 16 zelligen Masse vereinigt. Stempel einer unterstandigen Scheibe aufgesetzt, mit kurzgestieltem, 
langlichem, an der Bauchnaht geradem, an der Biickennaht gewolbtem, einfacherigem Fruclitknoten, 
langem, fadenformigem Griffel und einfacher, kopffonniger Narbe. Eichen meist 6, gegeuliiufig, in 2 
abwechselnden Reihen dem wandstandigen, mit der Bauchnalit verwachsenen Samentrager angeheftet. 
Frucht eine breit-linealische, bis 11 Ctm. lange, flachę, nach beiden Enden zugespitzte, einfacherige, 
2klappige Htilse bildend. Klappen netzadrig. Same rundlich, zusammengedruckt, dunkelbraun in der 
Mitte mit einer helleren Zonę, 8— 10 Mm. in Durchmesser, 2 Mm. dick, mit ziemlich dickem, auf- 
steigendem, etwas gebogenem Nabelstrang. Der eiweisslose Embryo kreisrund, mit kurzem, bauchigem, 
nach dem Na bel gewendetem Wiirzelchen und etwas planconvexen Samenlappen.

Acacia Suma Kurz (Mimosa Suma Koxb.) unterscheidet sich von der sonst sehr ahnlichen 
A. Catechu durch stiirkere Domen, reicher gefiederte Blatter, kUrzere Kronen und namentlich durch



zurdie weisse Oberflache der Rinde. In Ostindien einheimisch; wird in Bengalen, Mysore, Gujarat 
Darstellung des Extraktes verwendet.

F liick ig er  sagt iiber einen andern Baum: „Der von Schw ein furth  ais einer der haufigsten 
Waldbaume des abessinischen Hochlands getroffene, anch westwarts bis zum weissen Nil verbreitete 
„K a k a m u t“ stimmt nach B en tley  und Trim en mit der indischen Acacia Suma, nicht mit A. 
Catechu iiberein.“

V ork om m en . Yorder- und Hinterindien, Ceylon; besonders auf den Gebirgen von Koro- 
mandel, Ceylon und in Bengalen; im Ilimalaya bis 1000 Meter Hohe.

B lu th ezeit. ?

N am e u u d  G e s ch  i ch tli ch  e s . Acacia von av.ay.ia Stachel, Dorn, a/j> Spitze, wegen der 
bedornten Aeste. Mimosa von f.u(idv eine Bewegung machen, wegen der Reizbarkeit der Blatter 
mehrerer Arten, die sich beim Beriihren zusammenklappen; auch von glgog Spotter, Schauspieler, 
Nachahmer. Wegen Catechu, hindostanisch catchu Baumsaft, siehe Uncaria Oambir.

F liick ig e r  halt die Yermuthung des Cam pany, welcher das um 1221 im Zolltarife von 
Barcelona anftretende C atom aplum  ais' Catechu deutet, fur sehr zweifelhaft, jedoch glaubt er in dem 
C acho, welches B arbosa  1514 ais Ansfuhrartikel von Cambay (nordl. von Bombay) erwahnt, unser 
heutiges Acacien-Catechu zu erkennen. Garcia del Orta giebt 1563 von „C ate“ eine 'Beschreibung 
der Darstellung und bemerkt, dass das Extrakt in ziemlicher Menge nach Persien, Arabien, Malacca 
und China ausgefiihrt werde. Die ausfuhrlichste Beschreibung jener Zeit von „C ad ira “ (Acacien- 
Catechu) und der Benutzung sowohl des Holzes ais des Extraktes gab 1586 der Florentiner F ilip  po 
Casetti. In der ersten Halfte des 10. Jahrhuńderts kam Catechu, aber jedenfalls in sehr geringer 
Menge, nach Europa; von 1646 ab tritt es in den deutsclien Apothekertaxen ais sehr theure Drogę 
auf. Um 1680 bezeichnen H erbert de Jager mul der hollandische Arzt C leyer neben der Malabar- 
kiiste, Ceylon und Bengalen Pegu ais das Land, wolier die vorziiglichste Sorte stamme. Erst zu An- 
fang unseres Jahrhuńderts wurden grossere Mengen von Catechu nach Europa gebracht. F liick ig e r  
berichtet, .dass 1776 der Centner (50,8 Kilogr.) Catechu in London 16 Pfund Sterling 17 Shilling 
gekostet habe; 100 Jahre spater 1 Pfund Sterling 2 Shilling.

O ffizinell ist das ans dem zerkleinerten, dunkelrothen, vom Splintholze befreiten Kernholze 
durch Auskochen mit Wasser gewonnene Uy trakt: A ca cien -C a tech u , K utsch , P eg u -C a tech u  
(Catechu nigrum, Terra japonica, Eriractum seieThcem Catechu).

Die Gewinnung ist nach F liick ig e r  folgende: In irdenen Topfen (Gharrhas), welche auf ge- 
mauerten Herden unter freiem Himmel aufgestellt sind, erfolgt das Auskochen der zerkleinerten Holz- 
masse bis zu einer bestimmten Dicke, worauf die Abkochung in ein grosseres Gefass zur weiteren 
Eindampfung und Eindickung gebracht wird. Der beim Erkalten erstarrende Brei wird entweder in 
Thonformen oder auf schalenformig zusammengeheftete Blatter oder auch auf mit Kuhdiinger und Asche 
bestreute Matten ausgegossen und an der Sonne getrocknet. Die Verpackung erfolgt entweder in 
Blattern von Dipterocarpus tuberculatus Roxb. oder in Matten, in Saeken und in Kisten.

Im Handel erscheinen 2 Sorten:

1. Das P egu -C atech u  (Catechu von Bombay) stammt aus Pegu in Hinterindien und bildet 
unregelmassige, ca. 7 Ctm. breite, 12— 24 Mm. dicke, mit" Pflanzenresten, selbst Kohlen- 
stiicken durchsetzte, dunkel- oder hellrothlich-braune, matte oder wenig glanzende, teste 
und sprode, undurchsichtige Massen, welche einen chocoladenfarbenen, glanzlosen, gross- und 
flachmuscheligen, scharfkantigen oder etwas kornigen Brach zeigen und entweder gleich- 
massig dicht oder mit kleinen Blasen durchsetzt sind. Diese Sorte, welche fur den Arzuei- 
gebrauch am geeignetsten ist, war friiher die alleinige Handelswaare und ist gegenwartig 
die Sorte des dęutschen Handels.



B erg  erwahnt noch ein hierher gehorendes Catechu in K ugeln von der Grosse 
einer kleinen Orange, welche entweder in Bliitter geluillt oder mit Reisspelzen bestreut siad; nach 
F liick ig e r  existirt noch ein weissliches, mit grosser Sorgfalt nur bis zn massiger Concentration ein- 
gedampftes Produkt, welches ganz aus Krystallnadelchen besteht.

2. Catecliu von B engalen  biłdet langlich-runde, unregelmassig dseitige ca. 7 Ctm. lange, 
5 Ctm. breite, 3 Ctm. dicke, feste, schwere, aussen rauhe und erdige, schmutzig-graubraune 
auf dem Bruche kastanienbraune, parallel-geschichtete Mas,sen.

Beide Sorten sind ohne Geruch und besitzen einen sehr herben, zusammenziehenden, schwach 
bitterlichen, hintennach etwas siisslichen Geschmack. Beim Anreiben mit Glycerin oder Wasser er- 
scheint das Catechu unter dem Mikroskop melir oder weniger dentlich krystallinisch. In kochendem 
Wasser lost es sich zu einer etwas triiben, braunrotben Fliissigkeit von schwach sanerer Reaktion.

Nach F liick ig er  betrug die Ausfuhr aus Rangun, dem Hafen Pegus, im Jahre 1879 4400 
Tonnen nach Europa und 5898 Tonnen nach Ostasien.

Der Name Catechu, wełcher auch dem Gambir beigelegt worden ist, geblihrt eigentlich 
nur dem Acacien-Catechu (Kat oder Kut der Indier, Cutch der Englander), wahrend die Bezeiclmung 
Terra japonica, die in Hamburg ausschliesslich fiir Gambir gebraucht wird, dem Gambir zukommt, 
welches aus entfernten Gegenden, angeblich aus Japan kam.

Das in rerschiedenen Werken immer noch aufgefuhrte P alm en-C atechu  von Areca 
Catechu L. existirt nicht. Catechu und Gambir dienen neben der Areca-Nuss zum Betelkauen und da- 
durch mag der Irrthum hervorgerufen sein, dass Areca, welches kein Catechin enthalt und kein 
catechuartiges Extrakt liefert, zur Herstellung einer besonderen Catechusorte yerwendet werde.

B estan d th eile . Sowohl Catechu ais Gambir enthalten eigenthiimlichen, eisengrunenden 
Gerbstoff (Catechugerbsaure), eigenthumliche, krystallinische Siiure (Catechin, Catechusaure), Gummi, 
Beimengungen von Unreinlichkeiten. Nach F lu ck ig ers  Versuchen giebt gntes Pegu-Catechu 
0,6 %  Asche.

Das im Holze der oben beschriebenen Acacien reichlich rorkommende und in Spalten 
desselben bisweilen in krystallinischen Ablagerungen auftretende Catechin, zuerst von R u n ge  
bemerkt, von N ees von E sen beck  und D oberein er rein dargestellt, mit der Zusammensetzung 
Ci#H18;08 (H lasiw etz) C21H180 8 (Gautier) C21H20O0 (Lieberm ann und T auchert), ausserdem 
noch und zwar in grosserer Menge im Gambir vorkommend, auch in Auacardium occidentale L. und 
Siuietenia Mahagoni L. beobachtet, nach F lu ck ig e rs  Meinung wahrscheinlich im Pflanzenreiche ziein- 
lich verbreitet, krystallisirt in reinem Zustande bei langsamer Erkaltung der heissen wasserigen Losung 
in feinen, an beiden Enden zugespitzten, meist buschelig vereinigten Nadeln, bei rascher Erkaltung 
eine weisse, seidenglanzende, blatterige Masse bildend. Es schmilzt bei 217°, lost sich in 1133 Theilen 
Wasser von 17°, in 3 Theilen kochendem Wasser, in 4— 6 Theilen kaltem, in 2— 3 Theilen kochendem 
Weingeist, in 7— 8 Theilen kochendem Aether; ferner in Essigsaure, aber nicht in Terpenthinol. Wird 
Catechin auf 160° erhitzt, so bildet sich C atechugerbsaure (2C19H18 0 8 — OH2 ==) C38 H3i 0 18, 
welche den Charakter einer Siiure besitzt, in Wasser und Weingeist loslich ist, nicht in Aether. Ihre 
Losungen fallen Leim und AUcaloide, und eignen sich gut zum Gerben der thierischen Haute. Bei 
einer Erhitzung von tiber 160° hinaus oder beim Kochen mit verdunnten Siiuren bildet sich Catechin oder 
Catechugerbsaure neben andern Anhydriden, namentlich C atechuretin , welches in keiner Fliissigkeit 
loslich ist. Beim Schmelzen mit Natron erhalt man P r oto catechusaure (C7 H(i O t) und P h lo ro g lu c in  
(C8H0O3); bei der trockenen Destillation P y roca tech in  (C0Hj(OIi)7). Bei der einfachen trockenen 
Destillation entweicht neben Kohlensaure, Kohlenoxyd und fltichtigem Oele B ren zcatech in  (C6H60 2), 
welches weisse, gliinzende Bliittchen und Prismen bildet, bei 110— 115° schmilzt, bei 240— 245° 
unzersetzt siedet und sich leicht in Wasser, Weingeist und Aether lost.

Dem aus Wasser krystallisirten Catechu-Catechin ist noch etwas C atech u roth  und Q uercetin  
beigemischt. Das ais glanzend - schwarzrothes, amorphes Pulyer erhaltene C atechuroth  soli nach



E tti Catechugerbsaure sein; das ans gelblichen Krystallchen besteheude Q uercetin  besitzt die Zti- 
saimnensetzung C27H)8Of2. (Husemann, Pflanzenstoffe 1107.)

A nw enćtung. Ais adstringirendes Mittel bei chronischen Katarrhen der Schleimhaute, Dysen- 
terie, gegen Blutungen, ausserlick ais Zahntinktur, zu Mundwassern, bei Skorbut und iibelriechendem 
Athem, gegen Wundheit der Brustwarzen, auch zu Einspritzungen bei Tripperkrankheifcen und namenfc- 
licli gegen Nacbtschweisse. Bei innerlicher Anwendung sind, wegen der Umwandlung in Catechugerb
saure, Brechweinstein, Eisen- und andere Metallsalze, Leim- und Eiweissstoffe zu meiden. H usem ann 
aussert sieli hierliber: „Therapeutisch ist das von den ostindischen Eingeborenen benutzte Catechu fur 
sieli oder haufiger ais Adjiwans anderer Adstringentia gebraucht, oline dass man besondere Indication 
dafiir aufzustellen vermochte. Yon Aerzten trotz seiner Billigkeit wenig, hauptsacłilich bei Geschwiiren 
des Zahnfleisches benutzt, steht es beim Volke in einzelnen Gegenden noch in Ansehen bei chronisclien 
Larynxkatarrhen und Heiserkeifc und bei Anginen iiberhaupt, weshalb aucb manche andere braun aus- 
sehende Hustenmittel die Bezeiclinung Cachou (Catecliu) erbalten habeu.“ (Husemann, Arznei- 
stoffe 513.)

Litteratur. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 337; H ayne, 
Arzneigew. YII., Taf. 48; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. V Ie; B entley and Trim en, Med. pl., 
Taf. 95; Luerssen, Handb. der syst. Bot. 908; K arsten, Deutsche Flora 920; W ittstein , 
Pharm. 392.

Drogen und Praparate: Catecliu-. Ph. germ. 49; Ph. ross. 68; Ph. helv. 23; Cod. med. 43; Pb. 
belg. 24; Ph. Neerl. 55; Ph. U. St. 68; F liick ig er , Pharm. 205; F liick iger and Hańb., Pharm. 240; 
Hist. d. .Dróg. I., 433; B erg, Waarenk. 601.

Tinctura Catechu-. Ph. germ. 275; Ph. ross. 419; Ph. helv, 142; Cod. med. 604; Ph. belg. 
169; Ph, Neerl. 267; Brit, ph. 325; Ph. U. St. 339.

Electuarium Catechu: Ph. belg. 157; Ph. Neerl. 106.
Trockiści Catechu (Tabellae cum Catecliu)-. Cod. med. 590; Ph. belg. 255; Ph. Neerl. 275; 

Brit. ph. 347; Ph. U. St. 360.
Infusum Catechu-. Brit. ph. 159.
Pulms Catechu (compositus): Cod. med. 51.0; Brit. ph. 262.
Syrupus Catechu: Cod med. 564.

Beztiglich der Drogen und Praparate siehe H ager, Ph. Prx. II. 775; 111, 225.

T a fe  1 b es e h r ei b u n g ':

A bliihendei Zweig, nat. Griisse; 1 Bliltlie, vevgi'ossert; 2 dieselbe im bangsscbnifct, desgl.; I! StaubgeiUsae 
von verschiedenen Seiten, desgl.; 4 Pollemnasse, desgl.; 5 Frucłit, nat. GrOsse; 6 Same zerschnitten, desgl.; 7 und 8 
Knibryo von aussen und innen, desgl.



A c a c i a  C a t e c l u i  W i l l d



Acacia Senegal WiM

S y n .  Mimosa Senegal L . Acacia VereJc G uill. e t  P e r o tt . Mimosa senegalensis L a m .

Acacia rupestris S tock s.

Arabischer- oder Senegal -Gummibaum —  Haschab der Nillander, Verek der Senegambier*

Familie: Lcgurninosae (U nterfam ilie : Mimosaceae)-, Gattung: Acacia Willd.

Beschreibung. Acacia Senegal wird ais derjenige Baum bezeichnet, der das meiste und 
reinste Gum mi liefert. Es ist dies ein bis 6 Meter holier, aufrechter Baum oder auch Strauch mit 
Weissem, sehr hartem Holze und gekriimmten, schlanken, runden Zweigen, die an den Knoten, denen die 
Blatter entspringen mit 3 (bisweilen auch 2) kurzeń, gliinzend schwarzen, hakigen Dornen besetzt sind, 
von welchen einer unterhalb des Blattstieles steht, die beiden anderen eine seitliche Stellung einnehmen. 
Der Starnm ist mit einer grauen, rissigen Rinde bedeckt, die eine dicke Lagę eines gelben oder pur- 
purrothen, feinfaserigen Bastes enthiilt; die Rinde der Aeste ist glatt, etwas heller, die der jiingeren 
Zweige weisslich. Blatter abwechselnd, gewohnlich zu 2 beisammenstehend, graugrun, 2 1/2-— 3 '/a Ctm. 
lang, die jiingeren kurz-zottig-filzig, kurz gestielt, doppelt paarig gefiedert, 3 — 5 jochig; die Fiedern 
erster Ordnung gegenstandig, mit 10— 15 (nach B entley  bis 20) Paaren kleiner, ebenfalls gegenstan- 
diger, sitzender, linealischer, stumpfer oder etwas zugespitzter, bis G Mm. langer, steifer, graugrtiner 
Blattchen. Blattstiel schlanie, fein behaart, an der Spitze und am Grunde mit je einer kleinen Drtise 
besetzt. Die kleinen, sitzenden, locker gestellten, blassgelblichen, bis 1'ast weissen Bluthen in 5— 8 Ctm. 
langen, schlanken, cylindrisehen, aufrechten, gestielten Aehren, welche zu 1— 3 den Blattachseln ent
springen und stets langer ais die Blatter sind. Kelch glockenartig, bis zur Mitte 5spaltig; die Abschnitte 
schmal dreieckig, spitz, flaumig. Kronenblatter ziemlich doppelt so lang ais der Kelch, mit 5 weissen 
Abschnitten, entweder freiblatterig, oder die Blattchen ani Grunde unregelmassig verwaclisen. Staub- 
gefasse sehr zahreicli; Filamente schlank, aufrecht, ungefahr 3 mai so lang ais die Kronenblatter, 
gelblich, am iiussersten Grunde zu einer sehr kurzeń, perigonartigen Rolire verwachsen und der Basis 
der Blumenkrone eingefiigt; Staubbeutel sehr klein und rundlich, an beiden Enden ausgerandet, an 
der Basis des Riiekens angeheftet. Pollen eines jeden Faches in 2 meist lGzellige Massen vereinigt. 
Stempel frei, oberstandig; Fruchtknoten kurz gestielt, sehr klein, oblong, einfacherig, an der Bauch- 
nalit gerade, an der Ruckennaht gewolbt; Griffel fadenformig, ais solcher kiirzer ais die Staubgefasse, 
jedoch die letzteren etwas iiberragend; Narbe endstiindig, einfach, kopffórmig. Eicheu 2reihig dem der 
Bauchnaht aufgewachsenen Samentrager angeheftet. Hiilse kurz gestielt, diinnlederig, gelblicli, 7— 11 Ctm. 
lang, 1 sj.i— 2 Ctm. breit, linealisch, stumpf oder kurz zugespitzt, mit verschmalertem Grunde, flach 
zusammengedruckt, die Riinder gerade oder den 5— 6 Samen entsprechend wellig, mehr oder weniger 
eingeschniirt, mit starken Randrippen und zart-netzig-aderigen Klappen. Samen rundlich, stark zusam- 
mengedriickt, braun, mit langer Nabelschnur, in der Mitte mit einer concaven Bogenlinie. Embryo mit 
grossen kreisfórmigen, planconvexen Samenlappen und kleinem, stumpfem, diinnem Wtirzelchen. 
Eiweiss fehlt.

Dass noch andere Acacienarten Gummi liefern, ist zu vermuthen, jedoch noch nicht fest- 
gestellt, welche Arten an der arabischen Gummierzeugung theilnehmen. Sicher ist, dass das schonste, 
reinste und meiste Gummi von Acacia Senegal abstammt. Luerssen giebt von einigen anderen 
gummiliefernden Arten folgende Beschreibung:



Acacia abyssimca Hochst. (Tsthea der Eingeborenen) lsfc ein mittelgrosser Baum mit 
blass-gelblicher Rinde und kurzeń, geraden, braunspitzigen, am Grunde behaarten Dornem Die Blatter 
sind weich- oder scbwach flaumhaarig, ca. 4 Ctm. lang, 10— lbjochig, 20— SOpaarig gefiedert, mit 
kleinen linealen, stumpfen Blattchen; Blattstiel und Spindel mit 4— 5 Driisen. Bluthen in weisslicben, 
kugeligen Kopfclien, welche in den Blattachseln zu 3— 5 beisammenstehen, an blattlosen Aesten 
auch zu langen Rispen geordnet sind, mit bleibenden Brakteen am Grunde des Stieles. Hulsen lineal- 
oblong, gerade oder etwas sichelformig, kurz und breit gespitzt oder stumpf; die lederigen Klappen 
scbwach convex. In Abyssinien und in dem Somalilande einlieimisch.

Acacia nilotica Del. (A. arabica Willd., A. vera W illd.), der Ssani oder Sont der Araber, 
besitzt gelbe Bluthenkopfchen mit uber der Mitte ihres Stieles stehenden und bleibenden Brakteen. 
Die Hiilsen gerade, zwischen den Samen stark perlscbnurartig eingeschniirt, kabl (nilotica) oder filzig 
(arabica). In Senegambien, Angola, den oberen Nillandern und Mozambicjue einheimiscb.

Acacia fisiula Scbweinf. (A. Scyal Del. var. fis tulą), der Ssoffar, zeichnet sich durch lange, 
starkę, am Grunde in Folgę von Insoktensticben stark zwiebelartig angeschwollene und an diesen 
Stellen hoble, elfenbeinweisse Domen, weisse Rinde, 3— 5jocliige Fiedern und kugelige Bliitbenkopfcben 
aus, dereń Stiele unterhalb der Mitte mit liinfiilligen Brakteen besetzt sind. Hulsen sichelformig 
gekrummt, zwischen den Samen eingeschniirt. In Nubien und Sennaar.

Acacia stenocarpa Hochst. I)er- Talgbaum, Talha oder Kalcul, ist der vorhergehenden Art 
ahnlich, nur sind die Hiilsen nicht eingeschniirt. In Abyssinien und Nubien. A. stenocarpa bildet im 
Verein mit fistula ausgedehnte Wiilder in Gedaref am linken Ufer des Atbara in der Niihe der 
Grenze yon der abyssinischen Provinz Gallabat und in den Landschaften, welche von den Zuflussen 
des Blauen Nil durchstromt werden.

Nacli S ch w ein fu rth ’ s Mittheilungen liefern Acacia nilotica, fistula und stenocarpa nur 
braunes oder rothliches Gummi in geringer Menge. Siehe Anhang.

Anatomisches. Ueber die Bildung des Gummi besitzen wir keine geniigende Kenntniss. 
Nach Carre und L ou vet erfolgt die Ausscheidung in der Gambialregion in Form einer dunnen 
Schicht, also zwischen Holz und Rinde, wobei die letztere sich hebt und schliesslich berstet. In der 
Bildungsschicht will man 2 Lagen beobaclitet haben, eine Holzgefassschieht mit rohem Nahrungssafte 
und eine Zellgewebeschicht mit assimilirtem Safte. Das Gummi soli nun ein Produkt der ersteren 
Schicht sein, denn die mit dem abgeschiedenen Gummi in Yerbindung stehenden, iiussersten IIolz- 
gefassblindel betinden sich in Zersetzung und Auflosung und die im Gummi enthaltenen mineralischen 
Bestandtheile sind diejenigen des rohen Saftes. Ebenso wie das Kirschgummi yerdankt nach W ig a n d  
und M olier  das Acaciengummi seine Entstehung einem Desorganisationsprozesse der Zellwande ganzer 
Rindengewebe. W ig an d  fand in Rinden- und Baststiicken, welche dem Senegalgummi bisweilen bei- 
gemengt sind, nicht nur eingelagerte Gummimassen schichtweise mit den Bastschichten abwechselnd, 
sondern auch allmalige Uebergange der normalen Gewebe in den yollig strukturlosen Gummi. Nach 
M o lle rs  Beobacntung soli die Bildung des arabischęn Gummi durch Metamorphose der Zellwande 
immer nur von aussen nach innen stattfinden.

Blilthezeit. Januar bis Marz.

Vorkommen. A. Senegal ist im ostlichen und westlichen Afrika zwischen dem 10. und 20.° 
n. Br. einlieimisch und wahrscheinlich auch in Innerafrika. Im ostlichen Afrika haufig auftretend im Strom- 
gebiete des Weissen Nil und des Atbara, nainentłich aber in Kordofan und hier mit dem arabischęn 
Namen Ilaschab bezeiclinet. Noch haufiger ist das Auftreten der Gummiacacie, und hier mit Yerek 
benannt, in Senegambien, woselbst sie sehr ausgedehnte Bestiinde bildet. F liick ig er  aussert iiber das 
Auftreten dieser Gummiacacie in Westafrika sich folgendermassen: „Nocli melir ais in den Nillandern 
bildet dieser Baum in Senegambien sehr ausgedehnte Bestande, die Krabbas. Die bedeutendsten sind 
der Gummiwald in Sahel im Gebiete des maurischen Stammes der Trarzas, welcher sich von der Kiisten- 
landschaft am rechten Ufer des Senegalstromes aufwarts bis Dagana und tief ins Innere erstreckt; 
1'erner die Krabba von Alfatak zwischen dem See von Kornak oder Cayar und der Stadt Podor im Lande 
des Braknastammes. Diese nordlich vom Strome liegenden, immerhin nur sehr lichten Gehblze liefern 
das vorzliglichste Gummi in reichlichster Menge, doch sind eigentlich auch die den Franzosen unter- 
worfenen linksuferigen Gebiete Walo (Oualo) und Cayor, welche vom Negeryolke der Dhiołoffen bewohnt 
sind, nur ein ungeheurer Gummiwald.'1



Name und Geschichtlich.es. Ueber Acacia und Mimosa siehe den Artikel Acacia Catechu 
Taf. 116. Gummi (althochd. czar, arabisches Gummi =  czar von arabien, in spateren Zeiten Gumme 
von Arabien, Senegalgummi) yon dem arabischen Izami, griechischen yĄ/gu, romischen cummi, 
cummis (commis), nach spiiterer Schreibart gummis, worunter man einen ausfliessenden Pflanzensaft 
verstand.

Schon die agyptischen Denkmaler, welche 1700 Jabre vor Christi Geburt geschaffen wurden, 
enthalten in ihren Inschriften Kami en Pun-t, d. h. Gnmmi ans dem Lande Pnn-t, worunter das siid- 
liclie Arabien und die gegeniiberliegende Somaliluiste verstanden wurde. Dieses Gummi, in welchem 
unzweifelhaft das arabische Gummi zu erkennen ist, fand in der altagyptischen Malerei, namentlich 
zumAuftragen der Mineralfarbe „cliesteb“, umfangreiche Yerwendung. Aus den Schriften des T h eop h rast 
und des S trąb  on geht hervor, dass auch in Aegypten etwas Gummi gesammelt wurde, welches wahr- 
scheinlich den ebemals daselbst rorkommenden Acacienarten arabica, Seyal und tortilis entstammte; 
jedocli die Hauptmasse wird ais aus Arabien kommend bezeichnet. Arabien war aber auch damals 
nur Zwischenstation, und da man den Ursprung nicht kann te, so bezeichnete man das Gummi einfacb 
ais arabisches Gummi. In der griechischen und romischen Litteratur wurde es wegen der stacheligen 
Beschaffenheit der Stammpflanze ais Gummi acanthinmn bezeichnet. N icolaus Dam ascenus erwahnt 
nm Christi Geburt Gummi arabicum und die Romer erhoben urn das Jahr 180 n. Chr. in Alexandrien 
ein Zoll von dem Gummi. Im Mittelalter wurde weder yon den Aerzten noch in der Technik grosserer 
Gebrauch von dem Gummi gemacht, was wohl daraus zu erklaren ist, dass diese Drogę uberhaupt 
nicht in grosserer Menge auf dem europaischen Markte erschien. Gomarabichc wurde 1805 ais Ein- 
fuhrartikel in Pisa genannt; Gomma rabica zu Anfang des 16. Jahrhunderts ais solcher fur Yenedig.

Das Gummi von der westafrikanischen Kilste, das Senegalgummi, ist wohl seit Grundung der 
Niederlassungen durch franzosische Kaufleute im Jahre 1365 yon dort nach Europa gebracht worden; 
yorerst nur in geringer Menge, 1760 aber bereits in einer Masse von 18,000 Ctr.

Offizinell ist das aus der Rinde schwitzende, also meist freiwillig austretende und nur selten 
durch Anschneiden gewonnene, an der Luft erhartete Gummi; das von Ostafrika kommende: Gummi 
arabicum, das aus Westafrika stammende: Gummi senegalense. t

Das ara b isch e  Gummi (Haschab der Araber) wird in Kordofan mittelst der Axt von den 
Baumen losgesclilagen und geht meist, in Korbę von Acacienbast yerpackt, entweder nordwarts nach 
dem zunachst gelegenen Nilhafen Dabbeh oberhalb Dongala, oder ostwiirts nach Mandjura am Weissen 
Nil und Chartum. Yon diesen Sammelorten wird es mittelst Barken nach Alexandrien, dem Haupt- 
stapelplatz des ostafrikanischen Gummi, gebracht. 1876 erhielt Chartum allein 10000 Ctr.

Das o sta fr ik a n isch e , k ord o fa n isch e  oder arab ische Gummi, welches ausscbliesslich in 
den Officinen gehalten werden soli, besteht aus meistentheils langlich-runden oder kugeligen, bis nuss- 
grossen, auch wurmformigen Stiicken, mit abgerieben rundlichen oder kantigen Oberflachen; dieses 
Gummi ist von zahlreichen Rissen durchsetzt, sehr briichig und vollkommen glasartig. Ausgesuclite 
Waare ist vollkommen klar und farblos; geringere Sorten zeigen braunrothliche oder gelbliche Farbung.

Das w esta fr ik a n isch e  oder S enegal-G um m i ( YcrcJz der Eingebornen) ist beziiglich der 
Ernte sehr von der Witterung abhangig, indem durch dieselbe der Ausfluss in bohem Grade beein- 
flusst wird. L ou v et und P e r g o lo t te  berichten iiber die Ernte folgendes: Der volle Saftreichthum 
tritt wahrend der voU Juli bis September andauernden Regenzeit ein. Im Dezember und Januar wehen 
von der Kiiste her die heissen Ostwinde (Mbohio oder ITarmattan), welche die Rinde austrocknen und 
aufreissen. Je anhaltender und starker dieser Ostwind weht, um so reichlicher ist das Austreten des 
Gummi; am reichlichsten ist der Ausfluss jedoch wahrend oder unmittelbar nach der Blutliezeit, 
namentlich zwischen Mitte Marz und Mitte April, also kurz vor Eintritt der Bliitter. Nach G u illem in  
und D u v erg ie r  ist der Verlanf der Gummiausscheidung ein etwas anderer. Nach ihren Beobachtungen 
tritt wahrend der Regenzeit vom Juli bis October die Hohe der Vollsaftigkeit und die damit im Zu- 
sammenhange stehende Bildung des Gummi ein. Die nun folgenden starken und trockenen, heissen 
Ostwinde bewirken ein Austrocknen und Einschrumpfen der vorher gelockerten Rinde, wodurch in den 
Monaten October und November das Gummi austritt, und zwar um so reicher, je starker der Ostwind 
weht. Die Einsammlung erfolgt dann im Dezember. Im Januar und Februar wird durch den Eintritt 
der Seewinde, womit auch reichliche Thaubildung und unter Umstanden Regen yerbunden ist, eine 
zweite Saftausscheidung heryorgerufen, welche im Marz eine zweite, jedoch weit geringere Ernte 
gestattet.

Die Einsammlung des Senegalgummi erfolgt hauptsachlich durch Kriegsgefangene der wan- 
dernden Yolksstamme, welche das rechte Ufer des Senegal bewohnen. Nach F liick ig e r  sind jene



Sammler genothigt, einen grossen Theil ihrer Nahrung in dera geernteten Gummi selbst zu suchen, 
welches nach neueren Yersuchen im Magen in Zucker umgewandelt wird. Man bedient sich zum 
Einsammeln des Gummi, welches in grosseren Hohen am Staninie ausschwitzt, an Stangen befestigter 
scheren- oder loffelartiger Werkzeuge.

Die Franaosen unterscheiden ara Laufe des Senegal ein Unterland (en bas du fleuve), welches 
bis Mafou reiclit, bis z u welchem Orte der Senegal bei niederem Wasserstande schiffbar ist, und ein 
Oberland (le haut du fleuve). Das Gummi des Unterlandes (Gomme du bas du fleuvc) wird von den 
Franzosen an bestimmten Uferstellen (escales) gegen Webstoffe, Schmuckgegenstiinde, Waffen, Ge- 
treide etc. eingetauscht; das des Oberlandes (Gomme Galam, Gomme du haut du fleuve) gegen gleiclie 
Eintauschgegenstande von den Sammlern nach der franzosischen Station Bakel gebracht. Das so ge- 
wonnene Gummi geht stromabwarts nach St. Louis und von dort in Sacken zu 80— 90 Klgr. Gewicht 
nach Bordeaux, woselbst es durcli einige grosse Handelshauser von dem Trummergmnmi {Baąuaąues ou 
marrons rótis) und den Knollen des Bdellium (Gummiharz von Balsamodendron africanum Arn.) 
gereinigt und in ungefahr 1 Dutzend Sorten getrennt wird. Das Trilmmergummi stellt die durcli braunes 
Gummi zusammengeklebten Bastfasern und andere Gewebetheile dar, welche sich im Anfange der 
Gummibildung befinden. Nach Bordeaux werden voin Senegal jahrlich bis 5 Millionen Klgr. gebracht.

Das Senegalgummi bildet in der schonsten Waare 4 Ctm. und mehr im Durchmesser haltende, 
kugelige, eiformige oder unregelmassig geformte Stiicke von gelblicher bis schwacli rothlicher Farbę, 
denen viele rein weisse Klumpchen beigemengt sind. Wurmtormige Stiicke lassen Schichtung und 
Streifung erkennen. Dieses Gummi ist weniger und nicht so tief mit Rissen durchsetzt (namentlich 
das vom Unterlande) ais das arabische Gummi.

Im allgemeinen bestelit das .ost- und westafrikanische Gummi aus durchsiclitigen, entweder 
farblosen oder gelblichen bis braunlichen, glasglanzenden, sproden, geruchlosen, ladę und sclileimig 
schmeckenden Stiicken, welche theils eine ecldge Form haben und leicht zerbreclilich sind, tlieils eine 
abgerundete Form und festere Beschaffenheit besitzen. Gummi lost sich in seinem gleiclien Gewichte 
Wasser und giebt eine opalisirende, dicke, klebrige, sauer reagirende, wenig zur Schimmelbildung 
neigende Flilssigkeit, ist unloslich in Weingeist und Aetlier, in der Hitze sich aufblahend, verkohlend, 
iriit Hinterlassung von 2.7— 4 %  Asche. Ausgesuchtes Gummi besitzt ein spez. Gew. von 1.487 bei 15°, 
1.525 bei 100 0 getrocknet. Gummilosung mischt sich mit Glycerin und lasst sich bis zur Gallertcon- 
sistenz eindampfen, ohne dass eine Aussclieidung des Gummi stattlindet. Tm polarisirten Lichte zeigt 
es Yerschiedenheiten, die vielleicht von verschiedenen Stammpfianzen herriihren; so polarisirt Kordofan- 
gummi nach links, ganz gleiches aus Sennaar nach rechts. Wasserige Bleizuckerlbsung mischt sich mit 
Gummi ganz klar, wohingegen Bleiessig selbst in der grossten Verdunnung der Gummiauflosung sofort 
Trtibung erzeugt. Langere Zeit im Wasserbade bleibend, wird das reinste weisse Gummi gelblich, dann 
braunlich, aussert deutlichen Rostgeruch und farbt sich in einzelnen Stiicken schwarzlich.

Von den im Handel erscheinenden Sorten stellt das Kordofangummi in Bezug auf Giite obenan; 
ihm ahnlich ist das blassgelbliche Sennaargummi und das Suakimgummi; letzteres ist mit dunkelroth- 
braunen Kornern gemischt. Minderwerthig ist das Senegalgummi.

Die Gummiernten, welche grossen Schwankungen unterliegen, hiingen ganz von der Witterung 
ab; auch richten die Elephanten zeitweise grosse Verwiistungen in den Gummiwaldern an, indem sie 
die Biiume ausreissen und yernichten; ebenso droht von Allen und Antilopen Gefahr, die das 
ausgetretene Harz fressen.

B estandtheile . Nach N eubauer ist das Gummi ais das saure Kali-, Kalk- und Magnesia- 
salz der Arabinsaure zu betrachten und entspricht im lufttrockenen Zustande der Formel C, alL^aO,, 
+  3 0 H 2; es beansprucht 13 .6%  Wasser, welches es bei 100° verlierend, sehr rasch wieder anzieht, 
Wird eine Kaltwasserlosung des arabischen Gummi mit Salzsaure yersetzt, so wird durcli Alkohol die 
Arabinsaure gefallt. Eine Fśillung des Calcium aus der Gummilosung erfolgt durch Oxalsaiire, ode): 
durch Dialyse nach Zusatz von Salzsaure.

Die Arabinsaure (Arabin), C^IIaaOn, ist in reiner Beschaffenheit eine weisse, amorphe, in 
Wasser losliche, in Weingeist und Aether unlosliche Masse. Die wasserige Lbsung ist stark sauer 
reagirend, treibt Kolilensaure aus den Carbonaten und wird durch Alkoholzusatz nicht yerandert, erleidet 
jedoch eine Fiillung, sobald wenig Salz- oder Salpetersaure oder auch nur eine Spur von Salzlosung 
zugesetzt wird. Mit yerdiinnten Sauren liefert Arabinsaure in der Warnie Arabinose, jenen Reprasen- 
tant der Traubenzuckergruppe, weleher eine Zusammensetzung von CGH12Oy besitzt, rhombische Prismen 
bildet, in Wasser loslich ist, einen siissen Geschmack aussert und mit dem Vermogen ausgestattet ist, 
alkalische Erden aufzulosen. Ist die Arabinsaure getrocknet, so quillt sie in reinem Wasser nur noch



auf, lost sieli aber dann unter allen Umstiinden niclit wieder, ausser wenn wasserige Alkalien zugesetzt 
werden, die dann eine dem gewohnlichen Gummischleim gleicbe Auflosung bilden. (H usem ann, 
PfianzenstofFe 131 ff.)

A n w e n d u n g . Gurnm i findet in der Medizin Anwendnng ais einhiillendes Mittel, um scharfe 
und in Wasser schwerlosliche oder unlosliche Substanzen fiir den innerlichen Gebrauch einnebmbar zu 
machen; also hauptsachlich zur Bereitung von Emulsionen, Pasten, Pastillen, gewissen Pillen, zur Er- 
leichterang der Palverang zaher Pflanzentheile oder Harze und zur Yerhtitung reizender Einwirkungen 
scharfer und kaustischer Substanzen auf die Schleimhaute der Yerdauungswerkzeuge. „Die Wirkung 
des Gummi ist vorwaltend lokal, indem bei dem unbedeutenden D i ff u s i o n s v e r m o g e n und der Resistenz 
des Arabins gegen Verdauungsfermente keine namhafte Resorption stattfinden kann. Gummi Arabiami 
ist das am haufigsten in der Medizin gebrauchte Mucilaginosum, weil es den wohlschmeckendsten 
und diinnsten Schleim liefert. Ilauptyerwendung findet es bei Pharynxkatarrhen und damit zusammen- 
hangenden katarrbalischen AfFektionen des Kehlkopfs und der Bronehien, welche nur, insoweit der 
ursprungliche Pharynxkatarrłi und der von diesem abhiingige Hustenreiz dadurch gemildert werden 
kann, von Gummi Beeinflussung erfabren. Sehr zweckmiissig ist die Darreichung bei Katarrhen und 
Entzundungen des Tractus und bei diarrhoischen Affektionen sollte man lieber zuerst zur Potio gum- 
mosa ais, wie so haufig, zur Opiumtinktur greifen.* Die Ilauptyerwendung findet Gummi ais Klebe- 
mittel und namentlich zur Appretur der Gewebe. (Husemann, Arzneimittell. 326.)

L i t t e r a t u r .  A bb ildung und Bescbreibung. B en tley  and Trim en, Med. pl., Taf. 94; 
G uillem in  et P e ro tte t  Plorae Senegambiae tentamem, Taf. 56; S ch w ein fu rth  in L innaea, 
XXV, Taf. 22A (Fruchte); B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. Y Ic (Scyal); Luerssen, Handb. der 
syst. Bot. II, 910; K arsten , Deutsche Flora 722; W itts te in , Pharm. 284.

D rogen  und Praparato. Gummi arabicum (Gummi senegalense, Gummi Acaciae): Ph. germ. 
127; Ph. austr. 70; Ph. hung. 217; Ph. ross. 195; Ph. helv. 61; Cod. med. 55; Ph. belg. 42; 
Ph. Neerl. 123; Brit. ph. 1; Ph. dan. 126; Ph. suee. 96; Ph. U. St. 8; F lu ck ig er , Pharm. 3 (araliami), 
7 (senegalense); F lu ck ig e r  and Hańb., Pharm. 233; Hist. d. Dróg. I, 419; B erg , Waarenk. 479.

Syrupus gutnmosus s. Acaciae: Ph. ross. 400; Ph. helv. 133; Cod. med. 532; Ph. belg. 248; 
Ph. U. St.' 317.

Mucilago Gummi arabici s. Acaciae: Ph. germ. 181; Ph. austr. 92; Ph. hung. 293; Ph. 
ross. 265; Ph. helv. 85; Cod. med. 464; Ph. belg. 195; Ph. Neerl. 155; Brit. ph. 216; Ph. dan. 161; 
Ph. suec. 132; Ph. U. St. 227.

Miztura gummosa: Ph. austr. 91; Ph. helv. suppl. 71.
Pulvis gummosus: Ph. germ . 216; Ph. austr. 108; Ph. hung. 361; Ph. ross. 325; Ph. helv. 

106; Cod. med. 521; Ph. belg. 218; Ph. Neerl. 188; Ph. suec. 161, 162. (P. gum. stibiatus.)
Mixtura Cretae: Brit. ph. 209.
Mixtura Guajaci: Brit. pli. 211.
Pulvis Amygdalae compositus: Brit. ph. 261; Ph. U. St. 222.
Pulvis Tragacanthae compositus: Brit. ph. 266.
Pasta gummosa: Ph. austr. 103; Ph. helv. suppl. 81; Cod. med. 474; Ph. belg. 209.
Pasta, Liąuiritiae: Ph. austr. 103; Ph. belg. 210; Ph. dan. 176; Ph. suec. 147.
Beztiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. I, 6; III, 1.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ;

A bliihender Zweig, nafc. Grosse; 1 Bliithe, vergr<5ssert; 2 diesclbe im Langsschnitt, dosgl.; 3 geoffnoto 
Hiilse, nat. Grosse; 4 n. 5 Samen von yerschiedenen Seiten, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herrn Professor 
Schm idt  in Berlin; Buntdruck von Herm E. Gunther in Gera.



Kin aus Sennaar stammendes Gummi, welches das Aussehen des Kordofangummi besitzt, polarisirt, 
im Gegensatz zu letzterem, nacli rechts und stammt wahrscheinlich von einer anderen Acacie. Yon 
sehr minderwerthiger Beschaffenheit ist das ans kleinen weissen Koniem besteliende, mit zahlreichen 
rothen und braunen Stticken gemischte und durch Pflanzenreste sebr verunreinigte Gummi aus der 
Landscbaft zwisclien Sennaar and dem Rotlien Meere, welches naeh H eu g lin  von A. fistula und steno- 
carpa abstammt. Ein gleichfalls minderwerthiges Gummi ist das unter dem Namen Dschesire aus der 
Landschaft Dschesire am Atbara und der Hochsteppe der Bischari zwisclien dem Blauen Nil und dem 
Rothen Meere stammende, welches iiber Khartum und Suakiin nacli Aegypten gelit und dort ais das 
schlechteste Gummi (Samagh SavaJcumi) bekannt ist. Eine bessere Sorte liefert die ganze Samhara- 
kuste, welche mit dem abyssinischen Gummi iiber Massaua und Dschiddah unter der Benennung 
Samagh Hidschasi ebenfalls nach Aegypten gelangt. Auch Westafrika liefert geringwerthige Sorten, 
so namentlich Marokko, welches nach F liick ig er  in Mogador im Jahre 1877 182.520 Klgr. 
yerschiffte.

Acacia horrida Willd. im Caplande und im stidwestlichen Afrika liefert gleichfalls Gummi 
von geringwerthiger Beschaffenheit.

Ostindisc.hes Gummi, das in ansehnlicher Menge aus Bombay ausgefiihrt wird, ist ost- 
afrikanisches Gummi; au stra lisches Gummi von Acacia pycnantha Benth., A. decurrens Willd. 
A. homalopliylla Caun. besitzt eine braunliche Farbę, wird aber trotz seiner minderwertliigen BeschalFen- 
heit in dem Gewerbe vielfach angewendet.



Leg umili o 2 ae

A c a c i a  Se ne ga l



Viscuin album L.
Mistel, gemeine, weisse Mistel —  Gui —  mistletoe.

F a m ilie : Loranthaceae G attung: Viscum L.
B esch reibu n g '. Immergruner, gelbgriiner, auf verschiedenen Baumen schmafotzender Strauch 

mit holziger, gelblicher, bis zum Cambiiunringe vordringender Wurzel und den Holzring der Niihrpfłanze 
rings uingebenden Nebenwurzeln. Der holzige, stielrunde, gelblich-griine, wiederbolt gabeliistige Stamni 
0,3— 1 m hocli, mit gegenstandigen, liingliclien, stuinpfen, ganzrandigen, kalilen, undeutlicb genervten, 
dick lederartigen, gelblich-griinen Bliittern, die im Herbste des zweiten Jalires abfallen. Der Bliithen- 
,stand diocisch, an der Spitze der Zweige, zu 3, seltener zu 5, lnittlere Bliithe von 2, seitliche Bluthen 
von 1 fleischigen Braktee untersttttzt. M annlichc B luthen grosser ais die weiblichen, sitzend, nackt, 
4 mm lang, 4zahlig, nur aus den Staubgefassen bestehend. Staubbeutcl zu 4, mit dem ganzen B.iicken 
den lederartigen, oval langliclien, gelbgrunlichen, an der Basis verwachsenen Perigonbliittern aufge- 
wachsen, vielkanimerig, mit ebenso vielen Lochem aufspringend. Pollen rundlich, 3 seitig, feinstachelig, 
3 porig. W e ib lic lie  B luthen 2 nim Jang, seitliche sitzend und 4zalilig, mittlere auf einem kurzeń 
Stengelgliede und haufig 3- oder Gzilhlig. Unterer Tlieil der Bliithe aus einem fleischigen, von einem 
Krei.se Gefiissbiindel durchzogenen, krugartigen Gebilde (Unterkelch, Hypanthium) bestehend, aus dessen 
Iiande die 4 eifonnigen, stumpfen, griinlich-gelben Perigonbliitter entspringen und das den unteren Tlieil 
des halbunterstandigen, oben durch die verwachsenen Frachtblatter geschlossenen, einfacherigen und 
eineiigen, kegelformigen, von der sitzenden Narbe durchbohrten Fruchtknotens bildet. Eichen liinglich, 
aufrecht, mit dem Fruchtknoten in seiner ganzen Liinge venvachsen. Beere kugelig, weiss, durchsoheinend, 
mit klebrig-schleimigem Inhalte, einsamig. Same fast herzformig, zusainmengedruckt, stumpfgespitzt, 
grtin, netzformig weissaderig, am Grando mit einer weissen Nabelwulst, mit fleischigein, griinem Eiweisse. 
Der keulenfórmige, gerade, in der Mitte des Eiweisses liegende Embryo mit griinem, schon in der Beere 
aus dem Eiweisse herauswaohsenden Wiirzelchen und 2 weissen planconvexen Samenlappen. Beim 
Keimen des durch die Ybgel, namentlich Misteldrosseln (Turdus viscivorus) auf die verschiedenen Baume 
getrageneu Kernes, bildet sich aus dem Wiirzelchen das erste Stengelglied, aus dessen Basis dann erst 
die Wurzel zum Yorschein kommt.

Aiiatoinlsclies: Der Querschnitt der Rinde zeigt naeh Berg u. Schmidt eine durch zahlreiche Cutikular- 
schichten verdickte Epidermis, oin schlaffes Farcnchyni, dessen Zellon nach aussen hin Ohlorophyll und fettes Oei, 
nach innen Aniylum entlialten und einen Kreis derber, durch breite Parenchymschichten von oinander getrennter 
Bastbiindel.

Das gelblicli-weisse, strahlenfOrmige, von breiten, stiirkemehlbaltigen Markstrahlen durcbscbnittene Holz ist 
von Gefassbiindeln durclizogen, die aus kurzeń, getiipfelten, ziemlieb weiten, dickwandigen Parencbymzellcn bestehen, 
welcbe nach der Rinde zu in verliingerte, diinnwandige Zellen (Splint) tibergehen. Das Mark besteht aus getiipfelten, 
starlcenmeblhaltigen Parenehymzellen.

V e rb re itu n g ‘. In ganz Europa mit Ausnahme des hohen Nordens auf Aepfel- Birn- und 
Nussbaumen, Kiefern, Fichten, Tannen, Linden, Ahorn, Kastanien, Pappeln etc. jedoch sehr selten auf 
Eichen schmarotzend; durch Erscliopfung den Baumen Schaden bringend. Ihre Yerbreitung erfolgt 
hauptsachlich durch Vogel, namentlich Drosseln.

Warne u n d  G esch ich tliehes. Es wurde angenommen, dass der Name M istel entweder aus 
der lateinisehen Bezeichnung viscurn oder mscus (Griechisch lióg) Leim, Vogelleim, hervorgegangen oder 
dem Worte M ist, weil die Ybgel den Samen durch ihren Kotli auf die Baume tragen, entsprungen 
sei. ileides ist unwahrscheinlich, denn gegen die erste Ableitung spricht das hohe Alter des VVort.es, 
welches schon in den iiltesten Eddaliedem (Voluspa) ais mistil, mistil-teinn =  Mistelzweig Erwahnung 
iindet, wahrend die zweite Ableitung aus Mist schon hinsichtlich der Form ais nnzntreffend erscheint, 
donn Mist heisst altnordisch mylcr, angelsachsisch meox, wohingegen beide Sprachen die Mistel mit mistel 
bezeichnen. Nach Grassm ann soli der Zusammenhang mit miss-, gothisch missa, misso, welches 
in den nordischen Dialekten auch die Form miste und im angelsachsischen die Form mist- liat, viel 
wahrscheinlicher sein. „Es bedeutet theils das auseinandergeliende, abirrende, theils, wie diis gothisclie 
misso und das verwandte altindische mithas das wechselseitige. Es scheint sich der Begriff liier auf 
die fortwahrende Zweitheilung des Stengels und auf das Gegentibersitzen der Bliitter zu beziehen.“ 
Viscum stammt wie schon oben angedeutet worden ist von viscus Yogelleim, uiscidus, viscosus klebrig; 
album bezieht sich auf die weissen Frtichte. Loranthus, Riemenhlmne, entstanunt dem griechischen 
h~)oo>> Biemen und arDoę Blume.



Der Mistel isfc von jeher bei den Yblkerschaften eine besondere Yerehrung zu Tlieil geworden, 
die sich weniger aut' ilire medizinische Benutzung, ais vielmehr auf das Eigenartige ihres Vorkommens, 
ilirer Form und Farbę griindete. Ilire gegabelten, im Winter gelbgriinen Zweige wurden ais das Yor- 
bild der goldenen Zauberruthe betraclitet, woraus sieli spaterhin die Sagę 'von der Wiinschelruthe ent- 
wickelte. Man schrieb ihr ausserordentliche magisclie Kriifte zu, in Folgę dessen sie iu der Mythologie 
der alten Volkerschaften eine grosse Rolle spielt; jedoch muss bier bemerkt werden, dass das Auftreten 
unserer M istel in den Gottersagen nur beztiglich der nordischen und germanischen Volkerschaften 
mit Bestimmtheit behauptet werden kann, wahrend die in der Mythologie der Grieclien und Romer 
auftretende Mistel wohl hauptsachlich ais die dort haufig vorkommende, auf Eiehen waehsende Riemen- 
blume: Loranthus europcceus L. zu bezeiclmen ist. Die Mistel der Druiden und Germanen ist unzweifel- 
haft Viscum album. Aueh beziiglicli der medizinischen Benutzung ist man im Unklaren, welclie Mistel 
gemeint ist, denn die alten Aerzte und Botaniker liaben bis in das 18. .1 ahrhundert herein Viscum und 
Loranthus verwecliselt. Die in Griechenland, besonders auf den Tannen waehsende cY<peaQ des T h eo - 
phrastus ist unstreitig Viscum, wohingegen die in den hippokratischen Schriften fur den inneren Ge- 
brauch empfohlene Mistel zweifelhaft ist. D ioscorid es  spricht von einem Strauche, der sowohl auf 
Eiehen ais Aepfel- Birn- und anderen Baumen waclise, und von dem man Yogolleim bereite. Es sind 
hierunter jedenfalls beide, sowohl Yiscurn ais Loranthus zu yerstehen. Die von P lin ius gegen die 
Fallsucht empfohlene auf der Eiche waehsende Mistel ist aller Wahrseheinlielikeit naeh Loranthus; 
ebenso die gegen Epilepsie angewendete Eiehenmistel ( Viscnm guercum) aller spatoren Pharmakologen.

B lutłiezeit. Marz, April.

O ffia inell sind die jungen Zweige mit der Bindę und den Bliittern: Stipites et Folia Visci 
(Lignum Visci).

Die Einsammlung erfolgt im Spiitherbst oder Winter. Die Zweige werden getrocknet, tlieils geschnitten, 
theils pulverisirt in Glasgefassen aufbewahrt. Erisch bositzen Zweige nnd Blatter einon widerliehen fast ranzigen 
Geruch. Der Geselimach ist anfangs susslicli, sobleimig, dann widerlich, otwas bitter. Das Holz besitzt weder Gerueh 
noch Geschmaek; ist dalier werthlos. Die Beeren wurden friiher zur Darstellung des Vogelleims benutzt.

Praparate. Fulvis antepilepticus albus, Alsaticus, niger, rober, infantium;  Pulvis contra 
casum etc.

Bestandtlieile. Naeh W in ck ler  sind in 100 Theilen enthalten: G.68 eigenthiimliches, 
klebriges Weiehliarz: Yisńn, 5.8?> fettes Oel, 16.08 Zucker, 3.31 Gunnni, 12.5 leicht losliches Kalisalz, 
Bitterstoff, Starkemehl, etwas Gerbstotf. G aspard fand: Viscin, Chlorophyll, Zucker, Gummi, Gallerte, 
schwefelhaltiges Eiweiss, Harz, Gallussaure etc. Das Yiscin mit der Formel G20 0 8 (('m Dsi 8HO)
ist eine klare, durchsichtige, honigdicke, bei gewohnlicher Temperatur zu Faden ausziehbare, bei 
100° diinnflussige, sauer reagirende, fast geruch- und geschmacklose, auf Papier Fettfłecke erzeugende 
Masse, mit einem spez. Gew. von 1.0 (H usem anu, Pflanzenstoffe 1543). In den Beeren fand H enry: 
Viscin, Gummi, Bassorin, Wachs. Die Beeren sollen giftig wirken.

A n w e n d u n g . Ehedem ein hochberuhmtes Mittel in Pulvermischungen, Aufgussen und Ali- 
kochungen gegen Epilepsie und Krampfe; gegenwartig wenig im Gebrauch. Frtiher wurde aus den 
Zweigen und Beeren Vogelleim bereitet. ^

L itteratu r. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 267; H ayne, 
Arzneigew. IV., Taf. 24; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. VII0; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. 924; 
Kar,sten, Deutsche Flora 313; W ittste in , Pharm. 546.

Drogen und Priiparate: Stipites et Folia Visci: Berg, Waarenk. 133.
Beziiglicli der Drogen und Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. II., 1270.

Tafelbesehreibung:
A. Zweig der weiblichen Pflanze mit Bliithen und Frilchten, natiirl. Grosse; 1 mannlieher liliithen,stand, yor- 

grossert; 2 miinnlieho Blbtlie, desgl.; 8 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 weibłieher Bliithenstand, 
desgl.; 6 weibliclie Bliltbe, zersebnitten, desgl.; 7 dieselbe olme Perigon, desgl.; 8 Beere im Langsschnitt, desgl.; 
9 dieselbe im (Juerschnitt, desgl.; 10 Same, natiirl. Grosse und yergrossert; 11 derselbe von der Seite, yergriissert; 
12 derselbe von der Seite im Lilngsscłmitt, desgl. Nacli der Natur von W. Muller.
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Arctostaphylos Uva ursi Spr.
Syn. A. officinalis Wimin. et Grab. A. prociimbens E. M eyer. Arbutus TJoa ursi L.

Barentraube, Moosbeere, Steinbeere, Mehlbeere, Sarulbeere 
Raisin (Tours, Busserole —  Bearberry.

Familie: Ericaceae (U nterfam ilie: Ericineae); Gattung: Arctostaphylos Adans.
Beschreibung1. Kleiner, ausdauernder Strauch mit niederliegenden, zu*mehreren ans einer 

Wurzel entspringend en, wurzelnden, reichverzweigten, llA bis 1 Meter langen, formliche Basen bildenden 
Staimnchen und Aesten. Aeste flach ausgebreitet, die bliithenentwickelnden aufsteigend. Stamm und 
alte Aeste kahl, mit einem dunkelbraunen Korke bedeckt, der spiiter schuppen- oder ringformig abge- 
stossen und durch eine hellbraungelbe oder braunrothe, glatte .Bindę ersetzt wird. Die jiingeren Theile 
der Zweige bis zum Yerholzen krautartig, dicht-kurzhaarig und flaumig, darni braunroth und kalii 
Bliitter immergriin, zweijahrig, lederig, zerstreut, fast zweizeilig, bis 2 Ctm. lang, bis 10 Mm. breit 
langlich-verkehrt eiformig, nach nnten ziemlich rasch in den kurzeń Stiel yersclnnalert, oben breit 
gerundet, seltener mit einem kurzeń Spitzchen yersehen, am Bandę knorpelig, durch die Aderauslaufe kauni 
merklich wellig verdickt, nur wenig umgebogen, beiderseits und namentlich auf der Oberflache mit selir 
ausgepragtem Adernetz und dadurch fast hockerig gerunzelt, oberseits gliinzend dunkelgrtin, unterseits 
blassgriin, jilngere Bliitter gewimpert, alte kalii. Die kurzgestielten Bliithen in wenigbliithigen, ver- 
einzelten, etwas iiberhangenden Traubchen am Ende der Zweige. Bliithen gestielt, nickend, unterhalb 
des Kelches mit ein oder zwei eirunden Deckblattclien. Kelch klein, fiinflappig, kalii; Kelchlappen 
kurz, stumpf. Krone unter der den Fruchtknoten tragenden Scheibe entspringend, urnen- oder krug- 
forinig, mit eirunder, weisser- oder hellfleischfarbener, aussen kahler, innen behaarter, unterhalb des 
Saumes eingeschnurter Bohre; Saum fiinflappig, Lappen schon rosenroth, kurz, abgerundet. Staubge- 
fasse 10 von der halben Liinge der Krone, am Grunde der Krone entspringend. Staubfaden im unteren 
Theile verbreitert und mit Harchen besetzt, nach oben pfriemlich und kalii; Staubbeutel zweifacherig, 
eilanglich, scbwarzroth, auf dem Rticken unterhalb des Scheitels angeheftet, an der Spitze mit zwei 
weisslichen, abwarts gebogenen nnd auseinanderstrebenden, etwas gekrummten Hornem yersehen, unter 
der Spitze nach vorn in zwei Poren sich offnend. Pollen rundlich, yiertheilig. Stempel der Scheibe 
wenig eingesenkt, mit rnndlichem, eiformigem, fiinffacherigem, funfeiigem Fruchtknoten. Eichen ein- 
zeln in jedem Fache, in der Spitze des Faches an der Mittelsiiule befestigt und lierabhangend. Gritfel 
fadenformig, nach oben etwas verdickt. Narbe stumpf, kopfformig. Steinfrucht kugelrund, erbsengross, 
roth, gliinzend, vom bleibenden Kelclie unterstiitzt. Steinkerne knochern, einsamig, mit deutlicher 
Naht am innern Bandę. Samen hangend, mit hautiger iiusserer Samenschale, langlich. Embryo walzig, 
in der Mitte des Eiweiss, wenig gekrummt, mit langem, nacli oben gerichtetem Wiirzelchen und kleinen 
planconvexen, langlichen Samenlappen.

Die Pflanze erreicht ein ziemlich holies Alter; Schtibler bat in Norwegen Exemplare von 
einem 45—46jahrigen Alter beobachtet.

Anatomisckes. Der Blattquerschnitt zeigt nach F ltick iger ein derbes Gewebe, dessen 
Zellen in der oberen Plalfte dicht palissadenartig dreireihig senkrecht ubereinander stehen und nacli 
unten allmahlich in ein Scliwammparenchy rn ubergehen. Die namentlich auf der Unterseite mit zahl- 
reichen Spaltoffnungen ausgestattete Epidermis besteht aus dickwandigen, yieleckigen Zellen. Die starken 
Gefassbundel enthalten Oxalatdrtisen.

Bliithezeit. In Deutschland April und Mai.
Vorkommen. In Nadelwaldern und auf Haiden iiber den grossten Theil der nordlichen 

Halbkugel yerbreitet. Im mittleren und sudlichen Gebiete nur in den Gebirgen auftretend; im Norden 
bis in die Niederungen herabgehend. In Stidnorwegen bis zu einer H5he von 1500 Metern vor- 
kommend.

Name und Geschichtłiches. Barentraube, angeblich, weil die Baren die traubenartigen 
Fruchte gem fressen. Arctostaphylos von aęmoę, Bar und ovcupvloę, Traube. Arbutus von arbutum 
(P lin iu s) Meerkirsche; nach andern von dem keltischen ar rauh, herbe und butus, Busch, in Bezug 
auf den ranhen, herben Geschmack der Blatter, oder auch von arbutum zwischen Gebiischen (arbusta) 
wachsend. Uva, Traube.

In den nordischen Landem ist die Barentraube und ihre arzneiliche Verwendung jedenfalls 
schon lange bekannt gewesen. Zwar spricht schon Galenus (131—-201 n. Chr.) von einer uva ursi; 
hierunter ist jedoch nicht unsere Pflanze, sondern Vaccinium Arctostaphylos L. zu yerstehen. Mit Sicher- 
heit tritt die Barentraube zuerst in M eddygon  M yddyai, einem alten Arzneibuch vou Wales aus dem 
13. Jahrh.y auf. In Deutschland w arT ragus der erste, welclier eine Beschreibung der Pflanze lieferte. 
Zu Anfang dieses Jahrliunderts wird die Barentraube von spanischen, italienisclien und franzosischen Aerzten 
benutzt und auf' Empfehlung von de Haan in Wien und Murray in den Arzneischatz eingefUhrt.



O lfizinell sind die Blatter: Folia Uvae ursi (Folia Arctostaphyli). Sie werden in den Sommer- 
monaten gesammelt und getrocknet. Der Geschmack ist sehr herb, mit fast slisslichem Nachgeschmack; 
Geruch kaum bemerkbar.

Y erw echselungen  konnen stattfinden mit den Blattem von Vaccinium VUis Idaea L., Buxus 
sempewirens L. und Vaceiniwn uliginosum L. Die Blatter von Vaccinium Vitis Idaea sind am Bandę 
eingerollt, auf der Unterflache driisig punktirt und mit einzelnen kurzeń Haaren besetzt, ni elit netz- 
artig, gegen die Basis nicht yerschmalert. Vacdnium uliginosum besitzt Blatter, dereń Unterseite matt 
und blaugriin ist und sich durcli ein erhabenes Adernetz auszeichnet. Buxus sempewirens bat eirunde, 
gegen die Spitze etwas verschmalerte Blatter, dereń Seitennerven nicht netzartig yerzweigt sind. Die 
untere Blattllache liisst sich sehr leicht von der Mittelschicht trennen. Arctostaphylos alpina Spr. 
besitzt kleine gesagte, welkende Blatter.

Bestaiidtheile. Diegetroekneten Barentraubenblatter enthalten nach M eissner: 1,2%  Gallus- 
saure, 36,4% Gerbsiiure, 4,4°/0 Harz, 6,55% Chlorophyll, 3,31 °/0 Bxtraktivstoff mit iipfelsaurem Kalk 
und Chlornatrium, 0,87 °/n Extraktabsatz mit citronensaurem Kalk, 15,7% Gummi, 17,6 %  Bxtraktivstoff. 
K aw alier bestreitet das Yorhandensein von Gerbstoff und setzt an dessen Stelle die Gallussaure; letzterer 
land ausserdem einen krystallinischen Bitterstoff: Arbutin, eine andere Substanz, Ericolin, Fett, Wachs, 
Zucker, Harz undSpur von atlierischem Oele. T ro m sd o r l fand nocheinen eigentlilimlichenKorper: TJrson.

Das Glyoksid Arbutin (C12 HJ# 0 7 (C25 lLi4 Ou  H lasiw etz  und Habermann), 1852 von 
K aw alier in den Blattem der Barentraube aufgefunden, 1864 von Zw enger und H im inelm ann 
auch in den Blattern der Chimophila umbellata Nutt. entdeckt, sonst noch in einigen anderen Erica- 
ceen (Calluna vulgaris, Ledum palustre, Vaccinium, Gaultlieria etc.) yorhanden, krystallisirt in langen, 
farblosen, seidenglanzenden, biischelig yereinigten Nadeln mit zwei Atomen Krystallwasser. Es besitzt 
einen bitteren Geschmack, ist sehr hygroscopisch, reagirt neutral und schmilzt bei 170° (162° H aber
mann) zu einer farblosen, amorph wieder erstarrenden Flussigkeit. Es łost sich leicht in Alkohol und 
heissem Wasser, schwierig in kaltem Wasser, kaum in Aether. Durcli Emulsin und yerdiinnte Siiuren 
wird dasselbe in Zucker (C0 H12 Os), Hydrochinon (C6 H4 (0H )2) und Methylhydrochinon (C,. 1I4 
OH.OGILj) gespalten. Beim Kochen mit yerdiinnter Scliwefelsaure liefert das Arbutin Chinon und 
Ameisensiiure. In den Ausziigen bildet sich bei langerem Stehen, wahrscheinlich in Folgę der Zer- 
setzung des Arbutin, etwas Hydrochinon, woraus F liick ig er  folgert, dass moglicherweise das Arbutin 
ein Gemenge der Glykoside des Hydrochinons und des Methylhydrochinons sein konne.

Neben dem Arbutin haben H lasiw etz  und H aberm ann noch Methylarbutin C13 H1S 0 7 
nachgewiesen.

Die Mutterlauge, woraus das Arbutin herauskrystallisirt, enthalt eine geringe Menge von Eri
colin (C34 H5C 0 21). Letzteres, v.on Bo ch i ed er und Schw arz in den Blattern von Ledum palustre 
L., Calluna vulgaris Salisb., Rhododendron ferrugineum L., Erica herbacea L. aufgefunden, uberhaupt 
in den Pflanzengattungen Erica, Rhododendron, Pyrola, Yaccinium, Azalea, Gaultlieria, Clethra etc., 
vorhanden, ist ein braungelbes, amorphes, bei 100° zusammenklebendes, sehr bitter sclimeckendes Pulver, 
welch.es beim Erhitzen mit yerdiinnter Scliwefelsaure in Zucker und Ericinol zerfiillt. Letzteres, mit der 
Zusammensetzung C10 H1(i O, ist ein rasch verharzendes griines Oel. Das 1854 von Trom sdorl' durcli 
Aether aus den Barentraubenblattern erhaltene TJrson (C20 H32 0 2), von T onner auch in den Blat
tern von Epacris nachgewiesen, bildet feine, farblose, seidengliinzende Nadeln oline Geruch und Ge
schmack, die bei 200° schmelzen und krystallinisch wieder erstarren. Es lost sich nicht in Wasser, 
wasserigen Sauren und Alkalien, schwer in Weingeist und Aether. Durch concentrirte Schwefelsiiure 
wird es mit orangegelber, von concentriter Salpetersaure mit gelber Farbę gelost.

Die kieselsaurearme Asche, welche nach dem Yerbrennen der Blatter noch die Umrisse des 
Blattes und des Adernetzes zeigt, betragt ca 3"%  Hus emanu, Pfłanzenstoffe 1126.

Anwendung. In Substanz, Aufguss und 'Absud bei Leiden der Harnblase (Schleimabsonde- 
rung, Bluthamen, Stein- und Griesbildung, Sehwache der Harnblase); auch ais welientreibendes Mittel. 
„Die Barentraube ist namentlich von de Ilaan  ais steinlosendes Mittel empfohlen und bewahrt sich ais 
Schleimbildung und Eiterung beschrankendes Mittel bei pathologischen Zustanden der Harnwege vor- 
zuglich. Die diuretische Wirkung ist nicht sicher constatirt. Grossere Gaben machen leicht Nausea 
und Erbreclien.“ Husem ann, Arzneimitteł, 509. Die ganze Pflanze dient zum Gerben und Schwarzfarben.

Litteratur. Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb. PI. med. Taf. 215; H ayne, 
Arzneigw. IV, Taf. 20; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XX 0; B entley  and T rim en , Med. pl., 
Taf. 163; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 930; Karsten, Deutsche FI. 901; W itts te in , Pharm. 52.

Drogen uiul PrSparate: Folia Uvae ursi: Ph. genu. 117; Ph. austr. 143; Ph. hung. 481; 
Ph. ross. 178; Ph. helv. 58; Cod. med. 82; Ph. belg. 87; Ph. Neerl. 285; Brit. ph. 362; Ph. dan. 118; 
Ph. suec. 88; Ph. U. St. 372; F liick ig er , Pharm. 623; F liick ig er  and llan b ., Pharm. 401; 11 ist. 
d. Dróg. 11, 35; Berg, Waarenk. 270.

Bezuglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. I, 456.

Tafelbeschreibung':
A blilhende Pflanze, nat. Grosse; Ii Fruchtzweig, desgl.; 1 Uliitlie, vergr5ssert; 2 dieselbo im Lilngssohnitt, 

desgl.; Ii dieselbe oh no Krone, desgl.; 4 Staubgefasse, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 0 Stempel, desgl.; 7 Fruehtknoten im 
(juerschnitt, dosgl.; 8 Pruebt, desgl.; !) dieselbe im Querschnitt, desgl.; 10 u. 11 Steinkern, von yerschiedenen Seiten, 
desgl.; 12 derselbe im Liingsscbnitt, desgl. Nacli einer Originalzeiclmiuig des Henn Prot. bclim idt in Berlin.
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Styrax BenzoTll Dryancler.

S y n . :  Laurus Benzoin  ILoutt. Benzoin officinale H a y n e . Ldthocarpus B em oin  1 > I u m e.

Benzoe-Storaxbaum —  Benjoin —  Benzoin,

F a m ilie : Styraceae. G attung: Styrax Tourn.

Eeschreibung-: Baum von mittlerer Griisse, mit mannsdickeni Staninie, schoner Krone, 
griinbrauner, innen braunschwarzer Rinde, braunrothem Holze und sternliaarig briiunlicli-filzigen jiingeron 
Zweigen. Blatter abwechseln d, nebenblattlos, mit 1 Ctm. langem, rostbraun-filzigem Blattstiel; Blatt 
bis 11 Ctm. lang, bis .4 '|2 Ctm. breit, eiformig-langlicli, lang zugespitzt, mit unregelinassig ausge- 
schweift-gezahntem Rande, oberseits wenig glanzend und kahl, unterseits dicht und kurz weisslich- 
sternfilzig. Uie starken Nerrai und das feine Adernetz rostbraun-schtilfrig; auf jeder Seite der Mittel- 
norven etwa 10 Hauptadern bogenformig nach dem Rande yerlaufend. Bliithenstand eine achsel- und 
endstiindige, zusammengesetzte, rispige, gestielte Traube bildend; Spindel und Bliitlienstiele weiss, 
sternfiizig; Brakteen klein und hinfallig. Kelch unterstandig, glockenformig, abgestutzt, mit schwach 
bzahnigen Rande, aussen dicht silberweiss-seidenhaarig, innen rothbraun, bleibend. Krone unterstandig, 

tief btheilig, mit lanzettformigen, in der Knospe klappigen Abschnitten, dereń Lange das 8fache der 
mit dem Kelche gleichlangen Rohre betriigt, aussen und am Rande dicht silberweiss-seidenhaarig, innen 
braunroth und fast kahl, abfallend. Staubgefasse 8— 10, wenig kiirzer ais die Krone; Staubfaden im 
untern Theile unter sich zu einer, der Blumenrohre entspringenden Rohre Yerwachsen, der obere 
freie Theil halb so lang ais die Rohre; Staubbeutel linienformig, 2facherig, von der doppelten Liinge 
der freien Staubfaden, mit breitem, braunrothem Connektiv und schmalen, gelben, der Lange nach 
seitlich aufspringenden Fachem. Pollen gelb, elliptisch, tief 3 furchig, Bporig, unter Wasser rundlich. 
Stempel oberstiindig, mit eiformigem, dicht weisslich-zottigem, unten 2— 3-, oben lfacherigem Frueht- 
knoten, fadenformigem, fast kablem, braunrothem Griffel und stumpfer Narbe. Samentrager bis zur 
halben Hohe des Frnchtknotens scheidewandartig in der Mitte yerwachsen und in Folgę dessen der 
untere Theil des Fruchtknotens 3facherig erscheinend. Eichen meist 6 in jedein Fache, 2 reiliig dem 
innern Fachwinkel entspringend, aufsteigend. Frucht niedergedruckt kugelig, runzelig-graubraun, 
nicht aufspringend, holzig, lfacherig und nur lsamig. Same nussartig, rothlichkastanienbraun, mit G 
liellen Langsstreifen. Kern ochergelb; Embryo schwach gekriimmt, in der Achse des fleischigen Eiweiss. 
Samenlappen blattartig; Wiirzelclien langlicli, nach unten gekehrt.

Bluthezeit. ?

Vorkommen. Auf Sumatra und Java. Ob die aus Hinterindien stammende Siam-Benzoe 
von demselben Baume gewonnen wird, ist noch nicht erwiesen. Auf Sumatra wird Styrax Benzoin 
am Rande der Reisfelder kultiyirt.

Name und Grescłiicłitlicłies. Benzoe, vom arabisclien hen Wohlgeruch oder vom hebriiischen 
Dl hen Zweig, zoa Auswurf, d. h. Saft der Zweige, oder vom arabischen Lubań djawi, Weihrauch 
von Java, welches Wort in Banjawi, Benjui, Benzui, Benzoe umgewandelt worden ist.

Lithocarpus von ŹL dog Stein und %aqjcog Frucht, wegen der liarten Frucht.
Griechen, Romer und Araber friiherer Zeit haben Benzoe nicht gekannt. Nach F liick ig e r  

ist der beruhmte arabische Reisende Ibn B atuta  (1304— 1378) der erste, welcher auf seiner indischen 
Reise Benzoe (Lubań d’jawi) kennen lernte und sie unter den Produkten Sumatra’s (damals Java- oder Klein- 
Java genannt) auffiihrte. Die Drogę selbst scheint nach dem Abendlande nicht vor 1461 gekommen zu



sein, in welchem Jahre der agyptische Sułtan M elecli E lm ayd i dem Dogen zu Venedig, P asquale 
M alip iero , unter andern Kostbarkeiten auch 30 rololi Benzol schenkte. Derartige Geschenke sind in 
den nachstfolgenden Jahren iiberhaupt mehrfach den Yenezianern gemacht worden, woraus hervorgeht, 
dass zur damaligen Zeit Benzoe ais ein seltenes und kostbares Produkt betrachtet wurde. Nach V asco  
da Gramas Eeise, der 1497 den Seeweg nach Indien entdeckt liatte und unter den Produkten des 
Konigreiches Xarnauz (Siam) namentlich Beijoim (Benzoe) aufflihrt, wurde Anfang des 16. Jahrhunderts 
Benzoe ein gewohnlicher Artikel des portugiesischen und italienischen Handels. Zuerst bemachtigteu 
sich die portugiesischen Apotheker der Drogę und gaben ihr, da letztere fur eine Art Myrrhe ge- 
halten wurde, die Bezeichnung Myrrha troglodytica. Nach F liick ig ers  Angaben beriohtet ein un- 
bekannter Verfasser eines 1511 aus Florenz stammenden Schreibens, dass „Belzui“ von den Portugiesen 
aus Malacca geholt w er de. B arb osa bezeichnet um dieselbe Zeit Benzoe ais einen wertvollen Aus- 
fuhrartikel aus Calicut und Malabar, und ein unbekannter Briefschreiber meldet aus Lissabon Ende 
des Jahres 1513, dass er auf Sumatra viel „Belzui“ angetroffen habe. Trotz alledem fehlt die Drogę 
doch in dem von Y a leriu s Cordus 1545 verfassten Dispensatorium. 1571 wird sie wegen ihres Asa 
foetida ahnlichen Aussehens in der Esslinger Apothekertaxe ais Asa dulcis bezeichnet. Gar ci as 
ab H o r to , Arzt in Goa, gab 1563 Auskunft liber den Benzoebaum und Gewinnung der Benzoe, und 
unterschied die Sumatra- und Javasorte von der aus Hinterindien (Siam und Martaban) stammenden. 
Eine genaue Beschreibung des Baiunes lieferte 1787 Dryander. Yom 17. Jahrhundert an war die 
durch Sublimation erhaltene Benzoesaure (Flores Benzoes) officinell.

O ffłzin ell ist der aus Einden- und Holzeinschnitten ausfliessende, an der Luft erstarrende 
Harzsaft: Benzoinum (ltesina Benzoe, Asa dulcis).

Der Harzsaft, welcher nach W iesner sich hauptsachlich in der Mittelrinde und in geringer 
Menge in den Markstrahlen des Holzes und in der Bastschicht bildet, wird in vorziiglicher, schoner, 
weisser Beschaffenheit aus 6— 7jahrigen Baumen gewonnen, welche zu dieser Zeit in der Eegel einen 
Durchmesser von ca. 20 Ctm. erreicht haben.

Aeltere Biiume łiefern ein schlechteres Produkt, aus welchem Grandę man dieselben in den 
Pflanzungen nicht liber 20 Jahre alt werden lasst; sie werden nach Ablauf dieses Zeitraumes gelallt und 
nach der Fallung noch zur Gewinnung einer geringen, mit Einderstiicken und Holzsplittern gemischten 
Sorte verwendet. Die Rohwaare wird in Blockform, in Matten verpackt, nach den Hafen Sumatra^ 
gebracht und dort in der Sonne oder durch heisses Wasser erweicht, in Kisten gefullt.

Die Benzoe von Sumatra bildet eine mehr oder weniger grauliche bis schwach braunliche, 
blass cliocoladenbraune Masse, in welche 3'— 5 Ctm. grosse, opalartige Korner (Mandeln oder Thranen) 
eingebettet sind. Der geringeren Sorte ist in der Eegel Einde untergemengt. Die Benzoe riecht, 
namentlich beim Erwarmen, eigenthumlich angenehm; der Geschmack ist kratzend aromatisch. Schmełz- 
punkt der Mandeln bei 85°, der - Grundmasse bei 95°. Die gewohnlich der Sumatrasorte zugezahlte, 
sehr fein und eigenthumlich riechende Penang - Benzoe oder 8torax - Benzoil ist nach F lu ck ig e r  von 
unbestimmter Herkunft; letzterer stellt die Frage: ob sie vielleicht von der sumatranischen Styrani 
subdenticulata Miq. herriihre?

Eine von der Sumatra-Benzoe verschiedene und hoher geschatzte Sorte ist die seit ungefahr 
1853 auf dem europaischen Markte erscheinende S iam -B enzoe, welche nach dem Berichte von S cliom - 
burgk  sich nach vorherigen Klopfen zwischen Einde und Holz abscheidet, dort erhartet und durch 
Wegnahme der Einde gewonnen wird. Sie erscheint im Handel in 3 Sorten:

1. S iam -B en zoe in Thranen (Benzoe in lacrimis) besteht aus unregelmassigen, mehr oder 
weniger platten, aussen blass - rothlich gelben, innen opalartigen und milchweissen, wachsglanzenden, 
bis 3 Ctm. grossen, sehr wohl- riechenden Mandeln.

2. S iam esische M an del-B en zoo  (Benzoil amygdaloideś) vorwiegend aus Thranen bestehend, 
welche nur locker durch eine braunrothe, glanzende Masse verbunden sind; die Thranen zeigen die
selbe Beschaffenheit wie bei der Benzoe in lacrimis oder sind innen farblos und durchscheinend.

3. K alkutta  oder B lo ck -B e n z o e  (Benzoe communis s. in massis, s. sortis), welche in 
grossen, noch die Eindriicke der zur Yerpackung verwendeten Matten tragenden -Blocken liber Kalkutta 
in den Handel gebracht wird; sie besteht aus einer sehr sproden, schmutzig-rothbraunen, harzglanzenden, 
im Bruche porosen Masse, mit eingeprengten, mehr oder weniger zahlreichen, kleinen und lielleren 
Thranen.

Die Siam-Benzoe, dereń Abstammung von Styrani Benzoin Dryand. noch nicht erwiesen ist, 
ist sprode, im Munde erweichend, in der Warnie sehr wohlriechend und bei 75° schmelzend. Mandeln 
und Grundmasse zeigen unter dem Polarisationsmikroskop kleine Krystalle von Benzoesaure. Selbst. 
den feinsten Sorten sollen Einden- und Holzstiicke beigemischt sein.



I)ie bisherige TJnterscheidung der Sumatra- und Siam-Benzoe griindete sich hauptsachlich auf 
das Vorhandensein Yon Benzoe- und Zimmtsaure und zwar soli die Sumatra- und Penang-Benzoe nur 
Zimmtsaure, die Siam-Benzoe nur Benzoesaure enthalten. K o lb e  und Lantem ann fanden jedoch in 
der Siani und Penang-Benzoe beide Sauren, ebenso F lU ckiger in der Penang-Benzoe; S a lfe ld  in 
einer Sumatrasorte anstatt der Zimmtsaure 10 °/0 Benzoesaure. Die TJnterscheidung der Drogen auf 
Grund dieser beiden Sauren kann demnach nicht mehr ais sicher betrachtet werden.

B estandtheile . Die Untersuchungen der Benzoe von John, B u ch h olz , S to ltze , Brandes 
u. A. haben folgendes Brgebniss geliefert: bis 84 % Harz; bis 20%  Benzoesaure (Zimmtsaure), 1,7%  
balsamische Materie, 0 ,5%  aromatischen Extraktivstoffe, 2 %  Holzfaser und fremde Beimengungen, 
0,7 % Salze. S to ltze  fand in der weissen B en zoe : Spur von atherischem Oele, 19,8% Benzoe
saure, 19,8% gelbes, in Aether losliches, 0,2%  braunes, in Aether unlosliches Harz, in der M andel- 
B en zoe : Spur von atherischem Oele, 19,4%  Benzoesaure, 27,1%  gelbes, in Aether losliches, und 
50,5 %  in Aether unlosliches Harz, 0,2%  aromatischen Extraktivstoff, 2 ,6 %  Holzfaser und Bei
mengungen; in der braunen B enzoe: Spur von atherischem Oele, 19,7 °jo Benzoesaure, 8,3 %  gelbes, 
in Aether losliches, 67,7% in Aether unlosliches Harz, 0,1%  aromatischen Extraktivstoff, 1 ,4%  
Holzfaser und Beimengungen. K opp fand neben 14— lo % Benzoesaure folgende tiarze: 48— 52%
Alphaharz, 2 5 - 2 8 %  Betaharz, 3— 3,5%  Gammaharz, 0,5— 0,8% Deltaharz, 5,2- 
K opp fand in der Siam-Benzoe Yanillin.

- r. r) ° l o Beimengungen.

Ans diesen Yersuchen ist ersichtlich, dass die Hauptmasse der Benzoe aus amorphen Itarzen 
besteht; letztere sind in Alkohol, sowie in wasserigem Kali loslich. Erhitzt mail die Benzoe, so 
schmilzt sie und es sublimirt unter Auftreten stechender, erstickender Dampfe, Benzoesaure. Wird Benzoe 
mit Schwefelkohlenstoff iibergossen, so bilden sich nach liingerer Zeit in der Kalte grosse Krystall- 
tafeln von Benzoesaure. Dieser Versuch und ebenso die kleinen Benzoesaurekrystalle liefern den 
Beweis, dass die Benzoesaure im freien Zustande in der Drogę yorhanden ist, ein Umstand, der 
von L ow e und Rump nur theilweise zugegeben wird. In concentrirter Schwefelsaure lost sich Benzoe 
schon rotli, durch alkoholisches Eisenchlorid wird die alkoholische Benzoelosung braungrun gefiirbt.
Illa siw etz  und Barth erhielten beim Schmelzen der Benzoe mit Aetzkali Pi otocatechusdure (GCH3
(OH)2 CO OH), Paraoxybenzocsiiure (C#H*(OH)COOH) und Pijrocatechin (C#H4(OH)). Bei der trocknen 
Destillation erliielt B erth e lo t neben Benzoesaure 5% Styrol; Ciamician unter Anwendung von 
Zinkstaub Toluol (C(i Hr> (CH3)).

B enzoesaure (C7 H, 0 2), in der Benzoe zuerst entdeckt und, vielfacb von Zimmtsaure be- 
gleitet, noch in verschiedenen andern Harzen und Balsamen (Drachenblut, Stoiax, Mynhe, Tolubalsam, 
Botanibayharz, Perubalsam, Zimmt-Bergamott- und Majoranol, Gewiirznelken, Yanille, Sternanis in der 
Frucht von Pvonynms europaea L., in der Wurzel von Acorus Calamus L., I nula Helenium, 1 impi- 
nella Saonfraga, Preisselbeeren) aufgefunden, ist eine schwache Same und bildet farblose, undurch- 
sichtige, seidenglanzende Blattchen und Nadeln des monoklinischen Systems. Im reinen Zustande ist sie 
geruchlos und schmeckt schwach anhaltend sauer und stechend. Bei 121,4 schmilzt sie nach K opp 
zu einer farblosen Fliissigkeit von 1,0838 spez. Gew.,die beim Abkuhlen strahlig-krystallinisch wieder 
erstarrt, und bei 249,2° ohne Zersetzung siedet. Die Entwickelung der stechenden Dampfe beginnt 
jedoch schon unter dem Sclimelzpunkt. Von kaltem Wasser wird die Benzoesaure nur wenig gelost, 
leiclit von kochendem Wasser, von 2 Theilen kaltem und 1 Iheil kochendem Alkohol, von 25 Theilen 
Aether. Sie ist ferner loslich in fetten und fliichtigen Oelen, leicht und ohne Zersetzung von concen
trirter Schwefelsaure. Die in der Arzneikunde verwendete Benzoesaure ist gelb bis braunlich und 
muss einen angenehmen, keineswegs brenzlichen Geruch besitzen; sie soli fur medicinische Zwecke nur 
durch Sublimation aus Benzoeharz dargestellt werden, „da bei dieser Bereitungsweise Spuren eines 
fliichtigen, stark vanilleartig riechenden Oeles anhaften, dessen Beimengung man nicht fur unwesentlich 
lnilt.“ Beim Erhitzen mit Kalle zerfiillt sie in Benzol und Kohlensaure. Falschungen mit Asbest, 
Kreide, Gyps und Zucker sind beobachtet worden.

Die Z im m tsaure, welclie bereits unter Liguidainbar orientalis abgeliandelt worden ist, wird 
beim Kocben mit yerdiinnter Salpetersaure oder beim Erwarmen mit ubermangansaurem Kali oder 
eineni Gemisch von Braunstein oder Kaliumbichromat mit Schwefelsaure zu B itterm an d elo l und 
dann zu Benzoesaure oxydirt. Auf Ueberfiihrung der Zimmtsaure in Bittermandelol beruhte friiher 
die Erkennung der Sumatra- und Siamsorte. (Ilusem ann, Pflanzenstoffe 1067 u. 1136.)

A n w e n d u n g 1. Ais Bauchermittel, Cosmetikum, und die Siamsorte zur Darstellung der 
Benzoesaure. Husem ann aussert sich iiber Benzoe wie folgt: Die innerliche Anwendung der Benzoe 
ais Balsamicum bei chronischen Respirationskatarrhen und gegen Incontinentia urinae kann ais auf-



gegeben betrachtet werden. Dagegen dient sie ais Cosmeticum bei unbedeutenden Hautleiden (Sommer- 
sprossen, Finn en, Leberflecken) und tbeilweise des Wohlgeruchs wegen, theilweise auch behufs Er- 
zielung gelinder Reizung auf die Respirationsorgane (bei Heiserkeit, Aplionie und anderen Respirations- 
leiden) oder auf die Haut (bei Gicht und Rheuma Anasarka) zu Raucherungen. Pharmaceutisch dient 
Hen zoo ais Zusatz zu Salbeu, urn dereń Ranzigwerden zu verhuten.“ Die Benzoesiiure wird ais 
stimulirendes Expekt,orans bei clironiscbein Bronchialkatarrh, in spateren Stadien der Bronchitis, bei 
Group, Pneumonie u. s. w. gebraucht; sie dient ais Nervinum, Diaphoreticum und Antisepticmn. 
(H useinann, Arzneimittell. 406.)

L itteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 211; H ayne, 
Arzneigew. IX., Taf. 24; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. IX f; B en tley  and T rim en , Med. pl. 
Taf. 169; Luerssen, ITandb. der syst. Bot. 11., 950; K arsten, Deutsche Flora 906; W itts te in , 
Pharm. 73.

Drogen und Priiparate: Bcnzoc (Benzoinum): Ph. germ. 40; Pb. austr. 25; Pb. lnmg. 77; 
Pb. ross. 339; Pb. helv. 18; Cod. med. 40; Pb. belg. 15; Ph. Neerl. 39; Brit. ph. 55; Pb. dan. 197; 
Ph. suec. 175; Ph. U. St. 54; F liick ig er , Pliarm. 109; F ltick iger  and Ilanb., Pharm. 403; Ilist. d. 
Dróg. II., 40.

Acidum benzoicum: Ph. germ. 5; Ph. austr. 4; Ph. ross. 7; Ph. helv. 3; Cod. med. 96; Ph. belg 
99; Ph. Neerl. 8; Brit. ph. 7; Ph. dan. 21; Ph. suec. 6; Ph. U. St. 11.

Tinctura Benzoes: Ph. germ. 273; Ph. austr. 133; Ph. hung. 453; Ph. ross. 415; Ph. helv. 142,
suppl. 116; Cod. med. 601; Ph. belg. 265, 267; Ph. Neerl. 266; Brit. ph. 321; Ph. dan. 266; Ph. suec.
231; Ph. U. St. 336.

Tinctura Opii benzoica (camphorata): Ph. germ. 283; Ph. ross. 432; Ph. helv. suppl. 121; 
Ph. belg. 270; Ph. dan. 2 77; Ph. suec. 238; Ph. U. St. 351.

Tinctura Opii ammoniata: Brit. ph. 338.
Tinctura Scillae cornposita: Ph. helv. suppl. 122.
Tinctura benzoes cornposita: Ph. suec. 231.
Emplastrum aromaticnm: Ph. helv. suppl. 34; Ph. belg. 160.
Emplastrum opiatum aromaticum: Ph. helv. suppl. 35; Ph. belg. 104; Ph. Neerl. 92. 
Emplastrum anglicammi Ph. austr. 45.
Adeps benzoatus: Ph. helv. 9; Brit. ph. 26; Ph. suec. 27; Ph. U. St. 25.
Ammonium benzoicum solutum: Ph. ross. 26; Ph. U. St. 31.
Species fumales: Ph. dan. 227.
Charta antasthmatica: Ph. Neerl. 57.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. I., 19. 591, III., 5, 148.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A bliihender Zweig, natiirl. Grosso; 1 Bliithe im Liingsschnitt, vergrdssert; 2 Staubgefiiss mit einem Thoil der 
Staubgefiissrolire, desgl.; 3 einzelnes Staubgefass, oberer Theil, desgl.; 4 Pollen deśgl,; 5 Fruchtknoten, desgl.; 6 derselbe 
in Liingssohnitt, desgl.; 7 derselbe in Quersehnit, desgl.; 8 Fruclit, natiirl. Grosso; 9 diesetbe in (JueTsclinitt, desgl.; 
10. Samo im Liingssohnitt, desgl.; 11 derselbo im (Juerschnitt, desgl. Naeh oiner Originalzeiclmung des Henn Prof. 
Schm idt in Berlin.



Styraceae.



Olea europaea L.
Oelbaum, Olivenbaum —  Olivier —  Olive.

F a m ilie : Oleaceae. G attung: Olea L.

B esch re ib u n g . Immergriiner Strauch oder Baum; die wilde Form ist ein Strauch mit etwas 
vierkantigen, dornigen Aesten (par. Oleaster, Olea Oleaster Lk. und Hoffmnsg.), die kultivirte Form 
ein 6— 10 Meter hoher, weidenartiger Baum mit grtingrauer, im Alter rissiger Bindę, sehr verastelter 
Krone und wehrlosen, rundlichen, schiilferigen Zweigen (var. salwa, Olea sativa Lk. und Hffmnsg.). 
Blalter gegenstandig, sehr kurz gestielt, lederartig, langlich oder oval (var. Oleaster) oder lanzettlich 
(var. satwa), in der Breite sehr wechselnd, kurz stachelspitzig, ganzrandig, am Bandę wenig nach unten 
zurtickgeschlagen, oberseits dunkelgriin, mit zerstreuten, schildformigen, sternfórmig ausgezackten Schuppen 
oder Schtilfern bedeckt, unterseits dicht schiilferig, silbergran bis rostbraun. Bliitlienstande in achsel- 
standigen, einfachen oder schwach rispigen Trauben, welche die Blattlange nicht erreichen, eine zu- 
sammengedriickte schiilferige Spindel und kleine, stumpfe, abfallende Deckblatter besitzen. Bluthen 
zwitterig, mit hautig-glockigem, spitz-vierzahnigem, bleibendem Kelche und kurzrohriger, tief vier- 
lappiger, weisser Krone, dereń eiformige, ausgebreitete Abschnitte dreinervig und am Bandę ein- 
geschlagen sind. Die zwei, dem Grunde der Kronenabschnitte eingefugten Stanbgefasse mit kurzeń 
Faden und ovalen, am Grunde ausgerandeten und kurz iiber dieser Ausrandung angehefteten, in der 
oberen Ausrandung mit einem kurzeń, stumpfen Anhangsel versehenen, zweifacherigen, randspaltig auf- 
springenden Staubbeuteln. Pollen rundlich-dreiseitig, dreinabelig. Der oberstandige, sitzende Stempel 
mit rnndlich-ovalern, zweifacherigem Fruchtknoten, kurzem Griffel und zweitheiliger, eiformiger und 
abstehend-gelappter Narbe. Eichen zu zwei von der Spitze des Faches herabhangend. Steinfrucht der 
wilden Form langlich und Schwarz, der kultivirten Form grosser, oval bis kugelig, griin, weisslich oder 
rotlilich, violett bis schwarz, mit Weissem, auch grunlichem, oligem Fleische. Steinschale einfacherig, 
einsamig (selten zweifacherig und zweisamig), braun, heller geadert, etwas zusammengedruckt und 
schief, dick und knochenhart. Same mit dick netzaderiger Schale, olig-fleischigem Eiweiss und in der 
Mitte des Eiweisses befindlichem, oligem Embryo. Wiirzelchen kurz, nach oben gerichtet; Samenlappen 
blattartig, langlich. Von der Kulturform werden gegen 40 Spielarten unterschieden.

Ein Insekt, Dacus Oleae (01ivenbrandfliege), welches sich in der 01ivenfrucht ausbildet, wirkt 
manchmal sehr schadlich auf die Ernte ein.

A n a tom isch es . Die iiussere Fruchthaut besteht aus dickwandigen, mit einer gefarbten Fliłssig- 
keit angefullten Zellen. Die parenchymatischen Zellen der Mittelschicht enthalten in einer wasserigen 
Flussigkeit granulose Materie und Oeltroplen. Die Steinschale zeigt nur Steinzellen; die ausse Schicht 
derselben Epidermiszellen. Das Eiweiss besteht aus einem, aus kubischen Zellen zusammengesetzten, 
blfuhrenden, schlaffen Parenchym.

B lu th ezeit. Mai, Juni.



V ork om m en . Ursprunglich im Oriente, Palastina, Kleinasien wild vorkomniend, jetzt llber 
das ganze Mittelmeergebiet verbreitet und in vielen Spielarten kultmrt. Seit dem 16. Jahrhundert 
auch in Amerika (Mexiko, Peru, Chile, Californien) einkeimisch. Der Oelbaum verlangt eine mittlere 
Sommerwarme von 10 ’/a 0 P. und steigt beispielsweise am Slidabhange der Sierra Nevada bis 4200, bei 
Nizza bis 2400, am Aetna bis 2200, in Macedonien bis 2200 Fuss empor.

N am e und G esch ich tlich es. O elbaum  (gothisch alev, alevabagms, althochdeutsch olbir, 
olei, oliboum, mittelhochd. ein bom da olen uss flust, olen-bamn, ol, olvyn, sussolpawm, mittelniederd. 
en bom dar oley ut vlut, oly Ullebom, Ulber, bei H ild egard  Buumoleum, bei Luther Ole), griechisch 
ziela, romisch olea bezieht sich auf das aus seinen Friiehten gewonnene Oel; 01ive von oliva, 
die Frucht des Oelbaumes.

Der Oelbaum ist schon in den friibesten Zeiten geschatzt und in Folgę dessen kultivirt worden. 
Zu H om ers Zeiten (950 v. Chr.) beschaftigte sich schon ganz Griechenland mit seiner Kultur und nm 
680 v. Chr. sollen Phonizier den Oelbaum nach Gallien gebracht haben, wahrend 571 v. Chr. in Italien 
der Oelbaum noch unbekannt war. Er war bei den Griechen der Pallas Athene geweiht und bildete 
aus diesem Grunde einen Gegenstand der Yerehrung; seine Kultur war durch Gesetze geschiitzt. Den 
Siegern in den olympischen Spielen wurde ais besondere Auszeichnung ein Krauz von Oelzweigen 
gereicht.

O fflzinell ist das aus der Frucht der kultivirten Oelbaume gewonnene fette Oel, 01 iven - 
oder Baum ol: Oleum Olwarum (Oleum Olivae), welches durch Auspressen der vorher in Miihlen zer- 
(pietschten Friichte gewonnen wird.

Im Handel erscheinen zwei Sorten: das P ro re n ce ro l  (Oleum Olivae optimum, Oleum Pro- 
mnciale) und das gewohnliche Baum ol (Oleum Olwae viride, Oleum Olivae commune). Ausserdem 
tritt noch ein an der Sonne gebleichtes oder durch kunstliche Mittel farblos dargestelltes, keineswegs 
reines Oel, das sogenannte w eisse B aum ol (Oleum Olwae album) auf, welches ais Urmacherol und 
zu sonstigen derartigen Zwecken Yerwendung findet. Das bessere Oel (Provencerol) ist das erste 
Produkt der kalten Pressung; das gewohnliche Baumol wird durch heisse Auspressung und Auskochung 
der Riickstande gewonnen; in dem letzteren ist viel Chlorophyll enthalten. Das meiste Oel liefert die 
in Spanien kultivirte var. hispanica, das beste die urn Genua und in der Provence gezogene var. pignola. 
Das beste Speiseol liefert Sudfrankreich; es ist dies das sogen. J u n g fern o l (Huile vierge, Oleum 
Olioarum virgineum), welches aus den mit der Hand gepfluckten und entkernten Friiehten durch kalte 
Auspressung gewonnen wird. Die zuriickgebliebenen Presskuchen werden mit Wasser aufgeweicht, 
nochmals warm gepresst, wodurch ein geringeres, unreines, an Olein armeres Oel gewonnen wird. Den 
Iiiickstanden des letzteren Verfahrens werden dann durch Gahrung und Kochen mit Wasser die letzten 
Oelreste entzogen, welche zur Seifenfabrikation und zum Brennen Verwendung linden. Im Grossen 
wird ein unreines Oel hergestellt (eigentliches Baumol), indem man die Friichte in Haufen einer Selbst- 
gahrung unterwirft und das gelockerte Fruchtlleisch nebst Kernen auspresst. Auch diese Pressriick- 
stande werden noch zur Oelgewinnung verwendet; sie werden in tiefe, mit Wasser lialb gefiillte 
Cysternen gebracht, in denen sie monatelang faulen. Das auf der Oberflache sich abscheidende Oel 
(Hollenol, Huile d’enfer) liefert ein brauchbares Fabrikol. In Spanien liisst man die gepressten Massen 
ebenfalls erst in eine schwache Gahruńg libergehen, wodurch das Oel eine Zersetzung erleidet. Von 
Neapel wird das ausgepresste Oel in Schlauchen nach Gallipoli gebracht, in steinernen Cysternen auf- 
gespeichert, aus welchen das gekliirte Oel abfliesst und in Fasser gefiillt wird.

Das Baumol besitzt einen milden, angehmen Geschmack und eine blassgelbe oder griinlich- 
gelbe Farbę; es kann jedoch durch Behandlung mit Thierkohle, Aussetzen der Luft und dem Lichte, 
sowie liingeres Lagern gekllirt und farblos gemacht werden.

Wegen des hohen Preises des 01ivenoles sind Falschungen mit anderen fetten Oelen sehr 
gebrauchlich, zu dereń Erkennung man verschiedene Methoden in Vorschlag gebracht hat. Nach 
L a illie r  mischt man 2 Theile Chromsaure mit 1 Theil Salpetersaure von 1,38 spez. Gew. und setzt



zu einem Theile dieser Mischung 4 Theile 'des zu nntersuchenden Oeles. Das echte Oel erhitzt sjeh 
nicht nnd fangt erst nach zwei Tagen an fest nnd blau zu werden. Ein sehr gutes Erkennungs- 
mittel fur die Reinheit des Olivenols bildet die Untersalpetersaure, die auf verschiedene Weise ent- 
wickelt werden kann. So z. B. mischt man gleiehe Yolumina (10 ccm) Oel nnd reine Salpetersaure 
(25% ), legt 1 g Kupferdraht hinein nnd liisst es kalt stehen. Reines Oel bildet innerhalb zwei Stunden 
eine weissgelbe Masse, die innerhalb 8 — 12 Stunden krtimelich fest wird; bei Gegenwart von Baum- 
wollensamen- oder Sesamol erfolgt jedoch eine dunkelgelbe bei rothlicher Farbung innerhalb einer 
halben Stunde. Bei Gegenwart von anderen fremden Oelen sind die Elaidinkorner yon einer durch- 
sichtigen schmiorigen Fettschicht umgeben, event. entstehen beim Durchrlihren gefiirbte Striemen. — 
P on te t lost 6 Theile Quecksilber in 7% Theilen Salpetersaure (1,360 spezifisches Gewicht) ohne Er- 
warmen. Mischt man 1 Tlieil dieser frisch bereiteten Losnng mit 10 Theilen Olivenol, so erfolgt die 
Erstarrung in wenigen Minuten. Nach P a lm ieri sind die Samenole bessere Leiter der Elektrizitiit 
ais das 01ivenol; er griindet auf diese Beobachtung ein von ihm erfundenes Priifungsmittel.

Das nach Art des Elemi yerwendete Gummiharz wird von alten Baumen gesammelt und 
gegenwartig von Italien ans in den Handel gebraeht; es ist rotbbraun, oft kornig, briichig, am Rande 
durchsichtig, auf dem Bruche fett und harzig. Man hielt es fruher fur das Elemi der alten Offizinen; 
jedoch der w ilde Oelbaum  (Elsia aynut des D iosk orid es, Korirog des T h eoph rast, Olesaster des 
P linius), von dem das Elemi nach grieehischen Berichten abstammen soli, ist nicht die wilde Form 
von Olea europaea, sondern nach der Auffassnng von S prengel die in Aegypten und Aethiopien 
einheimische Elaeagnus angustifolia, nach der Ansicht Anderer ein unbekannter Baum.

B estandtheile . Die Itinde enthalt nach Pallas: Gerbstoff, Gallussaure, Harz, Bitterstoff 
(nach Landerer krystaliinisch) und einen dem Mannit ahnlichen Stoff. Die fieberwidrige Wirkung 
riihrt nach T h ibon  von einer gelben, kornigen Substanz her, die er Olivarin nannte. Dieselben Be
standtheile sollen auch in den Blattern vorhanden sein.

Das G um m iharz enthalt nach P e lle tie r , L anderer und S ob rero  zwei Harze, in Aether 
und Weingeist unloslichen Gumrni und Olivil. Yon den zwei Harzen ist das eine in Aether und 
heissem Weingeist loslich, das andere in Aether wenig, jedoch schon in kaltem Weingeist.

Oliwii, C, 4 H ,8 0 5 (Sobrero), im Jahre 1816 von P e lle t ie r  entdeckt, besitzt die Eigenschaften 
einer schwachen Saure. Es krystallisirt aus absolutem Weingeist wasserfrei, ans Wasser sowohl mit 
’ /2 ais 1 Atom Krystallwasser in farblosen, klaren, sternformig vereinigten Saulen; es ist geruchlos, 
schmeckt bitter-siiss, etwas gewiirzhaft und reagirt neutral. In wasserfreiem Zustande schmilzt 01ivil 
bei 118— 120° zu einer durchsichtigen, zahen Fliissigkeit, die beim Erkalten zu einer durchsichtigen, 
harzartigen, elektrischen Masse wieder erstarrt; es lost sich schwer in kaltem, in 32 Theilen kochendem 
Wasser, leicht in kochendem Weingeist, Holzgeist und concentrirter Essigsanre, wenig in Aether, 
huchtigen und fetten Oelen. S obrero  erhielt bei der trockenen Destillation des 01ivils eine farblose, 
olige, schwere, ii ber 200° kochende, nach Nelkensaure riechende und schmeckende, in Wasser wenig, 
in Weingeist und Aether leicht losliche Fliissigkeit, die er ais Pyrolioilsaure (O20 H|:1 0 5) bezeichnete.

Das O liv en o l besitzt ein spez. Gewicht von 0,916 bei 17°, lost sich wenig in Holzgeist und 
Weingeist, in 1% bis 2V2 Theilen Aether, in 5 Theilen Essigather; bei -f-10° erfolgen kornige Aus- 
scheidungen, bei 0° Erstarrung. Es besteht aus 70 °/0 Olein, 30(,/0 Palmitin mit etwas Butin und 
Stearin, denen sich nach B eneke etwas Cholesterin zugesellt.

Olein (Triolein, C3 H6 (C)ę H33 0 )3 0 3), das in den Fetten naturlich yorkommende Glycerid der 
Oelsaure ist in reinem Zustande ein farbloses, noch unter 10° fllissiges, nicht in Wasser, wenig in 
Weingeist, leicht in Aether losliches Oel.

Palmitin, das Glycerid der Palmitinsaure (C3 H5 (C, G H31 0 )3 0 3) krystallisirt in Nadeln, welche 
in Wasser unloslich, in Alkohol loslich sind und bei 62° C. schmelzen. (H usem ann, Pflanzen- 
stoffe 1269.)

A n w en d u n g '. Der Oelbaum ist eine der iiltesten Arzneipflanzen, von der alle Theile arznei- 
lich benutzt wurden. Das Oel wird, obgleich nicht so fein schmeckend wie das Mandelol, an Stelle
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des letzteren innerlich benutzt und wegen des geringen Preises bei ausserlicher Anwendung vorgezogen. 
Das reine 01 iven ol gilt ais Eraolliens und selir rnildes Laxativuni und findet stets bei innerlich er 
Verordnung und zur Bereitung der Linimente und Salben Anwenduns, wohingegen das g ew oh n lich e  
Baum ol zur Herstellung von Pflastern und in der Thierarzneikunde verwendet wird. „Aeusserlich 
ist das Oel fur sieli und in Yerbindung mit Gummi und anderen protectiv wirkenden Mitteln in der 
mannigf ach sten Weise verwerthet. Warmes 01ivenol dient bei Verbrennnngen ersten Gra des, bei Ver- 
letzungen durch den Stachel giftiger Articulaten, sowie selbst bei Vipernbissen, ferner bei Schwellung 
der Driisen, besonders der Brustdrusen, sowie bei Entzundung des ausseren Gehorganges ais Volks- 
niittel, welches die Spannung lindert und haufig den Schmerz herabsetzt. Mit Eigelb und Zucker ist 
es Volksmittel bei Heiserkeit und Anginen.“ Neuerdings hat K ennedy beobachtet, dass grosse Gaben 
von 01ivenol die Gallensteine erweichen und losen. Seine Hauptanwendung findet das 01ivenol ais 
Speiseol, Schmierol und zur Herstellung von Seifen.

In der Heimath des 01ivenbaumes werden die getrockneten, bitter und etwas adstringirend 
schmeckenden 01 iven b la tter (Folia Oleae) ais Stomachicum und Febrifugum verwendet. Die B indę 
des Oelbaumes (Cortex Oleae), welche reicher an Bitterstoff ist ais die Blatter, dient ais Hausmittel 
gegen Pieber. (H usem ann, Arzneimittell. 363.)

Litteratur, Abbildling und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Tai'. 212; Ilayne, 
Arzneigew. X., Taf. 20; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Tai. XXXIIIb; B entley  and T rim en , Med. pl., 
Taf. 172; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. 11, 1044; K arsten , Deutsche Flora 1043; W ittstein , 
Pharm. 591.

Drogen und Praparate: Oleum Olwarum: Ph. germ. 200; Ph. austr. 99; Ph. hung. 333; 
Ph. ross. 301; Ph. helv. 95; Cod. med. 442; Ph. belg. 60; Ph. Neerl. 170; Brit. ph. 226; Ph. dan. 168; 
Ph. suec. 139; Ph. U. St. 240; B erg , Waarenk. 587; F lttck iger and Hańb., Pharm. 417; Hist. d. 
Dróg. II., 61.

Beziigl. der Drogen und Praparate sielie auch H ager, Ph. Prx. II., 579; III. 809.

T a fe lb e s e h r e ib u n g -:

A bliihender Zweig in natiirl. Grosse; 1 ungeoftnete BlUthe, vergrossert; 2 geaffnete BlUthe, desgl.; 3 ge- 
spaltene und auseinandergelegte Bliithe, desgl.; 4 Staubgefiissc von Yorder- und Riiokseite, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 
6 abgebltihte Bliithe ohne Krone, desgl.; 7 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 8 Fruclitknoten im Quersolmitt, desgl.; 
i) Steinfruoht, natiirl. Grosse; 10 dieselbe im LangsschniU, desgl.; 11 Steinsohale, vom Rande aus gesehen, desgl.; 
12. dieselbe im Liingsschnitt, mit Same, desgl.; 13 Same, die sclnnale Seite im Liingssohnitt, desgl.; 14 derselbe im 
Querschnitt. Naoh einer Originalzeiohnung des Herm Professor Schm idt in Berlin.
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Fnmmis Ornus L.
Syn. Fraxinu$ florifera Scop., Ornus europom Pers.

Manna- oder Blumenesche.

F a m ilie : Oleaceae;  G attung: Fraxinus Tourn.

B esch re ib u n g . Baum oder Strauch von G —10 Meter Hohe, mit grauer, von kleinen Lenti- 
zellen bedeckter Rinde, runden Aesten, knotig-verdickten, kurzhaarigen jungeren Zweigcn und gran 
bestaubten, seidenhaarig-filzigen Laub-Knospen. Blatter gegenstandig, nebenblattlos, 3— 4jochig-un- 
paarig gefiedert; Blattchen kurz- (das endstandige langer) gestielt, eiformig bis langlich-lanzettlich, 
4 — 10 Ctm. lang, 2 '/2—  4 Ctm. breit, am Grunde abgerundet oder kaum keilformig, oben zugespitzt, 
kerbig gesagt, oberseits kalii und lebhaft griin, unterseits an der Mittelrippe melir oder weniger be- 
haart, blasser. Die Blattform ist in den Kulturen wenig bestandig. Bliithen mit dem Laube hervor- 
brechend, in achsel- und endstandigen, vielblutliigen, pyramidalen, zuletzt nickenden Rispen, polygam, 
wohlriechend. Kelch unterstandig, gelblich-grun, klein, 4spaltig, bleibend. Blumenkrone 4 blatierig, 
die Kronblatter ani Grunde paarweise verwachsen, gelblich, lineal-lanzettlich, 8— 10 Mm. lang, ab- 
fallend. Staubgefasse 2, wenig kurzer ais die Kronblatter, der Basis der letzteren eingefiigt, mit 
pfriemlichen Staubfaden und oval-langlichen, an beiden Enden ausgerandeten, auf dem Rucken iiber 
der Basis angehefteten, 2facherigen, am Rande der Lange nacli aufspringenden Beuteln. Pollen oval, 
dreifnrchig, dreiporig, unter Wasser rundlich dreieckig. Der oberstiindige Stempel mit eiformigem, 
seitlich zusammengedriicktem, 2facherigem Fruchtknoten, dessen Scheidewand senkrecht zur Breitseite 
steht; jedes Fach 2eiig. Eichen am oberen Theile der Scheidewand befestigt und herabbangend. 
Griffel etwas zusanunengedruckt; Narbe dick, 21appig, Lappen parallel zur Scheidewand des Frucht- 
knotens stehend. Fliigelfruchte linealisch, bis lineal-lanzettlich, bis 35 Mm. lang, mit stumpfem 
Flugel, einsamig. Der rothbraune, hangende Same langlich, etwas zusammengedrtickt, das Frucht- 
gehause ganz ausftillend, mit einfacher, dunner Samenhaut. Embryo in der Mitte des hornartigen 
Eiweiss, gerade, mit nach oben gekehrtem, stielrundem Wurzelchen und blattartigen, langlichen, stumpfen 
Samenlappen.

Eine, namentlich in den Kulturen anftretende Form mit 2— d jochig unpaarig-gefiederten, ei- 
formigen bis rundlichen, stumpfgesagten Blattern ist Fraximis rotundifolia Lam., (Ornus rotundi- 
folia Link).

B liithezeit. Mai; Fruchtreife: Juli.

V ork om m en . Im nordlichen und ostlichen Mittelineergebiet einheimiscli. In den Berg- 
waldern Stideuropas bis 800 Meter Meereshobe (in Sicilien bis 1100 Meter); in Italien, auf der Balkan- 
halbinsel, in Croatien, Ungarn, Siidtirol, Steiermark, Krain, Istrien; ferner in Kleinasien und Turkestan. 
Auf Fraxinus excelsior gepfropft in Mitteleuropa ais Zierbaum.



N am e u n d  G esch ich tlich es. Der Name Esche, (althochd. asie, asch, mittelhochd. Eeseh, 
Ehsse, Eeisch, Eschelterpoum, bei H ildegard  Asca (fur Ornus), altnordisch ash-r, angelsachsisch dsc) 
ist ein uralter Name, der im altnordischen nnd angelsachsischen nicht nur den Baum, sondern aucli 
den aus seinem Holze bereiteten Speer und das Schiif bedeutet. Grasmann sagt: „Moglich ist, dass 
Speer die urspriingliche Bedeutung gewesen sei; dann wiirde die Wurzel in as werfen, schleudern ent- 
halten sein, von der z. B. im Altindischen as-tar der Schleuderer, as-tsa-m die Wurfwaffe, asana-m 
das Werfen, asana Wurfgeschoss abstammen." Die Ableitung von Asche, wegen der grauen Farbę 
(alsdann Aesche gesebrieben) ist unwahrscheinlich. Fraxinus von (pfjaCig Trennung, Umzaunung, weil 
angeblich die Esche gute Pfahle zu Palissaden und zur Umzaunung liefert, aueh weil sie sieli leicht 
spalten lasst. Ornus soli von oęeiroę, auf Bergen (ojjog) wachsend, abgeleitet sein. Manna vom 
hebraischen *]łQ man, arabisch mann, Gesehenk, Gabe des Himmels.

Manna, welche aus verschiedenen orientalischen Pfianzen austritt, ist schon im hochsten Alter- 
thum bekannt gewesen nnd sowohl ais Arznei- ais aucli ais Gennssmittel yerwendet worden. Da man 
nicht wusste, woher das die Pfłanzentheile uberziehende Produkt kam, so fasste man es, gleichsam 
vom Himmel gefallen, ais eine Gabe des Himmels auf. In frtiheren Zeiten kannte man nur die frei- 
willig ausschwitzende, oder durch Insekten hervorgerufene Manna; so namentlich die biblische Manna 
von Tamarix gallica, eine in den hypokratischen Sckriften erwahnte Gedern-Manna, eine Eichen- 
Manna, von der Ovid und V erg il berichten, und eine von den Arabem arzneilich benutzte Manna, 
von Hedysarum Alhagi L. abstammend. Die schon im 12. Jahrhundert im Abendlande auftretende 
Manna ist wahrscheinlich nicht die Eschenmanna, denn letztere scheint zuerst in Calabrien gesammelt 
worden zu sein und die fruheste Erwahnung der kalabrischen Manna stammt nach F lu ck ig e r  aus 
dem Jahre 1450 und zwar von Salad in , dem Arzte eines Ftirsten von Tarent, der sie ais das frei- 
willig austretende Produkt aus den Blattern, Zweigen und Stammen der Mannaesche beschreibt. Die 
Art und Weise der medizinischen Yerordnung der Manna Yon Seiten des griechischen Arztes A ctu a - 
rius, welcher Ende des 13. Jahrhunderts am Hofe zu Constantinopel lebte, lasst zwar verinuthen, 
dass dies Eschenmanna gewesen sei, jedoch etwas Bestimmtes lasst sich hieriiber nicht angeben. Die 
Gewinnung der Manna durch Einschnitte in die Itinde der Mannaesche ist erst seit dem 16. Jahr
hundert gebrauehlich nnd erst von dieser Zeit ab wird, nach der Yermuthung F liick ig ers , die orien-
talische Manna, die bis dahin ais ein kostbares Arzneimittel galt, in Europa verdrangt worden sein. 
Obgleich man die Natur der Manna schon lange kannte und namentlich 2 Franziskanermonche, A n g e ln s 
P alea und B artholom aeus ab urbe veteri schon im 16. Jahrhundert ihre Wahrnehmung bekannt 
gegeben hatten, dass Manna nichts weiter ais der ausfliessende Saft der Esche sei, so hielt doch.
K la p ro th  noch im Jahre 1802 eine Vorlesung liber Plimmelsmanna.

O ffizinell ist der freiwillig oder durch gemachte Einschnitte in die Stammrinde ausfliessende 
und an der Luft erhartete Saft: Manna.

Die Kultur, welche gegenwiirtig nur noch auf Sicilien betrieben wird, erstreckt sich am Meere 
bis zu einer Hohe von 1100 Meter. Die Biiume (Ornielli) werden aus Samen gezogen und in regel- 
massig angelegte Pflanzungen (Frassineti) mit 2 Meter Abstand gebracht. Nach 8— 10 Jahren er- 
reichen die Baume einen Durchmesser von 8 Otm. und eine Hohe von 3— 8 Meter; yoh diesem Zeit- 
punkt ab sind sie dann 12— 20 Jahre ertragsfahig, werden hierauf gefallt, die nun zuin Vorscheine 
lcommenden Triebe noch 4 bis 5 Jahre ausgenutzt und dann durch neue Pfianzen ersetzt. Die Saft- 
gewinnung erfolgt im Juli und August und zwar in folgender Weise: Die mittelst eines etwas ge- 
krilmmten Messers wagerecht in 1 1/2 bis 3 Ctm. Abstand angebrachten, nalie am Boden beginnenden 
Rindeneinschnitte erstrecken sich auf ein reichliches Viertel des Stammumfanges und wechseln mit 
jedem Jahre ab. In den Spalten werden Stabchen, Stroh- oder Grashalme, auch Blatter befestigt, an 
denen der langsam ais braune FlUssigkeit ausfliessende Saft anhaftet, nach einigen Stunden fest wird 
und an der Sonne vollstandig zu einer weissen Masse erhartet. Ein Theil des ausfliessenden Saftes 
bedeckt die Rinde, ein anderer bildet, namentlich bei schiefstehenden, tiberhangenden Baumen Zapfen 
und Stangen, ein dritter tropft zur Erde und wird dort durch die blattartigen Zweige der Opuntia



Ficus indica oder durch Ziegel aufgefangen. Die Ernte erfolgfc bei gutem Wetter allwochentlich, bei Regen, 
welclier den Saft wieder erweicht und verschlechtert, unmittelbar vor Eintritt des Regens. Die ein- 
sainmelnden Arbeiter tragen an einem Bandę Liber der Schulter 2 ans Baumrinde gefertigte Rohren, 
in welehe die vom Grandę aufgelesene und von der Rinde abgekrazte, weniger gute Manna (Manna 
in sorta, Manna a sminuzzo, Manna in franca, Manna in grosso) von der von den Halrnen, Stab- 
chen, oder in Zapfen gesammelten besseren Manna (Manna a cannoló) gesondert wird. Die Bauern 
unterscheideu nur diese beiden Sorten, wohingegen im Handel die Eintheilung der Sorten eine andere 
und z war folgende ist:

1. Th ran en-M anna (Manna in lacrimia, in granis, s. in guttis) bildet den freiwillig aus- 
geflossenen Saft, der zu kleinen weissen, klebenden, sehr siissen Kornern erhartet ist. Diese 
Manna ist eine sehr geschatzte, theure Sorte, die im Handel wenig erscheint.

2. R ohren-M anna (Manna canellata) besteht in weisslichen, gelblichen, trockenen, flachen 
oder rinnenformigen, mehr oder weniger deutlich geschichteten Platten von 3 bis 15 Ctra. 
Lange, 1V2 — 2 Gtm. Dicke, mit eigentiimlich siisslichem Herach, auf der Zunge leiclit zer- 
fiiessend, mit schleimig-siissem, nieht kratzendem Geschmack; sie schmilzt wie Wachą entziindet 
sieli leicht an der Pianinie und hinterlasst beiin Verbrennen einen Gerach nach verbranntem 
Zucker, lost sich in Wasser und lieissem Weingeist vollstandig, beim Erkalten der lieissen 
weingeistigen Losung M annit in feinen, seidenglanzenden Prismen herauskrystallisirend. Das 
Mikroskop zeigt Rohrenmanna ais ein, aus farblosen Prismen und Tafeln bestehendes 
Conglomerat.

3. Gem eine oder s ic ilia n isch e  Manna, Manna von G erace (Manna communis, Siciliana 
s. Geracy) aus mehr oder weniger zusammenliangenden, etwas lrlebrigen, gelblichen Massen 
bestehend, in denen noch kleinere und grossere Stiicken enthalten sind. Geschmack siiss 
und zugleich kratzend, beim Auflosen kleine, holzige und erdige Tlieile zuriicklassend. Sie 
ist unter dem Mikroskope der Rohren-Manna ahnlich, nur sind die tafelformigen Krystalle 
vorherrschend. Die grosseren weisslichen, ausgesuchten Stiicke werden ais Manna electa 
bezeichnet. Manna calabrina besteht der Hauptsache nach aus dieser Sorte.

Die von dem Arzneigehrauche ausgeschlossene, weiche, schmierige, braunliche, durch fremde Bei- 
mengungen sehr verunreinigte Manna: Manna in M assen, fet te, ca labrisch e  oder P u glia -M an n a  
(Manna crassa, spissa, sordida, pinguis, Calabrina s. Capacy) zieht leicht Feuchtigkeit aus der Luft 
an und ist Yerfalschungen mit anderen Produkten (Melil, Starkę, Ilonig, Fruchtzucker, namentlich 
Kartofłelstarkezucker) sehr unterworfen.

Nach F lu ck ig e r  wird aus Calahrien lceine Manna mehr ausgefuhrt und die Mannaproduktion 
hat in Sicilien bedeutend abgenommen; sie betragt kaum noch 250 000 Kilogr.

Ausser der Eschenmanna existiren nim noch verschiedene andere, arzneilich nicht gehrauchte 
Sorten; es sind dies folgende:

1. Lerchenm anna (Manna laricina s. brigantina) auf jungen Trieben alter Baume von 
Larix decidua einen weissen Ueberzug bildend und hauptsachlich bei Brianęon beobachtet. 
Sie besteht aus kleinen, rundliclien, trocknen, weisslichen Kornern von sussem Geschmack 
und terpenthinartigem Geruch. Sie enthiilt Melezitose. Eine ahnliche Manna soli auch auf 
den Libanon-Cedern (Libanon Manna, Manna cedrina) und auf Finus excelsa Wallich im 
Himalaya vorkommen.

2. S p an isch e  Manna (Manna cistina), ein aus den Aesten von Cistus ladaniferus aus- 
fliessender, in fingerlangen, weissen Stiicken eintrocknender Saft.

3. Tam ariskenm anna (Manna der Bibel, Manna tamariscina) ist die durch den Stich einer 
Schildlaus (iGocem manniparus Ehrenb.) auf den Zweigen des Tarfastrauches (Tamarix 
gallica var. mannifera Ehrenb.) liervorgerufene Ausschwitzung, weiche jedoch, obgleich der 
Strauch noch an andern Orten im Orient und in Siideuropa vorkommt, nur in der Sinai-



tischen Wiiste beobachtet wird. Die in Form von glśinzend weissen, honigdicken Tropień 
von den Zweigen heruntertraufelnde, eigenthumlich angenehm rieehende Manna wird von 
den Bewohnern des Katharinaklosters ani Sinai in ledernen Schlauchen gesammelt, zum 
Tbeil mit Brot genossen, zum Theil an die Sinaipilger thener yerkaaft. Sie enthalt nach 
B erth e lo t 55%  Rohrzucker, 25°/0 Invertzucker, 20°/0 Dextrin. Die Ernte soli nach 
F liick ig er  in giinstigen Jaliren 500— 000 Pfund betragen.

4. E ichen-M anna (Manna ąuercina), in Kurdistan durch den Stich einer Blattlaus auf 
Blattern nnd Fruchtbechern der Quercus Yallonia Kotscby und Quercus persica Jaub. und 
Spach, ais feiner, zu klaren Tropień verdichteter Mehlfchau hervorgebracht, enthalt nach 
B erth e lo t  61 °/0 Rohrzucker, 16,5 °/0 Tranbenzucker, 22,5 °/0 Dextrin; nach L udw ig 48%  
Rechtstraubenzucker und viel Schleim, jedoch weder Rohrzucker nooh Dextrin; F liick iger 
land 90°/o rechtsdrehenden, nicht krystallisirbaren Zucker.

5. Die persische Manna (Manna alhagina), von der Leguminose Alhagi Maurorurn D. C. 
(Hedysarwm Alhagi L.) abstammend, liefert in Turkestan, Chorassan’, Afghanistan und 
Belutschistan den sogen. Fruchtlionig (Ter-engebin) und besteht nach Ludw ig aus 35,5 %  
Rohrzucker, 14,7 %  Dextrin und Schleim. V illie r  fand Rohrzucker und Melezitose.

6. Eine von Astragalus adscendens Boiss. und Hausskn., und Astr. florulentus Boiss. und 
Hausskn. abstammende, in Persien zu Niischereien viel benutzte Manna besteht aus Dextrin 
und unkrystallisirbarem Zucker.

7. Die unter dem Namen Trehala oder Tricala aul Echinopsarten yorkommenden Riissel- 
kiiferpuppencoceons bestehen aus Starkemehl, Trehalose und Schleim.

8. Eine Manna, welche in Persien auf den Blattern der 8alix fragilis ausschwitzt, besteht nach 
L udw ig aus Dextrin, unkrystallisirbarem, rechtsdrehendem Zucker und Amylum, und eine 
aus Herat und dem Elbrusgebirge stammende auf Cotoneaster nummularia Fischer und 
Atraphaxis spinosa Hausskn. vorkommende Manna enthalt Starkemehl, linksdrehenden, un- 
krystallisirbaren Zucker und Gummi.

9. A u stra lisch e  Manna (Manna eucalyptina) ist der aus den verwundeten Starnmen 
von Eucalyptus viminalis Labill. E. mannifera Mud. E. resinifera Sm. ausfliessende, ein- 
getrocknete, Melitose enthaltende Salt.

10. Eine indische Manna (Larp- Manna) durch den Stich einer Psylla auf Eucalyptus diwiosa 
Cunn. hervorgebracht, besteht aus Faden eines zwischen Starkemehl und Oellulose liegenden 
Korpers, die mit einem unkrystallisirbareu, rechtsdrehenden, angenehm schmeckenden Zucker 
bedeckt sind.

B estandtheile. Die Eschenmanna enthalt Mannit, Zucker, Pflanzensehleim und nach W itt- 
stein  eine ihrer Natur nach unbekannte Substanz, welcher die abfuhrende Wirkung zugeschrieben 
wird. Die beste Manna enthalt bis 82°|0 Mannit, die geringeren Sorten gegen 50°jo, die schlechtesten 
nur noch 25°|0. R eb lin g  fand in Manna canellata 82°j0 Mannit, 2°|0 Zucker; in Manna Geracy 
57°jo Mannit, 8°|0 Zucker; in Manna communis 50°|0 Mannit, 1.8°!0 Zucker, 30°|# Wasser; in Manna 
Gapacy 37,5% Mannit, 30% Zucker. Nach B u ch h olz  enthalt Manna canellata 60% Mannit, 5,5% 
Schleimzucker, 0,8% gummiartigen Extraktivstolt, l,5°j0 etwas stiss schmeckendes Gummi, 0,2° 0 faserigen, 
kleberartigen Stolf, 32%  Wasser. Nach F liick ig er  ist ausserdem noch wenig Citronensaure und in 
den dunkleren Mannasorten ein durch Aether ausziehbarer kratzender Bitterstofl vorhanden. Die con- 
centrirte wiisserige Losung der unreinen, weniger alten Mannasorten zeigt nach Ausscheidung des 
Mannit schwacheFluorescenz, welche von einer geringenMenge F raxin  (C16H)8O10 F liick iger) herruhrt.

Der neben dem Mannit auftretende Zucker, welcher schon in der Kalte Kupferoxydul aus 
alkalischem Kupfertartrat ausscheidet, ist nach Backhausen gewohnlioher Rechtstraubenzucker, nach 
B uignet unkrystallisirbarer Invertzucker.

Die Mannalosung dreht die Polarisationsebene stark nach rechts, welche Eigenschaft selbst 
nach Gahrung des Zuckers fortbesteht, jedoch bei Behandlung mit yerdtinnter Schwefelsaure bedeutend



verringert, dagegen die reduzirende Wirkung auf Kupfertartrat betrachtlich erhoht wird. Die.se Eigen- 
schaft lasst auf Vorhandensein von Dextrin schliessen, dessen Gehalt B uignet auf 20% berecłmete. 
F liick ig e r  sagt: „Ich liabe mich nicbt davon iiberzeugen konnen, dass die fragliche Alannasorte 
(Eschenmanna) Dextrin entbalte, wohl aber darin neben dem rechtsdrehenden, schon durch Bleizucker 
fallbaren Schleim noch einen zweiten Schleimstoff gefunden, welcher nur durch Bleiessig nieder- 
geschlagen wird.“

Nach F liick ig er  betragt der Wassergehalt bei den geringeren Mannasorten 10— 15°|0, die 
Asche der besten Sorten 3,60|0.

M annit, ein sechssauriger Alkohol mit der Zusammensetzung 0 6H ,,0 (. (C6ff8 (OH)6), 1806 von 
P roust in der Eschenmanna entdeckt und seitdem ais ein im Pflanzenreiche sehr verbreiteter 
Stoff (Fraxinin, Syringin, Granatin, Primulin, Graswurzelzucker) beobachtet, krystallisirt in langen oft 
zu Sternen, Garben, Biischeln vereinigten Saulen oder Nadeln des orthorhombischen Systems, besitzt 
ein spez. Gew. von 1,521 (1,486), ist oline Geruch, von angenehmem, stissem Geschmack, schnulzt bei 
166°, krystallińisch wieder erstarrend, siedet bei 200°, losfc sich in 6,4 Theilen Wasser von 18°, in 
fast jedem Verhaltnisse in kochendem Wasser, in 1400— 1600 Theilen von absolutem Weingeist, bei 
14°, in 84— 90 Theilen Weingeist von 0,8985 bis 15°. Die Losung schmeckt schwach siiss und dreht 
die Polarisationsebene kaum bemerkbar nach links. Wird Mannit auf 200° erhitzt, so bildet sich unter 
Austritt von Wasser M annitan (O0H12O6. Bei Behandlung des Mannit mit kalter Salpetersaure von 
1.15 spez. Gew. erhalt man Ni tr o mannit (C6H8 (N 02)606), aus weissen, seidenglanzenden, bei 68— 72° 
schmelzenden Nadeln bestehend, die beim Erhitzen verpuffen und unter dem Hammer stark explodiren.

A lelezitose (C)2H 220 , , -f- ()H 2) in der Manna von Brianęon vorkommend, von B on astre  
aufgefunden, von B erth e lo t naher untersucht, ist eine weisse, mehlartige, aus mikroskopischen, kurzeń, 
harten, glanzenden, schwach siiss schmeckenden Krystallen bestehende Masse, die an der Luft ver- 
wittert, leicht in Wasser, schwer in Weingeist, nicht in Aether loslich und rechtsdrehend ist, bei 140° 
schmilzt und glasartig wieder erstarrt. Die wasserige Losung wird durch ammoniakalischen Bleizucker 
gefallt; durch Salpetersaure wird sie in OxaIsaure, durch verdiinnte Schwefelsaure in Glykose umge- 
wandelt. Sie gelit durch Bierhefe entweder gar nicht oder sehr schwer in Gahrung iiber.

AleIito.se (Ci2 f l 22 O, j ) ,  in der ausstralischen Manna enthalten, besteht aus dtinnen, mikros
kopischen, verfilzten Nadeln, die aus Weingeist krystallisirt von kleinen, farblosen Krystallen mit 3'|2 
Atomen Krystall wasser gebildet werden, mit schwach sussem Geschmack, reichlich loslich in Wein
geist, in Wasser ist das Losungsverhaltnis ahnlich dem Mannit. Die Losung lenkt die Polarisations
ebene nach reehts. Beim Erhitzen mit verdiinnter Schwefelsaure entsteht wenig Schleimsaure und 
Oxalsaure; verdiinnte Schwefelsaure bewirkt beim Kochen die Bildung eines gahrungsfahigen Zuckers 
und eines nicht gahrungsfahigen, Kupferoxydkali nicht reduzirenden Korpers, E ukalin  (Cc H ,2 0 6).

Fraxin  (Paviin) C27lI30O)7 (Rochleder), in Fraxinus Ornus, Fraxinus excelsior, Aesculus 
Hipp ocastanum und A esc. Pavia vorkommend, ein dem Aesculin vergleichbares Glykosid, krystallisirt 
aus kochendem, absolutem Weingeist beim Erkalten in farblosen, aueh beim Trockneu farblos bleiben- 
den Krystallen, welche nach S a lm -H orstin ar aus biischelig-vereinigten, feinen, 4seitigen, glanzenden, 
schwefelgelblichen Prismen bestehen. Es ist geruchlos, schmeckt schwach bitter und herbe, lost sich 
in 1000 Theilen Wasser von 14°, leicht in heissem Wasser, sehr leicht in heissem Weingeist, schwer 
in kaltem, nicht in Aether. Es verleiht dem Wasser einen anhaltenden, schon blauen Schiller. In 
alter Manna) ist es nicht vorhanden. Beim Kochen mit verdunnter Mineralsaure spaltet es sich in 
F raxetin  (0J5H,.20 S) und krystallisirbaren Zucker. (Husemann, Pflanzenstoffe 1273, 178 (Mannit)).

A n w e n d u n g . In Wasser oder Milch oder Sennesblatteraufguss ais ein sehr mildes Ab- 
fiihrmittel, namentlich bei Kindern benutzt.

Ais das aktive I rinzip der Alanna ist der Alannit zu betrachten, denn je reicher Alannit in 
der Drogę anftritt, urn so grosser ist die Wirkung, die in den schlechten, mannitarmen Sorten, nament
lich auch wegen des Yorhandenseins von Dextrin sehr beschrankt wird. H usem ann sagt: „Bei



Mensehen bewirken 30,0— 45,0 Mannit meist in 5— 5 Stunden, bisweilen scbon in 1 ,/1 Stunden Ab- 
ftihren unter Borborygmen und Tenesmus. Man verordnet die Manna wegen ilires siissen Geschmackes 
und iłirer wenig intensiyen Einwirkung anf den Organismns besonders bei Kindera oder bei emplind- 
licben und schwachen Indmduen. llaufig dient sie ais versussender Zasatz anderer purgirender Mix- 
turen, z. B. bei Sennesblatteraufguss. (Husemann, Arzueimittellehre 593.)

L itteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med, Taf. 371; Hayne, 
Arzneigew. XIII., Taf. 11; B erg  und Schm idt, Offiz. Gew., Tal.III0; B entley  und Trim en, Med. pk, 
Taf. 170; L u erssen ,Handb.dersyst.Bot.il., 1042; K arsten , DeutscheFloral045; W itts te in , Pharm. 515.

Drogen und Praparate: Manna-. Ph. germ . 177; Ph. austr. 88; Pb. hung. 281; Pli. ross. 258; 
Ph. helv. 81; Cod. med. 62; Ph. belg. 54; Ph. Neerl. 150; Brit. ph. 205; Ph. dan. 154; Ph. suec. 129; 
Ph. U. St. 216; F liick iger, Pharm. 20; F liick ig er  and ITanb. Pharm. 409; Ilist. d. Dróg. II., 48; 
Berg, Waarenk. 476.

Mannitum: Ph. hung. 281-
Syrupus Mannae: Ph. germ. 260; Ph. helv. 134; Ph. belg. 249.
Syrupus Sennae cum Manna: Ph. germ. 264; Ph. austr. 128; Ph. hung. 437; Ph. ross. 406; 

Ph. belg. 253; Ph. dan. 257; Ph. suec. 224.
Infusum Sennae compositum s. laxativum: Ph. germ. 140; Ph. austr. 74; Ph. hung. 233; 

Ph. ross. 224; Ph. helv. 66; Ph. belg. 184; Ph. Neerl. 133; Ph. dan. 139; Ph. suec. 112; Ph. U. St. 185. 
Tabellae cum Manna: Cod. med. 595.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. H., 426, III., 709.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A Bluliender Zweig, nat. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 Staubgef&sse, desgl.; 3 Pollen, desgl.; 4 Stempel, 
desgl.; 5 Frachtknoten im Langssehnitt, desgl.; 6 derselbe in CJuersehnitt, desgl.; 7 Fruelit, nat. Grosse; 8 dieselbe im 
Langsschnitt, vergr0sserrt; 9 Same nat. Grosse; 10 derselbe im Langssehnitt, vorgrossert; 11 und 12 derselbe im oberen 
und unteren Theile querdurchschnitten. Nach einer Originalzeichnung des Herm Prof. Schmidt in Berlin.



F r a x i n u s  O r n u s  I
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Gentiana lutea L.

Gelber, edler, gebrauchlicher, gemeiner, grosser Enzian, Bitterwurz — Genłiane —
Gentian.

F a m ilie : Gentianaceae (U nterfam ilie : Gentianeae); Gattung: Gentiana Tourn.

Beschreibungr. Lang ausdauernde Pflanze mit 30 — 60 Ctm. (sogar l 5/8 Meter) langer, oben 
bis 4 Ctm. dicker, einfacher oder wenig astiger, cylindrischer and gewohnlich mehrkopfiger, fleischigor, 
aussen braunlicher oder gelblich-graner, geringelt- runzeliger, innen gelber oder rothgelber Wurzel- 
Nacb F liick ig er  treibt das geringelte Rhizom jiihrlich etwa 8 in gekreuzter Stellung dicht liber ein- 
ander stehende Bliitter; spiiter geht die Hauptwurzel verloren und wird durcb eine (selten mehrere) 
1 V;j Meter lange, bis G Ctm. dicke Nebenwurzel ersetzt. An der Spitze des Rhizoms entwickeln sich 
ans den Achseln der Blattpaare vierzeilig geordnete Knospen, die sieli zu neuen, spiiter bliihbaren 
Achsen ausbilden. Stengel meist za mehreren aas einer Wurzel, 1/2 Fis l l/3 Meter hoch, kraftig ent- 
wiekelt, stielrund, innen hohl, kahl; die bliihbaren sich erst nacli 10 bis 25 Jahren entwickelnd. 
Bliitter halbstengelumfassend, die Blattpaare ani Grunde unter sich verwachsen, nacli oben an Grosse 
abnehmend; die wnrzelstandigen bis iiber 30 Ctm. lang, elliptisch, in einen kurzeń, breiten, rinnen- 
formigen Blattstiel yerschmalert, die stengelstandigen kurzer gestielt, allmiihlich sitzend, langlich- 
elliptisch, die obersten, in dereń Achseln sich die Bluthen entwickeln, iast herzformig, starlc concav, 
sammtliche Bliitter 5 — 7nervig, oberseits lebhaft griin, unterseits blaułich-griin, kahl. Die langgestielten, 
biischeligen Bltithen in ansehnlichen, blattachsel- und endstandigen, von der Mitte des Stengels an be- 
ginnenden, reichbliithigen, anten entfernten, oben genaherten Scheinąuirlen; die anteren Scheinąairle 
kurz- und dick gestielt und yon eiformigen Deckblattern unterstiitzt. Kelch hautig, scheidenformig^ 
durchscheinend, auf der einen Seite die Blumenkrone umgebend, auf der anderen bis fast zum Grunde 
gespalten, an der Spitze unregelmassig zwei bis sechszahnig, bleibend. Krone radformig, bis zu mehr 
a.ls :i/4 ihrer Lange fiinf bis sechstheilig, gelb, einfarbig oder innen an den Lappen mit 3 Reihen 
brauner Punkte; Lappen Linglich-lanzettlich, spitzlich, ausgebreitet, in der Knospe gedreht. Staubgefasse 
5 bis 6, dem Grunde der kurzeń Kronenrohre eingefugt, unter sich frei, etwas kurzer ais die Saunilappen; 
Staubfaden linienformig; Staubheutel linealisch, lanzettformig, am Grunde des Ruckens angeheftet, an 
der Basis ausgerandet, zweifacherig, der Liinge nach aufspringend, nacli dem Yerstiiuben die urspriing- 
liche Form beibehaltend. Pollen liinglich, dreifurchig, unter Wasser kugelig, dreinabelig. Der freie 
Stempel mit liinglichem, auf fiinf bis sechsdrtisiger Scheibe sitzendem, seitlich etwas zusammengedriicktem, 
beiderseits mit einer Nalit versehenem, allmiihlich in einen kurzeń Grilfel iibergehendem Fruchtknoten. 
Narbenlappen zurtickgerollt. Samentrager wenig bemerkbar, den Randem der beiden Fruchtblatter 
angewachsen. Eichen mehrreihig, gegenlaufig. Kapsel vom bleibenden Kelche und der Krone unter- 
st.iitzt, eilanglich, sitzend, zweiklappig aufspringend. Samen zahlreich, oval, zusammengedrtickt, ringsum 
gefliigelt, eiweisshaltig. Embryo klein, im Grunde des Eiweiss, mit kurzeń, dicken Samenlappen und 
nach unten gekehrtem Wiirzelchen.

Gentiana lutea bildet Bastarde mit G. purpurea L., G. punełata L., G. pannonica Scop.
Gentiana lutea x  G. purpurea ((?. Thomasii Gili., G. campanulata Reyn., G. hybrida Hall. 

lii.) besitzt eine purpurne, yiolett punktirte Krone mit liinglichen Abschnitten. In der Schweiz am 
Rhonegletscher und oberhalb Bex; selten.

Gentiana lutea x  G. punctata (G. Cliarpentieri Thom., G. biloba D. C.) mit glockenfórmigem 
gestutztem, kurz zweizahnigern Kelche, gelber, fdnfspaltiger Krone mit liinglichen, zugespitzten Ab
schnitten. Im Oberengadin.

Gentiana lutea x  G. pannonica (G. Kummeriana Sendtner) in Oberbayern.
An Stelle der Gentiana lutea werden auch die Wurzeln derjenigen Gentianeen yerwendet, mit 

denen lutea Bastarde bildet.



Gentiana purpurea L. Ausdauernde, 30 bis 60 Ctm. hohe Pflanze mit fiinfnervigen, unten 
elliptischen, oben breit lanzettlich-langlichen Blattern, meist 2 Bliithenquirle bildend, von denen der 
eine Scheinquirl zu einem Kopfchen zusammengedrangt ist und darunter in den Blattachseln zwei ver- 
einzełte Bluthen stehen. Keicli bis zur Mitte gespalten. Blumenkrone glockig mit sechspaltigem 
Saume, aussen purpurn, innen gelblich; die eiformigen Saumabschnitte dreimal kfirzer ais die Itolire. 
Staubbeutel rohrig zusammenhangend. Bliithe nacb Rosen duftend. Auf Alpenwiesen der Siidschweiz, 
in den Karpathen, im siidwestl. Norwegen, aucb in Kamtschatka. Bluthezeit: Juli, August.

Gentiana pannonica Scop. 30 bis 50 Ctm. hohe, der G. purpurea ahnliche Pflanze mit ge- 
rippten, unten gestielten und langlich-eiformigen, oben sitzenden und lanzettlichen Blattern. Bluthen 
6 —7zahlig; Blumenkrone glockig, dunkelpurpurn mit schwarz purpurnen Punktem Kronenabschnitte 
dreimal kurzer ais die Rohre. Kelchzahne lanzettlich, zuruckgekriimmt. Alpenwiesen der Ostschwęiz, 
im Bohmerwaid und in den Karpathen. Bluthezeit: August, September.

Gentiana punctata L. Den beiden vorhergehenden ahnlich. Bliitter gerippt, unten gestielt, 
langlich-eiformig, oben sitzend, eiformig. Blumenkrone gelb mit schwarz purpurnen Punkten, bei var. 
concolor (G. campanulata Jacq.) ohne Punkte. Kelchzahne aufrecht. Auf Wiesen der Alpen, Sudeten, 
Karpathen, des Bohmerwaldes. Nach F lu ck ig e r  von der Provence durch Savoyen, Wallis, Graubiindten 
bis Ungarn und Rumelien. Bluthezeit: Juli, August.

A n atom isch es. Der Querschnitt der Wurzel zeigt eine ans Korkzellen bestehende Aussenrinde, 
eine stark entwickelte Mittelrinde und eine in gleichem Umlange entwickelte Innenrinde. Die Mittel- 
rinde ist ein etwas liickiges Parenchym, dessen derbwandige, kugelige, farblose Zellen halbfestes, 
tropfenformiges Fett enthalten. Die Innenrinde zeigt in abwechselnder Reihenfolge dunklere und 
dichtere Baststrahlen und sehmalere, hellere, lockere Markstrahlen. Die Zellen der Baststrahlen sind 
mehr gestreckt und enger, die Zellen der Markstrahlen gleichen denen der Mittelrinde; Bastzellen 
fehlen. Das Kambium bildet einen dunkleren Ring, dessen Zellen kleili und inhaltslos sind. Das weiche, 
fleischige, gegen die Mitte schwammige, dunkelpunktirte BLolz besteht aus nach dem Umfange zu stralilig 
geordneten Gefassbiindeln, weiche durch ziemlich breite Markstrahlen von einander getrennt sind. Die 
Gefassbtindelstreifen zeigen in einem dichten und dunkleren Parenchym, in lockeren Radialreihen ge- 
ordnet, die gelbwandigen Netzgefasse, weiche von Siebstrangen begleitet sind. Die Markstrahlen zeigen 
nach dem Umfange hin mehrere Reihen auf dem Querschnitte radial gestreckter Parenchymzellen; nach 
der Mitte der Wurzel zu Ibsen sich die Strahlen in ein nicht mehr scharf begrenztes, schlafies Gewebe 
auf. Mark ist nicht vorhanden; Starkemehl ebenfalls nicht.

B lu thezeit. Juli, August.

V ork om m en . Auf Gebirgswiesen Siideuropas, bis zu den Yogesen, dem Schwarzwalde und 
Sudbaiern, in Meereshohen von 950— 2000 Meter. F lu ck iger  sagt iiber das Yorkommen: „Sie findet 
sich in Portugal, in den spanischen Gebirgen, in den Pyrenatn, den Cevennen, in der Auvergne, im 
Jura, den Vogesen und im Schwarzwald, durch die Alpenkette bis nach Bosnien und den sudlichen 
Donaulandern, nicht in Griechenland, wohl aber in den centralen Apenninen, auf Sardinien und Corsica. 
Auf den deutschen Mittelgebirgen kommt sie noch vor, in der Schwśibisehen Alp, bei Wtirzburg, stełlen- 
weise in Thiiringen, aber nicht weiter nbrdlich, auch nicht in England.“

N am e un d  G esch ich tlich es . Emian (althochd. enczyen, eneeien, genciaene, genczen, hemer 
mittelhochd. Enci, Encia, Enzigan, Scertioerze, bei Cordus und Fuchs JJitterwurz, bei B ru n sch w ig  
Enzian) ist aus dem lateinischen Namen Gentiana liervorgegangen. Gentiana, nach D iosk orid es  und 
P lin iu s von dem illyrischen Konig Gentius (gest. 167 v. Chr.) abgeleitet, der die Enzianwurzel an- 
geblich gegen die Pest empfahl. „Encian hat seinen nammen vom Gentiano eim Kunig der Ulyrier, 
welcher yn am ersten erfunden und sein tugent erkundete (Brunfels).“

Der von den Alten benutzte Enzian, ist jedeiifalls nicht lulea gewesen, denn diese Pflanze 
kommt in Griechenland gar nicht vor; hingegen glaubt Fraas in Vevi;w.vvt des Dioskorides lulea an- 
nehmen zu diirfen, da es wahrscheinlich ist, dass łetzterer die Pflanze aus Illyrien erhalten hatte. Nach 
W itts te in  benutzte C letius A bascantus die Enzianwurzel gegen Auszehrung, O rig ines den frisch 
gepressten Saft gegen Blutspeien und C oelius A urelianus gegen Spulwurmer; auch wurde die 
Pflanze gegen Gicht und Wechselfieber angewendet. Celsus zahlt die Wurzel zu den Antidoten. 
Tragus bemerkt, dass sie zur Erweiterung von Wunden und ais Pessarium diene; diese Eigenschaft 
wurde yon H aberl wieder in empfehlende Erinnerung gebracht. Die Botaniker des 16. Jahrhunderts 
lieferten Abbildungen unter dem Namen B itterw urz.



O ffizinell ist die Wnrzel: Radix Gentianae (Radix Gentianae rubra)', letztere Bezeichnung 
im Gegensatz zu Radia; Gentianae alba von Laserpitimn latifolium und Radix Gentianae nigra von 
Peucedanum Gernaria abstammend.

Die Wnrzel der G. lutea ist im frischen Zustande bis 4 Ctm. dick, cylindrisch, kurz, vielk5pfig, 
etwas iistig, der Lange nach getnrcht, oben dicht und żart (juergeringelt, gelblich-grau, innen weiss, 
im getrockneten Zustande ist die Oberflache rothbraun, tief langsrunzelig, im Innem missfarbig gelb- 
lich-braun, orangegelb bis hellgelb. Die Wnrzel wird im Friilijahre gesammelt, getrocknet, der Lange 
nach gespalten. Sie ist scharf getrocknet sprode, leicht pulverisirbar, im Bruche glatt; weniger scharf 
getrocknet zahe, biegsam, schneidet sich wachsartig. Der Gernch ist frisch widerlich-seliarf, nach dem 
Trocknen schwach gewurzhaft. Der Geschmack ist anhaltend rein und stark bitter, anfangs etwas 
siisslich. Sie ist hygroscopisch, muss daher in Blechgefassen sehr trocken aufbewahrt werden. Man 
lialt sie kleili geschnitten, grób oder fein gepulvert vorrathig.

Die Wurzel der G. purpurea ist nicht so stark, aussen runzelig, mit glanzenden hautigen 
Schuppen besetzt, innen dunkelbraun. Nach F liick ig er  erreicht das Kliizom eine Dicke von ungefahr 
15 Mm., ist mit zahlreicheren und derberen Blattresten versehen, beinahe ganz von den letzteren eingehullt 
und tragt oft 20—-30 Stengel. Die Wurzel erreicht eine Lange von hochstens 70 (meist nur 40) Ctm., 
frisch eine Dicke von 4 Ctm. und besitzt aussen und innen dnnkłere Farbę, liefert daher ein dunkleres 
Pulver ais lutea.

Die Wurzel von G. punctata ist dunkel graubraun, geringelt, innen rotlilich-gelb; die von panno- 
nica ist ktirzer, diinner, mit verlangerten Wurzelkopfen ausgestattet, wenig oder nicht geringelt, dunkler 
ais lutea, im Querschnitt dichter mit deutlichen Gefassbiindeln.

Auf eine Beimengung der Wurzel von Veratruin album L., welche bisweilen durch Unachtsamkeit 
der Wurzelgraber unter die Enzianwurzeln gelangt, ist wohl zu achten; dieselbe besitzt eine schwarz- 
liche Farbę und eine narbenreiche Oberflache (siehe Ver. album). Audi die Wurzel von Atropa Bella
donna L. soli unter den Enzianwurzeln gefunden worden sein.

Die Wurzelgraber sollen sich librigens nicht nur auf die genannten Enzianwurzeln beschranken, 
sondern im Nothfalle aucli die Wurzeln von G. asclepiadea L., G. Pneumonanthe L., G. bavarica L. ein- 
sammeln und untermischen. Diese Wurzeln sind bezuglicli der Eigenschaften der lutea ziemlich ahnlich, 
weshalb eine derartige Untermengung nicht gerade ais Falschung zu betrachten ist. Durch die starkę 
Benutzung der Wurzel von G.lutea zur Branntweingewinnung ist diese Pflanze in einzelnen Gegenden, 
namentlich in der Schweiz, so gut wie ausgerottet.

B estan dth eile . Nach H en ry  und Caventou enthalt die Enzianwurzel ein fliichtiges, 
riechendes Princip, gelben Bitterstoff (Gentiopikrin), einen geschmacklosen Korper (Gentisin), fettes 
Oel, klebrige Materie, welche nach L econ te  ein Gemenge von fettem Oele, Waclis und Kautschuk ist, 
Schleimzucker, Gummi. Nach Path soli auch Gerbstoff vorhanden sein, was M aisch und F liick ig er  
in Abrede stellen; letzterer mit dem Bemerken: ,,Die Reaktionen, welche angegeben worden sind, urn 
das Yorkommen von Gerbstoff in Enzianwurzel darzuthun, diirften wohl auf das Gentiopikrin zuruck- 
zufiihren sein“. Starkemehl ist nicht vorhanden.

Gentisin (Gentianin, Gentiansdure) mit der Zusanunensetzung C,.! HJ0 O. ( (OH)2. C°. H 3. CO. 
C °H 2. O2. CII3 nach H lasiw etz  und Haberm ann), im Jahre 1821 von Caventou und H enry in der 
Wurzel von G. lutea entdeckt, aber erst spater von T rom sd orf rein dargestellt, vorher meistens mit 
Enzianbitter yerwechselt, bildet lange, blassgelbe, seidengliinzende, gerueh- und geschmacklose Nadeln 
von neutraler Reaktion, die iiber 300° (nach Fliickiger schon bei 250°) sublimiren. Gentisin ist los- 
lich in 5000 Theilen kaltem, 3850 Theilen kochendem Wasser, in 455 Theilen kalten absolutem, in 
62.5 Theilen kochendem und in 90 Theilen gewolinlichen kochendem Weingeist, in 2000 Theilen Aether. 
Nach Fliickiger ist Gentiansaure in Wasser und Aether unloslich. Die Yerbindungen mit Alkalien, 
welche tiefgelbe Farbę annehmen, sind zwar krystallisirbar, werden aber schon durch Kohlensiiure zer- 
setzt. Mit Kali verschmolzen bildet Gentisin Essigsaure, Phloroglucin (C(. H3 (OH)s) und Oxysalicyl- 
saure. Die Ausbeute betragt nach Fliickiger 1/3 pro Mille.

Gentiopikrin (Enzianbitter) mit der Formel C20IL30 0 12, im unreinen Zustande bald ais Gen- 
tianin, bald ais Gentisin bezeichnet, ist von K rom ayer 1862 rein dargestellt worden; es krystallisirt 
in farblosen, strahlig oder zu Kornern vereinigten, stark und rein bitter schmeckenden, neutrał reagiren- 
den Nadeln mit 1 Atom Krystallwasser, an der Luft verwitternd und weiss werdend. Die bei 100° 
vom Krystallwasser befreiten Krystalle schmelzen bei 120— 125° zu einer braunen, amorph wieder er- 
starrenden Fliissigkeit. Es ist leicht loslich in Wasser und in kaltem, wasserigem Weingeist, schwerer 
in absolutem Weingeist und zwar erst beim Erhitzen, nicht in Aether. Kali- und Natronlauge, ebenso



beisse Ammoniakftussigkeit losen es mit gelber Farbę. Beim Kochen mit verdtinnter Schwefelsaure, 
Salzsaure oder Oxalstiure, jedocb nicht durch Hefe, spaltet sich Gentiopikrin in gahrungsfahigen Zucker 
und Gentiogenin (Ci4FI16 0 5). Letzteres ist ein amorphes, gelbbraunes, Inftbestandiges Pulver von 
neutraler Reaktion und bitterem Geschmack, wenig loslich in kaltem Wasser, leicbt in Weingeist nnd 
Aetherweingeist.

Der heiss bereitete wasserige Auszug der Enzianwurzel erstarrt beim Erlcalten in Folgę des 
reicben Sebleimgehaltes zu einer Gallerte. Der Schleim ist durch Bleizucker fiillbar; er dreht die 
Polarisationsebene nach links. M eyer erbielt aus dem Safte der friscben Wurzel einen krystallisirten 
Zucker, Gentianose (C38 H66 0 3]), welcber alkalisches Kupfertartrat nicht reduzirt, mit Hefe jedoch 
leicht in Gabrung iibergeht. Die G entianose schmeckt kaum suss, schmilzt bei 210°, reduzirt Feh- 
l in g ’sche Losnng nicht und geht mit Hefe schnell in Gabrung iiber. F lu ck iger fand in der luft- 
trockenen Wurzel 8.28% Asche, welche Calciumcarbonat, wenig Magnesiumcarbonat und noch weniger 
Thonerde enthielt. (Husemann, Pflanzenstoffe, 1275.)

Anwendung. In Substanz, Aufguss, Absud, ais Extrakt und Tinktur bildet die Wurzel ein 
kraftiges, bitteres Tonicum, welches die Yerdauung kraftigt und die Yerdauungsbeschwerden beseitigt. 
Grosse Dosen sollen jedoch die Yerdauung storen, Kopfschmerz und Congestionen erzeugen. „Vom 
therapeutischen Gesichtspunkte ist Enzian das vorzliglichste Amarum“, das sich ais Stomachicnm 
bei atonischer Dyspepsie und chronischen Digestionsstorungen in ihren Folgezustanden bewahrt und 
fast alle iibrigen bitteren Mittel, selbst diejenigen, welche, wie Lignum Quassiae, grossere Intensitat der 
Bitterkeit zeigen, ersetzen kann.“ Die ftiulnissbeschrankende Wirkung auf tliierische Stoffe ist von 
E beling  erwiesen worden. Enzian wurde schon in friiheren Zeiten bei Gicht in Anwendung gebracht.

In den Alpen, im Jura und in den Vogesen wird aus der frischen Wurzel durch Gahrung ein 
Branntwein dargestellt, dessen eigenthumlicher, nicht angenehmer Geruch wahrscheinlich durch Bildung 
sogen. Fermentole erzeugt wird. (H usem ann, Arzneimittell. 645.)

L itteratur. Abbildutig nnd Besclireibnng: Nees v. Esenb., Plant, med., Taf. 199 (lutea), 
Taf. 200 (punctata), Taf. 201 (pannonica), Taf. 202 (purpurea); H ayne, Arzneigew. XIII, Taf. 28 
(lutea), Taf. 29 [punctata), Taf. 30 (pannonica), Taf. 31 (purpurea); Berg und Schm idt, Offizinelle 
Gew., Taf. XXVI“; B en tley  and Tri men, Med. pi., Taf. 182; Luerssen, Handb. der syst. Bot., 1050; 
K arsten, Deutsche Flora 1021; W ittste in , Pharm. 201.

Drogen und Praparate: Badix Gentianae rubra; Ph. germ. 219, Ph. austr. 68; Ph. hung. 
211; Ph. ross. 331; Ph. helv. 107; Cod. med. 55; Ph. belg. 40; Ph. Neerl. 118; Brit. ph. 144; Ph. 
dan. 190; Ph. suec. 170; Ph. U. St. 169; F lu ck ig er , Pharm. 386; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 
434; Hist. d. Dróg. II., 97; B erg , Warenk. 77; B erg . Atlas 25, Taf. XIV.

Tinctura Gentianae (composita): Ph. germ. 281; Ph. ross. 428; Ph. helv. suppl. 119; Cod. med. 
603; Ph. belg. 263; Ph. Neerl. 269; Brit. ph. 332; Ph. dan. 272; Ph. U. St. 345.

Tinctura Chitiae composita: Ph. germ. 276; Ph. austr. 134; Pli. hung. 455; Ph. ross. 420; 
Ph. helv. 143; Ph. belg. 272; Ph. Neerl. 268; Ph. dan. 269; Ph. suec. 233.

Tinctura Aloes composita: Ph. germ. 271; Ph. helv. suppl. 32; Cod. med. 599; Ph. belg. 235.
Tinctura amura: Ph. germ. 271; Ph. austr. 132; Ph. hung. 451; Ph. ross. 411; Ph. dan. 263.
Elixir Aurantiorum compositum: Ph. germ. 74; Ph. ross. 104; Ph. helv. 32.
Extractum Gentianae: Ph. germ. 90; Ph. austr. 57; Ph. hung. 185; Ph. lielv. 44; Cod. med. 

417; Brit. ph. 119; Ph. U. St. 120.
Species amarae (amaricanteś): Ph. austr. 118; Ph. hung. 399; Ph. helv. 118.
Tinctura Absinthii composita: Ph. austr. 131; Ph. hung. 449; Cod. med. 599.
Infusum Gentianae compositum: Brit. ph. 211, 161; Ph. suec. 110.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II, 22.

T a fe lb e s c h r e ib u n g 1:

A Kaealblatt, natiirl. Grosse; B oberer Theil eines bliihenden Stengels, desgl.; 1 Bluthenknospe, etwas ver- 
grćSssert; 2 BHithe im LSngsschnitt, vergrossert; 3 Staubgefasse, desgl.; 4 Stempel, deagl,; 5 Fruchtknoten im Quer- 
schnitt, desgl.; 6 aufgesprimgene Frucht, natiirl. Grosse; 7 Same, naturl. Grosse und rorgrossert; 8 derselbe im Liinga- 
sebnitt, yergrossert. Nach einer Originalzeichnung des Herrn Prot. Schmidt in Berlin.
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Erythraea Centaurami Pers.

S y n .  Gentiana Centaurium  L. Chironia Centaurium  W illc l.

Tausendgiildenkraut, Erdgalle, Fieberkraut, rother Aurin — Centaury —
Centauree petite.

F a m ilie : Gentianaceae. G attung: Erythraea kich.

B esch reibung '. Ein- und zweijiihrige Pflanze mit senkrechter, kurz er, holziger, meist ein- 
facher, etwas hin- und hergebogener Wurzel und 4kantigem, meist einfachem, aufreclitem, bisweilen von 
unten auf astigem, 0,15— 0,35 m bohem Stengel. Blatter 3- oder meist 5nervig, ganzrandig, vollig kalii; 
unterste Blatter eineRosette bildend, verkehrt-eiformig, in einen kurzeń Stiel yerschmalert, stumpf und kurz 
bespitzt, bis 4 cm lang, bis 2 cm breit; Stengelbliitter einander gegentiber sitzend, halbstengelumfassend, 
liinglich- eiformig bis lineal-lanzettlich, allmiilig kleiner werdend. Bliithen eine gipfelstandige, ebene, 
anfangs gedrungene, spiiter lockere Trugdolde bildend; die meist zahlreichen, aus den Winkeln der 
obersten Blatter hervorkommenden Bliithenaste verzweigen sieli abermals trugdoldig-gabelig; die Spindel 
endet zuletzt in einer sitzenden, von den gestielten Seitenbliithen gabelig liberragten Bliitlie. Krone 
mit dtinner, fast farbloser, walzenrunder, etwas bauchiger, oberhalb des Fruchtknotens verengerter Rohre 
und mit 51appigem, schon rosenrothem, vor und nach der Bliitlie zusammengerolltem Saunie. Lappen 
eiliinglich, stumpf, am Grunde mit einem helleren Fleck, wahrend des Bliihens abstehend. Staubgefasse 
zu 5, am Ende der Kronenrbhre eingefiigt, mit kurzeń, fadigen Filamenten und liinglich-linealischen, 
am Grunde ausgerandeten, oben mit einer kurzeń Spitze versehenen, auf dem Riicken, nahe dem Grunde 
angehefteten, nach dem Yerstauben spiralig gedrehten, 2facherigen Beuteln. Facher der Lange nacli 
nach Innen aufspringend. Pollen liinglich, 3furchig. Stempel aus 2, zur Achse rechts und links ge- 
stellten Fruchtblattern gebildet, kiirzer ais die Staubgefasse. Fruchtknoten im Grunde 2facherig, etwas 
seitlich zusammengedriickt, beiderseits mit einer Naht yersehenen, nach oben verschmalert. Samentrager 
den eingeschlagenen Fruchtblattrandern angewachsen. Eichen zahlreich, mehrreihig, den Randem der 
Samentrager aufgeheftet. Griffel fadenformig mit 21appiger Narbe. Kapsel liinglich oder linealisch, 
vom bleibenden Kelche unterstiitzt, die Samentrager oberwiirts an den Randem, unterseits in der Mittel- 
linie der Scheidewand tragend, an der Spitze in den Niihten 2klappig aufspringend und den bleibenden 
Griffel vom Grunde aus spaltend. Die zahlreichen Samen sehr klein, grubig-netzig, umgekehrt-eiformig, 
braunroth, Embryo am Grunde des Eiweisses, walzenrund, mit nach unten gekehrtem Wtirzelchen.

Eine Varietat, welche auch nach dem Yerbliihen einen gedrungenen, nicht verliingerten Eben- 
strauss besitzt, ist: Erythraea capitata Cham. (R. et Sch.), Erythraea Centaurium (i. capitata Koch.

Anatomisches: Der Querschnitt durch die Blattspreite zeigt (nach Fliiekigeri) in der oberen Hśilfte eine 
doppelte Palissadenschicht; der Hol/.ring der Stengel ist aus diekwandigen Gefassen und Pasem zusammengesetzt.

V e rb re itu n g . Auf trocknen Wiesen, Triften, Waldblosen und in Gebuschen durch den 
grossten Theil Europas mit Ansschluss des aussersten Nordens, ebenso durch Westasien und Nordafrika 
verbreitet. In Europa geht die Pflanze bis zum 59. Breitengrade hinauf.

N am e u n d  G eschichtlich .es. Der deutsche Name T ausendgiildenk raut ist aus der 
lateinischen Bezeichnung Centaurium =  centum aurum (100 Giilden, ein Kraut, welches wegen seiner 
Ileilkrafte 100 Gulden werth ist) hervorgegangen. Es milsste damach eigentlich Iiundertguldeiikraut 
heissen; da jedoch die Monche in frflherer Zeit der Kurze halber anstatt Centaurium 100 fl. schrieben, 
so sollen (nach S ch le ich er) durch Nachliissigkeit beim Abschreiben 1000 fl. daraus geworden und 
somit Tausendgiildenkraut entstanden sein. Die iibrigen deutschen Bezeichnungen beziehen sieli auf den



bitteren Gesclmiack (Erdgalle), aut <lie fieberstillende Wirkung (Ficberkloe) und auf dio Farbo (rotlier 
Aurin =  aurum). Centaurium, griechisch xevvav(>iov, ist aber jedenfalls niclit ans centum aurum, 
sondem aus Centaur ( =  Centaurenkraut) abgeleitet und z war dem heilkimdigen Centauren C liiron  zu 
Ehren, der den Saft des Tausendguldenkrauts mehrfach zur Heilung von Wnnden angewendet liaben 
soli. Erythraea stammt von egeOyoę, rotłi, wegen der Farbę der Bltitłien.

Das Tausendgiildenkraut ist eine uralte Arzneipflanze und unzweifelhaft das Kevv<xv(>iov / uv.qov 
des D ioscorides. Sie hat von jeher, wie auch jetzt noch, in der Yolksmedizin eine grosse Kolie 
gespielt. P lin ius bezeiclinet sie mit Fel terrae (.Erdgalle, altdeutsch Ertgalla). H ieronym us 
B runscliw ig  nennt die Pfianze in seinem Destillirbuch (1009): Dusent gulden Krut, Erdgal und Aurin; 
Valerius Cordus nannte sie Fieberlcraut und Aurin. Die Pflanze wurde fruher ais kleines Centaurium 
bezeiclinet, ziun Unterschiede von der Composite Centaurium majus (Centaurea Centaurium L.)

B lilthezeit. Juli bis September.

O ffizin ell ist das bluhende Krant: Herba Centaurii minoris (Herba Centaurii).
Das bliihende Kraut wini im Juli gesammelt, von den Wurzeln befroit, gesclmitt.en, getrocknet, und in IIolz- 

oder Blechgefiissen aufbewahrt. Ks ist geruclilos und von selir bitterem Geschmaeke. Hitu fig ist dem oflizinellen 
Kraut die in ihren Wirkungen vollig gleielie Erythraea pulchella Fries beigemischt. Letztore ist sclion vom Grunde 
an gabelastig und besitzt nieist 5 rippige, unton nieht rosottign Blatter.

Verweeliselungen mit Erythraea lineariaefolia Pers. lassem sieli durch die schmalen, linionfilrmigon lilii,tt.or, 
durch den eine verlii.ngorte Rispe bildenden lilii tliensta.id und den medrigeren Sten gol erkennen; Vevwecbselungen 
mit Silene Armcria L. sind an den niclit eckigen, klebrigen Stengeln, blaudultigon Stengeln und lilii,ttern und dem 
Mangel an bitterem Geschmaeke erkonnbar. Stat.ice Armaria L. hat graugriine Blatter, tief rothere, etwas klebrige 
lllumen und ist obenfalls ohne bitteren Gesclmiack.

Praparate. Aus dem Kraute wird das Extrachm Centaurii gewonnen. Ausserdem verwendet, 
man, das Kraut zur Herstełlung von Tinetura amara, Species amaricantes, Vinum amarum, Pilulae 
stomachicae etc.

B estandtheile. Das Kraut enthiilt Schlebn, Starkemehl, etwas fliichtiges Del, einen nocli un- 
geniigend untersuchten Bitterstoff, von D u lon g  „Centaur in* genannt, und eine von M chu 18(36 daiv 
gestellte, geruch-, gesclmiack- und farblose, bei 1-10" schmelzonde Kry,stalle bildende, im Sonnenliclit 
roth werdende, in kaltem Wasser und Aether schwer-, in heissom Was,ser, Weimreist und Chloroform

'  ' O

loichter lbsliche Substanz: das Erythrocentaurin (C27 Hm 0^). Der Ascherttckstand, hauptsachlich aus 
Gyps bestehend, betragt 6°/0.

A n w e n d u n g . Im Aufguss und in Pulverform ais magenstarkendes, fieberstillendes Mittel. 
Es wird besonders ais Zusatz zu bitteren Theespecięs und Tinkturen verwendet. (H usem ann, 
Arzneimittell. 647.)

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., Plant, medic., Taf. 203; Ilayne, 
Arzneigew. I., Taf. 29; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. K X lV a; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 
1053; Kar,sten, Deutsche Flora 1025; W ittste in , Pharm. 838.

Drogen und Priiparate: Herba Centaurii minoris: Pli. genu. 129; Ph. austr. (D. A.) 32; Ph. 
hung. 1.03; Ph. ross. 203; Ph. helv. 61; Cod. med. (1884) 46; Ph. belg. 24; Ph. Neerl. 55; F lu ck ig e r , 
Pharm. 640; Hist. d. Dróg. II. 104; B erg , Waarenk. 262.

Extractum Centaurii: Ph. austr. (D. A.) 54; Ph. hung. 181; Ph. ross. 125; Ph. lie.lv. snppl. 40; 
Cod. med. (1884) 413; Ph. belg. 167; Ph. Neerl. 101.

Tinetura amara: Ph. germ. 271; Ph. austr. (D.A.) 132; Ph. hung. 451; Ph. ross. 411; Ph. helv. 
snppl. 115.

Species arnarae (amaricantes): Ph. aust. (D.A.) 118; Ph. hung. 399; Ph.holv. 118; Ph. belg. 224.
Vinum amarum: Pli. belg. 287; Ph. Neerl. 288.
Bezliglicli der Drogen und Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. I., 782.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :
Ali Pflanze in natiirl. Grilsse; 1 Bltitke, vergr5ssert; 2 Blfithenzweig, dosgl.; ii ausoinandergelegte liliitlie, 

desgl.; 4 Staubgofiisae, desgb; 5 Staubgefass nach dem Verstiluben, desgl.; 6 Pollen, dosgl.; 7 Stempel, dosgl.; 8 Fruclit- 
knoten im Quersehnitt, dosgl.; 9 Frucht, natiirl. Grosso; 10 u. 11 geoffnete Kapsel, vergrossert; 12 diosellie mit Kelch, 
desgl.; 13 Same, desgl.
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Menyanthes trifoliata L.
Fieberklee, Bitterklee, Biberklee, Sumpf klee, Zottenblume Menyanthe ou trefle deau

Buckbean, Drieblad.

F a m ilie : Gentianaceae. G attung: Menyanthes Tourn.
B eschreib im g'. Ausdauernde Pflanze mit kriechendem, fast fingerdickem, walzenrundem 

schwanimigem, mit K.esten alter Blattscheiden besetztem Wurzelstock, der auf der Unterseite mit ver- 
einzelten Nebenwurzeln besetzt ist und nacli vorn aufsteigend den sehr kurzeń, beblatterten Stengel, 
nebst den blattlosen, bis 30 Otm. langen Bltithenschaft entwickelt. Bliitter abwechselnd, ziemlicb auf- 
recht, mit bis 10 Ctm. langem, stiełrnndem, am Grunde sclieidigem, von Luftrohren durcbzogenem Stielo, 
gedreiet; Bliittchen sehr kurz gestielt, etwas lederig, oval- oder yerkehrt-eiformig, bis 8 Ctm. lang, bis 
5 Ctm. breit, stumpf, ganzrandig oder undeutlich gekerbt, die breite Spitze mit einem stunipfen, weissen 
Hockerchen, kalii, blaulicli-grun, in der Jugend eingerollt, fiederneryig, Nonren bogenlaufig. Die am 
Ende des Bliithenschaftes zu einer Bliithentraube yereinigten Bliithen gestielt, zwitterig-, 5z;ihlig, einzeln 
in den Achseln kłeiner Deckblatter, Bliithentraube mit Gipfelbliithe; Bliithenstiele in der Mitte mit 
1-—2 Yorblattern besetzt. Kelch 5- (selten 4-)theilig, mit eiforuiigen Abschnitten. Krone trichter- 
fórmig, 5- (selten 4-)spaltig, mit lanzettlichen, spitzen, zurlickgekrummten, aussen kahlen, innen bis in 
die Kronenrohre hinein biirtigen Lappen, rothlich - weiss. Staubgefasse 5 (selten 4), dem Grunde der 
Kronenrohre entspringend, so lang und langer ais die Kronenrohre, mit pfriemlichen Faclen und liLng- 
lichen, im unteren Theile des Ruckens angehefteten, an der Basis ausgerandeten, 2 facherigen, an den 
Randem spaltenforinig aufspringenden Staubbeuteln; nach dem Yerstiiuben fast pfeilformig. Pollen in 
trocknem Zustande liinglich, liingsstreifig, 3 furchig, goldgelb, unter Wasser stumpf 3seitig, 3porig. 
Der kahle, oberstandige Stempel mit oiformig-langlichem, etwas zusammengedrlicktem Fmclitknoten, 
dickfadenfbrmigem Griffel und 21appiger Narbe. Fruchtknoten am Grunde von einem scbmalen, ge- 
wimperten Ringe umgeben, . einfacherig, mit 2 wandstiindigen, gegenliberstebenden, leistenformigen, 
dicken Samentragern; Eichen zweireihig. Fruchtkapsel fast kugelig, vom bleibenden Kolebo gestlitzt, 
in der Mitte der Fruchtblatter oder neben den Samentragern 2klappig zerreissend. Samen bis 8, 
eifonnig, seitlich etwas gedriickt, mit glatter, glanzender, briinnliclier oder gelblicher Samenscbale. 
Enibryo in der Mitte cles fleischigen, den Samen ganz ausfullenden Eiweisses. Wurzelcben walzen- 
formig, nach dem Nabel zu gerichtet. Samenlappen flach, blattig.

A n a tom isch es . Der Querschnitt der Blattspreite zeigt nacli F liick ig er  auf der oberen 
Blattflache yieleckige Epidermiszellen mit darunter liegender schmaler Schicht von Palissadenzellen. 
Die Epidermiszellen der unteren Blattseite sind buchtig. Das ans sehr lockerem Gewebe zusammen- 
gesetzte Parenchym ist im Blattstiel und dessen Fliigeln von weiten Luftriiumen durchsetzt, die nur 
durcli einreihige Zellenstrange von einander getrennt werden.

V ork om m en . In Slimpfen, Moriisten, Wiesengraben, auf Torfwiesen, an See- und Teich- 
riindern, iiberhaupt an nassen Orten der Niederungen und Gebirge durcli Europa, Mittelasien, Nord- 
amerika; nach K arsten  auch in Siidamerika in der Nahe des Aeąuators. Sie ist nach F liick ig er  
eine Pflanze des kalteren Theiles der nordlichen Halbinsel, „welche von den arktischen Gebieten der 
■flten Welt und Amerikas bis zum Himalaya, in den Mittelineerlandern, vom kanadischen Seegebiete 
an bis Pensylyanien yerbreitet ist, besonders in hochnordischon Gegenden massenhaft auftritt, wie z. B. 
auf Island.*1

B liith ezeit. Mai, Juni.
N am e u n d  G esch ich tlich es. Der Name Fieberklee, Bitterklee, bei Gessner und Cordus 

Biberklee, bei letztereni auch Wiesenmangold, bei H ild ega rd  Biyerwurz ist wahrscheinlich von dem 
bitteren Geschmacke des Krautes abgeleitet: Es liegt jedoch auch die Mbglichkeit vor, dass der ur- 
sprunglich deutsche Name Biberklee allinahlig in Bitter- und Fieberklee iibergegangen ist.

Der Name Menyanthes (1587 von D alecham ps gegeben) stanimt entweder von yi>ve<tv(hę 
(fiirndeg, fii,vav()o<A Monatsblunie, eine kurze Zeit bliihende Blmne, mit Bezug auf die angeblich kurze 
Dauer der Bltitlie oder yon /.njvusi,v anzeigen und avóog Blmne, d. h. eine sumpfanzeigende Blume. 
Der Name Monatsblunie (u ( i> Monat) soli sich auch auf den Gebrauch der Pflanze zur Beforderung 
der Menstruation beziehen.

Menardog (/ut/vavóog) des T h eop h rast liisst sieli mit Sicherheit niclit auf unsere Pflanze be
ziehen, man muss yielmehr annelmien, dass den Griechen und Ronieni diese nordisclie Pflanze vollig 
unbekannt war. Erst die Botauiker des Mittelalters berichten Liber den Bitterklee und geben uns Kumie 
Liber die arzuciliche Benutzuńg, die jedoch zu jener Zeit eine sehr geringfiigige gewesen zu sein scheint, 
weil er in einigen Arzneibiichern ganz fehlt. Y alerius C ordus liefert eine Abbildung unter dem 
Namen Trifolium palustre, Biberklee; D odonaens nennt die Pflanze ebenfalls Biberklee; G essner 
Biberklee und Bocksbohne; T abernaem ontanus Trifolium fibrinum. Johann  T hal (gest. 1587 ais 
Arzt in Nordhausen und Yerfasser einer Flora des Harzes) bezeichnet sie mit Trifolium castoris.



O ffizinell ist das Kraut: Folia Trifolii fibrini [Folia Trifolii aąuatici, Folia M&nyanthis, 
Herba Trifolii)., welches im Mai und Juui eingesammelt, getrocknet und geschnitten aufbewahrt wird. 
Es ist geruchlos, der Geschmack starli und anhaltend bitter.

B estandtheile . Die Pflanze enthalt einen Bitterstoff: Menyanthin, der nach vergeblichen 
Versuchen von T rom m sd orff und Brandes im Jahre 1861 von L udw ig und K rom ayer entdeckt 
worden ist. Die von K rom ayer aufgestellte, no eh naher zu priitende Formel ist C.)0 H,1(i O ,,.

Das nach der K rom ayer ’schen Methode hergestellte, von einem kratzenden, nocn nicht naher 
untersuchten Stoffe befreite Menyanthin bildet eine amorphe, gelbliche, terpentinartige Masse von 
starliem und rein bitterem Geschmack und neutraler Reaktion. Es erweicht bei 60—65°, schmilzt bei 
100— 115°, eine klare Fliissigkeit bildend, lost sich nicht in Aether, schwer in kalteni Wasser, leicht 
in kochendem Wasser und Weingeist. Beim Erhitzen mit Schwefelsiiure spaltet sieli das Menyanthin 
in gahrnngsfahigen Zucker und Menyanthol. Letzteres bildet ein farbloses, schweres, fliichtiges, nach ■ 
Bittermandelbl riechendes, sauer reagirendes Del. Nach F ltick iger  stelit ein von B ley im Jahre 1839 
ans Bitterklee gewonnenes, gewiirzhaftes Ferment ol wahrscheinlich in Beziehung zum Menyanthol. 
(H usem ann, Pflanzenstoffe 1279.)

A n w en d u n g . Im Aufguss und A.bsud ais Zusatz zu bitteren Spezies. Der irisch gepresste 
Salt zu Friihjahrskuren. Der Bitterklee gehbrt zu den milden, bitteren, magenstiirkenden Arzneien. 
Husemann bezeiehnet ihn ais ein bitteres Atnarum, dem man bei Wechselfieber nicht allzuviel 
Wirkung zutrauen darł. Ausserdem wird Bitterklee in den Bierbrauereien ais Zusatz zum Biere ver- 
wendet, dem er ein angenehmes Bitter verleihen soli. (H usem ann, Arzneimittell. 647.)

L itteratur. Abhildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Tal. 204; llayu e , 
Arzncigew. III., Tal 14; B erg u. Schm idt, Ofliz. Gew., Tal. X (l; B entley  and Trim en, Med. pl., 184; 
Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 1054; Kar,sten, Deutsche Flora 1027.

Drogen und Priiparate: Folia Trifolii fibrini-. Ph. germ. 117; Ph. austr. 138; Ph. hung. 469; 
Ph. ross. 174; Ph. helv. 58; Cod. med. 63; Ph. Neerl. 274; Ph. dan. 116; Ph. suec. 86; F liick ig er , 
Pharm. 642; Berg, Waarenk. 300.

Extractum Trifolii fibrini: Ph. germ. 97; Ph. austr. 61; Ph. hung. 197; Ph. ross. 138; Ph. helv. 
48; Cod. med. 413; Ph. Neerl. 114; Ph. dan. 102; Ph. suec. 76.

Elixir amarum: Ph. ross. 123.
Elixir Aurantii compositum: Ph. germ . 74; Ph. ross. 104.
tSpecies amarae: Pli. austr. 118; Ph. hung. 399.
Tinctura amara: Ph. austr. 132; Ph. hung. 451.
Bezliglich der Drogen und Priiparate siehe ąuch H ager, Pharm. Praxis JL, 1152; III., 1171.

T a fe lb e s c h r e ib u n g 1:

A Pflanze in nattirl. Grosse; 1 Hluthenknospe, vergrossert; 2 Bliithe, desgl.; o dioselbe im Langsschnitt, 
desgl.; 4 u. 5 iStaubgefasso mit Theil der Kt-one und Koloh, von verschiedenen Soiten, desgl.; 6 Pollen, desgl.; 7 oberer 
Theil einos die innere Seite der Blnmenlappen bcdeckenden '/ottonhaares, desgl.; 8 Stempel, desgl.; 9 abgobliihte Bliithe, 
desgl.; 10 reife geottnete Fruelit, desgl.; 11 u. 12 Same von versehiodenen Seiten, desgl.; 13, 14, 15 dersolbe im Llings- 
und CJuorsolinitt, desgl. Nach der Natur von W. Muller.





Strycłm os Nux yomica L .
♦

Gemeiner Krahenaugenbaum, Brechnussbaum —  Vomiquier —  Braaknoot.

Familie: Loganiaceae. G attung: Strychnos L.

Besehreibung1. Unanselinlicher Banin mit kurzem, ćlickem, oft krummem, schwarzlich-asch- 
orau berindetem Starnme, stumpf-yierkantigen, graurindigen Aesten and zusammengedriickten, wiederholt 
dreitheiligen oder gabeltheiligen (im letzteren Palle in der Gabel mit dornenartiger Spitze), nur an den 
jijngsten Theilen kurz-grauhaarigen, sonst kahlen, sehr ungleich-gliedrigen Zweigen. Bliitter gegen- 
stiindig, mit kurzem, 1 V2 Ctm. langem, rinnigem, uber der angeschwollenen Basis abgegliedertem Stiele, 
liautig, oval, bis 10 Cttn. lang, bis 7 Ctm. breit, scbwach zugespitzt oder stumpf, drei- oder fiinfnervig, 
fein netzaderig, kalii, oberseits glanzend griin. Blutlienstand eine endstandige, kleine, aufrechte Trugdolde 
von der doppelten Lange der Blattstiele bildend; Spindel und Bluthenstielclien kurzhaarig; Deckblattchen 
gegenstandig, kleili, spitz; Bliitben meist funfzahlig. Kelch klein, kurz-glockig, meist ftinf-, selten vier- 
spaltig, kurzhaarig, bleibend. Krone grtinlioh■ weiss oder gelblich, stieltellerformig, funf-, selten vier- 
lappig, mit ani inneren Grunde kurzhaariger Rolire, in der Knospe mit klappigem Saunie. Abschnitte 
langlich, mit eingeschlagenen Randem. Staubgefasse 5, selten 4, im Schlunde der Blume, den Saum- 
einschnitten entsprechend; Faden mit der Blumenrohre verwachsen, mit sehr kurzem, Ireiem Ende; 
Staubbeutel fast sitzend, eiformig, oben und unten ausgerandet, kurz uber dem Grunde des Ruckens 
angeheftet, zweifacherig, randspałtig sich bffnend. Pollen kugelig-dreiseitig, dreiporig. Stempel frei, 
von der Lange der Blume, mit eiformigem, zweifacherigem, vieleiigem Fruchtknoten, fadenformigem 
Griffel und schifach zweiknopAger Narbe. Beere fast kugelig, von der Grosse einer kleinen Orange, 
mit anfangs griiner, bei der Reife rotligelber Farbę, glatt. In dem anfanglich zweifacherigen Fruchtknoten 
yerschwindet die Scheidewand und in dem weiclien, schleimigen Fruchtfłeische sind die 3 bis 8 Samen in 
aufrechter Stellnng unregelmassig vertheilt. Die Aachen, kreisrunden, haufig yerbogenen Samen haben einen 
Durchniesser bis zu 30 Mm. und eine Dicke bis zu 6 Mm., sind graugelb, zuweilen grunlich schimmernd 
und mit weiclien, anliegenden, strahlenformig nach dem Umfange gerichteten Haaren sehr diclit besetzt. 
Der Mittelpunkt beider KreisAachen, oder auch nur einer derselben, besitzt eine warzenformige Er- 
hohung; zwischen ilir und dem wallformigen Rande ist die OberAache eingesunken. Sehr oft ist die 
eine Seite des Samens hoch gewolbt, die andere Aach oder vertieft. Das centrale Warzchen auf der 
erhohten Seite entspricht gewohnlich dem HagelAecke (Knospengrunde, Chalaza). An dem mehr oder 
weniger zugescharften Rande beAndet sich der wenig hervorragende Nabel, welcher durch eine oft nur 
wenig hervortretende Scheitellinie (Nabelstreifen, Raphe) mit dem centralen HagelAecke yerbunden ist. 
Das hornartige, schmutzig-weisse, in Form dem Samen entsprecheride Eiweiss ist in der Mitte mit einer 
den Seiten parallel laufenden, bis zum Umfange reichenden, weiten Spalte yersehen. Embryo klein, 
mit den fast herzforinigen, zugespitzten Samenlappen in die spaltenformige Hohlung hineinragend. 
Wiirzelchen in dem ungespaltenen Rande befindlich, kurz, walzenformig, dem Nabel zugewendet.

Anatomisclies. Die diunie Samenhaut besteht zunachst aus einer Reihe radial gestellter, 
yerdickter, poroser Zellen von gelblicher Farbę und mit einer netzformigen Ablagerungsschicht yersehen, 
welche von schraubenformig aufsteigenden Spalten durchbrochen ist. Diese Zellen yersclnualern sich 
plotzlieh etwas und gehen in ein stumpfwinkelig oder fast rechtwinkelig ubergebogenes, langes, walzen- 
rundes, abgestumpftes, ganz verdicktes Haar iiber, dessen Verdickungsscbichten am Grunde Spiralen, 
im oberen Theile mit der Achse gleichlaufende, leicht zerfasernde Bander bilden. Die innere Samen- 
schale besteht aus einer einzigen, schmalen, yerdickten, braunen Schicht, welche mit dem Eiweiss ver- 
wachsen ist. Gefassbiindel treten nur im Nabelstreifen auf. Das Eiweiss wird aus sehr dickwandigen, 
farblosen, eckig-rundlichen, im Wasser stark aufquellenden und Schleim abgebenden Zellen gebildet, 
welche mit gelblich scheinenden Klumpen und wenigen Oeltropfen angefullt sind. Die Keimblatter 
enthalten ein sehr zartes und sehr enges Parenchym, welches von kleinen Gefassbundeln durchzogen ist.



Słrychnos Ignatii Bergius (Str. philippinensis Blanco, Ignntia philippinica Lour., Ignatius- 
baum) ist ein auf den Philippinen yorkommender, botanisch noch wenig bekannter Strauch mit 
kletternden, kahlen Zweigen, gegenstandigen, gestielten, eiformigen, spitzen, ganzrandigen Blattern,
3— 5blumigen, achselstandigen Trugdolden, sehr langen, nickenden, weissen, jasminartig riechenden 
Bltithen. Die kugelige, auch eiformige, glatte, glanzend-griine, einfacherige, 25— 30 Gtm. im Umfange 
besitzende Fracht enthalt in dem grtinlichen Fruchttieische bis 24 eiformige, unregelmassige, abgerundet- 
kantige, 2—3 Ctm. lange Sainen, dereń graugelbe Epidermis niedrigere und weniger eng gestellte 
Haarzellen entwickelt, im Uebrigen den anatomischen Bau der Brecbnuss zeigen. Die Ignatiusbohnen 
(Semen Ignatii, Fala Ignatii) enthalten, wie die Krahenaugen, die beiden Alkaloide Strychnin (1 ’/2 % ) 
und Brucin.

V ork om m eri. In Ostindien, Hinterindien, Nordaustralien, hauptsachlich in den Kiisten- 
gebieten vorkommend; vorzuglich auf der Goromandel- und Malabarkuste; auch auf Ceylon. Der Krahen- 
augenbaum verbreitet sieli in das Innere von Birma und erhebt sich dort bis zu 600 Meter Meereshohe.

Bliithezeit. ?
N am e und Geschichtlich.es. Strychnos von oigńymę, <ngmpvoq (o'uot<ptiv umdrehen, uin- 

reissen, in Folgę der giftigen Wirkungen), womit die Alten mehrere Arten von Solarium bezeichneten. 
Nux Nuss, vomica von vomere erbrechen, also brechenerregende Nuss, obgleich das Erbreclien nicht 
fur gewohnlich ais die unmittelbare Wirkung des Giftes zu betraehten ist. Krahenaugen wegen der 
augenartigen Beschaffenheit der Samem

Obschon die Blatter, das Holz und die Rinde (weniger die Samen, wie nocb jetzt) in lud i en 
wohl liingst im medizinischen Gebrauche gewesen sind, so fehlen doch alle Berichte hieriiber und selbst 
Garcia de Orta, welclier von 1534 ab ais Arzt in Goa lebte und den in arzneilicher Beziehung 
wichtigen Erzeugnissen Indiens grosse Beachtung schenkte, erwahnt nichts von Strychnos Nur, nornica'. 
Wahrsclieinlich haben die Araber die Krahenaugen zuerst nach den westlichen Landem der alten Weil. 
gebracht, aber jedenfalls sind sie nicht vor 1400 nach Europa gelangt. Das in C irca instans im 
12. Jahrhundert erwahnte brechen- und purgirenerregende Mittel „Nur nornica11 ist mit unseren Krahen
augen nicht ais gleichbedeutend zu betraehten. Von 1500 ab fiu den sich die Krahenaugen in ver- 
schiedenen Apothekertaxen Deutschlands. Im 16. Jahrhundert galten die Brechniisse, welche von Cordus 
gut beschrieben worden sind, ais ein wichtiges Mittel gegen die Pest und verschiedene andere typhose 
Krankheiten. Fuchs und Bauhin glaubten in den Brechnussen das Methel Avicenna’s zu erkennen 
und nannten sie demgemśiss Nux Metella% Gessner liielt Paris guadrifolia fur ein sicheres Mittel 
gegen Brechnussyergiftungen; R hede bildete in seinem H ortu s m alabaricus (1678) Brechnuss unter 
dem Namen Caniram ab.

Offizinell sind die reifen getrockneten Samen: Nuces nomicae (Semen Strychni, Nur nornica) 
und das aus denselben gewonnene Strychnin: Strychninum. Die Brechniisse sind fast geruchlos, haben 
einen starken, widerlichen, anhaltend bitteren Geschmack und sind sehr giftig. Aufbewahrung erfolgt 
in geraspeltem oder gepulvertem Zustande. Die Pulverung ist in Folgę des zahen, hornartigen Eiweiss- 
korpers mit Schwierigkeiten verknlipft und obendrein wegen des giftig wirkenden Staubes fiir die 
Gesundheit nachtheilig, weshalb Falschungen mit andereń werthlosen Substanzen ziemlich haufig vor- 
zukonnnen pllegen. Im Wasser erweichen die Samen ohne. wesentlich aufzuquellen. Bombay, Cochin, 
Madras, Calcutta sind die Hauptausfuhrorte der Brechniisse. Nach F liick ig e r ’schen Angaben ver- 
schiffte Cochin im Jahre 1879: 2733 Centner a 50,8 Klgr.

Bestaudtheile. Nach P e lle t ie r  und C aventou enthalten die Brechniisse zwei Alkaloide: 
Strychnin (0,4u/0) und Brucin, Wachs, Fett (nach F ltick iger  3,1— 4,1 °/0) , gelben Farbstoff, Gummi, 
Bassorin, Igasursaure; D en oix  fand noch ein drittes Alkaloid Igasurin, welches jedoch ais identisch 
mit dem Brucin oder nach Shenstone ais ein Gemenge von Strychnin und Brucin erkannt worden ist.

Strychnin (C21 H22N20 2), 1818 von P e lle tie r  und C ayentou  in den Samen von Strychnos 
lynatia Berg, spater von denselben Forschern in den Brechnussen entdeckt, ausserdem noch in dem 
indischen Strychnos colubrina L., in dem javanischen Strychnos Tieute Leschen. und in verschiedenen 
anderen Strychnosarten vorkommend, krystallisirt aus weingeistiger Losung durch Verdunstung in kleinen, 
weissen, vierseitigen, vierseitig-pyramidal zugespitzten, orthorrhombischen Prismen, wahrend es bei 
rascher Auscheidung ais weisses, korniges Pulver auftritt. Es ist geruchlos, von sehr bitterem, hinter- 
drein etwas metallischem Geschmack, reagirt alkalisch, lasst sich nicht ohne Zersetzung schmelzen und 
nur in sehr geringer Menge sublimiren. Es lost sich in 6667 Theilen kaltem und 2500 Theilen 
kochendem Wasser, in 120 Theilen kaltem Weingeist von 0,863 spez. Gew., in 10 Theilen kochendem



Weingeiste. Es ist unloslich in absolutem Weingeist, ebenso in absolutem Aether. Von Chloroform 
werden 14,3°/0 (2 0 % ), von Amylalkohol 0,55%, von Benzol 0,607 °/0 gelost; auch ist es loslich in 
Kreosot, Mchtigen und fetten Oelen. Die weingeistige Losung lenkt die Polarisationsebene nach links; 
saure Losungen zeigen ein geringes Drehungsvermogen. Das Strychnin ist eine der starksten organi- 
schen Basen, welche die starksten Sauren vollstandig neutralisirt und viole Metali oxyde aus ihren Salz- 
losungen fallt. Es bildet rneist gut krystallisirbare Salze von stark bitterem Geschmack, darunter das 
medizinisch wichtige salpetersaure Strychnin (C21 H22N20 2, NIIO.,). Es ist selir giftig.

Der stetige Begleiter des Strychnin ist das von P e lle tie r  und C aventou 1819 entdeckte, an- 
scheinend in etwas geringerer Menge ais Strychnin auftretende Alkaloid Brucin (Caniramin C23 H2)i N2 0 4), 
welches seinen Namen von Brucea antidysenterica Miller erhalten hat, einem abessinischen Strauche 
aus der Familie der Simarubaceen, den man friiher irrthumlich fur die Stammpflanze der sogenannten 
fa lsch en  A n g ostu ra rin d e  hielt. Es bildet bei langsamer Krystallisirung wasserhelle, geschoben 
v:ierseitige Prismen, bei'rascher Ansscheidung perlglanzende Blattchen und blumenkolilartige Gebilde, 
krystallisirt aus weingeistiger Losung mit 4 Atomen Krystallwasser, schmeckt stark bitter, ist ebenfalls 
sehr giftig, schmilzt etwas Liber 100°, erstarrt beim Erkalten zu einer amorphen, wachsartigen Masse 
und besitzt nach dem Entwassern einen Schmelzpunkt von 178°. Es ist loslich in 850 Theilen kaltem, 
in 500 Theilen kochendem Wasser, leicht loslich in absolutem und wasserigem Weingeist und Amyl
alkohol, schwieriger in Petroleumather, Glycerin, fliichtigen und fetten Oelen, nicht loslich in absolutem 
Aether. Chloroform losen 56%  (nach S ch lim p ert 14,5%), Benzol 1,66°% Die weingeistige Losung 
dreht die Polarisationsebene nach links. Das Brucin ist eine schwiichere Base, neutralisirt die Sauren 
jedoch vollstandig und bildet damit meist gut krystallisirbare, sehr bitter schmeckende Salze. Chemische 
Beziehungen zwischen Strychnin und Brucin sind trotz des gemeinsamen Yorkommens nicht nachzuweisen, 
„sie unterscheiden sich (wie F liick ig e r  sagt) gleich sehr in ihrer Keaktion wie in dem Verhalten zu 
Losungsmitteln, das erstere ist durchweg weniger loslich und unfahig Krystallwasser zu bilden, wahrend 
Brucin leicht mit 4 0 H 2 zusammentritt.“ Beide Alkaloide sollen nach P e lle t ie r  und C aventou  an 
Igasursśiure oder Strychnossaure gebunden sein; nach L udew igs und F liick igers  Yersuchen ware 
diese Saure eine Gerbsaure. D unstan und S h ort erhielten aus verschiedenen Proben 2,56 bis 
3,90 % Alhaloide und fanden, dass Strychnin immer der iiberwiegende Theil ist und dass die aus 
Bombay stammenden, mit mehr zugescharftem Rande yersehenen Samen reicher an Allcaloiden sind 
ais andere.

Die Rinde von Strychnos Nux vomięa, welche ebenfalls die giftigen Alkaloide enthalt, hat ais 
sog. falsche A n g ostu ra rin d e  in Folgę der Vermengung mit der echten verscliiedene Vergiftungsfalle 
hervorgerufen und ist dadurch zu trauriger Bertihmtheit gelangt. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1281.)

A n w e n d u n g 1. In Substanz, Extrakt, Tinktur, namentlich zur Darstelluug der Alkaloide. 
Die Krahenaugen finden Anwendung bei Magenleiden versehiedener Art (Magenkrampf, chrouischem 
Magenkatarrh, VerdauungsschwacheJ, bei Ruhr, Durclifall, Cholera, verschiedenen Nervenleiden, Neu- 
ralgie, Lahmungen. Das yorziiglichste Mittel zur Steigerung der Reflexerregbarkeit ist das Strychnin, 
dessen Wirkung hauptsachlich auf das Riickenmark gerichtet ist. „Die leichteren, meist von selbst 
vorubergehenden Erscheinungen nach sogen. physiologischen Dosen bestehen in Yibrationen in den 
Extremitaten wie beim Fieberfrost, Ziehen in den Kaumuskeln, Nacken und Brustmuskeln, Ameisen- 
kriechen und analogen Sensationen verschiedener Art in der Haut und erhohter Emplindlichkeit gegen 
aussere Reize. In den leichtesten Fallen der lntoxication koinmt es zu Steifigkeit einzelner Muskeln, 
die sich nach kurzer Zeit zurtickbildet; in schwereren Fallen zu meist mehreren, durch deutliehe Inter- 
valle von einander geschiedenen Anfallen von tonischen Krampfen, welche den Tod durch Erstickung 
im Anfalle oder durch Erschopfung herbeifuhren. Therapeutische Anwendung finden die Krahenaugen 
und das Strychnin gegen motorische Lahmungen verschiedener Art, wo sie sich namentlich bei 
Paralysen peripherischen Ursprungs und bei Lahmungen in Folgę von Yergiftungen (Saturnismus, 
Alkoholismus, Mercurialismus), ferner bei Lahmungen der Sphinkteren, sowie bei Prolapsus ani und 
Enuresis nocturna bewahren. In zweiter Linie steht die Anwendung des Strychnins bei Lahmung 
sensibler und sensorieller Nerven, insbesondere gegen Amaurose aus verschiedenen Ursachen.“ Gegen- 
mittel bei Strychninvergiftungen sind Tannin oder Gallapfeldekokt. Brucin aussert ahnliche aber 
geringere Wirkungen. (H usem ann, Arzneimittell. 913.)

L it t e r a t u r .  A bbildung uml B eschreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 209; H ayne, 
Arzneigew. L, Taf. 17; B erg  u. S chm idt, Olfiz. Gew., Taf. X ll lb; B entley  and T rim en , Med. pl., 
Taf. 178; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 1056; K arstei., Deutsche Flora 1039; W ittste in , 
Pharm. 437.



Drogen m ul Praparate: Semen Strychni (Nuces vomicae): Ph. germ. 239; Ph. austr, 94; Ph. 
hung. 309; Ph. ross. 364; Ph. helv. 88; Ph. belg. 60; Cod. med. 36, 65; Ph. Neerl. 163; Brit. ph. 218; 
Ph. dan. 210; Ph. suec. 186; Ph. U. St. 229; F liick ig er , Pharm. 958; F liick ig er  and Hańb., 
Pharm. 428; Hist. d. Dróg. II., 81; Berg, Waarenk. 448, 450; B erg, Atlas 93, Taf. XXXXVIL

Strychninum (nitricum): Ph. germ. 250; Ph. austr. 124; Ph. hung. 421; Ph. ross. 387; Ph. helv. 
128; Cod. med. 284; Ph. belg. 226; Ph. Neerl. 229; Brit. ph. 301; Ph. dan. 236; Ph. suec. 204; Ph. U. St. 
312, 313 (Str. sulpli.)

Extractum Strychni s. Nucis vomicae: Ph. germ. 96; Ph. austr. 59; Ph. hung. 191; Ph. ross. 1.44; 
Ph. helv. 46 u. suppl. 45; Cod. med. 419; Ph. belg. 172; Ph. Neerl. 109; Brit. ph. 123; Ph. dan. 103; 
Ph. suec. 77; Ph. U. St. 134.

Tinctura Strychni (Tinctura Nucis vomicae): Ph. germ. 288; Ph. austr. 135; Ph. hung. 461; 
Ph. ross. 439; Ph. helv. 145; Cod. med. 419; Ph. belg. 265; Ph. Neerl. 272; Brit. ph. 337; Ph. dan. 275; 
Ph. suec. 236; Ph. U. St. 350, 347 (Ignatiae).

Liquor Strychniae: Brit. ph. 198.
Abstractum Nucis vomicae: Ph. U. St. 5, 4 (Ignatiae).
Strychnos Ignatiae: Ph. U. St. 183.
Bezugl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II., 1063, 1071; III. 1135, 1141.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ”.

A bliihender Zweig, natiirl. Griiase; 1 Blumenkrone mit den Staubgefassen, aufgesclmitten und ausgebreitet 
vergrossert; 2 Staubgefasse von der Vorder- und Ruckseite, desgl.; 3 Pollen, desgl.; 4 Stempel mit Kelch de.s"l ; 
5 Fruchtknoten im Langs- und CJueraohnitt, desgl.; 6 Frucht im Quersohnitt, naturl. Grosse; 7 Same desgl • 8 der- 
selbe im Querschnitt, desgl.; 9 derselbe im Langsschnitt, parallel mit den Seitenflaclion, desgl. Nach einer Ori<nnal- 
zeiehnung des Herm Prot. Schm idt in Berlin.
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Strop li iiiitlius hispidus D. C.
5hS

Strophanthussamenpflanze, Kombesamenpflanze.

Familie: Apocyncae (Apocynaceae), nicht Asclepiadeae\ G ruppe: Echiteae; G attung: 
Strophanthus D. C.

B eschreibung'. Die Gattung Strophanthus, welche im tropischen Asien nnd Afrika ein- 
heimisch ist, besteht ans mi Ich s af tf ii h r e n d en Schlingstrauchen. Die Blatter sind gegenstandig, die 
meist geknauelten Bluthenstande gipfelstandig. Kelchzipfel innen am Grunde mit Driisen besetzt. 
Krone trichterformig, am Schlunde mit 10 nngetheilten Schiippchen; die Zipfel des Saumes sind in 
eine lange, bandartige Spitze ausgezogen. Der Fruchtknoten ist von 5 Nektarschuppchen umgeben. 
Die Frucht besteht ans einer schlanken, vielsamigen Balgkapsel. Die Samen, welche zn 100— 200 in 
einer Frucht stecken, yerlangern sich oben in einen langen Schaft, dessen oberer Theil federkronenartig 
mit langen, feinen Seidenhaaren besetzt ist.

Strophanthus hispidus I). 0. ist nach der Beschreibung von C hristy-H usem ann ein Schling- 
straucli von 3— 4 Meter Hohe, mit walzlichen, ho hien, fłngerdicken, im jungen Zustande biegsamen 
Zweigen, die mit ziemlich langen, hellgelben oder weisslichen, steifen Haaren dicht besetzt sind. Die 
gegentiberstehenden Blatter sind kurz gestielt, haben eine elliptisch rundę Form, sind unten stumpf, 
oben in eine kurze Spitze ausgezogen, ganzrandig und selten zu dreien beisammenstehend. Die jungen 
Blatter besitzen die gleiche Behaarung wie die Zweige. Bliithenstand eine endstandige, mit spitzen 
und behaarten Nebenblattern ausgestattete Trugdolde bildend. Kelch tief eingeschnitten 5 lappig, 
aussen wie die Zweige behaart, Lappen spitz. Blumenkrone trichterformig, anssen weiss, an der inneren 
Basis gelb, auch purpurfleckig, mit kurzer Rohre, die sich in einen glockenformigen, 5 zipfeligen Saum 
ausweitet. Saumzipfel bis 20 Ctm. lang, oft zusainmengedreht, am Rande gewimpert; am Grunde des 
Saumes befindet sich ein Kranz yon 10 nagelformigen, stumpfen Anhiingseln. Staubgefasse zu 5, 
ohne pfriemenformige Verlangerung; Antheren aufsitzend, pfeilformig, spitz. Fruchtknoten 2, klein, 
yieleiig, mit weissen Borstenhaaren bedeckt. Griffel einfach, schlank, mit kopfformiger Narbe. Frucht 
1 oder 2, aus einer 30—40 Ctm. langen, cylindrischen, an beiden Enden (nach oben aber starker) ver- 
jungten, daumendicken Balgkapsel bestehend, die mit zahlreichen Samen angefiillt ist. Letztere sind 
langlich, nach oben und unten yerjungt, mit langer Fadenkrone ausgestattet und mit einem braunen, 
sammetartigen Filze bedeckt.

Die Heimath dieser westafrikanischen Pflanze ist Senegambien und Guinea. Sie wurde 
zuerst von H en delot in Senegambien an den Ufern des Rio Nunez, spater von Sm ithm an in Sierra 
Leone aufgefunden. Die von G riffon  de B o lley  gesammelten Samen stammten aus Gabun (1 0 n. Br.).

Ais dieser Pflanze sehr nahe stehend wird der ostafrikanische Strophanthus von Inham bane 
(Strophanthus hispidus 01iver) bezeichnet, welcher nach K irk an verschiedenen Stellen zwischen der 
Kliste und dem Centrum, ilber die Yiktoriafalle hinaus, wachsen soli. Diese Art ist ein bis in die 
Spitzen der hochsten Waldbaume emporklimmender Strauch, dessen fast sitzende Blatter mit auf 
der Unterseite weniger hervortretenden Blattnerven ausgestattet, den en die Haare mehr angedriickt 
sind, und dereń Unterseite tiberhaupt mehr filzig erscheint. Kelchzipfel schmal-lanzettlich, der untere 
Theil der Kronenzipfel, der eigentliche Lappen, langer gestreckt ais bei dem yorhergehenden. Die 
Fruchte sollen sehr gross sein und im frischen Zustande ein Gewicht von 5 Kgr. erreichen. Die 
Samen haben eine Lange von l ll2— 2 il2 Ctm., eine Breite von 5 Mm., sind an der Basis abgerundet, 
nach oben verschmalert, an den Seiten abgeplattet, der Lange nach etwas spiralig gedreht und mit 
einem griinen bis grunbrannen Filze bedeckt. Es sind dies die im englischen Handel mit Kombe 
Secd bezeichneten, von C hristy eingefiihrten Samen.

Strophanthus Kombe 01iver zeichnet sich durch wenigbliithige Bluthenstande und ktirzere 
und derbere Kelchlappen aus; auch die frtihzeitig abfallenden Deckblatter besitzen derbere Beschaifen- 
lieit. Die im Schlunde der Krone befindlichen 5 Schuppen sind zweispaltig mit dreieckigen Lappen. 
Die Balgkapseln sind etwas kurzer, ungetahr 20 — 30 Ctm. lang. Die Heimath ist ebenfalls Ostafrika.



Ceber die Stellung dieser 3 Pflanzen zn einander herrseht noch Unklarheit, namentlicli 
dariiber, ob nicht die eine ais Yarietiit der anderen zu betrachten ist, oder alle 3 ais Varietaten einer 
noch unbekannten, behaarten Art anzunehmen sind. Ilusemann sagt: „Ist Strophanthus hispidus zu 
solchen Varietaten geneigt, dass, wie C h risty ’s Correspondent angiebt, ans dem Samen auch glatt- 
blatterige Pflanzen entstehen, so wird das Anrecht der 3 Pflanzen aut Anerkennung ais btstimmte 
Arten sehr problematisch/

Name und Geschichtliches. Strophanthus ist abgeleitet von argócpog, gedrehtes Seil 
oder Band, und av3oę, Blume, wegen der zusammengedrehten, bandartigen Kronenzipfel; hispidus, 
raubhaarig.

Durch das Bestreben, ein sogen. Herzgift zu entdecken, welches die gunstigen Wirkungen 
des Digitalis besitzt, ohne die unangenehmen Nebenwirkungen zu theilen, ist man anf das sehr ge- 
fahrliche afrikanische Pfeilgift, Inee, Onage (Onaye) genannt, aufmerksam geworden, welches die Ein- 
geborenen im Kampfe und anf der Jagd, sonst aber in keiner Weise medizinisch verwenden. Das- 
selbe wurde von dem russischen Toxikologen P elik an  im Jahre 1865 untersucht und ais Herzgift 
erkannt. Zu einem gleichen Resultate gelangten van H asselt und Dr. K ooy k er, welche im Jahre 
1871 das Pfeilgift von Guinea untersuchten, ebenso P o la illo n  und C aryille, die ein Jabr spater ein 
Pfeilgift aus Gabun in Guinea priiften. H ardy und G allo is  entdeckten im Jahre 1877 in westafri- 
kanischen Samen 2 von ihnen ais Strophanthin und Inein bezeichnete Korper, die nicht alkaloidischer 
Natur sind und von denen der erstere ais der auf das Herz wirkende Antheil erkannt wurde. Schon 
1870 liatte F ras er in Edinburgh ostafrikanische Pfeilgifte untersucht und das wirlcsame Prinzip mit 
Strophanthin bezeicbnet, ohne jedoch das letztere naher zu priifen. Fraser bezeichnete das Pfeilgift mit 
Kombi, spater Kombe, ein Name, der hauptsachlich in Ostafrika gebrauchlich ist. Schon L iv in g - 
stone erwahnt Kombi in seinem Werke „N arrative  o f  an exped ition  to the Z a m b e s i“ , und 
in demselben befindet sich auf Grund der Beobachtungen von L iv in g s to n e ’s Reisebegleiter Dr. K irk  
der Ausspruch, dass dereinst das Pfeilgift berufen sein werde, in der Medizin eine grosse Rolle zu 
spielen. Durch Fraser's Bemiihungen sind die Kombisamen in Europa bekannt und durch die Firma 
Ohristy & Comp. in London eingefiihrt worden. C hrysty liat durch seine, mit yielen Abbil- 
dungen ausgestattete, 1877 herausgegebene Schrift erst Licht iiber die Samen und dereń Stamm- 
pflanzen yerbreitet.

Offizinell ist der Same: Semen Strophanthi (Semen Kombi oder Kombe, Strophanthnssamen, 
Kombe Seed der Englander), welcher theils frei, theils in der Balgkapsel in den Handel gebraclit 
wird. Die erstere, die freie Sorte, soli yorzuziehen sein, da man die Beschaffenheit der Samen in der 
Kapsel nicht beurtheilen kann und es vorgek.ommen ist, dass letztere noch unreife, also wenig brauch- 
bare Samen enthielten.

Chris ty  unterscheidet folgende Sorten:
1. Die im Handel ais Kombesamen bekannten, oben beschriebenen, grunbraunen Samen, 

welche Christy von Inbambane eingefiihrt bat. Der dicke Kronenschaft ist 3—4mal 
so lang ais der Same, der mit Faden besetzte Theil kurzer ais der Scliaft; der Ge- 
schmack ist intensiy bitter.

In Bezug auf diese Samen bemerkt Husem ann, dass C hristy  den sicheren 
Aufschluss gegeben hat, „dass die Stammpflanze nicht die von O li v er ais Strophanthus 
Kombe besehriebene Art ist, die man in neuester Zeit ais Mutterpflanze der ostasia- 
tischen Strophanthussamen, die zur Pfeilgiftbereitnng dienen, allgemein betrachtet hat. 
Es stellt sich aber auch heraus, dass die Pflanze nicht . genau mit der Abbildung stimmt, 
welche B a illon  von derjenigen Spezies giebt, die De C an dolle  nach Pariser Herbar- 
exemplaren ais Strophanthus hirsutus (Stroph. hirtus Poir.) beschrieben hat. Aller- 
dings konnte nach der Originalbeschreibung bei De C andolle  die C h risty ’sche Pflanze, 
welche 01iver fur Strophanthus hispidus erklarte, mit den Pflanzen der Westkliste 
identisch sein; aber wenn man die Abbildungen B ou illon  yergleicht, wird man H e l-



b in g  beistimmen mtissen, dass die Stammpflanze der gegenwiirtigen Semina Strophnidhi 
des Handels mit ziem lich gleichem Rechte wie 01 iv er ’s Strophanthus Kornbe ais 
besondere Spezies anzusprechen ist; alle haben aber das Gemeinsame, dass sie strauchige, 
milchsaftfiihrende Schlinggewachse sind, welche im Gegensatz zu den sonstigen bekannten 
Arten an fast allen Theilen behaart sind*.

2. Bine von der Balantyre-Mission stamniende Sorte zeicbnet sich durch etwas bedeuten- 
dere Grosse und graugriinen, fast weissen Flanm aus; der mit Haaren besetzte Theil 
ist von derselben Lange wie der Schaft. Der Gescłimack ist intensiv bitter und das aus 
dieseni Samen bereitete Pfeilgift wird ais das starkste bezeichnet.

3. Bine weitere, in Ostafrika nicht vorhandene Sorte, die bei Gelegenheit der Nigerexpe- 
dition im Lande der Nupe gesammelt wurde, besteht ans Samen, die etwa 1 Ctm. lang 
nnd mit einem kiirzeren und groberen, sanimetartigen, braunen Filze bedeckt sind. Der 
Schaft, sammt der Haarkrone, betriigt etwa 4 Ctm. Die feinen Seidenhaare sind kiirzer 
ais bei der ostafrikanisehen Sorte und stehen nicht so dicht, die Spitze ist weniger gleich- 
miissig abgerundet.

4. Bin aus der Nachbarschaft der Goldldiste stammender Same ist hellbraun, glatt, an beiden 
Bnden verschmiilert, mit kurzem Schaft und kurzer Haarkrone. Der Same ist weit grosser 
ais bei der vorhergehenden Sorte; die Gesammtlange derjenigen der letzteren Sorte gleicli. 
Er ist ganz ohne Bitterkeit.

C hristy  bildet noch die Samen einer javanischen Spezies ab, welche von Stroph. dichołomus 
vur. Marchii I). C. abstammt. Diese Samen sind dunkelbraun und glatt, der Schaft von gleicher 
Farbę und bedeutend kiirzer ais die Haarkrone; lctztere buschig. Der Gescłimack ist etwas bitter.

Die weissen Strophanthussamen, welche C hristy nicht beschreibt und zu denen die oben be- 
schriebene, weissliche Balantyresorte gewissermassen einen Uebergang bildet, erscheinon nach H e lb in g  
nicht im Handel. Sie sind mehr oblong und besitzen im Gegensatz zu den griinen Samen an der 
Basis des Schaftes langere Haare, welche die letztere bedecken.

Gegenwartig haben in Europa nur die ostafrikanisehen Strophanthussamen Eingang gefunden. 
Sollte sich die Drogę, wie zu erwarten, mehr und mehr einbttrgern, so ist anzunehmen, dass auch die 
westafrikanische Sorte bald Handelsartikel wird.

B estan dth eile . Die Untersuchungen haben an wirksamen Stoffen vorlaufig nur Strophauthin 
ergeben, jedoch Husem ann wirft die Frage auf: „Ist nicht zu vermuthen, dass eine nśihere Unter- 
suchung, ahnlich wie im Digitalis ein Digitoxin neben den weniger starken Glykosiden, ein Aconitoxin 
neben dem schwach giftigen Aconipikrin ausmitteltr'* H elb in g  fand 2 4 %  fettes Del von dunkelgrtiner 
Farbę, schwach roth opalescirend, in Aether mit smaragdgruner Farbę loslich.

Das Strophąnthin von H ardy und G a llo is , welches letztere aus den von der Haarkrone 
befreiten, westafrikanischen Samen erhielten, bildet weisse, gltinzende, neutral reagirende Krystalle, 
loslich in Wasser und Alkohol, die nach den geinachten Yersuchen sich weder alkaloidisch noch 
glykosidisch erwiesen.

Das Strophąnthin F ra se r ’ s ist ebenfalls ein krystallinischer Korper ohne Stickstoff, der beim 
Brhitzen mit verdunnter Schwefelsaure Glykose und einen in Wasser unloslichen, in rektificirtem Wein- 
geist leicht loslichen, sehr bitteren Paarling, F raser ’ s Strophanthiclin, liefert.

Das von Gerard neuerdings aus ostafrikanischem Samen durch Tannin erhaltene Glykosid 
hingegen ist amorph, blassgelb in wasserigen Losungen, aufschaumend. Gleich dem krystallinischen 
Korper lost sich das G erard ’ sche Glykosid leicht in Wasser und Alkohol, hingegen nicht in Aether 
und Chloroform. Concentrirte Schwefelsaure farbt nach H e lb in g  griin, spiiter dunkel rothbraun.

Zur Nachweisung des Stophanthins und somit zur Erkennung strophanthinhaltiger, ccliter 
Samen empfiehlt H elb in g  folgende charakteristische Iłeaktion: Zu einem Tropfen wasseriger Losung 
setzt man eine Spur Eisensesąuichloiidlosung und hierauf etwas concentrirte Schwefelsaure. Hierdurch



bildet sich ein rothbrauner Niederschlag, der spaiestens in 1— 2 Stunden sieli in eineri smaragd- oder 
etwas dunkelgrunen Korper verwandelt, welcher lange Zeit keine Yeriinderung erleidet.

H ardy und G allo is  wollen in den Haaren der Samenkrone von Str. hirhts noch ein 
krystallisirbares, nicht giftiges, vollig unwirksames Alkaloid, Inein , entdeckt haben, welches wahrscheinlich 
aucli in den Samenkronen der tibrigen Strophanthusarten enthalten ist. (Husemann, Pflanzenst. 1832.)

A n w en du n g '. In Form einer Tinktur bei Herzleiden und Wassersuclit. H usem ann 
ausserfc sich ilber die Wirkung im Yergleich zu Digitalis folgendermassen: „Die gunstige Wirkung, 
welclie Digitalis in medizinalen Gaben bei Wassersnchten im Gefolge von Herzkrankheiten ausserfc, bat 
iliren Grand darin, dass dieselbe die Thatigkeit des Herzmuskels wesentlich verstiirkt, die Ilerzschlage 
kraftiger macht und das Blut mit grosserer Energie forttreibt. Man hat diese Wirkung des Finger- 
liutes eine Zeit lang ais die einzige betrachtet, es ist aber nach den neuesten und exakfcesfcen Unter- 
suchungen ais vollkommen festgestellt zu erachten, dass sowohl Digitalis ais die meisten anderen soge- 
nannten Herzgifte eine Wirkung aut die Gefasse besitzen, insofern sie eine Yerengerung der Arterien 
herbeifuhren. Dieser Effekt legt nothwendigerweise der verstarkten Fortbewegung des Blutes in den 
Gefassen ein bedeutendes Hinderniss in den Weg und er ist auch im Stande, die verinehrte Ausschei- 
dung von Wasser und Stoffwechselprodulcten geradezu zu hinfcertreiben. Darauf beruht das Aus- 
bleiben der harntreibenden Wirkung des Digitalis nacli einiger Zeit der Verabreichung und das Auf- 
treten der sogen. kumulativen Wirkung, d. h. Vergiftungserscheinungen auch nach langerem Gebrauche 
kleiner Gaben. Nun will aber Prof. Thom as Fraser in Edinburgh gefunden haben, dass 
Strophanthin diese Vererigerung der Arterien im Gegensatze zum Digitalin in einem ausserordentlich 
geringen Grade hervorbringt, und also nicht allein in ausgiebigster Manier diuretisch wirkt, sondern 
auch langere Zeit hindurch gereicht werden kann.“ Fraser giebt die gefassverengernde Wirkung des 
Digitalins mindestens lOfach so stark an wie diejenige des Strophanthins. „Unter diesen Umstanden,“ 
sagt H usem ann, „haben wir in Strophanthus und Strophanthin Mittel zu begrlissen, denen eine dauernde 
Existenz im Arzneischatze bestimmt ist.“ In Bezug auf die Darreichung des Mittels aussert H use
mann, welcher ebenfalls einer Tinktur den Vorzug vor dem Strophanthin giebt: „Bei der grossen 
Giftigkeit der Strophanthussamen ist es durchaus nothwendig, dass man sich liber eine gleichmassige 
Form der Anwendung verstandigt, welche allemein zur Anwendung kommt. Man darf unter keinen 
Umstanden durch Anwendung verschiedener Extraktionsmittel oder verschiedener Mengen desselben Ex- 
traktionsmittels Praparate von verschiedener Starkę darstellen, wodurch die Moglichkeit entsteht, dass 
durch Yerwechselungen eines starkerenmit einem schwacheren Auszuge Vergiftungen herbeigeftthrt werden 
konnen.“ Strophanthin ist ausserst giftig; 1, 2 Mgr. geniigen, um einen Hund zu todten. Nach Fraser 
erzeugt es bei warmbluthigen Thieren Starrheit der Muskeln, sowie Lahmung der motorischen und sensiblen 
Neryen, des Halssympathicus, der Bauchganglien und der glatten Muskelfasern des Magens, Dannes, 
Uterus und der Blase.

Litteratur. Abbildung und Beschrtibung. K arsten, Deutsche Flora 1035; Pharmazeu- 
tische Zeit. Jahrg. 1887, Nr. 50 u. 51.

Drogen und Praparate. Semen Stropłumthi: Neueste, im Erscheinen begriffene Aufiage 
der Ph. germ.

Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. III, 395.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ;
A bltthender Zweig von Slroph. hispidus D. C., natiirl. Grosse; 13 dcsgl. von Stroph. Kombi 01iv., desgl.; 

1 Bluinenlcrone von Stroph. hispidus, desgl.; 2 dieselbe auseinandergebreitet, desgl.; 3, 4 Bliithe mit Kelch, desgl.; 
5—0 innere Blathentheile (Staubgetasse, Stempel und Fruchtknoten), desgl.; 10 Balgfrucht in '/a natiirl. Grosse, nach 
einem Exetnplar, welches uns Herr Professor Husemann giitigst ubersendet hatte; 10a Samo mit Haarkrone, nat. 
Grosse; I l u .  12 Samen verschiedener Sorten, olme Haarkrone, desgl.; 13 ausgebreitete Blumenkrono von Stroph. 
Kombi mit abgeschnittenen Zipfeln, desgl.; 13 u. 14 Stempel und Staubgefiisse derselben Art, vergrossert.

Nach einer Originalzeichnung, welche, mit Ausnahme der Frucht und der Samen auf Grund der 
Chrysty’schen Unterlageu gofertigt worden ist.
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(lonololms Condurango Triana.

(Gr. Cunduraugo.)

Condurangoriodenstrauch.

F a m ilie : Asclepiadeae; G attung: Gonolobus Michaux.

B esclireibung1. Die Gattung Gonolobus besteht ans in Sudamerika einheimischen Schling- 
strauchen mit gegenstandigen, herzformigen, meist rauhhaarigen, am Grunde drtisentragenden Blattern 
und achselstandigen, trauben- und doldentraubenformigen, wenigbliithigen Bliithenstanden, dereń 
Bliithen griinliche, braune oder dunkelpurpurne Farbę besitzen und meist netzartig marmorirt sind. 
Kelch 5 spaltig oder tief 5theilig, innen am Grunde in der Kegel mit 5 Driisen. Krone kurzrohrig, 
radformig, tief Stheilig. Die fleischige, kurze, ringformige, ganzrandige oder buchtig 51appige Neben- 
krone der Kronenbasis eingefiigt; ebenso die Staubgefasse, welclie mit kurzrohrig Yerwachsenen Fila- 
m en ten ausgestattet sind. Pollinarien verkehrt eiformig oder langlich, haufig gekriimmt. Nar be bkantig, 
mit dachem Scheitel. Balgkapsel dick, zugespitzt, stachelig-warzig oder glatt. K arsten stellt ais 
charakteristisches Merkmal die quer anfspringenden Staubbeutelfacher und die auswarts seitliche An- 
heftung der horizontal liegenden Pollinarien an die Narbenklebdruse kin.

K arsten leitet Cortex Condurango von G. riparius Knth, G. glandulosus Poppig und G. 
viridiflorus Roem. et Schult. ab, wahrend Andere, namentlicli F ltick iger , den von T riana in Paris 
ais neue Art beschriebenen Schlingstrauch, Gonolobus Condurango Triana, ais Stammpflanze der Drogę 
annehmen. Letztere Pflanze ist, auf Grund der Angaben, die der Apotheker F uentes in Guayaąuil 
machte, von Triana nur sehr ungenugend beschrieben worden und das unvollstandige Exenrplar, 
welches letzterer besitzt, ist bis jetzt Niemandem zugiinglich gewesen. Ohnedies sind die Zweifel 
iiber die Stammpflanze noch niclit gehoben, denn der namliche Apotheker Fuentes, welcher T riana 
Gonolobus Condurango ais Stammpflanze des beriihmten Heilmittels sendete, hat dem bohmischen 
Botaniker K ozi versichert, dass Bejuco de perro (Marsdenia Condurango Rchb. fil.), eine von Gono
lobus Condurango verscbiedene Pflanze, die echte Drogę liefere.

Gonolobus Condurango Triana soli nach K eene nur in den Waldern auf der Grenze zwischen 
Peru und Ekuador auftreten, namentlich in den Bezirlren von Loja, Calvas und Paltas, an den West- 
abhangen der Cordilleren. Der Stamm dieser sich an den Biiumen emporwindenden Pflanze soli einen 
bis iiber 10 Ctm. (gewohnlich aber nur 2— 7 Ctm.) dicken, im frischen Zustande biegsamen Stamm 
besitzen. Blatter herzforinig, breit-spiessformig, ganzrandig, bis 15 und mehr Ctm. lang, bis 12 Ctm. 
breit oben fein behaart, unten grau-weichfilzig, von der Basis an 5nervig. Die Bliithen gleichen den 
Formen der Gattung; ebenso die 10 Ctm. langen und 2 Ctm. dicken Fruchte und beschopften Samen, 
welche unter der Drogę gefunden werden. Ans der Rinde der lebenden Pflanze soli bei Yerwundung 

-„reisse Milch in reichlicher Menge austreteu.



Gonolobus viridifiorus Roem. et Schult., welche bisher ais eine der Stammpflanzen angenommen 
wurde, ist ein windender Strauch, dessen Stengel mit langen, riickwarts stehenden Haaren bedeckt sind. 
Bliitter oblong, an der Basis herzformig, oben spitz, gestielt, glatt, unterseits aderig. Bliithendolde 
meist Bbliithig, kiirzer ais die Bliitter, mit behaarten Stielen. Bllithen gross, grlin, aderig, glatt.

Wir haben diese in Siidamerika (britisch Guayana) einheimische Art abgebildet, um ein Bild 
der Gattung zu geben und lassen es dabingestellt, ob nicht vielleicht auch diese Art einen Theil der 
Drogę liefert, denn die grossen Mengen der Rinde, die R oz l in Payta antraf, zeigten durch die ver- 
schiedenartigste Bescbaffenheit, dass sie jedenfalls verscbiedenen Arten entnommen warem

Marsdenia Condwrango Rchb. fil., eine in den westliehen Cordilleren von Ekuador einhei- 
mische Asklepiadee, zeicbnet sich durch rundliche Stengel ans, die dicht mit kurzeń, graugriinen 
Gliederhaaren besetzt sind. Die 1 Ctm. langen, halbrunden, oberseits rinnigen Blattstiele sind in 
gleicher Weise behaart. Bliitter aus breit gerundetem Grunde elliptisch, spitz oder zugespitzt, ober
seits zerstreut-, unterseits diclit und kurz gelbgrau behaart. Bliithenstiele dicht behaart; die einzeln 
oder paarweise stehenden Bluthen mit glockig-trichterformiger Krone, dereń stumpf gespitzte Lappen 
auf der Innenseite 2 starkę Haarleisten tragen.

Die Asklepiadee Macroscepis Trianae Decaisne, welche gleichfalls ais Stammpflanze der Drogę 
angegeben wird, geliort einer siid- und mittelamerikanischen Gattung an, die aus Striiuchen mit 
ruthenformigen, zum Theil windenden Zweigen besteht. Blatter gegenstandig, verkehrt. eiformig, behaart. 
Die blattachselstandigen, wenigbliithigen Afterdolden mit radformiger, 5 theiliger Blumenkrone, in dereń 
kugelig erweitertein Schlunde 5, mit den Kronenzipfeln wecliselnde, rundliche, fleischige, 1'ast kappen- 
formige Schuppchen stehen, die die Staubfadensiiule bedecken. Staubbeutel und Pollinarien denen von 
Gonolobus gleich.

A n atom isch es. Die Aussenrinde wird von einem dichten Korke gebildet, dessen tafelformige 
Zellen mit gebogenen Zwischenwanden ausgestattet und ohne Inhalt sind. Die Mittelrinde besteht aus 
11 — 17 Reihen sehr enger, tangential gestreckter Zellen. Die stark entwickelte Innenrinde lasst 
zahlreich eingestreute Milchgefasse erkennen und enthiilt deutliche Bast- und Markstrahlen. Nach 
F lu ck ig er  zeigt der Querschnitt im innern Theile der Rinde ein kleinzelliges Gewebe, welches mit 
Stiirkemehl und Calciumoxalatdrusen angeliillt und von langen Milchróhren mit wolkigem, braunem 
Inhalte durchzogen ist. Letztere zeigen im Liingsschnitte eine einfache Yerzweigung. In der iiusseren 
Rindenhalfte befinden sich umfangreiehe Gruppen gelber, zierlich geschichteter, fast ganz geschlossener, 
im Liingsschnitte nicht gestreckter Sclerenchymzellen, sowie farblose Gruppen von Bastfasern und 
Siebrohren, auch Zellen, welche einzelne Oxalatkrystalle entlialten. Die Bastfasern sind im Liingsschnitte 
nicht sehr gestreckt und verholzt. Die Markstrahlen, welche aus 1— 2 Zellenreihen bestehen, sind 
aus radial gestreckten Zellen zusammengesetzt und besitzen ais Inhalt Starkę und Krystalle von oxal- 
saurem Kalk.

N am e un d  G esch ich tlich es. Gonolobus ist zusammengesetzt aus yo)vog, Ecke, Winkel, und 
Ao/?og, Hulse, wegen der kantigen und rippigen Beschaffenheit der Friichte. Condwrango soli in Siid- 
amerika so yiel wie Weinstock der Condore bedeuten, Unter Angu werden in der Quichuasprache 
iiberhaupt Schlingpflanzen verstanden; Condu oder Cundu soli aber, wie P lfick ig er  bemerkt, durchaus 
keine Beziehung zum Condorgeier haben.

F lu ck ig er  fuhrt an, dass die Aerzte Caesares und E g u ig u reu  aus der Provinz Loja im 
Jahre 1871 auf die bei den Eingeborenen jedenfalls sclion liingst gegen Schlangenbiss, Krebs und 
Syphilis gebrauchłiche Rinde aufmerksam machten, in Folgę dessen der Prasident von Ekuador, Gar ci a 
M orena, Massregeln zur Verbreitung dieses Heilmittels traf, die von dem amerikanischcn Minister- 
residenten in Quito unterstiitzt wurden. lin Jahre 1871 erhielt A n tise ll  in Washington durch den 
Prasidenten von Ekuador die erste Probe der Drogę und die von ersterem vorgenommenen Unter- 
suchungen bestiitigten die gepriesene Wirksamkeit. Die Lobpreisungen, welche nun angestimmt wurden



und die den Preis der Drogę in Frankreich pro Pfund auf 1000 Frcs. emportrieben, schlugen jedoch 
bald in das Gegentheil um und gegenwartig sind die Ansichten sehr getheilt.

O ffiz in e ll ist die Rinde: Cortex Condurango, welche in meist gekriimmten, 4 bis fast 10 Ctm. 
langen, bis Ł/2 Ctm. dicken, rinnigen oder rohrigen, grauen Stiicken in den Handel gebracht wird. 
Sie besitzt eine unebene, mit helleren oder dunkleren Korkschuppen bedeckte, rauhe und unregelmassig 
langsfurchige, durch Flechten schwarz punktirte Oberflache oder zeigt auch, wo die Korkschuppen 
fehlen, das glatte, dunklere, etwas warzige Gewebe der Aussenrinde. Die Innenilache enthalt auf fast 
weissem Grunde gelbe, sclerenchymatische Zeilenzlige und feine, schwarzliche, von den Milchrohren 
herriihrende Punkte. Die Innenrinde ist oft noch von Splittem des blassgelblichen, grobfaserigen 
Holzes bedeckt. Der Querbruch der in der inneren Halfte feinstrahligen Rinde ist kornig, mit ber- 
yorragenden gelben Sclerenchymgruppen, und langen dtinnen Bastbtindeln. Die frische Rinde ist nach 
K eene im Geschmack aromatisch und bitter; der Geruch balsamisch. Im getrockneten Zustande ist 
Geschmack und Geruch kaum bemerkbar.

Condurango aus Huancabamba oder Condurango blanco (Bejuco de perro oder Mataperro, 
vom Spanischen Bejuco, Lianę, perro, Hund, matar, todten, weil mit dem Aufguss Hunde getodtet 
werden) kommt aus den westlichen Cordilleren von Ekuador und besteht aus den diclit behaarten, 
stark taubenfederdicken Stengeln der Marsdenia Condurango Rchb. fil. Die hieryon herriihrende 
Drogę erkliirte, wie bereits bemerkt, der Apotheker Fuentes dem Botaniker R oz l gegeniiber ais die 
eclite und beste Sorte.

Eine Condurango aus Neu Granada leitet Triana von Macroscepis Trianae Dec. ab.
An Stelle der Condurango hat man auch die zerschnittenen Bliitter und Blattstiele der im 

tropischen Amerika einheimischen, aromatisch-bitteren Composite Mikania Ouaco Humb. in den Handel 
gebracht, welche in der Pleimath ais Heilmittel gegen Schlangenbiss, Hundebiss und Skorpionsstiche 
empfohlen werden und in Europa auch gegen Cholera und Syphilis Anwendung gefunden haben.

B estandtheile . Nach Y u lp iu s  enthalt die Rinde eisengriinenden Gerbstoff, 2 besondere 
Harze, Spuren eines harzigen krystallinischen Bitterstoffes, Starkemehl, Eiweiss, Oxalsśiure, Weinstein- 
saure und in der Asche etwas Mangan. Der Rinde eigenthiimliche Bestandtheile sind bis jetzt noch 
nicht aufgefunden worden. A n tise ll  erhielt 12°/0 Asche, aber weder ein Alkaloid noch atherisches 
Oel. F liick  iger  fand 1882 einen Bitterstoff und ein Alkaloid, beide amorpli und in sehr ge- 
ringer Menge.

A n w en d u n g . Die Rinde wird in Amerika ais Krebsmittel lioch gepriesen, hat aber an 
Ruf sehr eingebttsst, yielleicht durch den Umstand, dass man zu den Yersuchen nicht die eclite Rinde 
yerwendete. „Obschon eine spezifische Wirkung bei carcinomatosen Prozessen dem Mittel offenbar 
nicht zukommt, Uisst sich docli nicht verkennen, dass die Drogę in einzelnen Fallen von Magenkrebs, 
yielleicht in Folgę einer tonisirenden Aktion auf die Digestion von giinstigem Effekte gewesen ist.“ 
Yersuche, welche europaische Aerzte mit der Rinde anstellten, sind zwar nicht zur Zufriedenheit aus- 
gefallen, trotz alledem ist festgestellt, dass in verschiedenen Fallen „der Gebrauch der Condurango- 
rinde bei Carcinoma ventriculi, oesophagi und hepatis insofern giinstigen Erfolg hatte, ais dadurch 
Erbrechen und Schmerzen erheblich gemindert, dagegen Appetit, Verdauung und das Allgemeinbefinden 
bedeutend gehoben wurden. In einzelnen Fallen scheint sogar ein direkter giinstiger Einfluss auf den 
Tumor vorzukommen.“ Die Abkochung der Friichte wird in Loja flir giftig gehalten. (H usem ann, 
Arzneimittell. 840.)

L itteratu r. AbbilAung und Beschmbung: Bot. Mag. Taf. 1126. (G. viridiflorus); Luerssen, 
Pflanzen der Pharm. germ. 576; K arsten, Deutsche Flora 1032; W ittstein , Pharm. 422.

D rogen Hild Priiparate: Cortex Condurango-. Ph. germ. 65; F lilck ig e r , Pharm. 554.
Siehe auch H ager, Ph. Prx. 938.



Tafelbesehreibung’:

A bluhendes Zweigstuck von G onolobus virid ifloru s R. ct S. in natiirl. Grosso; 1 Nektardriisen und Staub- 
gefasse, vergrossert; 2 Staubgefasse, desgl.; B Pollinarien, desgl.; 4 Stempel, desgl.

Die Nebenfiguren 1—4 geboren zu G on olobu s M spidun  Hook. et Am.
Originalzeichnung unter Benutzung der Abbildung in Rot. Mag.

Trotz aller aufgewendeten Miiho ist es uns nicht gelungen die Pflanze zu beschallen. Die brasilianiselie 
ltogierung, dereń Vermittelung wir' durob Herm G. Rohlfs erbaten, erklilrte sich ausser Stande in dieser Sache 
etwas zu thun uud ein Gartner in Lima, dessen im Garten beschilftigte Indianer wabrend der Ruhezeit angeblich in 
die Grenzgebiete gohen, um die Rinde zu sammeln, versprach uns die Beschaffung der Pflanze mit gros,ster Bestimmt- 
beit, liess uns jedooh seldiesslicb auch im Stiche. Ebenso erhielten wir yon Kew eine ablehnende Antw.ort.



b i

A s c l e p i a d e a e

G o n o l o b u s  v i r i d i f l o r  11 s R o e m et .  S c h l i .



Ipomoea Purga Hayne.

Syn. Ipomoea Schiedeana Schlecht. Convolvulus Purga Wen der. Exogonium Purga B entli.

Jalape, Jalapenrinde, —  Jalap tuSiereux ou officinal. —  Jalap.

F a m ilie : Convolvulaceae. (U n terfam ilie : Corwohmleae). G attung: Convolvulus L.
B e s ch re ib u n g : Ausdaaernde Pflanze mit einer fleischigen, stark milcbenden, innen weissen, 

aussen rauhen und dunkelbraunen, bis 15 Ctm. langen, bis 10 Ctm. dicken, lmgeligen, riibenartigen 
Hauptwurzel, die am Grunde plotzlich in eine lange, schwanzartige, hin- und hergebogene, gewohnlich 
nur in der unteren Halfte verzweigte Wnrzel auslauft, neben welcher sich manchmal noch eine zweite 
ahnliche bildet. Da den Knollen keinerlei Blattorgane entspringen, so werden sie ais Wurzelanschwellungen 
und ihrem Inhalte nach ais Reservestoffbehalter angesehen. Stengel zu mehreren ans dem Scheitel 
der Knolle entspringend, bis 3 Meter hoch, links windend, krautartig, stielrund, gestreift, kalii, ver- 
astelt, meist rothlich angelaufen. Aus dem nnterirdischen Theile der Stengel, Łheils anch ans dem 
Knollenscheitel entspringen horizontal und unterirdisch oft weitkriechende Auslaufer, die sieli stellen- 
weise spindelig verdicken und mohren- bis birnenformige, auch kugelige Nebenwurzeln oder Neben- 
knollen entwickeln, aus denen neue oberirdische Stengel hervorgehen. Blatter auf langen gebogenen 
Blattstielen, bis 9 Ctm. lang, bis 5 Ctm. breit, herzformig, stachelspitzig, ganzrandig, kahl, netzaderig, 
unterseits oft purpurn angelaufen, am Grunde mit abgerundeten oder abgestutzten oder auch zuge- 
spitzten Lappen. Bliithen achselstandig, gross, zwitterig, auf kahlen, bis 6 Ctm. langen, runden Stielen, 
die in ihrer Mitte, also entfernt von der Bliithe, 2 kleine, eifbrmige, zugespitzte Yorblatter (Brakteen) 
entwickeln, aus dereń Winkeln wiederum 2 seitliche Bliithen entspringen. Die mittlere Bliithe fehlte 
sehr oft. Kelch unterstandig, bleibend, Sblatterig; Kelchbliitter eiformig-langlich, stumpf, zusammen- 
geneigt, purpurroth punktirt, ungleich, die beiden ausseren kurz er. Blumenkrone purpurroth, prasen- 
tirtellerformig, abfallend, mit 5 Ctm. langer, den Kelch weit iiberragender, cylindrischer, nach oben wenig 
bauchig erweiterter Rohre; Saum bis 7 Ctm. breit, mit 5 kurzeń, breiten, stumpfen, an der Spitze meist 
ausgerandeten Lappen. Staubgefasse zu 5, dem Grunde der Blumenrohre aufgewachsen, aus dem 
Schlunde der Robre hervorragend, etwas ungleich, die geraden, fadenformigen Staubfaden am Grunde 
etwas rerbreitert; Staubbeutel langlich, 2facherig, an der Basis angeheftet und ausgerandet. Pollen 
kugelig, stachelig. Stempel oberstiindig, kahl, von der Liinge des kurzeń Staubgefasses, an seinem 
Grunde von einer fleischigen, ringformigen, ganzrandigen Scheibe (Diskus) umgeben. Fruchtknoten 
ei-kegelformig, 2facherig, jedes Fach mit 2 Samenknospen; Eichen gegenlaufig, dem Grunde der Mittel- 
saule angewachsen. Griffel fadenformig, mit 2kopfiger, warziger Ńarbe. Die noch wenig bekannte 
Frucht besteht aus einer wandspaltig sich olfnenden Kapsel.

A n atom isch es. Der Querschnitt der rundlichen oder stumpf Ikantigen Wnrzel zeigt eine 
diinne Rinde, welche durch einen duuklen ILarzring von dem aus zahlreichen, concentrischen dunkel
braunen Zonen zusammengesetzten Holze getrennt ist. Die Aussenrinde besteht aus mehreren Reihen 
zusammengefallener tangential gestreckter, brauner Korkzellen; die Mittelrinde aus einern tangential ge- 
streckten Parenchym, welches nach aussen hin fast starkefrei ist, nach innen zu farblose, von einem 
braunlichen Stoffe umgebene Starkekorner enthalt. Zwischen dem Parenchym befinden sich oft reihen- 
weise neben einander zahlreiche kleine Zellen mit je einer morgensternformigen Krystalldruse von Calcium- 
oxalat und durch die ganze Schicht zerstreut grosse Harzzellen, die, in einer trtiben Zellfliissigkeit 
eingeschlossene Harzklumpen enthalten. Die Innenrinde besteht aus einem starkereichen, namentlich 
gegen das Holz hin im Querschnitte rundlich-polyedrischen Parenchym, in welchem grosse, rundę Harz
zellen und zwar viel reichlicher ais in der Mittelrinde, in radialer Reihe auftreten. Das nun folgende 
Cambium ist aus einer diinnen Schicht zusammengefallener, starkefreier, mit braunlichem Inhalte 
erfullter Zellen gebildet. Das Holz zeigt ein brannlich gefarbtes, starkereiches Parenchym, in 
welchem je nach Alter der Knolle mehr oder weniger zahlreiche, concentrische, breite, ringformig 
geschlossene, bogenformig geschweifte und schmalere ungeschlossene Zonen auftreten, die aus dunkel
braunen Harzzellen bestehen. Nach dem Einweichen lassen sieli die concentrischen Harzringe leicht 
von einander trennen. Die Harzschlauche durchziehen in langen, gewohnlich senkrechten, jedoch auch 
krummlaufigen Ztigen die Schicliten. Das Starkemehl, welches sowohl in der Rinde ais im Innem 
sehr reich auftritt, besteht aus geschichteten, yorherrschend kugeligen Kornern, die sehr oft zu 2 bis 5 
vereinigt sind. Durch das Trocknen sind die Starkekorner der aussern Schicht gewohnlich verkleistert. 
Ueber die innere Beschaffenheit der Wnrzel sagt F liick ig er : „Die besondere Entwickelung der Wurzel 
beruht darauf, dass die Umgebung der Tracheen (Gefiissgruppen) des Holzes, in cambialer Thatigkeit 
begrilfen, sich in Streifen ausbreitet und jene concentrischen Kreise hervorruft, welche den Querschnitt 
der Jalape bezeichnen und in ihrem Basttheile jeweilen die Harzschlauche enthalten."

V ork om m en . In den feuchten, regenreichen Waldregionen der ostlichen Abhange der mexi- 
kanischen Anden, vom Coffre de Perote bis zum Pik tom Orizaba, in Meereshohen von 1200 bis 2400 
Meter, mit einer mittleren Temperatur von 15°. An Baumen hoch emporklimmend, auch kultivirt, 
kommt die Windę nach F liick ig er  hauptsachlich bei Huachinango, Cordoba, Hnatusco, jedoch kaum 
mehr bei Jalapa (Xalapa) vor. Nach Thom as sammeln die Indianer des Stadtchens Songolica bei



Orizaba viel Jalape in der Sierra de Songolica und m den Bergen zwischen dem Pik von Orizaba und 
dem Tlał Chichilco. Die Gegenden von Cordoba und von Tehuacan in Puebla liefern Jalape. Jalape wird 
jetzt auch in Jamaica und in den Nilagiribergen Yorderindiens kultmrt.

N am e u n d  G esch ich tich es . Jalape, nach der Bezugsąuelle der Drogę, dem mexikanischen 
Orte Jalapa (Xalapa) so benannt. Ipomoea von hp (Dróg), Name eines Wurmes, und bpoioę, almlich, 
wegen des wurmartig sich windenden Stammes.

Die Jalape wurde nach den Angaben von C. Baubin 1609 unter dem Namen Bryonia 
Mechoacanna nigricans (Chelapa, Celapa) angeblich aus Indien (Westindien) nach England eingeflihrt. 
Eine andere aus Carolina stammende Wurzel, indischer Rhabarber, Rhabarber von Mechoacan (Vala- 
dolid in Mexico), die schon 1530 in Sevilla ais Purgans in Gebrauch kam und von M onardes aus- 
flihrlich beschrieben wurde, soli Ipomoea Jalapa Pursh (Convoviilus dalapa II. , Conv. Mechoacan 
Yandelli) gewesen sein. Nach Deutschland scheint die Drogę urn 1634 gekommen zu sein. Um diese 
Zeit wird das Jalapenharz von der leipziger medizinischen Fakultat ais neues Heilmittel empfohlen. 
Goxe in Philadelphia war der erste, der die Pflanze feststellte und Abbildung und Beschreibung 
lieferte.

O fflzinell isfc die Wurzel: Tuher Jalapae (Radix Jalapae), welche in rundlicher oder ellip- 
soidischer, oder in gestreckter Form in den Handel gebracht wird. Die letztere Form isfc die weniger 
harzreiche.

Die Jalape wird nach ihrer Gewinnung an der Sonne, dann in heisser Asche oder am 
Feuer getrocknet, nachdem man die grosseren Knollen vorher mit melir oder weniger tiefen Ein- 
schnitten versehen hat. Die Knollen kommen entweder ganz oder zerschnitten in den Handel.
Im ersten Falle sind sie zum Zwecke des leichteren Austrocknens der Liinge nach eingeschnitten und 
besitzen dann eine rnndliche, birnformige Gestalt; im anderen Falle sind sie in 2 bis 4 Theile oder 
in Scheiben getheilfc und erscheinen dann in nuss- oder faustgrossen Stiicken. Die iiussere Flachę 
isfc warzig-runzelig, dunkelbraun oder dunkelgraubraun. Die kleineren, eingeschnittenen Knollen zeigen 
breite, kurze, verastelte Langsleisten, die durch tiefe, schmale Langsfurchen getrennt werden; die grosseren 
Knollen besitzen sehr unregelmassige, fast netzarfcige Furchen und Leisten, sind mit reichlichem Korke 
bedeckt, welcher in den Furchen durch das ausgetretene Harz dunkelbraune, auf den Langsleisten grau- 
gelbliche, matte Fiirbung zeigt. Kleine Knollen besitzen eine mehr glanzende, schwarzlich-braune 
Farbę. Die Drogę ist schwer, fest, hart, etwas zahe, in ganz trockenem Zustande sprode, von glan- 
zend-harzigem, ebenem, bei harzreichen Stiicken fast muscheligem Bruche, nicht liolzig oder faserig. 
Die Schnittflache ist heller ais die Aussenfliiche, ziemlich gleichformig graulicli bis braunlich und zeigt 
concentrische Lagen, welche gegen das Centrum, wegen des geringeren Harzgehaltes, weniger deutlich 
hervortreten. Der Gerucli ist schwach, aber wid er lich, raucharfcig; der Geschmack erst sUsslich-fade, 
dann kratzend.

Die Einsammlung wird gewohnlich nach der Regenzeit, im Monat Mai vorgenommen; die 
Ausfuhr erfolgt iiber Vera Cruz; die mexikanische Sorte ist die harzreichste, daher vorzuglichste. 
Fluckiger giebt fiir 1870 die Einfuhr in England auf 77 000 Klgr. an; Frankreich erhiclt 1867 ca. 
25 000 Klgr.

Y erw echselu n gen  und Falschungen kommen haufig vor; letztere werden theils im Vater- 
lande, theils erst am Orte der Bestimmung vorgenommen. Hierzu verwendet man:

1. Die Wurzel der unten behandelten sp in d e lform igen  Jalape, die O rizabaw urzel.
2. Die Wurzel der zur Familie der Nyctagineen gehorigen, in Mexiko einheimischen Mirabilis Jalapa L. 

Diese Wurzel ist cylindrisch, 2 Ł/2 bis 5 Ctm. dick, bis 15 Ctm. lang, aussen dunkelbraun, 
innen heli, mit zahlreichen, concenfcrischen Itingen. Sie ist hart, fest, schwer, riecht schwach 
und widerlich, schmeckt siisslich, dann herbe.

3. Die in Scheiben geschnittene Wurzel der Zaunriibe (Bryonia alba). Dieselbe ist weiss, spiiter 
grau, leicht, locker und schwammig, leicht zerbrechlieh, nicht harzig, geruchlos und sehr bitter.

4. Den knolligen Wurzelstock einer unbekannten Pflanze (vielleicht einer Smilax) mit grau- 
brauner bis schwarzlicher, tief gerunzelter Aussenflache. Im Innern ist die Wurzel concentrisch 
gestręift und strahlig, hat eine rothliche Farbę, ist etwas schwammig and geschmacklos und 
enthalt kein Starkemehl.

5. Die echte Wurzel, welcher das Harz bereits entzogen ist. Das Harz in den Runzeln fehlt, 
wohingegen die ganze Knolle mit einer diinnen, glanzenden Harzschicht bedeckt ist.

6. Paraniisse, getrocknete Kartoffeln, gedorrte Birnen, Knochen etc.
Im Anschluss hieran sollen noch einige andere Jalapaarten Erwahnung fmden, welche 

von verwandten Convolvulaceen herriihren und an Stelle der echten Jalape Verwendung 
fmden. Es sind dies:

1. Die hereits oben unter den Falschungen aufgefuhrte O rizabaw urzel, Iiadix Orizabae (Rad. 
Jalapae fibrosae s. levis s. fusiformis, s. stipites Jalapae), von Ipomoea Orizabensis Ledanois 
abstammend. Diese weichhaarige, botanisch wenig bekannte, ebenfalls in den ostmexikanischen 
Gebirgen vorkommende Windę besitzt eine 0.6 Meter lange, spindelfórmige, nicht knollige, 
mehr holzige und faserige, weniger saftige Wurzel, welche seit 1833 ais Jalap leger nach 
Frankreich und bald darauf unter der Bezeichnung Ja lapen sten gel nach Deutschland kam. 
Im Handel erscheint sie in 5 bis 7 Ctm. breiten Scheiben, in 5 bis 15 Ctm. langen, 3 bis 
5 Ctm. dicken, braunen, runzeligen, cylindrischen Stiicken von faseriger Struktur, auch in



astigen Stiicken einer wahrscheinlich sehr grossen, der Lange nach gespaltenen Wurzel, jedoch 
nich i, in kngeligen Knollen. Sie besitzt eine hellere Farbę ais die echte Jalape, tiefere 
Liingsrunzeln, ist leichter, besitzt jedoch ebenfalls ein dichtes, hornartiges Gefiige, kleine 
Stiicke zeigen einen strahligen Qaerschnitt; ant dem Brnche erscheinen faserig hervorragende 
Strange. Geruch und Geschmack ist ahnlich wie bei der echten Jalape, doch scliwacher. Das 
von M ayer 1854 entdeckte, mit Jalapin (Orizabin) bezeichnete Flarz aussert eine ahnliche 
Wirkung wie das Convolvulin der echten Jalape. F lu ck iger  erhielt 11.8%  bei 100° ge- 
trocknetes Harz.

2. Die T a m p icow u rze l (Purga dc Sierra Gorda), nach dem mexikanischen Hafen Tampico, 
von dem sie ausgefuhrt wird, so benannt. Sie stammt nach Han bury von der in den mexi- 
kanischen Staaten Guanajuato (Sierra Gorda) und Oajaca vorkommenden [pomocą simulans 
Hańb., welche sich durch herabhangende, trichterfórmige Bliithen von 1. Purga unterscheidet. 
Ihr Ithizom ist selten knollenformig, mehr verliingert, bis i Ctm. lang, besitzt eine runzelige, 
korkige Oberflache und einen holzigen Bruch. Das Harz (Tampicin), welches S p irg a tis  fur 
eigenthiimlich halt, unterscheidet sich vom Oonvolvulin dadurch, dass es ganz oder wenigstens 
grosstentheils in Aetlier gelost wird.

3. Die T u rpeth w u rzel (Radix Turpethi), von der in Ostindien, im ostlichen Australien und in 
Polynesien einheimischen Jpomoea Turpethum R. Br. stammend, besitzt eine tief in die Erde 
geliende, gerade, innen rothliche, mit gelbem Milchsafte yersehene Wurzel von holziger, leichter 
Beschaffenheit, mit einer graugelblichen, ziemlich glatten, grób- und breitlangsrunzeligen, mit 
Lenticellen besetzten Oberflache. Das Harz, welches nach F lu ck ig er  in einer Ausbeute von 
4 %  gewonnen wird, liisst sich nicht leicht reinigen und soli dem Flarze der Orizabawurzel 
ahnlich sein. Diese Wurzel soli schon in friiher Zeit von den alten indischen und arabischen 
Aerzten hoch geschatzt und durch die salernitaner Selmie nach Europa yerbreitet worden sein; 
indess in Europa ist sie seit Einfuhrung der Jalape ganzlich yerschwunden.

4. Die b ra s il ia n is ch e  Ja lap e  (Batata purgante der Brasilianer), bestehend aus den grossen, 
stark bewurzelten Knollen der in Brasilien (Minas Geraes, Goyaz, S. Paulo) einheimischen 
Ipomoea operculata Mart. Die Knollen besitzen eine lockere Beschaffenheit, sind aussen hell- 
grau-braunlich, innen gelb oder grunlich-gelb gestreift und besitzen ahnlichen Geruch und 
Geschmack, auch gleiche Wirkung wie die mexikanische Jalape. Das Harz, welches nach 
P e c k o lt  in einer Ausbeute von 1 2 %  gewonnen wird, ist dem Jalapenharz ahnlich, jedoch 
in Weingeist, Kali und Aetlier sehr wenig loslich.

o. Die S cam inon iaw urzel von der im ostlichen Theile des Mittelmeergebietes (griechische 
Inseln, Balkanhalbinsel, am Kaukasus, in Mesopotamien, Kleinasien, in der Krim) einheimischen 
Convolvulus Scammonia L. stammend, ist eine einfache, mehrstengelige, bis 1 Meter lange, 
oben bis 10 Ctm. dicke, mehr walzenformige, langsfurchige, nicht selten gedrehte, aussen hell- 
braune, innen hellere, und harzig punktirte Wurzel mit einer geringen Linde und einem stark 
entwickelten, sehr faserigen, mit zahlreichen einzelnen Strangen ausgestatteten Ilolzkorper. Die 
Rinde enthiilt zahlreiche, grossere, braungelbe Ilarzschhiuche. F lu ck iger  erhielt 5 .5 %  Harz, 
welches nach S p irg a tis  mit dem Orizabin ubereinstimmt. Die Wurzel diente schon zur 
Zeit des P lin iu s , D iosk or id es , Celsus ais drastisches Mittel.
B estan dth eile . Die Wurzel enthiilt eigenthumliches Harz; nach G u ibourt ausserdem 10 '(j, 

unkrystallisirbaren Zucker, 10 °/0 Gummi, 18 °/0 Starkemehl, Farbstoff.
Das J a lap en h arz , welches 10 bis 1 7 % , sogar 2 2 %  betragt, wird der Wurzel durch Wein

geist entzogen und aus dieser Losung durch Was,ser gefallt. Es besitzt eine schmutzig braungraue, 
auf dem Bruche gelbbraune Farbę, ist undurchsichtig, sprode, von nicht genau festgestellten Yerun- 
reinigungen schwach eigenartig riechend und von scharfem, bitterem Geschmacke. Es ist sehr leicht los
lich in Weingeist (1 Theil Weingeist lost 1 Theil Flarz), Essigsaure und Essigiither, weniger leicht in 
Aether, lenkt, in seinem doppelten Gewichte Weingeist gelost, die Polarisationsebene nach links. Das 
reine Harz, welches M ayer mit dem Namen Convolvulin bezeichnete und ihm die Formo! C31H,)0O1(; 
gab,  ̂schmilzt bei 150°, nimmt aber schon, bei Yorhandensein von Wasser, unter 100° flussige Form 
an, ist im Gegensatze zu anderen Harzen unloslich in Nelkenol, Terpenthinol, Petroleum, Chloroform, 
Schwefelkohlenstoff und Aether; loslich in kalter Salpetersaure, Essigsaure, Kali, Natron, Barytwasser. 
Aether und Chloroform entziehen dem durch Weingeist gewonnenen rohen Harz 5 bis 7 %  nicht naher 
untersuchtes, kratzend schmeckendes, stark sauer reagirendes, in wasserigen Alkalien leicht losliches 
Weichharz, welches man mit dem Jalapin aus der Orizabawurzel fur gleichbedeutend halt.

Das Convolvulin ist im Jahre 1844 von K ayser rein dargestellt und ais Glykosid erkannt, von 
M ayer dann niiher untersucht und mit dem Namen C on volvu lin  belegt worden. Nach Husem ann 
bildet es eine farblose, in diinnen Schichten durchsichtige, bei gewohnlicher Temperatur in Folgę von 
Wassergehalt weiche, bei 100° sprode und zerreibliche, bei 141° erweichende, bei 150° zu einer klaren, 
gelblichen Fliissigkeit schmelzende Masse, ohne Geruch und Geschmack in weingeistiger Losung 
schwach sauer reagirend, wenig losbar in Wasser, Chloroform, Amylalkohol und Schwefelkohlenstoff 
leicht in Essigsaure, sehr leicht in Weinessig, nicht in Aether, Benzol und Petroleumatlier. Es ver' 
wandelt sich in alkalischer Losung durch Zusatz von Sauren unter Wasseraufnahme in die im Wasser 
losliche amorphe Convolvulinsaure (C02 H106 0 35). Letztere bildet eine weisse, sehr hygroskopische, 
bei 100 bis 120° schmelzende, stark sauer reagirende, in Wasser und Weingeist leicht losliche in 
Aether unlosliche Masse, die beirn Kochen mit yerdupnten Sauren in Convolvulinolsdurc ’und
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Zucker zerfiillt. Wird in die weingeistige Losung des Con?olvulin Salzsiiure geleitet, so erfolgt eine 
Spaltung in Comolmlinol und Zucker. Das Convol?nlinoI scheidet sich bei diesem Prozesse ais Oel 
ab, welcbes spiiter erstarrt und ans Weingeist und Aefcher in weissen, diinnen, biegsamen Nadeln 
krystallisirt, die bei 39° scbmelzen, schwach sauer reagiren, schwer loslich in Wasser sind, leichter 
in Aether, nocb leichtef in Weingeist und bei Beruhrung mit wasserigen Alkalien sich in Convolvulinol~ 
sciurę (C2(i H24 0 G) verwandeln.

Starkę Salpetersaure oxydirt Convolvulin und seine Derivate zu Kohlensaure und Oxalsaure, 
wobei eine geringe Menge Sebacinsdure (friiher fur die eigenthiimliche Ipomsdure gehalten) auftritt. 
Convolvulin wird nach F liick ig er  auch aus den Sam en der ostindischen Ipomoea Nil Rth. und zwar 
zu 8 %  gewonnen.

Jalapin (C34 H56 0 lfi), das Glykosid der Orizabawurzel, ist eine farblose, in diinnen Schichten 
durchscheinende, bei 100° sprode und zerreibłiche, bei 128° erweichende, bei 150° zu einer farblosen 
Flussigkeit schinelzende, harzartige, geruch- und geschmacklose, in weingeistiger Losung lcaum sauer 
reagirende Masse, die sich schwer in Wasser, leicht in Weingeist, Holzgeist, Amylalkohol, heisser 
Essigsaure, Aether und Chloroform lost, schwierig in Benzol, Terpenthinol und Schwefelkohlenstoff, 
gut in wasserigen Alkalien. Beim Erwarmen mit verdiinnten Mineralsauren zerfiillt es in Jalapinol 
und Zucker. Jalapinol (C32IL,, 0 7) bildet weisse, blumenkohlartige, bei 62.5° schmelzende, geruchlose, 
kratzend schmeckende, schwach sauer reagirende Krystalle, unloslich in Wasser, leicht in Weingeist 
und Aether. Ammoniak, Alkalien oder alkalische Erden verwandeln es unter Verlustvon 1 Atom Wasser 
in Jalapinolsdure (C32 H3n O,.), die in weissen Nadelbiischeln auftritt und fast ganz mit Jalapinol iiber- 
einstimmt. Wird Jalapin in wasserigen Alkalien, alkalischen Erden oder Ammoniak aufgelost oder mit 
wasserigen kohlensauren Alkalien gekocht, so entsteht unter Aufnahme von 3 Aequivalenten Wasser die 
gelbliche, amorphe, geruchlose, kratzend siisslich schmeckende, stark sauer reagirende, leicht in Wasser 
und Weingeist, schwierig in Aether losliche Jalapinsdure (C6S H59 0 35).

Turpethin, aus Ipomoea Turpethum Ii.-Br. stammend, ist ein mit dem Jalapin isomeres 
Glykosid. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1138 ff.)

A n w en d u n g . In Porm von Pulver, Pillen, Tinktur ais Purgans. Der wirksame Bestand- 
theil ist das Harz. „Die purgirende Wirkung der Jalape (und des Convolvulins) ist ais ortliche anzu- 
sehen, da sie sich nicht bei subcutaner Applikation von 0.5 g Convolvulin oder bei Einspritzung von 
0.1 g in die Venen einstellt. Dieselbe kommt zu Stande, wenn Convolvulin im Darnie mit Galie in 
Beruhrung kommt, wobei letztere nur losend, nicht aber ?erandernd auf das Harz wirkt. Bei 
erwaclisenen Menschen zeigt, sich die purgirende Wirkung der Jalape mit Sicherheit nach 1.0 bis 2.0 g 
der Wnrzel und nach der Halfte des offizinellen Harzes. Jalape ist in der Kinderpraxis ais Drasticum. 
beliebt und wird nicht selten auch bei hartnackiger Hartleibigkeit hlrwaclisener gebraucht, weil sie 
keine Tendenz zu Verstopfung macht.“ Obgleich das Mittel direkte anthelminthische Wirkung nicht 
zu besitzen scheint, so wird es doch oft zur Entfernung von Helminthen nach vorherigem Gebrauch 
von Santonin bei Kindern verabreicht. „Zu sogen. Derivation auf den Darmkanal (bei Hirnerscheinungen, 
Entziindungen etc.) dient es in der Praxis liaufig.“ (Husemann, Arzneimittell. 629.)

L itteratur. Abbildiuig und Bescbreibung: N ees v. Esenb., Plant. med. suppl. III, 
Taf. 13; Ilayne, Arzneigew. XII, Taf. 33, 34; Berg und Schm idt, Offiz. Gew., Taf. Yab; B en tley  
and T rim en , Med. pl. Taf. 187; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 957; K arsten , Deutsche 
Flora 971; W itts te in , Pharm. 338.

Drogen und Priiparate: Tuber Jalapae: Ph. germ. 292; Ph. austr. 75; Ph. lmng. 237; Ph. 
ross. 443; Ph. helv. 148; Cod. med. 59; Ph. belg. 47; Ph. Neerl. 138; Brit. ph. 166; Ph. dan. 280; 
Ph. suec. 242; Ph. U. St. 187. F liick iger, Pharm. 396; F liick iger and Hańb., Pharm. 443; Hist. 
d. Dróg. II, 114; B erg , Waarenk. 116; B erg , Atlas 45, Taf. XXIII

Iiesina Jalapae: Ph. germ. 226; Ph. austr. 109; Ph. hung. 367; Ph. ross. 341; Ph. helv. 110; 
Cod. med. 535; Ph. belg. 220; Ph. Neerl. 193; Brit. ph. 167; Ph. dan. 198; Ph. suec. 177; Ph. U. 
St. 281.

Pilulae Jalapae: Ph. germ. 210.
Pilidae laxantes: Ph. austr. 104; Ph. hung. 347; Ph. helv. suppl. 89.
Pilulae Catharticae conipositae: Ph. U. St. 253.
Tinctura Resinae Jalapae (T . Jalapae): Cod. med. 604, 605; Ph. belg. 265, 269; Ph. Neerl. 

271; Brit. ph. 334.
Sapo Jalapinus: Ph. germ. 233; Ph. ross. 352; Ph. hel?. 115; Ph. belg. 222; Pb. Neerl. 204; 

Ph. dan. 155.
Puhis Jalapae compositus: Ph. ross. 325; Cod. med. 523; Brit. ph. 264; Ph. dan. 182.
Extraetum Jalapae: Brit. ph. 120; Ph. U. St. 5.
Beziigl. der Drogen und Priiparate siehe auch H ager, Pharm. Prax. II, 176; III, 568.

Tafelbesehreibung’:
A Wur/.elknolle natur). GrBsse; 1! bliihendes Stengelstiick, desgl.; 1 Bluthenkrone im Langsschnitt, desgl.; 

2 StaubgeiasHO, vergrossert; 3 Pollen, deugl.; 4 Kelch mit Griffel und Narbe, desgl.; 5 Fruehtknoten mit Scheibe, 
desgl.; 6 derselbe in Liingssehnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herrn Professor Schm idt in Berlin.
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Symphytum officinale L.
Schwarzwurz, Wallwurz, offizineller Beinwell — Comfrey —  Consoude (grandę).

F a m ilie : Boragineae. G attung: Symphytum Tourn.

B eschreibung1. Perennirende, 0,30— 1,0 m ho be Pflanze, mit langen, fleiscliigen, spindel- 
formigen, verzweigten, oben 2 cm dicken, mit braunschwarzer Ilinde bedeckten Wurzeln und einem 
oder mehreren, dicken, astigen, unterwarts stumpfkantigen Stengeln. Blatter lang herablaufend, die 
unteren grossen eiformig bis langlich- lanzettlich, in den gefliigelten Stiel verschmalert, die oberen 
lanzettlich und sitzend. Bliithenstand eine unbeblatterte, gipfel- oder blattaehselstandige, einseitswondige, 
vor dem Blilhen scbneckenformig /.uruckgerollte Traube bildend. Kelch tief 5 tlieilig, bleibend. Kelch- 
zipfel lanzettlich, zugespitzt, dem Kronenrohre angedrflckt. Krone rohrig, iiber der Mitte bauchig, fast 
glockig erweitert, mit breit 5 zahnigem, etwas zuruckgekrummtem Saume und 5 lanzettformigen, auf- 
gerichteten, die Miindung verschliessenden, der Rohrenmitte angehefteten, arn Rande drlisig gezahnelten, 
kegelformig zusammenneigenden Holil- oder Schlundschuppen; letzere kiirzer ais der Kronensauni. 
Krone gelblich, weiss, yiolett oder schmutzig-pnrpurn. Staubgefasse zu 5, mit den Hohlschuppen ab- 
wechselnd, mit pfriemenformigen Faden und langlichen, unten herzfonnigen, oben zugespitzten, 2fache- 
rigen, von den Hohlschuppen bedeckten, gelben Beuteln. Pollen unter Wasser langlich-rundlich. 
Stempel mit einem, ans 4 eineiigen Fruchtblattern bestehenden Fruchtknoten und einem fadenformigen, 
die Blumenkrone tiberragenden, kahlen Griffel, der mit einer kopfformigen, kaum etwas 21appigen 
Narbe endet. Frucht aus 4 schwarzbraunen, von dem Fruchtkelch umschlossenen, schief eilormigen,
1 samigen Ntisschen bestehend. Same liinglich-eiformig, an der nach innen gekehrten Seite der Basis 
mit einem walzigen, von einem wnlstieen Rinsre umeebenen Nabel versehen, schwarzlich-braun.

Y arietaten : S. yatens Sibth., mit abstehenden Kelchzipfeln, stumpfen, staubfadenlangen Hohl
schuppen und rosenrother oder violetter Blumenkrone.

8. bohemicnm Schmidt mit weisser oder gelblicher Blumenkrone.
Aliatoinisclies: Der Wurzeląuerschnitt zeigt eine durnie, aussen schwarzbraunę Rinde und ein weisses, aus 

dreieckigen Gefassbundeln bestehendes Holz; die Gefassbiindel zwischen breiten Markstrahlen sterniormig verlaufend. 
Das sehr enge Mark nieht bis in die Wurzelspitze vordringend. Das Rinden- und Marlcstrahlenparenchym enthiilt viel 
Pflanzensckleim und Starkemehl; letzteres in zahlreichen, kugeligen Kornern auftretend.

V erbreitung '. An feuchten Orten, Graben, Bachen, Wiesen, durch den grossten Theil 
Europas yerbreitet.

N am e und G esch ich tlich es, Der Naine Schw arzw urz ist abgeleitet von der schwarz- 
lichen Farbę der Wurzelrinde. B e in w ell, mittelniederdeutsch Beemuell, bei B rn n fe ls , Gordns und 
B ock  Beinwellen soli von w oh l, dem englischen tuell abstammen und sieli auf die heilenden (namentlich 
knochenheilenden) Eigenschaften (daher auch Beinheil) der Pflanze bezielien. Symphytum stammt von 
2u/,w)vv des D ioscor id es  [ a r g e p i t o  zusammenwachsen lassen), womit letzterer eine dem Symphytum 
officinale ahnlicbe, znr Heilung von Wunden verwendete Pflanze bezeichnete, die von den Romera mit 
Consolida oder Solidago benannt, von Fraas ais Symphytum Brochum Bory mit Wahrscheinlichkeit 
bestimmt worden ist. P lin ins schatzte die Pflanze in arzneilicher Beziehung sehr hoch und sebrieb ihr 
eine aussergewohnliche wundenheilende Kraft zu, die sieli namentlich auch dadurch anssere, dass sie 
kocliendem Fleische zugesetzt, dasselbe zusammenbacke. Schwarzwurz wurde in alter Zeit ais ein 
Universalmittel betrachtet nnd fand bei allen moglicłien Krankheiten, sowohl innerlichen ais ausserlichen, 
V erwendung.

B luthezeit. Mai bis September.



O ffizinell ist die Wurzel: Radix Consolidae majoris (Radix Symphyti).
Die Schwarzwurz wird im Herbste gesammelt, gespałten, getrocknet und zerschnitten in blechgefiisscn, 

gepulvert in Glasern aufbewahrt. Die getroeknete Wurzel ist aussen s cli warz, tief langsrunzelig, leicht zerbrechbar, 
im Bruche eben, nicht faserig, wachsartig, weiss. Im frischen Zustande fUrbt sieli die Bmchfliiehe an der Luft blass- 
br&unlich. Der Geschmaok ist scbleimig berbe und etwas susslich.

Praparate. Die Wurzel wird zur Herstellung von Emplastrum ad Rupturas, Syrupus 
Symphyti (iSyrupus Consolidae), Decoctum s. Ptisana Symphyti, Consewa Consolidae und Species 
adstrigentes verwendet.

B estandtheile . Die Wurzel enthalt viel Pflanzenschleim, Stiirkemehl, etwas eisengrlinenden 
Gerbstoff, Gallussaure, Zucker und nach H enry und Plis,son Asparagin.

A n w en d u n g . Im Anfguss innerlich bei Leiden der Brustorgane, namentlich Blutspeien und 
gegen Durchfall. Der dicke Schleim ausserlich bei Wunden. (Husemann, Arzneimittell. 335.)

L itteratu r. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 185; H ayne, 
Arzneigew. III., Taf. 37; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. 971; Kar,sten, Deutsche Flora 981; W itt,stein , 
Pharm. 71.

Drogen und Praparate: Radix Consolidae majoris: Ph. hung. 427; Cod. med. (1884) 48; Ph. 
belg. 33; Ph. Neerl. 81; B erg , Waarenk. 80.

Emplastrum ad Rupturas: Ph. hung. .167.
Syrupus Symphyti: Cod. med. (1884) 554; Ph. belg. 242.
Decoctum s. Ptisana Symphyti-. Cod. med. (1884) 615; Ph. belg. 154.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe H ager, Pharm. Prx. L, 947.

T a fe lb e so h r e ib u n g ':

AB Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithenknospe, vergrossert; 2 Bliithe, desgl.; 3 dieselbe im Liingsschnitt, 
desgl.; 4- Krono, aufgescbnitten, mit Stempel, Staubgefassen und Hohlschuppen, desgl.; 5 Hohlschuppen mit dem 
oberen Theil des Gritfels, desgl.; 6 Fruchtknoten im Lilngssclinitt, desgl.; 7 Staubgefttsse, desgl.; 8 Pollen, desgl.; 
9, 10, 11 Fracht mit Fruchtkelch, desgl.; 12 Same, natiirl. Grdsse; 13 derselbe, vergrossert; 14 u. 15 derselbe zer
schnitten, desgl. Nach der Natur von W. Muller.
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A t ropa Belladonna L.
S y n . Belladonna trichotoma Scop. Belladonna Mccif‘era Lam .

Tollkirsche —  Dwale, Deadly Nightshade, Belladonna —  Belladone.

F a m ilie : Solaneae. G attung: Atropa L.
B esch reibu n g ’. Krautige, bis 2 111 hohe, mehrere Jahre dauernde, schwach drtisig- flaumige 

Pfianze mit llber */.2 ni langer, 5 cm dicker, astiger, spindelformiger, aussen blass gelbbrauner, innen 
weisser, anfangs fleischiger, spiiter holziger Wurzel und einen bis meterhohen, gegabelt-astigen, loclcer 
beblatterten Steugel. Bliitter gestielt., bis 20 cm lang, 10 cni breit, meist paarweise beisainmenstehend, 
das eine bedeutend kleiner ais das andere, eiformig, zugespitzt, in den kurzeń JJlattstiel lierablaufend, 
ganzrandig. Die gestie!ten Bliitlien einzeln, blattacliselstiindig, nickend. Kelch tief 5 theilig, zur Bliithe- 
zeit glockig, zur Fruchtzeit mit sternfbnnig abstehenden, zugespitzten Absclmitten. Die 2— 8 cm łange, 
bis 14 mm breite, yiolettbraune, am Gnmde gelbbraune, cylindrisch-glockige Blumenkrone mit einem 
zurtickgekrummt-funfzipfeligen Saunie. Staubgefiisse zu 5 im unteren Tlieile des glockenfórmigen 
Schlundes eingefugt, etwas ldirzer ais die Krone, mit fadenfórmigen, bogig gekrunmiten Filamenten 
und ovalem, nickendem Bentel. Der von einem Drusenringe umgebene Fruchtknoten, 2facherig, mit 
fadenfórmigem Griffel und starli verbreiterter, nierenformiger, beiderseits berabgebogener Narbe. Die 
kirschengrosse, susslich-fade, hinterher kratzend scłnneckende, violettsaftige, glanzend-schwarze Beere 
ist yon oben abgeflacht, fast kugelig, vom ausgewachsenen Fruchtkelche untersttitzt und enthalt.viele 
eiformige, runzelige blassbraune Samen.

Anatomisclies: Der Wurzelschnitt zeigt (nach Luerssen) eine 1—2 mm. dicke Bindę, die ans wenigen 
Lagen lockerer, gelblicher Korkzellen, einem stiirkereichen Rindeiiparenchyiii und einem gleiohmilssigen, nicht scharf 
abgegrenzten Weichbaste zusannnfengesetzt ist und einen straliligen Holzlcorper, der ein, nur in der Mauptwurzel vor- 
handenes weites Mark umschliesst. Der Holzkorper bestelit der Hauptsache nacb aus einem stiirkereichen Holz- 
parenchym, in welchem nach dem Innem zu zerstreute, kleinere, nach der Peripherie zu gedrangter stehende und 
grBssere Gruppen von weiten, gelben Tiipfelgefiissen, begleitet von wenigmassigem, rerhaltnissmassig diinnrandigem 
Holzprosenchym eingebettct sind. Das Belladonnablatt zeigt (nach Fluckiger) auf beiden Seiten eine wellenrandig 
grosszellige Kpidermis und auch oberseits SpaltOtfnungen. Die Ilaumenhaare w er den aus einem 2 his 6 /ellen 
tragenden Driisenkopf gebildet. Im Querschnitt des Blattes zeigt die Mittelschiclit, welche nach oben in die Palissaden- 
schicht, nach unten in Schwammgewebe uhergeht, umfangreiclie mit einem sehr feinlcornigen Calciumoxalat eriiillte 
Zellen, die, wo sie nahe der Epidermis liegen, ais kleine weisse Plecken auf der Obcrfiache sichtbar werden.

i V erb re itu n g . Zerstreut yorkommend in scliattigen Bergwaldern des mittleren und stidlichen
Europa, West- und Mittelasien. In Deutschland bis zu 1300 m Meereserhebung.

N am e un d  G esch ich tlich es. Der Name Tollkirsche (in friiheren Zeiten Twoim, vom 
Gotliischen dwala —  wahnsinnig abgeleitet) bezielit sieli auf die Wirltung der genossenen Beeren. 
Atropa stelit in Beziehung zu den ausserst giftigen Wirkungen der Pflanze und ist abgeleitet von 
''Aręortog (« nicht und ręestoj wenden), dem Nam en einer der 3 Parzeń, welche unabwendbar den 
Lebensfaden durchschneidet. Der Name Belladonna (sclione Frań) tauclite zuerst im 16. Jahrliundert 
in Yenedig auf. Man bezeiclinete mit ihm eine, aus dem rothen Śafte der Beeren bereitete Schminke. 
Belladonna ais botanische Bezeichnung erscheint zuerst in M atth iolus, Commentarii 1558. Ob die 
alten griechischen und romischen Aerzte die Belladonna kannten und von ihr Gebraucli niacliten, liisst 
sich mit Sicherlieit nicht bestimmen, denn Theoplirasfs Mardęayoęaę und Dioscorides’ Bi:ovyj>og panyog 
konneu ebensowohl andere Solaneen (Physalis, Scopolia, Mandragora, Datura) gewesen sein. Nach 
F lu c k ig e r  ist die von Salad in  aus Ascoli in Apulien in seinem Oompendium aromatariorum (1488) 
genannte Pfianze Solątrum furiale wohl mit Sicherheit ais unsere Pflanze zu erkennen, ebenso Solatrium 
oder Strigium in dem um dieselbe Zeit erschienenen A rb o la yre  der Pariser Bibliothek. Auch die in dem 
lib e r  de arte d istilla n d i, Strassburg 1500 beschriebene Solonom mortale ist unzweifelbaft Atropa 
Belladonna. Die ersten, wenn auch rohen Abbildungen der Pflanze erschienen in den mittelalterlichen 
Krauterbuchern. L eon h ard  v. Fuchs bildete sie 1542 ais Solarium somniferum ab, B run fels nannte 
sie Solonom mortiferum und D odonaeus bezeiclinete sie mit Solonom lethale. Erst 1677 erhalten 
wir in der S trychnom ania  von F aber unter dem Namen Solarium furiosum eine ausfiibrlicbe Be
schreibung der Pflanze sammt ihren Heilwirkungen. Mtinch yerotfentlicbte im Jahre 1789 seine 
Beobachtungen iiber die Anwendung der Belladonna gegen die Hundswuth.

B liithezeit. Juni und Juli. B eeren re ife : Juli bis September.
O ffiz in e ll sind die Bliitter: Folia Belladonnae, die Wurzel: Badix Belladonnae s. Solani 

furiosi und friiher auch die Beeren: Baccae Belladonnae.



Die Belladonnablatter mtissen zur Bliithezeit, am besten zur Zeit, wenn die Pflanze aus dem bliihendon in 
den fruchtenden Zustand iibergeht, gesammelt, ohne allzugrosse Wiirmeanwendung und unter Absehluss des Lichtes 
getrocknet und in gut verstopselten Glasern oder blechernen Flaschen, sowohl goschnitten ais gepulvert und vor 
Licht geschiitzt, aufbewahrt werden. Getrocknet sind die Bliitter papierdiinn, durcbseheinend, oben braunlich griin, 
unten graugriin und geruchlos. Die Wurzel muss im Friihjabr, zu welcher Zeit sie am atropinreichsten ist, von 
Pflanzen mittleren Alters (3—4jahrig) gesammelt werden und ist ebenfalls geschnitten oder gepulvert in gut ver- 
korkten Glasflaschen oder Blechgefassen, vor Licht geschiitzt aufzubewahren. Im trocknen Zustande erhitlt die Rinde 
ausserlich eine gelblich - graue Farbung und es bilden sich an ihrer Oberflache viele tiefe Langsrunseln.

Verwecliselungen konnen stattfinden 1. bezuglich der Bliitter mit den gestielten, ganzlich unbehaarten, 
schmiŁleren und weit helleren Bliittern von Scopolia. carniolica Jacq. und mit den gestielten, kaum halb so grossen, 
mehr oder weniger buchtig geziihnten Bliittern von Solanum nigrum L.; 2. bezuglich der Wurzel mit der sowohl in 
Rinde ais Holz st.rahligen, durch Jod sich gelbtarbenden Wurzel von Lappa officinalis Alb; mit der in der Rinde 
strahligen, gewiirzhaft scbmeckenden Wurzel von Inula Helenium L .; mit der sehr schleimhaltigen, in Rinde weiss 
und strahligen, im Bruche laserigen Wurzel von Altliaea officinalis L.; und mit der Wurzel von Malua silvestris L., 
die in Mark- und Rindenschicht ziemlich gleichdick und im Bruche laserig erscheint.

Praparate. Aus den Bliittern wird das T o llk ir s ch e n e x tra k t : Eztractnm Belladonnae, 
T o llk irsch en tin k tu r : Tinctura Belladonnae, B e lla d on n a p fla ste r : Emplastrum Belladonnae un) 
B ellad on n asa lbe : Unguentum Belladonnae gewonnen. Zur Darstellung des Atropinam, welches in 
der Heilkunde . hauptsachlieh ais Atropinum sulfuricum (fruher auch ais Atropinum valerianicunu\ 
Anwendung findet, werden sowohl Bliitter ais Wurzeln verwendet. Die Bliitter gebraucht man ausserdern 
zur Darstellung der Cigaretae antusthmaticae, der Charta antasthmatica-crassa etc.; die Wurzeln zur 
Darstellung von Pilulae odontalgicae etc.

B estandtheile . Wurzel und Bliitter, ebenso auch die Samen enthalten das von Br and es 
angedeutete, von Mein entdeckte und von G eiger u. H esse rein, in farb- und gernchlosen, seide- 
gliinzenden Buscheln, Siiulen und Nadeln dargestellte Atropin (Ci7 HaaNO.j), ein Alkaloid, welches sieli 
in einen basisclien Korper, das Tropin (08 Hir, NO) und in Tropasiiure (ć9 Hlo0 3) (letztere wiederum 
in Atropasdure und Isatropasiiure) zerlegen lasst. Die Bliitter enthalten nach L e fo r t  (1872) und 
Gerard (1881) 0,4 —  0.6 °/0 des letzteren. Die Wurzeln, welche durchaus nicht reicher an diesem 
Alkaloid sein sollen, werden jedoch ihres wenig gefarbten Gewebes halber hauptsachlieh zur Gewinnung 
des Atropin verwendet. H flbschm ann fand neben dem Atropin noch ein zweites, jedoch niclit
krystallisationsfabiges Alkaloid, das Belladonnin. Neuere Untersnchungen von L ad enberg  baben ein 
scłiweres und ein leichtes Alkaloid eigeben, von denen das schwere das bisber bekannte Atropin ist, 
wiihrend das leicbte ais gleichbedeutend mit dem Hyoscyamin erkannt wurde. Unter den allgemein 
verbreiteten Bestandtheilen findet man in den Bliittern noch Asparagin, welches bei liingerer Auf- 
bewahrung des Extraktes reichlicb auskrystallisirt; ferner in den Bliittern und Fruchten das fluorescirende 
Atrosin (Schillerstoff).

A n w en d u u g . Die Wirkungen der Belladonnapriiparate sind gleich denen des Atropin.
Belladonna wird ausserlieb und innerlieb angewendet „besonders bei Nervenkranklieiten, wie Keuch- 
busten, Epilepsie, krampfhaften Leiden der Schlund- und Speiserohre, der Harnorgane, verscbiedenen 
Neurosen, ferner beim Unvermogen den Harn zu halten, Nierenkoliken, verschiedenen Hautkrankbeiten, 
aber auch bei Entziindungen der Augen und in allen Fiillen, wo eine Erweiterung der Pupille erforder- 
licb ist.“ Vielfacb findet auch das Atropinsulfat subcutane Anwendung. (H usem ann, Arzneimitel- 
lehre 1079 u. ff.)

l i i t t e r a t i i r .  Abbildung und Besclireibung: Nces v. Eseub., PI. mod., Taf. 191; Hayne, Arzneigew. I., 
Taf. 43; Borg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XX®; R eichenbach, Ic. FI. Germ. 20, Taf. 8; B entley  u. Trim., Taf. 193; 
W o od v ille , Taf. 12; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. 11., p. 981; K arsten, Deutsche Flora, p. 968; W ittsto in , 
Handb. d. Pharmakogn., pi 855.

Drogen und Praparate: Folia Belladonnae. Ph. germ. 112; Ph. austr. (D. A.) 25; Ph. liung. 77; Ph. ross. 171; 
Ph. helv. 56; Ph. Neerl. 38; Brit. ph. 54; Ph. dan. 113; Ph. suec. 85; Ph. U. St.53; B erg, Waarenk. 282; F liickiger, 
Pharmakogn. 666; F liickiger and Hańb., Pharm. 458.

liadi.r. Belladonnae: Ph. austr. (D. A.) 25; Ph. hung. 77; Ph. ross. 380; Ph. helv. 107; Cod. med. 38; Ph. belg. 15; 
Ph. Neederl. 38; Brit. ph. 55; Ph. dan. 188; Ph. suec. 170; Ph. U. St. 53; Berg, Waarenk. 79; B erg, Atlas, Taf. XIII; 
F liickiger and Hani). 455.

Atropinum (Atropinum sulfuricum): Ph. germ. 36; Ph. austr. (I). A.) 23; Ph. hung. 71; Ph. ross. 49; Ph. 
helv. 17; Cod. med. 246; Ph. belg. 131; Ph. Neerl. 33; Brit. ph. 49, 50; Ph. dan. 50; Ph. U. St. 50, 51.

Extractum Belladonnae: Ph. germ. 83; Ph. austr. (I). A.) 53; Ph. hung. 179; Ph. ross. 123; Ph. helv. 40; Cod. 
med. 445; Ph. belg. 167, 169; Ph. Neerl. 98, 99; Brit. ph. 114; Ph. dan. 96; Ph. suec. 71; Ph. U. Śt. 103.

Tinctura Belladonnae: Ph. austr. (D. A.) 133; Ph. hung. 453; Ph. ross. 415; Ph. helv. suppl. 115; Cod. med. 
377, 391 ; Ph. belg. 263, 264; Brit. ph. 320; Pli. U. St. 335.

Unguentum Belladonnae; Ph. ross. 445; Ph. helv. 149; l ’h. belg. 274; Ph. U. St. 366.
Emplastrum Belladonnae: Ph. helv. suppl. 34; Ph. belg. 160; Ph. Neerl. 90; Ph, U. St. 94; Brit. ph. 105; 

Cod. med. 594.
Cigaretae antiasthmaticae: Cod. med. 655.
Charta antiasthmatica: Ph. Neerl. 57.
Bezuglich der Drogen und Praparate sielie auch H ager, Pharm. l’rx. I. 578.

T afelbesch reibu n g1:
A bliihender und fruehtender Zweig in natiirl. Grosse; 1 aufgeschnittene und ausgebreitete Blumenkrone, 

vergrossert; 2 Fruchtknoten mit Gritfel und Narbe, dcsgl.; 3 Stauhgefiisse, desgl.; 4 Pollenkorn, desgl.; 5 reife Beere, 
natiirl. Grosse; 6 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 7 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 8 Same, natiirl, Grosso und ver- 
gihssert; 9 derselbe zersclinitten, vergr6ssert. Nach der Natur von W. Muller,



N d . Nat ur  v W  M u l i "A t r o p a  B e l l a d o n n a  L .

ic



Ca psiemu aniiuuni L.
Syn. (naci). Eentley): C. longum  D. C., C. grossu m  Willden., C. cord iform e Mili.

Spanischer Pfeffer, indischer Pfeffer, tlirkischer Pfeffer, Paprika —  Poivre de Guinee, 
Piment des Jardins, Piment de Cayenne —  Capsicum, Cayenne Pepper, African Pepper,

Pod Pepper.

F am ilie . Solanaceae (U nterfam ilie: Soluneae)\ Gattung: Capsicum Tourn.

B esch re ibu n g . Die einjahrige, senkrecht iti den Boden gehende, sehr befaserte Wurzel 
treibt einen aufrechten, 30 bis 60 Ctm hohen, kahlen, am Grunde holzigen, oben krautartigen, grttnen, 
kantigen, innen markigen, an den Knoten verdickten, unten einfaclieu, oben astigen Stengel. Blatter 
einzeln, nach oben oft z u zweien, lang gestielt, elliptiscli oder eiformig, zugespitzt, ganzrandig, kahl, 
von dunkelgriiner Farbę. Bliithen einzeln, seltener zu zweien, gabel- oder achselstandig, wahrend des 
Bliihens hangend, anf langen, gegen den Keich verdickten Stielen, weiss. Keich halbkugelig, stumpf,
5— Okantig, abgestutzt, mit 5 bis Gzahnigem Saunie, bieibend. Krone fast radformig, mit sehr kurzer, 
weiter Rohre und tief 5 bis 6 spaltigem Saunie; Absclinitte eiformig, zugespitzt, weiss, in der Knospe 
klappig. Staubgefasse 5 bis 6, dem Grunde der Rohre eingefiigt, mit den Abschnitten wechselnd, mit 
pfriemlichen, am Grunde jederseits yerbreiterten und mit ohrartigen Lappchen aneinanderstossenden 
Faden. Staubbeutel aufreeht, unten 21appig, oben ausgerandet, 2facherig, zusammenneigend, der 
Lange nach 2spaltig sich btfnend. Pollen elliptiscli, Bfurchig, blassgelb, unter Wasser rundlich 3seitig, 
Bporig. Stempel auf einer undeutlichen Scheibe; Fruchtknoten rundlich-eiformig oder fast kugelig, 
oben durch Unentwickeltbleiben der Scheidewande einfacherig, unten 2 (selten 3-)facherig. Die viel- 
eiigen Samentrager oben wandstiindig, im unteren Theile zu einer grossen mittelstandigen Saule ver- 
wachsen. Griffel fadenformig, nach oben verdickt, mit etwas erweiterter, mehrlappiger Narbe. Frucht 
eine aufreclite, aufgeblasene, lederige, saftlose, glatte, kegelformig-langliche, 5 — 7 Ctm. lange, 2 */2 bis 
3 Otm. dicke, vom ausgebreiteten, grunlich-braunen Keich gestiitzte, glanzende, rothe oder gelbrotlie, 
vielsamige Beere bildend. Samen zahlreich, flach, nierenforinig. Embryo stielrund, ringformig in dem 
fleischig-bligen Eiweiss.

F liick iger , welcher C. (mmmm von dem nachfolgenden C. longum nieht zu trennen scheint, 
sagt iiber die Frucht: „In ihrem oberen Theile ist die Frucht einfacherig, mit 2 oder 3 wandstiin- 
digen Samentragern versehen, welche im unteren Theile zusammentreffen und zu einer kurzeń, markigen 
Simie verwachsen, wahrend der obere Theil grosstentheils leer bleibt. Hierdurch entsteheu in der 
unteren ITiilfte der Frucht 2 oder 3 sehr weite Facher mit zahlreichen gelblichen Samen, welche flachę, 
unregelniassige, rundliche Scheiben von 5 Mm. Durchmesser mit grubiger Oberflache, etwas verdicktem 
Rande und klaflendem Nabel darstellen.“

Fingerhut fiihrt folgende Spielarten auf:
, u. oUongum: Beere liinglich, roth oder weiss.

li. rugosum: Beere kegelformig, etwas runzelig, roth.
c. acuminatum: Beere kegelformig, zugespitzt, roth, gelb oder rothfleckig.
d. subangulatum: Beere gestutzt, kantig, am Scheitel meist 2spaltig.
e. ODoideum: Beere eiformig, glatt, gelb óder roth.
f. abbrematum: Sehr verzweigte Pflanze mit ei- oder herzformiger, etwas runzeliger, rother Beere.
g. olivaeformę: Sehr schlanke Pflanze mit eilanglichen, olivenfórmigen, rothen Beeren.

Capsicum longum (D. C.) Fingerhut (C. annuum L. Willd. et auct. plur part.) ist von der 
vorigen Art wohl kaum verschieden. Nach Luerssen ist diese Pflanze einjahrig, 30 bis 60 Ctm. hoch, 
kahl, mit eiformigen, stumpf zugespitzten Blattern, weissen, meist einzeln stehenden, nickenden Bliithen



und stumpfen, aufrechten Kelchzahnen ausgestattet. Die meist hiingende Frucbt isfc eine kegelformige 
oder fast cylindrische und zugespitzte, meist etwas gekrfimmte, rothe oder gelbe Beere. Nach Kar sten, 
welcber in longum eine Varietiit von annuum vermuthet, steben die Bliitter haufig zu 2 bis 3 beisammen, 
die Fracht ist hangend, 2 bis Sfacherig, mit sehr dicken, besonders gegen die Frucbtwand hin ver- 
dickten Scheidewanden.

Aucb hiervon fiibrt Fingerbut verschiedene Varietaten auf:
a. ceratoides recnrvum: Beere Jang, mit zuriiekgekrummter Spitze, quer gefurcht und gerunzelt.
b. incrassatum longipes-. Beere auf 3 bis 6 Ctm. langem Stiele, dick, stumpf’, am Scheitel gekriimmt,
c. incrassatum brevipes: Beere dick, gerade, stumpf.
d. luteurn: Beere oblong, stumpf, gelb.
e. violaceum: Beere langlich, violett, bisweilen aufrecht.
f. rectum: Beere langlich, klein, gerade, ockergelb, aufrecht.
g. rectum hybridum: Beere langlich-kegelformig, gerade, klein, aufrecht oder hangend.

Eine dritte wichtige Art, von der der Hauptsache nach der G u i n e a - oder C ayen n epfeffe  r 
abstammt, ist Capsicum fastigiatum Blume (C. minimum Roxb.), ein kleiner, ca. 1 Meter hoher, 
schlanker, ausdauernder Strauch mit 4 kantigen, gleichlangen, kurz rauhhaarigen, fast blaugrunen 
Zweigen, die mit eiformigen oder lanzettlichen, unten und oben zugespitzten, fein wirnperig gesagten, 
unterseits blaugrunen Bliittern besetzt- sind. Bluthen zu 1 bis 2, mit ospaltiger, dreifach kelchlanger 
Krone. Kelch schwach Skantig, abgestutzt, fast ozahnig. Die meist paarweise achselstandigen Beeren 
aufrecht, langlich-cylindrisch, gerade, tief orangeroth, 15— 18 Mm. lang, 5 Mm. dick.

Diese Pfefferpflanze, dereń Fruchte (Chillies) hauptsachlich in England Yerwendung finden, 
soli aus Indien stammen und wird gegenwartig haufig in Afrika und Amerika kultivirt. F liick ig e r  
sagt: „ Capsicum fastigiatum ist nicht weniger, yielleicht sogar mehr kultivirt (ais die Yorhergehenden 
Arten) und wird bisweilen fur eine siidindische Art gehalten, doch ist es wahrscheinlicher, dass die 
strauchige Formenreihe in Indien aus demselben Stamme hervorgegangen ist, wie die noch zahlreicheren 
zu Capsicum annuum gezahlten Varietaten.“

Capsicum frutescens L. ist ein 0,60 bis 1 Meter hoher Strauch mit gebogenen, stielrunden 
oder schwach kantigen, kahlen Zweigen (nach K ar sten mit etwas rauhem Stengel), eiformigen, zuge
spitzten, ganzrandigen, kahlen Blattern, fast 5kantigem, schwach ozahnigem Kelche, weissen oder gelb- 
lichen Kronen und aufrechten, eifórmig-langlichen, stumpfen, rothen, ca. 1 Cm. langen, 2 bis 4 Mm. 
dicken Beeren. Wird in Ostindien und Amerika kultivirt und liefert ebenfalls Cayennepfeffer.

Ebenso wird von dem in Brasilien einheimischen Capsicum baccatum L., welches mit gezweieten 
Bluthen und kleinen, aber sehr scharfen Frlichten ( l ]/2— 2 Ctm. lang, .4 Mm. breit) ausgestattet ist, 
Cayennepfeffer gewonnen.

A n a tom isch es . Die Fruchtwand besteht aus 2 Schichten —• einer derben iiusseren und einer 
lockeren, faserigen, inneren Schicht —  welche sich nach der Aufąuellung in Wasser leicht von ein- 
ander trennen lassen. Die aussere Schicht, dereń Zellen zugleich der Sitz des feinkornigen, gelbrothen 
Farbstoffes sind, zeigt 4— 8 Reihen gelber, tafelformiger, dickwandiger Zellen mit porosen Wandungen, 
welche im Querschnitt tangential gestreckt erscheinen, im tangenfialen Langsschnitt hingegen in 
quadratischer Form und in bedeutender Ausdehnung auftreten. Die innere, fast doppelt so breite 
Fruchtschicht ist aus fast farblosen, im Querschnitt tangential gestreckt erscheinenden, Aachen Zellen 
mit zarten, zusammengefallenen Wanden zusammengesetzt; die Zellen der innersten Reihe zeigen eine 
derbere Beschaffenheit, im tangentialen Langsschnitte eine geschlangelte Form und zahlreiche Poren- 
kanale. Diese innere Fruchtschicht ist von zahłreiclien, fein en, meist parallel laufenden Gefassbilndeln 
durchzogen. Die Zellen der ausseren Fruchthaut enthalten in einer farblosen Flussigkeit rundliche oder 
elliptische, rothe Farbenblaschen und Tropfchen von atherischem Oel; die Zellen der innersten Reihe 
sind hier und da, gewohnlich vor einem Gefassbiindel, mit kleinen Krystallen ausgestattet.

Die von einer dicken ausseren und dunnen inneren Samenschale bedeckten Samen bestehen 
aus dickwandigem, der Embryo aus żartem Gewebe, welches mit trubem, kornigem Inhalte erfiillt ist. 
Durch die Ungleichmassigkeit der dickwandigen, radial gestellten Zellen der ausseren Samenbaut, wird 
die grubig-runzelige OberAiiche erzeugt.

V o rk o m m e n : Capsicum annuum und longum sind tiber alle heissen und warmeren Gegenden 
der Erde verbreitet; beide werden in yielen Spielarten in allen warmeren Gegenden kultivirt, nament- 
lich im tropischen Amerika.



Name und Geschichtliohes. Pfetfer siehe uuter Piper nigrum. B eissbeere  (inittelhochd. 
Brunsilgenpeper) steht mit Capsicum im Zusammenhange. Capsicum von -m/cvw (jicetpa) aufschnappen, 
kappen, beissen, capsicus, kapselformig, mit Bezug auf die Form und den scharfen, beissenden Gesehmaclc 
der Frucht; annnum, weil einjiihrig. Paprica der ungarische Name fur den spanischen Pfeffer.

Es wird vermuthet, dass der spanische Pfeffer den Altenschon bekannt gewesen sei, und man glaubt 
in dem 7ve/a:oh artopajKeg des Theophrast Capsicum longum zu erkennen; jedoch der Umstand, dass 
Capsicum ersfc nach Entdeckung der neuen Welt in Europa zur Einfiilirung gelangte, und ebenso die 
Thatsache, dass die Pflanze kurz nach der Auffindung Amerikas schon von Mexico bis Brasilien be- 
obachtet wurde, fuhren F lu ck ig er  zu dem Schlusse, dass die eigentliche Heimath des spanischen 
Pfeffers in Amerika gesucht werden musse und dass daher von einer Behandluug unserer Pfianze in 
den Litteraturen der alten Griechen, Romer undAraber keine Rede sein konne. Dr. Chanca aus Sevilla, 
welcher Columbus auf seiner zweiten Reise (1493) nach Amerika begleitete, berichtet von einem 
Gewiirz Agi, welches von den Eingeborenen ais Wtirze ihrer Nahrungsmittel verwendet wurde. 
F ernandez de O vieto bezeichnet um 1514 dieses Gewiirz mit Axi, beschreibt es ais aus hohlen, sehr 
schon rothen Hiilsen bestehend und bemerkt, dass auch die Spanier diese Htilsen ais Gewiirz hoch 
schiitzten. C ortez rechnet 1526 Agies zu den werthvollen Produkten Mexicos. C aesalp ino (1519— 1603) 
bezeichnet den spanischen Pfeffer ais eine vor kurzem aus Westindien nach Europa gekommene Pflanze; 
ebenso sagt Fuchs, dass Piperitis {Piper hispanum, Piper indianum, Zingiber caninum, Siliąuastrum, 
calecutiseher Pfeffer), von welchem er 3 Abbildungen giebt, erst vor wenigen Jahren nach Deutscliland 
gekommen sei, und zur Zeit seiner Mittheilung schon vielfach in Topfen gezogen werde. Das Gewiirz 
erfreute sieli, bald einer ungemeinen Beliebtheit und die Kultur der Pflanze verbreitete sich rasch. 
Ges ner, welcher sie ais Piper indicum, hispanicum, calecuticum, brasilianum bezeichnet, sagt, dass sie 
von verschiedenen (von ihin nicht genannten) Botanikern mit Capsicum benannt werde, mit einem Worte, 
welches bereits A ctu ariu s  erwahnt, womit aber nach F liick ig ers  Ansicht der letztere unmoglich den 
spanischen Pfeffer gemeint haben kann. 1564 wurde die Pflanze in Castilien, 1566 bei Briinn angebaut. 
Clusius lieferte von Capsicum armuum und fastigiatum Abbildungen und der Kapuziner G regorio  de 
R eg i o beschrieb ca. 1 DutzendFormen, welcheim Klostergarten zu Bologna kultivirt wurden. H ernandez 
(1570— 1580 in Mexico) gab Abbildungen von 6 Formen. In der Rathsapotheke zu Worms wird 1582 
Semen Siliguastri, Piperis indici, Capsici, Piperispresiliani, in der Rathsapotheke zu Braunschweig 1568 
ConditumPiperiś indici gefiihrt. Cam erarius verabreichte ein Absud der Frucht gegen Wassersuclit.

O ffe in e ll  sind die nicht ganz gereiften Fruchte: Fructus Capsici (Piper hispanicum, Piper 
Turcicum, Papriha), welche im Handel in 5—7 Ctm. langen und 2 1/,2 Ctm. breiten, getrockneten, flach 
gedriickten, zusammengeschrumpften, rothbraunen oder hellgelbbraunen, mit Kelcli und Stiel versehenen, 
kapselartigen Beeren ersclieinen. Sie besitzen eine dtinne, zahe, lederartige Bulle, sind im Inneren theils 
hohl, theils mit weisslichen, glatten, linsenformigen Sainen angefiillt. Der Geschmacli ist von sehr 
anlialtend brennender, gefahrlicher Scharfe; Geruch ist nicht vorhanden. Der Staub reizt zu heftigem 
Niessen und ist blasenziehend. Die Fruchte miissen gehorig getrocknet und von schoner (nicht schwarzer) 
Farbę sein. Aufbewahrung erfolgt ganz oder geschnitten in holzernen Kasten oder auch ais feines 
Pulver in Glasgefassen. Bei der Bearbeitung hat man sieli gegen den gefalirlichen Staub zu schfltzen. 
In Ungarn, Algier und Natal werden Abarten gezogen, welche weniger oder kaum noch scharf schmecken.

In England und den Tropenlandern werden die Fruchte von C. fastigiatum (Chillies) vorge- 
zogen, welchen man eine grossere Scharfe beilegt. Der spanische Pfeffer wird hauptsachlich aus Alicante 
in Spanien und aus Ungarn (Szegedin) in den Handel gebracht. Der im Handel ais grobes Pulver, 
auch in Form von weit kleineren Friichten (1 */2— 2 Ctm. lang, 4 Mm. breit) erscheinende C ayenne- 
p fe ffe r  stammt von C. fastigiatum, frutescens, baccatum, minimum Miller und grossum Miller.

Bestandtheile. B ra con n ot fand in 100 Theilen des spanischen Pfeffers: 1,9 scharfes Del, 
0,9 Wachs mit rothem Farbstoff, 9,0 braune, durch Jod sich nicht blauende starkemehlartige Substanz, 
6,0 gummiartigen Stoff, 5,0 stickstoffhaltige Materie, 67,0 Holzfaser, 6,0 Kaliumcitrat, 3,4 Kalium- 
phosphat, Kaliumchlorid. Nach B u ch h o lz  und Anderen ist der Trager der Scharfe ein Weichharz 
(Capsicin). Thresh  fand einen eigenthiimlichen, krystallinischen, stickstofffreien Korper: Capsaicin.

Capsicin ist nach B racon n ot eine weiclie, gelbe oder rothbraune Masse von anfangs balsami- 
scliem, hinterher heftig brennendem Geschmack, die sich wenig in Wasser, leiclit in Weingeist, Aetlier, 
Terpenthinol und Kalilauge lost, an der Luft allmahlich austrocknet und bei stiirkerer Erhitzung zu 
Husten und Niessen reizende Dampfe entwickelt.



Das Capsicol B uchheim s, welches letzterer fur das wirksame Prinzip des spanischen Pfeffers 
erklarte, ist eine dem Cardol ahnliche, braunrothe, in Aether, Chloroform, Weingeist und Petroleum- 
ather leiclit losliche Substanz.

Die Reindarstellung des Stoffes, weleher der Capsicumfrucht die Scharfe verleiht (Capsicin und 
Capsicol) ist bisher nicht gelungen; dagegen ist das von Thresh  dargestellte Capsaicin in dem 
P liick iger schen Laboratorium ais ein in weichen Nadeln krystallisierender Korper mit der Zusammen- 
setzung C9 H14 0 2 befunden worden. Letzteres schmilzt bei 59°, ist bei vorsichtiger Erwarmung bei 
115° sublimirbar und liefert bei der Oxydation Oxałsaure und Bernsteinsaure. F lu ck ig e r  bezeichnet 
das Capsaicin ais einen sehr gefahrlichen Korper, dessen Dampfe mit furchterlicher Heftigkeit auf die 
Schleimhaute einwirken. Es ist blasenziehend und erregt innerlicli heftiges Brennen.

T hresh  fand in dem mit Alkohol ausgezogenen Farbstoff der Capsicumfrucht P alm itinsaure. 
Die mittelst Eisessig und Chloroform erhaltene schone rothe Auflosung hinterlasst beim Verdunsten 
einen schmierigen Riickstand. Dur eh concentrirte Schwefelsaure werden die rothen.Ausziige blau gefarbt.

F e lle ta r  erhielt mittelst angesauerten Wassers ein Extrakt, welches, mit Kali gekocht, ein 
stark alkalisches, nach Coniin riechendes Destillat lieferte; F liick ig er  bestatigt, dass auf diese Weise 
sowohl aus dem Fruclitgewebe ais auch aus den Samen Spuren eines fliichtigen Alkaloides erhalten 
werden konnen. H usem ann, Pfianzenstoffe 1158.

A n w en d u n g . In Pillen, im Aufguss und ais Gurgelwasser; meist nur ausserlich bei Anthrax, 
Zahnschmerzen, Lahmungen der Zunge und Schiingorgane, auch ais Tinktur bei Delirium tremens.

Der spanische Pfeffer ist durch grosse Scharfe ausgezeichnet und bildet ein kraftiges Stimulans, 
auch gilt er ais Diureticum und Anaphrodisiacum, wofur jedoch sichere Beweise noch mangeln. Kleine 
Mengen, innerlicli genoinmen, erzeugen Warmegefuhl im Magen und sollen die Verdauung befordern, 
ohne dass der Puls irgendwie beeinflusst wird. Iiaufiger Genuss soli Yerdauungsschwache und Stor- 
ungen der Darmfunktionen herbeifiihren, was jedoch durch den tibermassigen Genuss in den Tropen- 
landern nicht bestatigt wird. Grosse Dosen erzeugen Kolik, Purgiren und Magenentziindung. Capsicwn 
findet auch Anwendung bei Rheumatisrnus, Gicht und gegen Hamorrhoiden (ais eingemachte Frucht). 
Die westindischen Aerzte empfehlen ein starkes Gurgelwasser bei Angina maligna, Tonsillitis und Angina 
scarlatinosa, wobei jedoch Vorsicht zu empfehlen ist.

Die Hauptverwendung findet der spanische Pfeffer namentlich in England, Ungarn, Serbien, 
Nordamerika, Ostindien ais Gewiirz zu Suppen, Saucen, Salaten, Mixed-Piekles etc. Missbrauchlich 
wird er auch yerwendet zur Scharfung des Essigs und Branntweines.

L itteratur. Abbildung und Beschreibung: Nees v. E sen beck , Plant, med., Taf. 190 
(annuum); ITayne, Arzneigew. X, Taf. 24 (longurn) ; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXa (fongum) ; 
B entley  and T rim en , med. pl., Taf. 188 (fastigiatum), Taf. 189 (annuum)-, Luerssen, Handb. der 
syst. Bot., 979; K arsten , Deutsche Flora, 965; W itts te in , Pharrti. 641.

Drogen und P riip a ra te . Fructus Capsici. Ph. germ. 119; Ph. ross. 181; Ph. belg. 68; Cod. 
med. 69; Ph. dan. 120; Brit. ph. 69 (fastigiatum); Ph. suec. 89; Ph. U. St. 65 (fastigiatum)-, F ltiek iger, 
Pharm. 840; F lu c k ig e r  and Hańb., Pharm. 452; Hist. d. Dróg. II, 129. Berg,  'Waarenk. 391; 
Berg,  Atlas, 86, Taf. XLIH.

Tinctura Capsici: Ph. germ. 274; Brit. ph. 323; Ph. U. St. 338.
Extrac.tum Capsici fluidum: Ph. U. St. 107.
Oleoresina Capsici-. Ph. U. St. 230.
Emplastrum Capsici■ Ph. U. St. 94.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch Hager ,  Ph. Prx. I, 718. III, 193.

T a fe lb e s e h r e ib u n g 1:

A Theil der bliilienden Pflanze, naturl. GrOsse; 1 Bliithe im Langssełmitt, vergrossert; 2 aufgeschnittene 
Krone mit Staubgefiissen, desgl.; 3 Staubgefass, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 Griffel und Narbe, desgl,; 
7 Pruchtknoten im Quensehnitt, desgl.; 8 Frucht, nat. Grosse; 9 dieselbe im Quersohmtt, desgl.; 10 Same, vergrossert; 
11 u. 12 derselbe im Lange- und Querschnit. Nach einer Originalzeichnung des Herm Prof. Schm idt in Berlin.
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Hyoscyamus niger L.
Schwarzes Bilsenkraut, Huhnertod, Zigeunericraut, Teufelsauge —  Henbane —

Jusquiame noire.

Familie: Solaneae. G attung: Hyoscyamus Tourn.
Beschreibung’. Die ein- oder zweijahrige, weisse, iistige Wurzel treibfc einen eiufachen oder 

iistigen, stielrunden Stengel, welcher eine Hohe bis zu 0.6 m erreiclit. Stengel, Blatter und Kelcli 
klebrig, driisenhaarig. Die schmutzig griinen, bis 20 cm langen, 10 cm breiten Blatter langlich-eifonnig 
oder oval, tief buclitig, zuweilen auch eckig gezahnt oder fast fiederspaltig-buclitig; die imtersten 
gestielt, die oberen sitzend, lialbstengelumfassend. Bliithenstand in einseitswendigen, abwiirts gekrummten, 
beblśitterten Scheinahren. Bliithen fast sitzend, achselstiindig. Kelcli krugfbrmig-glockig, netzig geadert, 
mit 5 stachelspitzigen Zamień. Die 5 lappige Krone schmutzig-gelblich, violett-netzaderig, mit w.eich- 
haarigeiri, dunkel-violettem Sclilnnde. Oberlippe kiirzer ais die 3 lappige TJnterlippe. Staubgefasse 
zu 5, in der Mitte des Kronenrohres eingefiigt, niedergebogen. Fruchtknoten 2facherig, Griffel faden- 
formig, mit kopfformiger Narbe. Die vom Kelclie eingehullte Kapsel 2facherig, von dem eingeschlossenen 
Samen hockerig, mit 2 facherigem, gewolbtem, des nnteren Theiles betragenden Deckel. Sam en
klein, flach -nierenformig, hellgraubrann oder gelblich, feinnetzgrnbig.

Es kornmen folgende 2 Yarietaten vor:
a. ayrestris Kit. (ais Art) einjiihrig, niedrig, Stengel einfach, Blatter wenigcr buclitig, Krone 

zuweilen einfarbig - blassgelb.
(3. pallidus Kit. Krone blassgelb nicht geadert, ohne violetten Schlund. Syn. Hyoscyamus 

niger (3. pallidus Kocli.
Anatomisclies: Die Epidermiszellen des Blattes zeigen (mich Fliickiger) beićlerseits wellenfOrmige Umrisse 

und sind von SpaltOfthungen und langen weissen Haaren unterbroehen. Die letzteren sehliessen, iihnlich den Haaren 
der Tabaksbliitter und der Belladonna, mit einem ein- oder mehrzelligen Driisenkopfe ab. In der Mittelschieht 
zwischen dem Palissadengewebe der oberen und dem Sehwammparenchym der unteren Hlattseite befinden sich die 
ziemłich ansehnlichen Krystalle von Caleiumoxalat, welche beim Faulen der Blatter in Form von Tafeln und kurzeń 
Prismen in ziemlicher Menge ausgeschieden werden. Die Epidermiszellen der Samenschale sind (nach Luerssen) in 
dem oberen Theil der Seitenwiinde gar nicht, in den Aussenwiinden nur schwaeh verdickt. Der untere grossere Theil 
der Seitenwiinde verdiekt sich dagegen sammt Innenwand sehr stark, zeigt Schiohtung aber keine Tiipfelkaniile und 
erhfi.lt gelbe oder braune Farbung. Der obere Theil der Zellen schrumpft bei der Reife des Samens zusaunnen, oit 
von dem klumpigen Inhalte der Zellen undeutlicli gemaeht, wodurch die scharfe, netzige Zeiclinung auf der Oberfifiche 
beryorgebracbt wird.

Verbreitung. Auf wiisten Platzen, Schutt, Angern, Triften, auch auf Aeckern, an Dorf- 
strassen, Zauiien durch fast ganz Europa mit Ausnahme des aussersteu Nordens; Sibirien; Kaukasus- 
lander und Nordindien.

Name und Geschiehtlich.es. Der Name Bilsenkraut ist abgeleitet von dem Althoch-
deutschen bilisa oder piliza, womit unsere Pflanze bezeiclmet wurde. Letztere Bezeichnung stamint 
wiederum von dem keltischen bilinuntia, welches Wort von dem Keltengotte Belenus, dem das Kraut 
geweiht war, abgeleitet worden ist. Hyoscyamus von dem griechischen bogy.ćauoę Scbweinsbobne 
(fig Schwein und y.ćagog Bohne) stammend ist der Name, womit D io sco r id e s  das Bilsenkraut belegte 
und soli nach A elian  deslialb gewiihlt worden sein, weil die Schweine nach dem Genusse des Krautes 
in Krampfe verfielen und geliilimt wurden.

Das Bilsenkraut ist sclion frtihzeitig bekannt gewesen und zu niediziniscben Zwecken benutzt 
worden, denn sclion D iosco r id e s  und P lin iu s  erstatten tiber diese Pflanze ausfiibrlicben Bericbt. 
Bei den Koniem wurde sie Apollinaris, bei den Galliern Belinuntia und bei den Arabem Altercum 
genannt. P lin iu s  unterschied schon das sebwarze und weisse Bilsenkraut und giebt Nachricht iiber 
die ausserliebe und innerliebe Anwendung des aus dem Samen gepressten Oeles. A lexan d er T ra llian u s 
(romiseber Arzt aus dem 6. Jahrbundert) verordnete Kraut und Samen, jedoch war die Anwendung 
dieser Pflanze eine sehr yorsichtige. Vom Jahre 1715 an tritt die Anwendung allgenieiner ein und 
erst nach den 1762 yeroffentlicbten Erfabrungen Storckks iiber die Wirkungen yerschiedener Gift- 
pflanzen wich die Scbeu vor der arzneilichen Benutzung des Hyoscyamus niger.

Bliithezeit. Juni bis October.



Offl.zin.ell ist das Kraut: SerbaHyoscyami{FoliaHyoscyami) und der Same: Semen Hyoscyami.
Das Kraut muss zur Bliithezeit gesammelt und womoglioli von wildwachsenden Pflanzen genommen werden. 

Kultiyirte Pflanzen sind nicht so wirksam und sind von letzteren die zweijalirigen Blatter zu verwenden. Nach dem 
Trocknen tritt die Blattmittelrippe stark hervor, die Blatter schrumpfen sehr zusammen, erhalten eine graugriinliche 
Missfarbe und der den frisehen Blattern anhaftende narkotische, widerliche Geruch ist wenig bemerkbar. Ber Ge- 
sehmack des Bilsenkrautes ist salzig, schwach bitterlich. . Der Same rieeht iihnlich dem Kraute und besitzt cinen 
olig-bitterlichen Geschmack. Die mohrenartige Wurzel ist weniger wirksam ais das Kraut, rieeht narkotisch und 
wirkt im zweiten Jahre am kriiftigsten.

Verwechselungen der Blatter konnen stattfinden mit den kleineren, stumpflappigen, sSmmtlich gestielten 
Blattern von Hyosc. albus L., bei wclehem ausserdem das Oalciumoxalat in der Mittelsehicht nicht in Einzelkrystallen, 
sondern in Driisen abgelagert ist.

Praparate. Ans den Blattern und jungen bliihenden Zweigen wird das Bilsenkrautextrakt: 
Extractum Hyoscyami, das Bilsenol: Oleum Iły oscy ami infusum (Ol. Hyosc. coctum), die Bilsenkraut- 
tinktur: Tinctura Hyoscyami, die Bilsenkrautsalbe: Unguentum Hyoscyami, das Bilsenkrautpflaster: 
Emplastrum Hyoscyami etc. und aus den Samen das Extractum Hyoscyami seminis gewonnen. Die Blatter 
verwendet inan ausserdem zur Darstellung der schon unter Atropa Belladonna angefuhrten Cigaretae 
anti-asthmaticae und die Samen bilden einen Tlieil der Zusammensetzung von Emulsio Amygdalarurn 
composita. Das namentlich aus den Samen gewonnene Hyoscyamin wird sowohl rein, ais auch in 
Verbindung mit Schwefelsaure ais Ilyoscyaminum sulfuricum in der Arzneikunde zur Anwendung gebracht.

Bestandtheile. Alle Tlieile der Pflanze, vorziiglich aber die Samen, entlialten das von G eiger 
zuerst in rein krystallisirtem Zustande dargestellte, sehr giftige Alkaloid Hyoscyamin. Ho lin land in 
den Samen noch einen wachsartigen Stoff: Hyoscerin, ein bitteres Glykosid: Hyoscypikrin, ein stick- 
stofihaltiges Harz: Hyoscyresin und fiiiclitige Basen. Nach L adenberg  sind in dem Bilsenkraut zwei 
nicht fliichtige Alkaloide, ein krystallinisches und ein nicht krystallinisches entlialten; das letztere be- 
zeichnet er mit Hyoscin. Ueber Wurzel und Kraut liegen so gut wie keine Untersuchungen vor.

Anwendung'. Das Bilsenkraut hat die grosste Yerwandschaft zur B e llad on n a ; seine 
Wirkungen sind daher im Wesentlichen der B e llad on n a  gleich. Nacli S ch ro ff wirckt das Hyoscyamin 
starker auf die Pupille ais das Atropin, ebenso ist reines Hyoscyamin hypnotisch bedeutend starker 
ais das letztere. Die Wirkungen des Bilsenkrautes erstrecken sich hauptsachlich auf den Blutumlauf 
und aussern sich durcli Yerminderung der Pulsfreąuenz. Es findet Anwendung bei krampfhaften und 
entzlindlichen Leiden der Respirations-, Verdauungs- und Harnwerkzeuge. (Husem ann, Arzneimittell. 1096.)

Litteratur. Abbildung und Besclireibung: Nees v. Esenb., Plant, medic., Taf. 192; H ayne, 
Arzneigew. I., Taf. 28; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., X V P ’ ; B entley u. Trim., Taf. 194; W o o d v ille , 
Taf. 76; R e ich en b ach , Ic. FI. Germ. 20, Taf. 2; L uerssen , Handb. d. syst. Bot. II. 986; K arsten , 
Deutsche PI. 961; W itts te in , Pliarmakogn. 86.

Drogen und Praparate: Herba Hyoscyami (Folia Hyoscyami)-. Ph. germ. 130; Ph. austr. 
(D. A.) 74; Ph. hung. 232; Ph. ross. 172; Ph. helv. 61; Cod. med. 61; Ph. belg. 45; Ph. Neerl. 129; 
Brit. ph. 156; Ph. dan. 115; Ph. suec. 86; Ph. U. St. 182; F lu ck ig er , Pliarmakogn. 672; F liick iger  
and H anbury, Pliarm. 463; B erg , Waarenk. 287.

Semen Hyoścami: Ph. hung. 233; Ph. ross. 361; Ph. lielv. 117; Pli. belg. 45; Ph. dan. 209; 
B erg , Waarenk. 444.

Extractum Hyoscyami-. Ph. germ. 91; Pli. austr. (D. A.) 58; Ph. hung. 187; Ph. ross. 136; 
Ph. helv. 45; Cod. med. 437; Ph. belg. 168; Ph. Neerl 107; Brit. ph. 120; Pli. dan. 102; Ph. suec. 76; 
Ph. U. St. 125, 126.

Oleum Hyoscyami infusum: Ph. germ. 197; Ph. austr. (D. A.) 97; Ph. liung. 329; Ph. ross. 295; 
Ph. helv. 92 u. suppl. 77; Cod. med. 407; Ph. belg. 200; Ph. Neerl. 132; Ph. dan. 166; Ph. suec. 137.

Emplastrum Hyoscyami: Ph. ross. 112; Ph. helv. suppl. 36; Ph. belg. 161; Ph. Neer 1.92.
Tinctura Hyoscyami: Ph. ross. 428; Ph. helv. suppl. 119; Cod. med. 679; Ph. belg. 263; 

Brit. ph. 333; Ph. U. St. 346.
Unguentum Hyoscyami: Ph. ross. 450; Ph. helv. suppl. 128; Ph. belg. 274.
Emplastrum Hyosciami: Ph. ross. 112; Ph. helv. suppl. 36; Ph. belg. 161; Ph. Neerl. 92.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Handb. d. pharm. Prx. II. 162.

T a fe lb e s o h r e ib u n g :
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grdsse; 1 Kelch mit Blumenkrone, desgl.; 2 aufgeschnittene und 

iiusgobreitete Blumenkrone, desgl.; 3 Pruehtknoten mit Griffel und Narbe, vergr8ssert; 4 Staubgetasso, ylesgl.; 5 Pollen- 
korn, desgl.; 6 Fruclit mit Fruchtkeleh, desgl.; 7 Frucht mit geschlossenem Deokel, desgl.; 8 dieselbe im Lilngsschnitt, 
desgl.; 9 dieselbe im Querscbnitt, desgl.; 10 dieselbe mit geBffnetem Deckel, desgl.; 11 Same, natiirl. Grosse und 
yergróssert; 12 derselbe zerschnitten, vergr8ssert. Nach der Natur von W. M uller.
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Datura Stramonium L.
Syn . Datura loricata et Datura Pseudostramonium Sieb. Stramonium vut;/atum (laertn .

Stramonium spinosum Lam . Stramonium foetidum S cop .

Stechapfel, Igelskolben, Stachelnuss, Rauhapfel, Tollkraut —  Thorn-apple, 
Stramonium —  Stramoine, Pomme-epineuse.

F a m ilie : Solaneae. G attung: Datura L.
B eschreibung'. Die einjahrige, senkrccht in den Boden gehende, mit Wurzelfasern besetzte 

Wurzel treibt einen 0.2— 1 m hohen, aufrecliten, wiederholt gabelastigen, krautartigen, hohlen, nur aut 
der Innenseite der Aeste feinhaarigen Stengel von anten fast stielrunder, oben stumpf o kantiger Form. 
Blatter einzeln oder an den Aesten gepaart, langgestielt, bis 20 cm lang, 15 cm breit, eiformig, spitz, 
ungleich-buchtig gezahnt, die grosseren Zahne oder Lappen mit kleinen Zahnen besetzt, oberseits 
dunkel-, unterseits hellgriin, die jungern fein behaart, die altern nur an den Nerven mit Harchen besetzt; 
Seitennerven unter einem Winkę], von 35— 40° von der Mittelrippe abgehend. Blattstiel fast stielrund, 
oberseits mit einer Furche. Bliithen in der Gabel der Aeste, einzeln, aufrecht. Bliithenstiele mit den 
Stielen der Sttitzblatter etwas verwachsen. Kelch etwas aulgeblasen, prismatiscli okantig, langrohrig, 
fttnfziihnig, bleichgriin, im oberen Tlieile abfallend, im unteren bleibend und weiter auswachsend, spater 
zuriickgeschlagen. Krone weiss, trichterformig, doppelt so lang wie der Kelch, mit Sfaltigem, bzahnigem 
Saunie. SŁaubgefasse zu 5, von der Lange der Rohre, bis zur Halfto mit dieser yerwachsen, mit faden- 
fbrmigen, unten fein behaarten Filamenten und langlichen, an beiden Enden ausgerandeten, 2faclierigen, 
gelblichweissen Beuteln. bachor mit Langsspalten sich nacli innen offnend. Pollen rundlich, 3porig. 
Stempel von einer Scheibe unterstiitzt. Fruchtknoten eiformig, mit kurzeń, aufgerichteten Weichstacheln 
besetzt, 2facherig, die Facher im unteren Theiłe durch falsche Scheidewande 2kammerig, daher der 
Fruchtknoten im oberen Theile 2-, im unteren Theile 4fiicherig erscheinend. Griffel fadenformig, nach 
oben etwas verdickt, mit sattelformiger, beiderseits herablaufender breiter Narbe. Kapsel aufrecht, 
eiformig, 4furchig, mit ungleichen dicken Stacheln besetzt, im unteren Theile 4-, im oberen 2facherig, 
wandspaltig-4 klappig, am Grunde von der ausgewachsenen, zuruckgeschlagenen Kelchbasis unterstutzt; 
Klappen auswarts gebogen. Samen nierenformig, plattgedriickt, circa 4 mm lang, 3 mm breit, 1Y2 mm 
dick, undeutlich grubig, fein punktirt, schwarz oder tief braunschwarz, matt, mit harter, sprbder Samen- 
schale, olig-fleischigem Eiweiss und cylindrischem, fast peripherischem Embryo. Samenlappen schinal, 
hakenformig gebogen. Die Samen sollen ilire Keimkraft 100 und mehr Jahre lang bewahren.

Yariirt mit violettem, weisslich punktirtem Stengel, purjmrvioletten Blattstielen und Blattnerven, 
schwach-purpurrothlichem Kelche, hellblauer Krone und etwas geneigten Bliithen: Datura Tatula L. 
{D. Stramonium (i. chalybaea Koch).

Anatomisches: Der Querschnitt des Blattes zeigfc (naeli Fliickiger) eine schmale Mittelschicht, die zahl- 
reiche, gut ausgebildete Krystalle in sich schliessende Oxalsauredrusen enthśilt. Die stiirker entwickelte obere Schicht 
besteht aus Palissadenzellen, die unteren aus Schwammparenchym. Die Epidermiszellen zeigen namentlich aut der 
Blattunterfiiiche wellenfdrmigo Umrisse und sind von zahlreichen Spaltollnungen unterbroehen; auch entwickeln sieli 
aus der Epidermis einzelne mehrzellige, von einer kurzeń Stielzelle getragene Driisenhaare und 3zellige driisenlose 
Haare. Die Epidermis der Samensehale ist aus einer Reihe gelber, radial gestellter Zellen zusammengesetzt, dereń 
Wandungen bis fast zum Verschwinden der Hohlung yerdiekt sind und nur im oberen und unteren Theile der Zellen 
die Holilungen nocli erkennen lassen, wohingegen sie im mittleren Theile nur noch einen spaltenformigen Kanał 
zeigen. In Folgę dieser Yerdickungen erseheinen diese Zellen nicht einfaeh cylindrisch, sondern in ihren Wiinden 
aus- und einwiirts gebogen, und erseheinen in tangentialer Riehtung zur Samenobertlache gesehen gezahnt und 
ineinandergreifend. Die dicken, geschichteten Wiinde sind yon ąuerspaltenformigen und yereinzelten, sehr feinen, 
schwarzes Pigment enthaltenden Porenkaniilen durchzogen. In Folgę von buchtig ineinandergreifenden, unregel- 
miissigen Ausstiilpungen der Zellenenden erseheinen auf der Oberflache dunkelbraune Hoeker und Falten, wodurcli die 
netzig-grubige Oberflache der Samen bedingt wird. Zwisehen der Samensehale und dem Eiweiss befindet sich ein 
lockeres, zartes Gewebe; das Eiweiss selbst besteht aus grossen, diclcwandigen Zellen.

V erb re itu n g . Wahrscheinlich einheimisch in den Liindern des Schwarzen und Caspischen 
Meeres. Gegenwiirtig an Wegen, auf, Schutthaufen und Feldern iiber Europa, Asien und Amerika von 
den Tropenlandern bis zum nordlichen Polarkreise verbreitet. In Skandinavien bis zum 70. Breitengrade.

N am e u n d  G esch ich tlich es. Die deutschen Namen S tech a p fe l, Ig e lsk o lb e n , S ta ch e l
nuss, R au h ap fe l sind abgeleitet von der apfelartigen, stacheligen Fracht, T o llk ra u t  von den giftigen 
Wirkungen der Pflanze. Datura soli dem arabischen tatorah (datora), dem tiirkischen tubula oder 
audi dem persischen tatula (lat — stechen) entsprungen sein; andere fiihren Datura auf das Sanskrit 
zurlick und so ist es namentlich C hristoba l A costa  (gest. 1583 zu Burgos), welcher den indischen 
Ursprung des Namens betont. Nach ihm wurden in der ostindischen Landschaft Canara verschiedene 
Daturaarten mit Datiro bezeichnet. Stramonium ist aus der Zusammensetzung von <nqvyoq {Solarium) 
und f.ianv.oę (rasend), also rasendm%chendes Solarium hervorgegangen, mit welchem Namen schon 
T h eoph rastu s und D ioscor id es  angeblich den Stechapfel bezeichneten. S p ren ge l und Andere 
bestreiten jedoch, dass den Griechen und Romern der Stechapfel schon bekannt gewesen, beliaupten 
yielmehr, dass unter dieser griechischen Bezeichnung Belladonna und Datura Motel L. zu verstehen 
sei. Andere leiten Stramonium von dem thrakischen Flusse Strymon (oiouuoj)) ab, also strymonisches 
oder thrakisches Kraut, weil die Thrakierinnen ais Giftmischerinnen Beruhmtheit erlangt hatten. Es 
bleibt ungewiss, ob die Alten schon Kenntniss von unserm Stechapfel hatten, auch liisst sich die ur- 
sprungliche Heimath wegen der Yerwechselungen mit andern Daturaarten {Datura Motel L., alba Rumph,



Tatula L.) mit Bestimmtheit nicht nachweisen. S ch lech ten d a l be.streitct den mehrfaeh behaupteten 
indisehen Ursprung unserer Pflanze, obgleicli die slavische Bezeiohnung Durmau, von dem indischen 
durmanas (Boswilligkeit, wegen der giftigen Eigenschaften der Pflanze) darauf hinzudeuten scheint. 
Nach letzterem Autor stammt der Stechapfel ans dem sfldlichen Itussland, woselbst er, namentlich in 
den Landem des schwarzen Meeres liaufig angetroffen wird, wohingegen er in Ostindien gar niclit zu 
finden ist. Nach De C andolle fallt die Yerbreitung der Pflanze in Europa in die nachclassische Zeit. 
Die Einfiiłirung in Deutscbland hat im Mittelalter stattgefunden; nach Glusius soli zuerst im Jahre 
1583 Stechapfelsamen nach Insbrućk und Wien gebracht worden sein. T abernaem ontanus schreibt 
die Verbreitung in Deutschland den Zigeunern zu. Cam erarius (1534 — 1598, Niirnberg) gab die erste 
Abbildung von 'Datura Stramonium, wohingegen die Abbildungen von Fuchs und T ragus sieli auf 
Datura Metel L. beziehen. Erst dureh die im Jahre 1762 durch S to rck  verbffentlichten Beobachtungen 
ist die Pflanze ais Arzneimittel bekannt geworden.

Blutłiezeit. Juni bis Oktober.
Offizinell sind die Blatter: Folia Stramonii (Herha Stramonii, Herha Daturae) und die 

Samen: Semen Stramonii (Semen Daturae).
Die Einsammlung der Blatter erfolgt im Monat Juni, wenn die Pflanze Bluthen und unreife Friichto triigt. 

Sie werden im Schatten ohne Anwendung von Warme getroeknet und geschnitten oder auch ais Pulver in bleehernen 
und gliiserncn Gefiissen, jedoeh nicht ilber 1 Jahr lang, aufbewahrt. Die frischen Blatter haben einen stark narkotischen 
Gerueh und einen widerlich stark bittern Geschmack; die getroolcneten Blatter sind tast geruchlos und schiuccken 
rnehr salzig. Die Samen werden im Monat September zur Zeit der truchtreife gesammelt, an einem sebattigen Orte 
bei geringor Warme getroeknet und unzerkleinert in Flaschen aufbewahrt.

Verwechselungen der Blatter ltonnen stattflnden mit den Blattern von Solanum nigrum L ., die jedoeh 
kleiner, kurzer gestielt und mehr stumpf gezahnt sind; ferner mit (len ebenfalls kleineren Blattern von Chenopodium 
hybridum L., die nur 2 oder 8 grosse Siigezahne an jeder Seite besitzen und in eino lange, spiessformige Spitze aus- 
gezogen sind.

Praparate. Aus den Blattern wird Extractum Stramonii (foliorum), Tinctura Stramonii 
acida, Tinctura Stramonii ex lierba recente, Oleum Stramonii, Cigaretae antasthmaticae (Tabacum 
antasthmaticum); aus den Samen Extractum Stramonii seminis, Tinctura Stramonii seminis, Vinum 
Stramonii etc. gewonnen; das Extrakt wird ausserdem noch zur Herstellung von Unguentum Stramonii, 
Charta antasthmatica etc. verwendet.

Bestandtheile. Die Blatter und Samen enthalten das von Brandes bei der Untersuchung 
des Samens angedeutete, von G eiger und H esse im Jahre 1833 entdeckte, sehr giftige Alkaloid; 
Daturin (Ci7 H23 0 8). Nach den Untersuchungen von G-iinther enthalten von diesem Alkaloid: die 
Wurzeln 0,008%, die Stengel 0,009% , die Blatter 0,038% , die Samen 0,127%. Das Daturin 
krystallisirt in farb- und geruchlosen, seidenglanzenden Buscheln von Nadeln und Saulen und ist von 
widerlichem, anhaltend bitterem Geschmacke, schmilzt bei 90°, ist in Alkohol, Amylalkohol, Chloroform 
und Alkalien leiclit, in Aether etwas schwerer und in Wasser scliwer loslich. Nach v. P lan ta  soli 
das Daturin gleichbedeutend mit dem Atropin sein, was jedoeh P oeh l bestreitet. Nach L adenbu rg  
soli der Stechapfel 2 Alkaloide enthalten, ein scliweres aus Atropin und Iłyoscyamin und ein leiclites 
nur aus Iłyoscyamin bestehendes. T rom sd orf erhielt aus den Samen noch einen neutralen, farb- und 
geruchlose Krystalle bildenden, in Aether und Alkalien loslichen, jedoeh in Wasser unlbslichen, bei 
150° flUchtigen Korper: das Stramonin. P esch ier  land ausserdem in den Blattern noch cine eigen- 
thumliche Siiure. Der Aschengehalt der Blatter betragt 15 /,,, nach P liick ig er  17,4 %. Im Samen 
befindet sieli 25%  fettes Del. Nach P rom n itz  enthalt das Irische Kraul, noch Harz, Eiweiss, griines 
Satzmehl, Extraktivstoff, Gummi, erdige Salze, Salpeter.

Anwendung. Blatter und Samen gehoren zu den heftigsten narkotischen Giften. Ihre 
Wirkung ist ahnlich der der Belladonna; jedoeh sind die Wirkungen auf das Auge noch starker ais 
diess Doi der Belladonna der Fali ist. Die Stramoniummedikamente, welche in der Regel ais Ahsud 
oder in Tinktur, auch in Form von Cigarren verordnet werden, wirken vorzugsweise auf die Ganglien- 
nerven, auf den Yagus und das Rtickenmark und werden daher bei verschiedenen Nervenleiden in 
Anwendung gebracht. Die Dampfform wendet man mit Vortheil an bei Neurosen der Luftwege, bei 
nervosem Asthma und Keuchhusten. (H usem ann, Arzneimittell. 1094.)

l . i t t c r a t i n ' .  Abbildung und Beschreibung: Nees v. Escnb., Plant, med., Taf. 198; H ayne, Arzneigew. 
IV., Taf. 7; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X d; B en tley  u. I rim., iaf. 192; W o o d y ille , Taf. 74; L u erssen , 
Handb. d. syst. Bot. II. 984; K arsten, Deutsche Flora 963; W ittste in , Bharm. 803.

llrogen und Priiparate; Folia Stramonii. Ph. germ. 117; Ph. austr. (D. A.) 124; Ph. hung. 419; Ph. ross. 177; 
Ph. helv. 58; Cod. med. (1884) 79; Ph. belg. 81; Ph. Neerl. 229; Bnt. ph. 300; Ph. dan. 117; Ph. suec. 87; Ph. U. St. 312; 
Berg, Waarenk. 286; F liickiger, Pharm. 669; P liickiger and Hańb., Iharm. 459; Hist. des Drogues II., 140.

Semen Stramonii'. Ph. hung. 419; Ph. ross. 364; Ph. helv. 118; Cod. med. (1884) 79; Ph. belg. 81; Ph. Neerl. 
229; Ilrit. ph. 300; Ph. dan. 211; Ph. suec. 187; Ph. U. St. 312; Berg, Waarenk. 445; Atlas zur Waarenk., Fig. 127; 
F liickiger, Pharm. 956; F liickiger and Hańb., Pharm. 461; Hist. d. Dróg. II. 143.

Extractum Stramonii: Ph. helv. 48; Cod. med. (1884) 411; Ph. belg. 168, 175; Ph. Neerl. 118, 114; Urit. ph. 
127; Ph. dan. 106; Ph. ( J .  St. 148. „  ,

Tinctura Stramonii: Ph. hung. 467; Ph. ross. 438; Ph. helv. 147; Cod. med. (1884) 604; Ph. belg. 263; Ilrit. 
ph. 342; Ph. dan. 277; Ph. suec. 237; Ph. U. St. 356.

Unguentum Stramonii: Ph. belg. 274; Ph. U. St. 371.
Cigaretae antiasthmaticae: Cod. med. (1884) 359; Ph. belg. 320.
Charta antasthmaticae: Ph. Neerl. 57.
Oleum Stramonii: Cod. med. (1884) 445; Ph. belg. 200.
Beziiglich der Drogen und Priiparate sielie H ager, Pharm. Pr*. II. 1057.

T afelbesehreibung-:
A bliihender und fruchtender Stengel in natiirl. Grosse; 1 Blutlie von einem Theil der Krone befreit, desgl.; 

2 Staubgefuss, vergr5ssert; 3 unterer Theil des Fruchtknotens im Qnersclmitt, desgl.; 4 derselbe im Llingssehnitt, desgl.; 
5 von der Kapsel befreite Frucht, natiirl. GrSsse; 6 Samen, natiirl. GrOsse und vergrossert; 7 derselbe in der Richtung 
der Breitseite, durchschnitten, desgl.; 8 derselbe in der liiehtung der sehmalen Seite, durchschnitten, desgl.; 9 reile 
geolfnete Frucht, natiirl, Grosse. Nach der Natur von W. M uller.
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Mcotiana Tabacum L.
Tabak — Tobacco, Cultivated Tobacco, Yirginian Tobacco — Nicotiane, Tabac.

Familie: Solanecie. G attung: Nicotiana L.
Beschreibung'. Einjahrige, krautartigo Pflanze mit senkrecht iu den Boden gehender, iistiger, 

gelblichweisser, mit vielen Wurzelfasern besetzter Wurzel und einem einfachen oder wenig astigen, 
aufrechten, fast stielrunden, drusig-kurzhaarigen, im frisclien Zustande etwas klebrigen, bis 1 '/o m holien 
Stengel. Blatter bis 60 cm lang und 15 cm breit, lanzettformig oder eilanzettforinig, beiderseits ver- 
schmiilert, lang zugespitzt, sitzend, schwacli wellenformig, drUsig- kurzhaarig, die unteren halbstengel- 
umfassend, herablaufend; Seitennerven unter 40— 70° von der Mittelrippe abgeliend, in der Niilie des 
Blattrandes nach der Spitze zu eine flachę Curve beschreibend. Bluthen in fast doldentraubigen, end- 
standigen, klebrig-beliaarten, yielbliithigen Rispen, mit kleinen, schmallanzettlichen oder linealen Deck- 
blattern. Der rundę Bliithenstiel meist kurzer ais der Kelch. Kelcli liinglich-cylindrisch, fast glocken- 
formig, bleichgrun, mit dreieckig-lanzettlichen, zugespitzten Lappen, 5 lappig. Krone trichterformig, 
rosenrotb, nach unten griinlich; llblire lang, walzenformig, am Scblunde aufgeblasen-erweitert; Samu 
5spaltig, ausgebreitet, zuletzt etwas zuriickgesclilagen, mit spitzen Zipfeln. Die 5 Staubgefiisse mit 1/;t 
ihrer Liinge der Blumenrohre angewachsen, oben frei, mit pfriemliclien, unten behaarten Kaden und 
liinglicliem, an beiden Enden ausgerandetem, auf dem Riicken angewachseuem, nacli innen mit 2 Laiigs- 
spalten sieli bffnendem, 2facherigem Beutel. Pollenkorner langlich, unter Wasser kugelig, flfurchig. 
Der oberstandige, kahle, von einer ringformigen Sclieibe untersttitzte Stempel von der Liinge der Staub- 
gefiisse. Fruchtknoten langlich, am unteren Theile eifonnig, etwas zusammengedruckt, beiderseits 
gefurcht, 2facherig, mit fadenformigem Griffel und zusammengedruckt-kopffórmiger, schwach 21appiger 
Ńarbe. Kapsel eiformig, wandspaltig, 2klappig; K lappen wieder 2spaltig, vielsamig. Samcu sehr kiciu, 
wenig zusammengedruckt, nierenformig, mit netzig-grubiger Oberflaehe. Embryo schwach gekrummt, 
walzig-keulenformig, mit gegen den Naliel gewendetem Wiirzelchen und lialbcylindrischen Samenlappen.

Die beraerkenswertlieste Varietat, welche auch ais besondere Art betrachtet wird, ist der 
Maryland-Tabak: Nicotiana Tabacum var. macrophyllum Duual (N. latissima Mili., N. macrophylla 
Lehm.) Diese Varietiit besitzt breit-eilanzettformige, ans geohrteni Grunde herablaufende Blatter und 
stumpfliche Kronenzipfel.

Anatoiiiisclies: Die Bliitter besitzen auf der Oberseite eine Kpidermis, welebo aus nahezu isodiametrischen 
Zellen zusarmnengesetzt ist, wiihrend die Kpidermis der Untcrseitc grossere Zellcn von mehr wellenformigem Uinrisse 
zeigt, die durch Spaltofthungen unterbrochen sind. Beide Miichen sind, vorziiglieh bei jiingeren lillittern, mit zwoicrlei 
Driisenhaaren bedeekt, von denen die eine Sorte auf einem einzolligen Stiele sitzt, wiihrend der Stiel der anderen 
Haargattung sieli bedeutend streekt und zuletzt aus 3—6 solir erweiterton, diinnwandigen, luftfuhrenden Zellcn bestcht, 
von denen die iiusserste einon klebrigen, baki austrocknenden, braunen, wabrsclieinlieli aus einem Gemenge von Kett, 
Harz und litheriscliem Oele zusammengesetzten lnhalte besitzt. Diese Driisenhaare sind sprode, fal len leicht ab und 
werden bei alten Blattern nieht wieder ersetzt; dalier iiltere Blatter fast kalii ersclieinen. Der Blattquersclmitt zeigt 
der Hanptsache naeh ein iiusseres Palissadengewebe und ein inneres lockeres Gewebe, welclies in einzelnen Zellen un- 
deutlich krystallinisohes Calciumoxalat fUlirt, wiilirenddem der grosste Theil dieser Zellen mit zalilreiclien und ansehn- 
lichen Starkekornern (nach Schliising bis zu 20°/o) angefiillt ist. (Pliickiger).

Verbreitung". In Central- und Sildamerika einheimisch. Gegenwiirtig zum Zwecke der
Gewinnung des Raucli- und Sclmupftabaks in den gemassigten und subtropischen Kliinaten aller Erd- 
theile liaufig kultivirt. Das dem Rauchtabak mientbehrliche Aroma entwickclt sieli jedoch nur iu 
warmeren Landem in angenehmer Weise, wahrend der Tabak aus nordisclien Gegciiden ungeniessbar ist.

Name und Geschichtliches. Der Name Tabac (Tabacum) soli nicht, wie M onardes 
angiebt, von der zu den Kleinen Antillen geliorenden Insel Tabago abstammen, sonderu von T abako, 
womit die Eingeborenen von Cuba, zur Zeit der Landung der Spanier, einen aus trocknen Tabaks?- 
blattern gebildeten Cylinder bezeiclmeten, den sie zum Zwecke der Verscheuchung der Insekten (Moskitos) 
an der einen Seite anbrannten. Auch nannten, nach einem Berichte des F ranciscus H ernandez, die 
Mexikaner die ca. ’/., m langen Rohren, woraus sie ihren Tabak (Yeti oder Pycielt) rauchten, Tabako,s. 
Nicotiana ist abgeleitet von dem Nainen des franzosischen Gesandten in Lissabon, Jean N ico t, weleher 
sieli um die Verbreitung der Tabakspflanze yerdient machte.

Ais die Urheimath des Tabaks ist nach L oth ar B eck er Asien zu betrachten, von wo aus er 
in unbekannten Zeiten, erst durch Menschenhande nach Amerika gebracht worden sein soli. Nach dem 
Genannten hatte man in Persien sclion lange vor der Entdeckung Amerikas den Tabak gebaut und 
geraucht. Gewiss ist, dass der Tabak erst von Amerika nach Europa gebracht worden ist. Das 
Rauchen ist nach v. M artina in Sildamerika, zowie in den zum Tabaksbau geeigneten Landem Nord- 
amerikas ein uralter Yolksgebrauch, wie auch die in den alten Grabhiigeln der Eingeborenen vor- 
gefundenen Tabakspfeifen beweisen. Ais die Spanier 1492 auf Kuba landeten, fanden sie den Tabak 
und das Tabakrauchen daselbst selir yerlireitet. Audi war den Amerikanern zu jener Zeit sclion die 
Verwendung des Tabaks zu Sclinupf- und Kautabak bekannt; ebenso die arzneiliclie Benutzung.

Deju Monche R om ano Pane, einem Reisegefiilirten des Colon, yerdanken wir die ersten 
Berichte liber die Tabakspflanze. Derselbe scliickte im Jahre 1518 Tabakssamen an Karl V. Die erste 
genaue Beschreibung des Tabaks erhalten wir jedoch erst in dem 1525 zu Sevilla unter dem Titel 
, H istoria  generał de las In d ias“ herausgegebenen Werke des G on za lo  H ernandez de O viedo 
y Y aldez, der das Gewiichs mit Hyoscyamus yergleicht. Der Franziskanernionch A n dre T h evet



berichtet im Jahre 1555 iiber den Gebrauch des Tabakranchens in Brasilien, w.oselbst die mit Petum 
bezeichnete Pflanze in Palmblatter eingerollt, geraucht wurde; er bemerkt dazu, dass auch die Christen 
diesem Gebrauche sehr bald ihren Beifall gezollt hatten. Letzterer Monch war der erste, der eine 
wenn auch schlechte Abbildung der Pflanze lieferte.

Der Tabak wurde in Europa zuerst in Portugal kułtivirt, wohin er urn das Jahr 1558 gebraclit 
worden war. Yon hier, und zwar von Lissabon aus, sandte der franzosische Gesandte J e a n N ico t , der 
den Tabak ais ein kraftiges und gottliches Arzneikraut preist, Tabakssamen im Jahre 1560 an Konig 
Franz II. nacli Paris und gab hierdurch Yeranlassung zur Einfulirung des Tabaksbaues in Frankreich. 
Von hier aus verbreitete er sieli iiber Italien. In Holland ist er schon um 1615 bekannt gewesen und 
England erhielt ihn bereits gegen Ende des 16. Jahrhunderts angeblich durch R ich ard  G reanville  
oder W alther R a le ig h  aus Yirginien. Die Deutschen und Schweizer lernten ihn durch C onrad 
Gessner (1516— 1565) kennen, doch treffen wir hier seine Kultur in grosserem Maassstabe (und zwar 
in der Rheinpfalz, Mark Brandenburg, Franken) erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts, obgleich er 
schon 1631 in Sachsen gebaut worden ist.

In der ersten Zeit seiner Einfiihrung in Europa diente der Tabak nur Arzneizwecken und 
waren es namentlich Jacąues G oh ory , welcher in seiner „In stru ction  sur 1’ herbe Petum  etc. 
Paris 1572“ und Charles E stienne nebst J ean L iebau lt, welche in ihrem „M aison rustiąue, Paris 
1570, 1583“ die Heilwirkungen der Tabakspflanze priesen. Er wurde mit Erfolg gegen hartnackige 
Exantheme, Engbriistigkeit etc. angewendet. Man erkannte jedoch sehr bald das Angenehme des 
Rauchens und trotz aller obrigkeitlichen Verbote yerbreitete sich gegen Ende des 16. Jahrhunderts das 
Rauchen, Schnupfen und Kauen des Tabaks mit ungeheurer Schnelligkeit iiber Europa und Asien. 
Gegenwiirtig wird die gesammte jahrliche Tabaksernte auf mehrere hundert Millionen Kilogramme geschiitzt.

Bliithezeit. Bliiht vom Juli bis in den Herbst hinein.
Offizinell sind die Bliitter: Folia Nicotianae (Herba Tabaci, Herba Nicotianae virginianae).
I)ie Tabaksblatter werden zur Zeit ihrer vollkommensten Ausbildung, also vom August bis October gesaminelt 

und geschnitten in Blechgefassen oder auch ais feines Pulver in gut yerkorkten Flasohen aufbewahrt. Beim Trooknen 
nehmen die Bliitter eine braune Farbung an. Ihr Gerueb ist narkotisch, der Geschmaek widerlich-bitter.

Verweehselungen kOnnen stattfinden mit den Bliittern von Nicotiana rustica L., jedoch ist die Untersclieidung 
leiclit, denn letztere Pflanze bat eirunde, g e stie lte  Bliitter.

Praparate. Aus den Blattern wird das Nicotin: Nicotinum, ferner Infusum Tabaci, Oleum 
Tabaci, TJnguentum Tabaci, Vinum Tabaci, Extractum Nicotianae und Tinctura Nicotianae gewonnen.

Bestandtłieile. Ais wirksamer Bestandtheil des Tabaks ist das zuerst von V auquelin  be- 
obachtete, im Jahre 1828 von P osse lt und Reim ann rein dargestellte, wahrscheinlieh in dem Tabak 
an Aepfel- und Citronensaure gebundene, von letzteren aber leicht zu scheidende N ik otin  zu betrachten. 
Nach der Posselt-Reimannschen Analyse der frischen Tabaksblatter enthalten 1000 Theile: 0.6 Nikotin, 
0.1 kampferartiges, fliichtiges Oel (T abakskam pfer, Nicotianin), ferner Harz, Kleber, Gummi, Stiirke- 
mehl, Wachs, Eiweiss, Ammoniak, Apfelsaure (nach B arral Nikotinsaure), Salpetersaure; G ou p il will 
neben der Apfelsaure nocli Citronensaure gefunden liaben, die jedoch B randl vergebens suchte, dafur 
aber eisengriinende Gerbsiiure und Oxalsaure entdeckte. Die Wurzel enthiilt ebenfalls Nikotin, der 
Same jedoch nicht oder nur sehr sparlich. Letzterer besteht aus fettem Oel, Proteinsubstanz, Harz, 
Zucker, Gummi, eisengriinenden Gerbstoff und Oxalsaure. Anorganische Stoffe sind im Tabak reichlich 
vorhanden, denn die Aschenriickstande, hauptsaclilich aus Kali, Kalle, Magnesia und Eisenoxyd bestehend, 
betragen 18— 24, ja sogar 27 °/0- Das Nikotin von der Zusammensetzung C10 II14 N 2 ist ein fliichtiges, 
bei 240— 250° siedendes, selbst bei — 10° noch flussiges, sehr giftiges Alkaloid, mit einem spez. Gew. 
von 1,011. Es bildet ein farbloses, in der Kalte schwach, erwarmt stark nach Tabak riechendes, an 
der Luft verharzendes Oel von scharfem, brennendem Geschmacke. Das von H erm bstiidt aufgefundene 
Nicotianin von der Zusammensetzung C2S H32 N2 O3 bildet weisse, leicht in Weingeist und Aetlier los- 
liche Krystallblattchen von gewurzliaftem Geschmacke und feinem, tabaksartigem Geruche. Der Nikotin- 
gehalt des Tabaks schwankt zwischen 1.5 bis 9°/0. Die Giite des Iiauchtabaks ist jedoch nicht von 
dem Nikotingehalt abhangig.

Anwenduug. Die Wirkung der Tabaksblatter ist im Wesentliclien gleichbedeutend mit der 
des Nikotins. Der Tabak wurde frlilier in der Medizin haufiger angewendet ais jetzt und zwar in Form 
von Pillen und im Aufguss ais krampfstillendes Mittel bei Kolik, eingeklemmten Brlichen, Darm- 
verschlingungen, krampfhafter Harnverhaltung, Starrkrampf, gegen nervoses Herzklopfen und ais schleim- 
absonderndes Reizmittel etc. Gegenwiirtig wird er wenig benutzt und kommt der Hauptsache nach nur 
noch ais Aufguss in Klystirform bei Ileus und eingeklemmten Brlichen in Anwendung. Friiher wurde 
auch der Aufguss gegen Kratze, Iiberhaupt gegen Parasiten bei Menschen und Thieren verwendet. Die 
Hauptverwendung findet der Tabak, wie allgemein bekannt, zur Herstellung von Rauch-, Schnupf- und 
Kautabak. (Husem ann, Arzneimittell. 1125.)

Ł it t e r a t u r .  Abbililung und Beschreibung: Nees v. Esenb., Plant, med., Taf. 194; Ilayne, A rzuci gew. 
XII., Taf. 41; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XIId; Bentl ey u. Trim., Taf. 191; W oodville , Taf. 77; Steph. u. Ch., 
Taf. 37; Iteichenb., Ic.Fl. G., Taf. 1625; Luerssen, Hndb.d.syst.B. 11.988; Karstcn, D.FI.962; W ittstoin , Pharm.827.

Drogen und Priiparate: Folia Nicotianae-. Ph. germ. 115; Ph. helv. 57; Cod. med. 69; Ph. belg. 59; Brit. ph. 
316; Ph. dan. 116; Ph. suce. 86; Ph. U. St. 331; F luckiger, Pharm. 674; F luck igor and Hańb., Pharm. 466; Hist. d. 
Dróg. II. 150; Berg, Waarenk. 284. *

Nicotinum: Ph. ross. 280; Ph. suec. 133.
Infusum Tabaci (Enema Tabaci): Brit. ph. 111.
Beztiglich der Drogen und Praparate siehe ausserdem: Hager, Pharm. Prx. II. 550.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :
A bliihender Stengel in naturl. GrOsse; 1 auseinandergebreitete Krone, desgl,; 2 Staubgefiiss, vergrossert; 

3 Pollenk(3i*ner, desgl.; 4 Fruchtknoten mit Griffel und Narbe, desgl.; 5  Fruchtknoten im Langsschnitt, desgl.; 6 der- 
selbe im (Juerschnitt; 7 Frucht mit Fruchtkelch, naturl. Grosse; 8 dieselbe ohne Kelch, desgl.; J Samo, vergrdssert; 
10 dersolbe zerschnitten, desgl. Nach der Natur von W. Muller.





Nicotiana rustica L .

Bauerntabak, Veilchentabak, brasilianischer, asiatischer, tiirkischer, mexikanischer Tabak.

F a m ilie : Solaneae. G attung: Nicotiana L.

B esch re ibu n g . Die einjahrige, gelblichweisse, astige, mit vielen Wurzelfasern besetzte Wurzel 
treibt einen bis 1 m liolien, klebrig-kurzhaarigen, mehr oder weniger verastelten, krautartigen, stiel- 
runden, etwas hin- und liergebogener Stengel, der. mit ziemi ich langgestielten, eiforinigen, am Grunde 
oft etwas herzfonnigen, stumpfen, welligen, gerippten, nacli oben allmalilig kleiner werdenden Blattern 
besetzt ist. Letztere von dunkelgriiner, unterseits blasser Farbę, wie der Stengel klebrig-driisig-kurz- 
haarig, 15— 30 cm lang, bis 15 cm breit, mit rinneufbrmigem Blattstiel. Blattnerven unter einem 
Winkel von 50 — 80° bogenformig von der Mittelrippe nacli dem Lian de verlanfend. Die klebrig- 
beliaarte, vielbli'ithige BlUthenrispe endstiindig, gedriingt; untere Liispenaste blattwinkelstiindig, die oberen 
von Deckblattem unterstiitzt. Bliithenstielchen bis 20 mm lang, meistens von Deckblattchen unter- 
stiltzt. Die im Durchschnitt 2 cm langen Bllithen kurzgestielt, mit becherformigem, 5 lappigem, 
bleibendem Kelche. Kelchlappen ungleichgross, eiformig, stumpf. Krone prasentirtellerformig, griinlich- 
gelb mit cylindrischer, etwas bauchiger, weissliclier Rohre und gefaltetem, 5 lappigem, ausgebreitetem 
Saume. Kronsaumlappen breit eiformig, ausgerandet. Staubgefass zu 5, vier gleiclilange und ein 
kurzes, am Grunde mit der Kronrohre verwachsen, olien frei, mit pfriemlichen, unten behaarten Fila- 
menten und eiformig-liinglicben, oben ausgerandeten, unten 21appigen, 2facherigen Beuteln. Facber 
der Lange nacli am Rande aufspringend. Pollen ovai, Sfurcliig, Bpaarig, unter Wasser rund. Der 
oberstandige Stempel von einer, ringformigen Scheibe getragen, mit den Staubgefassen von gleicher 
Lange, kalii; der beiderseits gefurchte, rundlich-eifórmige Fruchtluioten an der Seite etwas zusammen- 
gedriickt, 2facherig. Facber mit im Querschnitt halbkugeligen, grossen, der Mitte der Scheidewand 
angewachsenen Samentragern. Letztere mit zablreichen kleinen Eichen besetzt. Der fadenforinige, mit 
einer zusammengedruckt-kopffiirmigen, durch eine Furche schwacli 21ap])igen Narbe verseliene Griffel 
doppelt so lang ais der Kelch. Kapsel fast kugelig, scheidewandspaltig-2klappig. Klappen 21appig. 
Die zablreichen Samen eiformig mit Hinneigung zum Nierenfonnigen, kleili, fein netzig-grubig, mit 
olig-fleischigem Eiweiss. Der walzenrunde, keulige, ausserlialb der Mitte des Eiweisses liegende Embryo 
bogenformig, mit gegen den Nabel gewendetem Wiirzelclien. Samenlappen planconvex.

Eine weniger klebrige Abart mit kleinen, feineren Blattern und ausgebreiteter ltispe, wird 
wegen der geringeren Ernten seltener gebaut.

V erbreitu n g ', Stamrnt aus Mexico und Siidamerika; wird besonders im Oriente, in Siid- 
russland und der Ttirkei kultivirt. Aus ihm wird der durch gelbe Farbę und Yeilchengeruch aus- 
gezeiclmete turk ische Tabak bereitet.

Name und Geschichtliches. Die Bezeichnungen B auerntabak  und rustica sind abgeleitet 
von rusticus (Bauer), weil dieser Tabak wegen seiner Geniigsamkeit hinsichtlich des Bodens von den 
Bauern auf dem Felde (rus) haufig gebaut worden ist.

Yon den verscliiedenen Tabakssorten ist den Botanikern des 1(3. Jahrhunderts Nicotiana rustica 
zuerst und zwar unter dem Namen peruanisches oder g e lb es  B ilsen k ran t bekannt gewesen. Im 
Uebrigen wird auf Nicotiana Tabacum yerwiesen.
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O ffizinell sind die frischen Blatter: Folia Nicotianae rusticae, die vor dem Aufbluhen der 
Bllithen zu sammeln sind. Sie werden in gleicher Weise benutzt wie die Blatter von Nicotiana 
Tabacum, mit denen sie gleiche Bestandtlieile besitzen; nur sollen sie reicher an Nicotin und scharfer 
sein, aus welchem Grunde der virginische Tabak yorgezogen und in den meisten Landem ausschliess- 
lich ais offizinelle Drogę benutzt wird. Im Uebrigen sielie Nicotiana Tabacum.

L itteratu r. Abbildmig und Besclireibung: B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XII"; 
Luerssen, Llandb. der syst. Bot. II. 989; K arsten , Deutsche Flora 963; F lu ck ig er , Pharm. 680; 
B erg, Waarenk. 282.

Tafelbesehreibung1:
A bliiliende Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Behaarung, yergrossort; 2 Blilthe, etwas yergrBsaert; 3 dieselbe 

im Langsschnitt, stiirker yergrBsaert; 4 aufgeschnittene Krone, desgl.; 5 Stempel, desgl.; 6 oberer Theil des Grittels 
mit Narbe, desgl.; 7 Staubgefilsse, desgl.; 8 Pollen unter Wasscr, desgl.; 9 abgobliihte Bliitbe, desgl.; 10 Fracht, 
etwas yorgrossert; 11 dieselbe im Querschnitt, stiirker yergrossort; 12 Samo, natiirl, Grosse und vergrdssert. Nach 
tle i* Natur von W, Mii ller.



S o l a n e a e .



Verbascum  thapsiform e Schrader.
Syn. Verb. Thapsus (1. Meyer.

Yerbascum  phlom oides L .

Wollkraut, Konigskerze Nlolene, bouillon blanc, bonhomme — High - taper,
Torch-weed, Verbascum.

F a m ilie : Scrophulariaceae. G attung: Verbascum L.

B esch re ib u n g . A. Verb. thap s ifo rm e Schrader. Die 2jahrige, spindelformige, einfache oder 
wenig astige, befaserte Wurzel treibt einen im zweiten Jahre auswachsenden, 0,30—2,00 Meter liohen, 
einfachen oder wenig astigen, deutlich okantigen, durch guirlastige oder sternformige Haare diclit 
fiłzigen Stengel, der mit zerstreutstehenden, schwach gekerbten, runzeligen, beiderseits wollig-filzigen, 
unterseits netzig-aderigen, weisslich-griinen Blattern besetzt ist, von denen die oval-langlichen, bis 
langlich-lanzettlichen wurzelstandigen des ersten Jahres und die untersten des zweiten Jahres in einen 
Stiel verschmalert, hingegen die allmahlig kiirzer und verhaltnissmassig breiter werdenden, zugespitzten 
stengelstandigen Blatter sitzend und herablaufend sind. Bliithenstand endstiindig, aufrecht, ahrenartig, 
vielbliithig bis 0,60 Meter lang. Die buschelig zu3 — 5, nach oben einzeln, ans den Winkeln der unterenund 
mittleren eilanzettlichen, zugespitzten Deckblatter hervorbrechenden filzigen Bluthen besitzen einBluthen- 
stielchen, welches kiirzer ais der Kuleli ist. Der 5 spaltige griine, in der Knospe dacliige, aussen filzige, 
innen kable, bleibende, nach dem Yerbliilien noch weiter auswaehsende Kelch mit breit-lanzettlichen, 
spitzen, ungleichen Zipfeln. Blnmenkrone nur einen Tag geoffnet, 2 1 /2 Ctm. und mehr im Durch- 
messer, flach, radformig, hellgelb, selten weiss, aussen filzig, kurzrolirig, mit 5 umgekehrt-eirunden, bis 
zur Mitte eingeschuittenen Lappen, von denen die beiden oberen kleiner und der untere mittlere grosser 
ais die Seitenlappen sind. Staubgefasse zu 5, dem Grunde der Krone angewachsen, die 2 unteren 
langeren fast kahl, die 3 oberen kurzeren durch weissgelbe, einfache, keulenformige, spiralig hockerige 
Haare wollig; Faden der 2 langeren Staubgefasse l l[2— 2mal so lang ais ihre Beutel. Staubbeutel 
langlich, mit zusammenfliessenden, durch gemeinsame Langsspalte sich offnenden Halften; die Beutel 
der 2 unteren Staubgefasse der Liinge nach angewachsen, die der 3 oberen quergestellt. Pollen safran- 
gelb, im trocknen Zustande langlich, 3 furchig, 3nabelig, ąuergestreift, unter Wasser rundlich, oporig. 
Der freie Stempel mit rundlichem, filzigem, 2facherigem Fruchtknotea, fadenformigem, am Ende etwas 
verdicktem, in die Hohe gebogenem, kahlem, nach dem Yerbluhen noch langere Zeit bleibendem Griffel 
und 2spaltiger, herablaufender Narbe. Der Fruchtknoten mit mittelstiindigem, yerdicktem Samentriiger 
und sehr zahlreichen Eichen. Die vom bleibenden Kelche umgebene Fruchtkapsel rundlich eifórmig, 
sternhaarig, wandspaltig-2klappig, mit 2spaltigen Klappen. Die zahlreichen, sehr kleinen, braunen 
Samen undeutlich 4 kantig, beiderseits gestutzt, grubig vertieft, mit deutlichem Nabelstreifen. Der 
gerade, in der Mitte des Eiweisses befindliche Embryo mit nach dem Nabel gerichtetem Wiirzelchen 
und planconvexen, ovalen Samenlappen.

Eine, namentlich in Fichtenwaldungen auftretende Form mit dunnerem Filz, unterbrochener 
Aehre und lang zugespitzten Blattern ist V. cuspidatum Schrader.

Yerbascum thapsiforme bildet zahlreiche Bastarde; z. B.:
1. mit V. Lychnitis —  V. ramigerum Schrader (V. thapsiforme-Lychnitis Schiede): mit 

oberwarts scharfkantigem Stengel, langlichen bis langlich-lanzettformigen, beiderseits 
angedruckt-graufilzigen, doppelt gekerbten Blattern, von denen die oberen und "mittleren 
kurz herablaufen. Buscliel der Traube reichblutliig; Bluthenstiel liinger ais der Kelch; 
alle Staubgefasse weisswollig; Beutel der langeren Faden auf der einen Seite kurz 
herablaufend;
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2. mit V. nigrum — V. adnlterinum Koch ( V. thapsiforme-nigrum Scliiede): Stengel stern- 

haarig-filzig, oberwarts scharfkantig; Blatter gekerbt, die unteren eiformig-langlich in 
den Stiel versclnnalert, oberseits weichhaarig, unterseits schwach-graufilzig; die oberen 
sitzend, wenig oder haib herablaufend, eiformig oder rundlioli, mit langer feiner Spitze; 
Buschel der Traube 5— 7bltitłiig; Bliithen kurz gestielt; Staubgefasse ungleicli, hell-violett 
wollig; Beutel der liingeren Staubgefasse langlich, herablaufend, fast kalii;

3. gleichfalls mit V. nigrum — V. niger- thapsiforme Wirtg. ( V. nothum Koch): Stengel stiel- 
rund; Blatter gekerlit, kurz- bis halb herablaufend, mit gelblich-grauem Filze bedeckt, 
oben lang zugespitzt; Buschel der Aeste reichbliithig; Bliithen kurzgestielt; Staubgefasse 
bald weiss, bald, namentlich die langeren, heller oder dunkler purpurn-wollig; Beutel der 
liingeren Staubgefasse etwas herablaufend.

B. Verb. phlomoides L. Von ahnlicher Hohe und Beschaffenheit des V. thapsiforme. Blatter 
kurz- oder halb herablaufend, dann und wann die unteren ganz herablaufend; die unteren Blatter 
eiformig, langlich-lanzettlich, gekerbt, gelblich-filzig, die mittleren langlich-eiformig, spitz, halb um- 
fassend, obere eiformig, zugespitzt.

Es sind folgende Formen beobachtet worden: 1. V. phlomoides Schrader mit langlichen, kurz 
herablaufenden Blattern und gelockerter Itispe; 2. V. australe Schrader mit halb herablaufenden, liing- 
lichen Blattern; 3. V. nemorosum Schrader mit lialb herablaufenden langlich-lanzettlichen Blattern;
4. V. condensatum Schrader mit dichter Bluthentraube und langlichen, kurz herablaufenden Blattern.

Audi bei V. phlomoides kommen verschiedene Bastardbildungen vor; so z. B.:
1. mit V. Lychnitis — V. lieissekii Kerner ( V. phlomoides-Lychnitis) mit oberseits zerstreut- 

behaarten, unterseits gelblich-filzigen Blattern; obere Blatter eiformig sitzend, mittlere 
sehr kurz herablaufend; Beutel der langeren Staubgefasse wenig herablaufend;

2. mit V. speciosum Schrad. =  V. speciosum-phlomoides mit fast stielrundem Stengel, weiss- 
graufilzigen, gelterbten, nicht oder wenig herablaufenden Blattern. Blumenstiele langer 
ais der Kelch; lange Staubfaden meist wollig; herablaufende Beutel 1/(i 80 âilg ais der 
Faden;

3. mit V. Chuixii Yill. — V. phlomoides (Jhaixii mit fast stielrundem Stengel und schwach 
verzweigter Bluthentraube; lange Staubfaden zmn Theil weisswollig.

Anatomisclies: Die Blmnenkrone oder Corolle bestelit aus einem Parenchym, das aus kleinon, rundlich- 
eokigen Zellen zusauuuengeaetzt isfc und von dunnen Spiralgefassen durchzogen wird.

V erb re itu n g . Auf steinigen, unbebauten Orteh, sonnigen Ilugeln, Wegerandern und Wald- 
schlśigen durch Mitteleuropa und einen grossen Theil Siideuropas verbreitet. V. phlomoides tritt nicht 
so hiiiifig auf ais thapsiforme.

N am e un d  G esch iclitlich es . Die Namen K on igsk erze , F ack el, W ollk rau t —  alt- 
hochdeutsch: konigscrone, hilmibranda, vullena, mittelhochdeutscli: hmigsherz, himelbrant (prent), 
lcdnigsioorcz, wulkraut, bei B run fels und Fuchs: Kiimgskerz, Kerzenkraut, bei H ild egard : 
wullena — beziehen sich einestheils auf die kerzenartige Pllanze, welche mit ihren leuchtend gelben 
Blumen einer hohen Kerze oder Fackel vergleichbar ist, anderntheils auf die wollige Beschaffenheit. 
Verbascum wird ais eine Yerstunnnelnng von barbascum (barba Bart, wegen der starken Behaarung) 
angenommen. Thapsiforme ist abgeleitet von Thapsus: letzteres bezieht sich auf die gelbe Farbę der 
Blumen und stammt von dem griechischen Daifog, daifia (nach der Insel Thapsos benannt), womit die 
Alten eine zurn Gelbfarben benutzte Umbellifere (Thapsia garganica L.) bezeichneten. Phlomoides stammt 
von Phlomis (Wlopog, Okogig und dieses von iplo  ̂ Flamme), weil die dickwolligen Blatter in alten 
Zeiten zu Lampendochten yerwendet wurden.

Das Wollkraut, bei den Griechen <I>Xouog genannt, komint schon in den hipokratischen Schriften 
vor, man weiss jedoch nicht welche Art hierunter gemeint ist. Jedenfalls war die Verwendung der 
Wollkrauter keine hervorragende, denn D iosco r id es  und P lin iu s  fuliren sie in ihren Schriften nur 
ganz kurz an. Aus Thapsus und Verbascum wurde im Mittelalter Tapsus barbassus, Tassus barbassus 
geformt und P iętro  de C rescenzi sehreibt Taxus barbatus. „C irca  in stan s“ enthalt Tapsus 
barbatus, ebenso das Nordlinger Register von 1480 und das Inventaf der Rathsapotheke zu Braun- 
schweig von 1522; die Taxe von Worms (1582) spricht von Flores Verbasci, Thapsi barbati, W u ll- 
krautblum en, K on igskertzblum en . Johann C hristian S ch rod er, Stadtarzt zu Frankfurt a. M. 
(1600—1664) sagt. dass Blatter, Bliithen und Wurzel von Tapsus barbatus gebraucht werden, 
aber selten.

B liithezeit. Juli, August.



O ffiz in e ll sind die Bliithen: Flores Verb as ci und das Kraut: Folio, Yerhasei (Herbu Yerbasci) 
in fruheren Zeiten auch die Wurzeln und Samen.

Die Einsammlung der Blumenkronen (oline Kelch) erfolgt in den Monaten Juli und August 
au sonnigen, trocknen Tagen. Das Trocknen wird dnrch Ausbreiten auf Tiichern oder Horden an der 
Sonne m5glichst schnell und vollstandig vorgenommen. Die Bliithen werden durch Absieben von dem 
wolligen Staube befreit und zerschnitten in gnt verschlossenen Weissblechgefassen mogłichst trocken 
aufbewahrt. Der gelbe Farbstoff ist sehr empfindlich und da die Giite der Blumen nach dem gelben 
Farbstoff bemessen wird, so ist auf eine sorgfaltige Erhaltung desselben besonders Kiicksicht zu 
n eh men. Die Bliithen sind weichhaarig, trocken von angenehmem, an Honig erinnerndem Geruehe und 
schleimig-siisslichem Geschmacke; frisch riechen sie widerlich-betaubend und schmecken rettigartig- 
bitterlich.

Yerwechselungen der Bliithen mit denen von Verb. nigrutn L. lassen sich leicht erkennen. 
Letztere sind viel kleiner, im Grunde roth gefleckt und die Staubfaden mit viołett-rothen Haaren besetzt.

Praparate. Die Bliithen bilden einen Bestandtheil von Species pectorales.

B estandtheile. Die Blumen enthalten nach M orin  Spuren eines gelblichen atherischen 
Oeles, eine griine, in Aether, Alkohol, fetten und fliichtigen Oelen leicht losliche, den fetten Sauren 
ahnliche, fettige Substanz, freie Aepfel- und Phosphorsaure, 11%  Zucker, Gunnni, Ohlorophyll, harz- 
ahnlichen, gelben, schwach bitter schmeckenden Farbstoff, essigsanres Kali und andere Salze. Bei 
100° getrocknete Blumen hinterlassen 4 ,8%  Asche. Das Kraut enthalt Schleim. Nach R oss ig n on  
ist in der Pflanze xiel salpetersaures Ammoniak enthalten.

A n  w endLung. Die Blumen werden ais Brustthee, das Kraut bisweilen noch unter Species 
zu erweichenden Umschlagen verwendet, ,frisch zerrieben auch auf entziindete Geschwiire gelegt. In 
Amerika lasst man Bliithen und Blatter bei asthmatischen Beschwerden rauchen. Frisch zercjuetschtes 
Kraut und Same wird in Italien und Griechenland zum Betiiuben der Fische venvendet, was auf die 
Existenz eines kraftiger wirkenden Stoffes hindeutet. Die Wolle des Krautes benutzt man in Italien 
und Spanien ais Zunder. (H usem ann, Arzneimittell- 384.)

L it t e r a t u r .  A bbildung und Beschreibnng: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 159, 160; 
H ayne, Arzneigew.XII, Taf. 39, 40; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. NNIa (thapsifornie); Luerssen, 
Handb. der syst. Bot. II., 996; K aratem  Deutsche Flora 954 ff.; W itts te in , Pharm. 928.

D rogen  und P raparate: Flores Yerbasd: Ph. germ. 111; Ph. austr. (D. A.) 144; Ph. hnng. 485; 
Ph. ross. 169; Ph. helv. 55; Cod. med. (1884) 42; Ph. belg. 88; Ph. dan. 113; Ph. suec. 84; F ltick iger, 
Pharm. 746; B erg , Waarenk. 324.

Species pectorales-. Ph. germ . 242; Ph. austr. (D. A.) 119; Ph. ross. 368; Ph. helv. 119; 
Ph. belg. 225; Ph. dan. 229; Ph. suec. 199; Cod. med. (1884) 407.

Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. II., 1236.

Tafelbesehreibung:

AIS Pflanze in naturl. Grosse; 1 Bluthe im Langssehnitfc, desgl.; 2 behaarte, kiirzere Stauhgefasse, vergrossert; 
3 unhehaarte, langere Staubgefasse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Stempel, mit Fruchtknoten im Querschnitt, desgl.; 
6 gećiflhete Fruohtkapsel, naturl. Grosse; 7 Same, naturl. Grosse und vergriissert; 8 u. 9 derselbe im Quer- und Liings- 
schnitt, yergrossert.
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Verli as cum p łi 1 o m o i il e s L.



Digitalis purpurea L.
Rother Fingerhut —  Foxglove, Digitalis —  Digitale.

F a m ilie : Scropliulariaceae. G attung: Digitalis Tourn.
B esclire ibung1. 2jahrige Pflanze mit verastelt faseriger Wurzel und ‘ /3 bis 1'/, Meter bohem, 

krautartigem, aufrechtem, meist einfachem, stielrundem oder undeutlich 5kantigem, sammetartig-grau- 
filzigem Stengel. Blatter 5— 20 Ctm. king, zerstrent, eiformig bis eilanzettlich, gekerbt, runzelig, 
nnterseits mit stark heiwortretendeui, kleinmaschigem Adernetze, weichhaarig, oberseits dunkelgriin, 
unterseits mattgriin, die untersten in den langen, gefliigelten Blattstiel verschmalert, die mittleren kurz 
gestielt, die obersten sitzend und allmalig in die sitzenden, ans eiformigem Gruncie lanzettfórmigen, 
zugespitzten, nach oben iramer kleiner werdenden, ganzrandigen Deckblatter iibergehend; sammtliche 
Blatter mit starkem Mittelnerven und bogig aufsteigenden Seitennerven. Blttthenstand eine endstandige, 
einseitswendige, schlaffe, reiclibliithige Traube bildend. Blttten zwitterig, einzeln, hangend, mit unter- 
standigem, grunem, bleibendem tief'-5tbeiligem Kelclie; 4 Kelchzipfel eiformig, stumpf, der oberste 
lanzettlich, spitz, ktirzer ais die iibrigen. Krone bancbig-glockig, oberhalb des Fruchtknotens einge- 
schnurt, abfallend, hellpurpurroth, innen mit dunkelrotben, weissgesaumten Flecken, selten weiss, aussen 
kalii, innen biirtig, mit scbiefem, scbwacb 21ippigem Saume, Oberlippe sehr kurz, breit und ungetbeilt, 
bisweilen ausgerandet, Unterlippe Slappig; Lappen der letzteren kurz-eiformig, abgerundet, der mittlere 
Lappen etwas vorgezogen. Staubgefasse 4, 2 langere und 2 ldirzere, im unteren Tbeile mit der Kron- 
robre verwacbsen, oben frei und knieformig gegeneinander gebogen. Staubbeutel gelb, roth punktirt, 
2facherig, die langlicben Facher unten gespreizt, an der Anheftungsstelle zusammenfliessend, mit einein 
gemeinschaftlichen Spalte sich olfnend. Pollen blassgelb, langlich, 3furcbig, unter Wasser rund, drei- 
nabelig. Der freie, aus 2 Fruchtblattern gebildete Stempel auf einer schmalen, 5 lappigen Scheibe, mit 
21acherigem, schief kegelformigem, ani: der einen Seite etwas gewolbtem, driisig-weichhaarigem Frucbt- 
knoten, fadenformigem, kablem, bleibendem Griifel und ungleich-21appiger Narbe. Der mittelstandige, 
sebr verdickte Samentriiger mit zahlreiclien, gegenlaufigen Eicben. Die vom bleibenden Kelche unter- 
stiitzte, driisig-kurzhaarige Fruclitkapsel eiformig, wandspaltig 2klappig aufspringend, die untere Klappe 
sich nochmals spaltend. Die zahlreiclien, kleinen Samen rothbraun, langlich, undeutlich 4kantig, beider- 
seits abgestumpft, grubig runzelig, mit einem deutlichen Nabelstreifen. Der in der Mitte des Eiweisses 
befindliche Embryo gerade, mit nach dem Nabel gericktetem Wurzelcben und planconvexen Samenlappen.

Anatomisches: Die Epidermis der oberen Blattflache zeigfc vieleckige Zellen mit wenigen Spaltotfnungen, 
die der Unterflilche Zellen mit wellenformigem Umriss und zablreiche Spaltoiłnungen. Auf beiden Flaelien befinden 
sich weiche, einfaclie, gewohnlich 4zellige llaare mit gerundeter Spitze. Zwischen letzteren treten kurze, einzollige 
Haare mit an der Spitze beflndlichen, senkrecht getlieilten Driisen auf. Die untere Blatiflache erscheint schwannnig, 
die obere zeigt ein Palissadengewebe. Krystallablagerungen fehlen (Fluckiger).

V erb re itu n g . In den Gebirgswaldern durch ganz Westeuropa, von Portugal und Spanieli bis 
zum stidlichen Skandinavien (64° nbrdl.Br.). Auf Oorsika und Sardinien. Hiiufig im Harz, in den Vogesen 
und auf dem Schwarzwalde. Vielfach ais Zierpflanze kultivirt und dann kalii oder nur wenig behaart.

B llithezeit. Juli, August.
N am e und G esch ich tliches. Der Name F ingerhut (Fucbs), F in g erk ra u t oder W ald - 

g lo ck lin  bei B ock , brauner F ingerhut bei T abernaem ontanus ist aus der Form der Bliithen 
abgeleitet. Digitalis von digitus Finger, digitalis zum Finger geborig, digitale Fingerhandscbub.

Die Pflanze kommt in den Schriften der alten ldassischen Scbriftsteller nicht vor (llleftoooę 
Xevxog des D ioscorid es  ist nach S ibthorp  und Fraas Digitalis ferruginea L.); sie war den letz
teren vi)!lig unbekannt; hingegen ist sie nach F lu ck ig er  in den nordischen Landem schon friihzeitig 
arzneilicb benutzt worden. Das angelsachsische Wort Fox glove fur Digitalis soli nach P ere ira  bis 
in das 11. Jahrhundert zuruckreicben. Die arzneilicbe Benutzung scheint nach dem aus dem 13. Jahr- 
hundert stammenden Arzneibucbe von W a les  (T he P b y sic ia n s o f  M ydd fay ) sieli damals nur auf 
Herstellung ausserliclier Medikamente erstreckt zu liaben. Die erste Abbildung unserer Pflanze, unter 
dem Nam en Campanula silvestris seu Digitalis purpurea, lieferte Fuchs. Man batte zu damaliger 
Zeit jedoch noch keine rechte Idee von den Heilkriiften der Pflanze; ja  M urray nennt sie im Jabre 
1776 noch ein zweideutiges Mittel. Erst durch die Erfahrungen des engliseben Arztes W ith e r in g , 
welcber im Jahr 1775 anfing Digitalis gegen Wassersucht zu verordnen, kam die Pflanze ais Arznei- 
pflanze in Ruf und namentlich waren es die Erfahrungen des T h ilen iu s , welcbe der Pflanze Eingang 
in die deutseben Pbarmakopoen yerschafften.

O ffizinell ist das Kraut: Folia Digitalis (Herba Digitalis); frilher aucb Wurzel und Bliithen.
Die Blatter (und zwar die yiillig ausgewachsenen der 2jahrigen Pflanze) sollen von der bliihenden, wild- 

wachsenden Pflanze gesammelt und alsbald zu einem Estrakt verarbeitet oder schnell getrocknet, geschnitten, grob- 
und feingepulvert in gutschliessenden Blechgefftssen oder Glasflaschen aufbewabrt werden. Das frische Kraut riecht, 
namentlich beim Zerquetschen widerlich und besitzt einen widerlichen, etwas scharfen, stark und anhaltend bitteren, 
Ekel erregenden Geschmack. Der widerliche Geruch verschwindet beim Trocknen. Die Wirkung ist scharf narko- 
tisćh, diuretisch, in kleinen Gaben einetisch, purgirend, in gro ss er en todtlioh.

Yerweoliselungen mit Digitalis ambigua Murr., V erbascum arten, Symphytum offieinale L., Conyza 
sguarrosa L. lassen sieli an Folgendem unterseheiden-.

Digitalis ambigua: Blatter schmaler, am Rande gesiigt, wenig runzelig, oline vortretendes Adernetz, nur 
unten behaart, klebrig.

Y erbascum arten : Bliitter stark sternfilzig, dicker, bei Verb. nigrum mit herzformiger Basis.
Symphytum offieinale: Blatter rauhhaarig, ganzrandig, geruehlos, vom Geschmack schleimig-krautartig.
Conyza sąuarrosa: Bliitter stumpfer, mit undeutlicheren, kleinern Zahnen, mehr wellenformig, der gofliigolte 

Blattstiel und dio Basis des Mittelncrven oben flach.
P raparate. Die Blatter werden zur Herstellung von Digitalinum, Acetum Digitalis, Ex- 

tractum Digitalis, Tinctura Digitalis, Unguentum Digitalis, Infusum Digitalis, Charta antasthma- 
tica, Abstractum Digitalis verwendet; die Tinctur zur Anfertigung des Syrupus Digitalis.



s it
B estandtheile. Die Pflanze ist vielfach untersucht, jedoch iiber die wirksamen Bestand- 

theile immer noch nichts Sicheres festgestellt worden. M orin  fand zwei Siiuren: eine der Vale- 
riansaure ahnliche, eine farblose, flucbtige, widrig sauer scluneckende Fłussigkeit bildende, die er 
Antirrlńnsaure nannte, und die Digitalsiiure, welclie in sauer schmeckenden und stark sauer reagirenden 
weissen Nadeln von schwachem, eigenthumlicbem Geruche krystallisirt. K osm ann erhielt bei semen 
Untersuchungen griine, sternformig gruppirte Nadeln, die er mit Digitolemsaure bezeichnete. Im 
Jalire 1845 gelang es H om oIle  einen neutralen, stickstofffreien, krystallinischen Bestandtheil von sehr 
bitterem Geschmacke in dem Fingerbute aufzufmden, der ais ein einfacher Korper betrachtet und ais 
das medizinisch Wirksame angeseben und mit dem Namen D ig ita lin  bezeichnet wurde; jedoch W a lz  
fand, dass dieses Homollescbe Digitalin nocli mit 2 anderen Stofien gemengt sei, die er D ig ita lo s in  
und D ig ita la ce r in  benannte. Aber aueh diese Stolfe erwiesen sieli bei spateren Untersuchungen ais 
nicht rein und es wurden, da das Digitalosin der wirksame Bestandtheil sein sollte, Namenverande- 
rungen vorgenommen; Digitalosin wurde mit Digitalin und Digitalin mit Digitaletin benannt. Nacli 
N a tive lle  sind in dem Fingerbute 3 eigenthiimliche Stoffe entbalten: das wirksame krystalliniscbe 
Digitalin, das gleichfalls wirksame amorpbe, bitter sclimeckende Digitalein und das unwirksame kry
stalliniscbe, geschmacklose substance crystallisee inerte (Digitin). Das .Digitalin bildet eine aus feinen 
seidengliiiizenden, weissen, strablig oder biiscbelig vereinigten Nadeln bestebende krystalliniscbe geruch- 
lose Masse von neutraler Reaktion und intensivem, lange anlialtendem bitterem Geschmacke. Es lost 
sieli wenig in kochendem Wasser, in Aether und Benzol gar nicht, in Chloroform leicht und besitzt die 
vorlaufig berechnete Formel C4g H78 Ogo- Digitalein besteht in einem farblosen, amorplien, leicht in Wasser 
loslichen Korper, von bitterem Geschmacke mit einer Zusammensetzung von 54,72°/0 C, 9,22°/0 H u. 06,OG°/0 O.

Die substance inerte bildet feine, weisse, glanzende Nadeln, die sich schuppenfórmig an- und ubereinander- 
lagern; sio ist geruch- und geschmaklos, reagirt neutral, ist stickstofffrei, 15st sich wenig in Wasser, Aether und 
Chloroform, hingegen leicht in Weingeist. N a tiv e lle  bat seine Untersuchungen spater wiederholt und die gefundenen 
Korper mit neuen Namen belegt. Auch Goerz hat die Nativelle’sohen Arbeiten gepruft und das Digitin mit der 
Formel C4 Hn 0 2, ebenso das Digitalein mit der Formel 04 H7 0 2, beide ais Glykoside erkannt.

Das von Kosmann aufgefundene Digitaline hat die Formel C54 łl45 0 3IJ. Es zerfallt beim Koclien mit 
verdiinnter Schwefelsaure in D ig ita lire tin  (C30 H2f) O10l und Zucker. Das Digitalin von L ancelot scheidet bei 
Liohandlung mit verdiinnter Salzsiiure in gelben Flocken aus, welche in rein geistiger Lijsung gelbliche Krystallkorner 
absetzen. Digitalin von Lebourdais erseheint ais Pulver, welches in weingeistiger Losung in Krystallen ausschiesst. 
Das Digitalin von W alz  (deutsches Digitalin), auch in Digitalis lutea L. vorkommend, bildet eine gelbliche, amorpbe 
Masse von stark bitterem Geschmaek, die bei 137,5° schmilzt und die Formel C50 H48 0.,s besitzt. Es zerfallt beim 
Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure in Zucker und Digitaletin C50 Il48 0 28 == C12 H10 O10 -|- C44 H30 0 18), welch 
letzteres durch Wasserverlust in Paradigitaletin (044 H34 0 14) und durch weitergehende Spaltung in Zucker und 
Digitalirentin C;s2 H2fi O,,, (C44 H38 0]8 =  C12 H12 0 )2 +  C32 H2U 0 6) umgewandelt wird, W a lz  fand doch ein 
Stearopten, welches er ais das riechende Prinzip der Pllanze erkannto und mit dem Namen Digitalosmin benannte.

Man sieht aus dem Yorausgelienden, dass die lfenntniss der wirksamen Bestandtheile in Digitalis purpurea 
noch eine sehr unklare ist. Im Wesentlichen unterscheidet man 2 Digitaline: ein amorphes in Wasser und Alkohol 
leicht, in Chloroform und Aether schwer losliches PuKer, das deutschc Digitalin und eine krystallinisehe in Chloro
form leicht, in Wasser und Alkohol schwer losliche Masse, das Digitalin IIom olle ’ s und N a tiv e lle ’ s. Nach 
S chm iedeberg bestehen die kaufiichen Digitaline aus Digitonin, Digitalin, Digitalein und Digitoxin, Korper, die nach 
Husemann wohl ais die wirksamen Bestandtheile des Fingerhutes anzunehmen sind.

Digitonin (C3l Hr,2 0 17), dem Saponin almlich, bildet eine weisse, in Wasser leicht, in Alkohol wenig, in Aether, 
Chloroform und lienzin unlbsliche amorphe Masse, welohe bei lllngerem Kochen mit verd(innter Salzsiiure in Zucker 
und 2 krystallisirbare Korper, D igitoresin  und D igiton ein  zerlegt wird.

Digitalin (x(C5 H8 0 2)), ist eine krystallinisehe Masse, schwer loslich in kaltem Wasser und Aether, leicht 
in Alkohol und Chloroform-Alkohol; beim Erhitzen mit Siiuren in alkoholischer Ldsung in Zucker und Digitaliresin 
zerfallend.

Digitalein, loslich in Wasser, leicht loslich in kaltem, absolutem Alkohol, leichter in Aether. 
wenig bekannt.

Sonst

Digitoxin (C21 H33 0 7), besteht aus perlmutterglanzenden in Benzin und Wasser unloslichen, in Aether und 
kaltem Alkohol wenig lhslichen, in Chloroform und heissem Alkohol leichter lSslichen Nadeln, bei dereń Kochen 
mit verdunnten Siiuren das amorphe Toxiresin gebildet wird. Digitoxin wird ais der wesentlichste, wirksamste Be
standtheil anerkannt. Schm iedeberg erhielt von 10 000 Theilen Blattern 1 Theil umkrystallisirtes Di»-itoxin.

Ausserdem entlialt die Pflanze Inosit, eisengriinenden Gerbstoff, Gummi, schleimige Suastanz Erweiss oxal- 
saures Kali etc. (Husem ann, Pflanzenstoffe 1228 ff.)

A n w en d u n g . Innerlicli, in Form von Pillen, Pulvern oder im Aufguss bei fieberhaften 
Affektionen (croupose Pneumonie und hektisehes Fieber) namentlich aber bei Herzkrankheiten und ais 
Diuretikum bei Hydrops. „Bei der Wirkung auf das Herz ist theils das regulatorische IIerznerven- 
sy,steru, theils der Herzmuskel selbst betroffen. Der Yagus wird sowolil central ais peripherisch prima 
regt und bei fortschreitender Intoxication gegen das Ende derYergiftung gelahmt. Der Herzmuskel sc 
durch das Digitalin

primar er- 
scheint

172; Ph. helv. 
F iu ek ig e r ,

Drogen und Praparate: Folia Digitalis: Ph. (jerm. 112; Ph. austr. 43; Ph. hung. 147; Ph. ross.l 
56; Cod. med. 51; Ph. belg. 36; Ph. Neerl. 86; Brit. ph. 102; Ph. dan. 114; Ph. suec. 86; Ph. U. St. 91- 
Pharm. 634; Fltickiger and Hańb., Pharm. 469; Hist. des Drogues II., 156; Berg, Waarenk. 283.

Digitalinum: Ph. austr. 43; Ph. hung. 145; Cod. med. 198, 200; Brit. ph.101; Ph. ross. 103; Ph. lielv. suppl. 31. 
Acetum Digitalis: Ph. germ. 2; Ph. Neerl. 5 ; Ph. helv. suppl. 2 ; Ph. belg. 98.
Extractum Digitalis: Ph. germ. 88; Ph. helv. 43; Cod. med. 413; Ph. Neerl. 104; Ph. suec 74’ Ph U St 115- 

Ph. ross. 130; Ph. belg. 16 8 . ” ’
di 1 Dnctura Digitalis: Ph. germ. 278; Ph. austr. 134; Ph. hung. 457; Ph. helv. 144; Ph. Neerl. 269; Brit uh 330- 
Ph. dan. 271; Ph. suec. 234; Ph. U. St. 342 ; Ph. ross. 423; Ph. belg. 263. ' 1 ’

Unguentum Digitalis-. Ph. helv. 149; Ph. ross. 448; Ph. belg. 274.

Abstractum Digitalis: Ph. U. St. 3.

AB Pflanze in naturl. Grosse; 1
T afelbesehreibung:

4 r  11 " ' r T n i r " " ’ )” ’ \ B1̂ !  im Liingsschnitt, wenig vergrossert; Staubgefiiss, vergrossert; 3 und
4 dieselbe geotinet, desgl.; ;5 Pollen, desgl.; 6 Stempel, desgl.; 7 Griifel mit Narbe, desgh; 8 Fruchtknoten im Langs- 
schnitt, desgl.; 9 derselbe im Querschmtt, desgl.; 10 Frucht nat. Grosse; 11 Same, vergr6ssert; 12, 13 derselbe zer- 
ncppitten, desgl. Nach der Natur von W. Muller.





C u p u l i f e r a e .

F a j u s  s i l v a t i c a  L .



Mentha piperita L.
Pfefferminze —  Peppermint — ien th e  poivre.

Mentha yiridis var. crispata Schrader.

Krauseminze —  Curled mini, Spearmint — ien tlie  crepue.

F a m ilie : Labiatae. G attung: Mentha Tourn.

B esch reibu n g ’. Der holzige, horizontale, iistige, an den Kuoten verdickte und bewurzelte, 
auślaufertreibende Wurzelstock treibt mehrere Ijahrige, bis 1 Meter bohe, 'meist iistige, krautartige, 
4-kantige, oft rothliche, kahle oder an den Kanton behaarte Stengel, die mit gegenstśindigen 2 1/2 bis 
7 Otm. langen, 8 Ctm. breiten, langlichen oder ei-lanzettlichen, spitzen, scharf gesagten, oberseits dunkel- 
griinen und kalilen, unterseits blassen und zuweilen an den Nerven behaarten, beiderseits mit gelb- 
liclien Oeldriisen bedeckten Rlattern besetzt sind. Bliithenstand einen ca. 8 Ctm. langen, aus Schein- 
ąuirlen zusammengesetzten, am Grunde unterbrochenen Bliithenschwanz darstellend. Scheinąuirle reich- 
bltithig, die unteren gestielt, die oberen sitzeni, von sehr scbmalen, linien-lanzettfórmigen, gewimperten 
Deckblattern unterstUtzt. Bluthen gestielt. Kelch rohrig, bleibend, 10nervig, 5zahnig, kahl, violett- 
rothlich, durcli gelbliche Oeldriisen reihenweise punktirt; Kelchzahne lanzettlich-pfriemenfórmig, ge' 
wimpert, schwarz-purpurn, zur Fruchtzeit gerade Yorgestreckt. Krone lilafarben, nur mit dem Saunie 
aus dem Kelche bervorragend, mit becherformiger, weisser Rohre und einem aus 4 Lappen bestelien- 
den Saunie, von denen der oberste breiter und ausgerandet ist, die seitlichen Lappen nach aussen 
gebogen sind. Staubgefasse 4, aufreclit, fast gleichlang, mit oben freien, unten verwachsenen Faden 
und 2 facberigen, gelbliclien, auf dem Rticken angehefteten, parallelen, mit einer Liingsspalte sich 
offnenden Staubbeuteln. Pollen langlich-rundlicli, gefurcht, unter Wasser ({uerelliptisch. Stempel auf 
einer gleichmassigen, fast ganzrandigen Scheibe, mit einem aus 4 eiformigen, stnmpfen, 1 facherigen, 
eineiigen Fruchtblattern zusammengesetzten Frucbtknoten, fadenformigem, langem, aus dem Grunde 
der Fruchtblśitter aufsteigendem, oben kurz-zweispaltigem, weit aus der Bltithe liervorseliendeni Grilfel; 
Narbenzipfel ungleich lang, riickwarts gekrtimmt. Frucht aus 4 eiformigen, lsamigen, glatten, rbth- 
licli-braunen Nusschen bestehend.

Die Gattung Mentha ist sehr veranderlich, ein Umstand, der in der Kultur noch stiirker hervor- 
tritt und die Umgrenzung der Arten sehr erschwert; F lu ck iger  sagt im Hinblick auf die Schwierig- 
keit, die Menthaarten spezifisch auseinanderzuhalten: man muss sich damit begniigen, die Pfeffermiinze 
ais eine Mentha zu bezeichnen, welche im hohen Grade befiihigt ist, Menthol zu erzeugen. Nach 
Bentham s Ansiclit stannnt die Pfefferminze y o i i  M. hirsuta L., doch ist ihre Aehnlichkeit mit 
M. mridis L. ebensowenig zu verkennen.

K ocli unterscheidet von Mentha piperita folgende Formen:
a. Langii Koch (M. Langii Steudel, M. suavis Gussone): Stengel, Blatt- und Bliithenstiele, Kelch 

und Blattunterseite rauhhaarig, Blattoberseite zerstreuthaarig.
(■}. officinalis Koch: Pflanze kahl, Stengel und Blattunterseite mit kurzeń angedriickten Haaren 

weitlaufig besetzt.
y. crispa Koch (M. crispata L.): Blatter eiformig, blasig-runzelig, mit krausem, eingeschnitten- 

gezahntem Rande und lanzettformigen, zugespitzten Zahnen.



Luerssen zahlt folgende Varietaten auf:
a. glabrata Vahl (ais Art): Stengel und Blattunterseite zerstreut-kurzliaarig, Blattstiel gewimpert.

Diese Form betrachtet er ais die allgemeiue Kulturform und zahlt hierher ais besondere Form
die gewolmlich ais Form der Mentha aquatica L. betrachtete K rausem inze: var. crispa L.
(ais Art) mit eiformig, blasig-krausen, grób eingeschnitten-gesagten Blattern.

/?. suavis Gussone (ais Art): siehe a. Langii Kocli.
Mentha viridis L. var. crispata Schrader wird neuerdings ais eine Yarietat der M. silvestris 

L. betrachtet.
Mentha siluestris L. R ossm in ze  besitzt ein kraftiges Rhizom, welches einen bis meterhohen, 

aufrechten, weichlraarig filzigen, iistigen oder nur oben rispigen Stengel treibt. Blatterj^sitzend oder 
kurz gestielt, locker gestellt, eiformig oder langlich-lanzettlich, gesagt-gezahnt, meist auf der Oberseite 
graufilzig, auf der Riickseite weissfilzig, Aehre linealisch, walzig, bisweilen nach unten schwach unter- 
brochen, mit linealisch-pfriemlichen Deckblattern. Kelch schwach gerieft. Fruchtkelch bauchig, ober- 
warts eingeschniirt, mit linealisch-pfriemlichen, zuletzt zusammenneigenden Zahnen. Krone rothlich-lila. 
Es giebt hiervon folgende Varietaten:

var. nemorosa Willd. (ais Art), mit eiformigen Blattern; Filz des Stengels und der unteren 
Blattflache angedriickt, weisslich.

var. lanceolata Rchb. lii. mit lanzettlichen Blattern.
var. undulata Willd. (ais Art), mit am Rande welligen und eingeschnitten-gezahnten Blattern.
var. viridis auct. (ais Art), mit fast sitzenden, lanzettlichen, scharf-sageartigen, kahlen Blattern, 

fast walzenformigen, unterbrochenen Schweifen und kahlern Kelclie, dessen Ziihne gewimpert sind.
var. crispata Schrader (ais Art), mit fast sitzenden, liinglich-eiformigen, krausen, blasig-runzeligen, 

eingeschnitten-gesagten, kahlen Blattern, walzenformigen, ans Scheinquirlen zusammengesetzten, ver- 
langerten, unterbrochenen Schweifen und kahlern Kelche, dessen Zahne gewimpert sind. Siehe Taf. 66.

Anatoniisclies: Die Oeldriisen sind kurzstielig und erheben sieli nur wenig iiber die Oberflache der Blatter, 
Bliitbenstiele und Kelelie; sie sind von deraselben Bau wie bei Thynius. Der Blattguerschnitt zeigt unter der 
Epidermis eine Palissadcnschicht und unter dieser ein loelceres Parenchym (Flttckiger).

V erb re itu n g . Mentha piperita: Yaterland unbekannt; iti England, Deutschland, Frankreich 
und namentlich Nordamerika zum Arzneigebrauche vielfach kultivirt und oft verwildert. Mentha sil- 
vestris: an Ufern und feuchten Orten im grossten Theile des europaisch - nordasiatischen Floren- 
gebiets verbreitet.

B lu th ezeit. Juni bis August.

N am e u n d  G esch ich tliclies . D . Name M inze (althochdeutsch mima, mittelhochdeutsch 
minze, mynze, mittelniederdeutsch minte, meente), stammt ertweder aus dem lateinischen mentha, 
griechischen u/rth,, wegen des starken Geruches (i.ihh)-og Menschenkotli) oder ist mit dem griechischen 
urverwandt und dann vielleicht aus der altindischen Wurzel manth, math, welche reiben bedeutet, ab- 
geleitet; piperita von piper Pfeffer. Die Pfelferminze M/.rOog i:<)voauog der alten Grieclien, f.uvóa, 
glpOtj des T h eoph rast, menta des P lin ius ist in ihrer jetzigen Culturform nach einem Bericlite des 
Raius oder R ay zuerst von Dr. E aton  in Hertfort (England) beobachtet worden. Raius gab 1696 
in der S ynopsis stirpium  britannicarum  die erste Beschreibung der Pflanze, die er im Jahre 1704 
mit dem Nam en Mentha palustris, Peper-Mint belegte. Der ais pharmazeutischer Schriftsteller beruhmte 
Dale aus Essex machte schon 1705 auf die heilkraftige Wirkung der Pflanze aufmerksam und 1721 
erschien sie ais Mentha piperitis sapore in der Londoner Pharmakopoe. In Deutschland ist sie durch 
englische Aerzte bekannt geworden, jedoch ist hier der Arzneigebrauch ein keineswegs alter. 1777 
kommt im Braunschweiger Dispensatorium Aqua Menthae piperitae vor. Zur weiteren Verbreitung der 
Pflanze und ihres Aizneigebrauches trug die 1780 von dem Erlanger K n igg e  geschriebene Abhand- 
handlung mit Abbildung wesentlich bei. L inne belegte sie mit dem Namen Mentha piperita. Die 
Chinesen scheinen schon lange KenntnisS von der Pfefferminze gehabt zu haben.

Die gewbhnlichen Minzen sind schon langst bekannt, jedoch lasst sich nicht feststellen, welche 
Arten die Griechen unter Mivórh ' H8voapov und ZiovypQiov, die Romer unter Merda (Mentha) ver-



standem -tai\u(iqiov oder 'Eo/cikhrr ńyotor des T h eoph rast miel D iosco r id es  soli M. aąuatica L. 
gewesen sein. Eine der iiltesten Arzneipflanzen die nach D ierbach  am friihesten kultivirt wnrde und 
in der man die Urpflanze zu mehreren Formen zu suchen hat, ist Mentha rotundifolia L., die auch 
G essner in seiner Schrift H o rti G erm aniae ais M. nobilior, foliis rotnndioribus et rugosis sen 
crispis bezeiclinet. Schon T h eop h ra st und C olu m ella  sind der Meinung, dass sich wilde Minze 
(<ti[}Qlop, mentastrum) durch Kultur in zahme (uiirhu, menta) verwandeln lasse. Bereits im 
8. Jahrhundert findet Rosseminza, Gartminza ais Bestandtheil des beriihmten Pulyers contra, omnes 
febres etc. Anwendung; ebenso enthalt die aus dem 9. Jahrhundert stammende Yorschrift zu einer 
Fischwiirze unter anderen aromatischen Bestandtheilen auch Menta. Nach dem C apitu lare  KaiTs des 
Grossen wurden 3 Minzen, M enta, M entastrum , S isim brium  im Klostergarten zu St. Gallen angebaut. 
Die Aebtissin H ild egard  spricht von Baclimyntza, Myntza major, Rossemyntza, romische Mentha; 
es liisst sich jedoch nicht feststellen, was sie darunter verstand. In dem Arzneibuche von Gotha aus 
dem 12. Jahrli. befindet sich Crusemynte. Kmsse mintz, balsamkrut auch biment bałt B ru n sch w ig  
fiir die edelste aller Minzen.

O ffiz in e lł sind die Bliitter der Pfefferminze: Folia Mentliac piperitae (Herba Menthae pipe- 
ritae, Ilerba Menthae) und der Krauseininze: Folia Menthae crispae (Herba Menthae crispae).

Die Minzenbliitter werden zur Zeit der Bliithe gesammelt, an einern sehattigen Orte getrocknet nnd zor- 
schnitten in Weissblechgeiassen aufbewahrt. Die gestielten Pfefferminzbliitter sind gut gotrocknet fast von der Farbę 
der frischen, besitzen einen durehdringend, eigenthumlichen, angenehm aromatischen Geruch, der beim Trocknen noch 
starker zu werden scheint und haben einen stark und angenehm aromatischen, kampferartigen, anfangs brennenden, 
dann eine anhaltende Kuhle hinterlassenden Geschmack. Die sehr kurzgestielten oder sitzenden Krauseminzblatter, 
welche aus den Blattern der M. crispa L. (M. aąuatica var. crispa Benth.), Mentha crispa Geiger (M. sylyostris var. 
crispa Benth.), M. crispata Schrader (M. yiridis var. crispa Benth.) bestehen, besitzen einen aromatisch-brennenden, 
aber hintennach nicht kiihlenden Geschmack und einen eigenthtimlichen, nicht ganz angenehmen Geruch.

Die Kultur der Pfefferminze wird nach F lu ck iger in England in umfangreicher Weise in Mitcham (Surrcy), 
Ilitchin (Hertfordshhe), Market Deeping (Lincolnshire), Wisebeach (Canibridgeshire) betrieben; in Deutschland sind 
die Hauptkulturpliitze Colleda und Erfurt, in Frankreich Sens (Yonne), Gennevilliers bei Paris; in Russland das 
Gouvernement Woronesch. Die grosste Menge an Pfefferminze produzirt Amerika. Auch China scheint eine be- 
deutende Kultur der Pfefferminze zu betreiben. Nach Holm es ist die Stammpflanze des cliinesischen und japa- 
nesischen Minzenoles Mentha arrensis L. var glabrata und piperoscens.

Das Pfefferminzol: Oleum Menthae piperitae (Oleum Menthae) und Krauseminzdl: Oleum Menthae crispae 
wird aus den frischen Blattern dui-ch Destillation mit Wasser gewonnen. Die Ausbeute betragt ca. 1 — l iU°lo- l'n 
Handel wird en glisch es, deutsches und am erikanisches P fefferm in zol unterschieden, wovon das englische 
das feinste, das amerikanische wegen seiner Verunreinigungen das schlechteste ist. In England (Mitcham) wird unter 
dem Namen Spearm int in ziemlichem Umfange Mentha sile. L. var. ińridis (M. yiridis L.) angebaut, welche in Bezug 
auf das Aroma mit der deutschen Krauseminze ubereinstimmt.

Praparate. Aus den Blattern wird Aqua Menthae piperitae, Aqua Menthae crispae, Syrupus 
Menthae, Syrupus Menthae crispae; aus dem Oele Rotulae Menthae piperitae, Spiritus Menthae 
piperitae, Spiritus Menthae crispae bereitet; ausserdem bilden die Bliitter einen Bestandtheil von Aqua 
spirituosa, Species aromaticae, das Oel einen Bestandtheil von Aqua uulneraria spirituosa, Elixir 
amarum, Emplastrum aromaticum.

B estandtheile . Aetherisches Oel und eisengrunender Gerbstoff.
Das P fe ffe rm in z o l ist frisch farblos oder schwach grilnlich, diinnflussig, wird aber an der 

Luft dunkler und dickflussig. Es besitzt einen durchdringenden Geruch und gewtirzhaft brennenden, 
hinterher kiihlenden Geschmack; hat ein spez. Gew. von 0,89— 0,92, reagirt meist sauer und łost sich 
in 1— 3 Theilen Weingeist von 0,85 spez. Gew. Es besteht aus einem Gemenge von einem noch nicht 
naher bekannten Kohlenwasserstoff und dem Stearopten Menthol (Pfeffenninzkampfer) =  C10 H ,0 O. 
Menthol, welches wahrscheinlich ais der Trager des Pfeffenninzgeruches zu betrachten ist, bildet wasser- 
helle, glanzende, nach Pfefferminzol riechende und schmeckende, neutral reagirende Krystalle in 
Prismenform, welche bei 27— 3(3,5", (42°) schmelzen, bei 208— 213u sieden und sich unzersetzt ver- 
fliichtigen; sie sind in Wasser wenig, in Weingeist, Aether und iitherischen Oelen leicht loslich. Durch 
Behandlung des Menthols mit P2 0 5 entsteht ein bei 163° siedender, angenehm riechender, wasserheller 
Kohlenwasserstoff von 0,851 spez. Gew., Menthen (Clft H1S). Durch Behandlung mit Kaliumdichromat, 
Sęhwefelsaure und Eisessig erhalt man Menthon (G,() HIS O). Nach F lu ck ig e r  besitzt das Pfefferminzol,



in Folgę des Yorhandenseins eines unbekannten Bestandtheiles, die Eigenschaft sich beim Schiitteln 
mit Salpetersaure, Brom, Schwefelsaure, Saksaure unter Entwickelung einer auffallenden Fluorescenz 
blau, grtin oder roth zu farben, eine Eigenschaft, die' alteres Oel nicbt mebr besitzt.

Das KrauseminzoJ., englische Spearmintol, welches dem Pfefferminzol abnlich ist, bat eine 
blassgelbe Farbę und ein spez. Gew. von 0,969, es wird spater rotligelb. Es enthalt in reichlicher 
Menge ais wahrscbeinlichen Trager des eigenthiimlichen Geruchs Links-Carvol (C10 H u O), welches 
sich von dem Kijmmel-Carvo 1 (Rechts-Carvol) nur durch Linksablenkung des polarisirten Lichtes unter- 
scheidet. (H usem ann, Plianzenstoffe 1259.)

A n w en d u n g 1. Die Pfefferminze wird im Aufguss ais Carminatimm, Stomachicum, Anti- 
spasmodicum und Emmenagogum angewendet. Das Menthol aussert kraftige, antiseptische Wirkungen. 
Nach K ohler steigert Pfefferminzol anfangs den Blutdruck, erniedrigt ihn spater und wirkt demgemass 
auf Herzschlag und Athemfrecjuenz; Pfefferminzol wird auch ausserlicli in Form von Einreibungen gegen 
gichtische und rheumatische Beschwerden, iiberhaupt ais schmerzlinderndes Mittel sowohl innerlich ais 
ausserlicli in Anwendung gebracht. Die Krauseminze wird in gleicher Weise wie Pfefferminze ver- 
wendet, jedoch ist ihr Geschmack weniger angenehm. (H usem ann, Arzneimittell. 957.)

Łitteratur. Abbildung und Beschreibung: Nees v. Esenb., Plantae med., Taf. 163, 165; Hayno, 
Arzneigew. XI., Taf. 34— 38; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Tali XXIIIC,<1; Bentloy n. Trim., Med. pl. Taf. 202, 203; 
Luerssen, Handb. der syst. Bot. II. 1020; K arsten, Deutsche Flora 995, 996; W ittste in , Pliarm. 539ff.

Drogon und Praparate: Folia Menthae piperitae: Ph. germ. 115; Pb. austr. 01; Ph. hung. 287; Ph. ross. 174; 
Ph. helv. 57; Cod. med. 63; Ph. belg. 56: Ph. Neerl. 153; Ph. dan. 116; Ph. suec. 103; Ph. IJ. St. 221; F lu ck iger, 
Pharm. 683; Fluckiger and Hańb., Pharm. 481; Hist. des Drogues Ib, 175; Berg, Waarenk. 280.

Folia Menthae erispae-. Ph. germ. 115; Ph. austr. 91; Ph. hung. 287; Ph. ross. 174; Ph. lielv. 56; Ph. belg. 56; 
Ph. Neerl. 153; Ph. dan. 115; Ph. suec. 102; F lu ck iger, Pharm. 686; Borg, Waarenk. 280.

Oleum Menthae piperitae-. Ph. germ. 199; Ph. austr. 98; Ph. hung. 321; Ph. ross. 300; Ph. dan. 39; Ph. helv. 94; 
Cod. med. 449; Ph. belg. 199; Ph. Neerl. 170; Brit. ph. 224; Ph. U. St. 239; B erg, Waarenk. 566.

Ole-um Menthae erispae: Ph. austr. 98; Ph. hung. 319; Ph. ross. 300; Ph. belg. 199; Ph.Neerl. 170; Ph. dan. 39; 
Berg, Waarenk. 566.

Aąua Menthae piperitae-. Ph. germ. 33; Ph. austr. 20; Ph. hung. 61; Ph. ross. 42; Ph. helv. 15; Cod. med. 375; 
Ph. belg. 128; Ph. Neerl. 30; Brit. ph.44; Ph. dan. 48; Ph. suec. 26; Ph. U. St. 45.

Aąua Menthae erispae-. Ph. germ. 33; Ph. hung. 61; Ph. belg. 126; Ph. Neerl. 29; Ph. dan. 48; Ph. suec. 26. 
Rotulae (Trockiści s. Pastilli) Menthae piperitae-. Ph. germ, 231; Ph. austr. 111; Ph. ross. 442; Ph. helv. 

suppl. 85; Cod. med. 595, 597; Ph. belg. 258; Ph. dan. 203; Ph. suce. 241; Ph. U. St. 363.
Syrupus Menthae piperitae-. Ph. germ. 261; Ph. ross. 401; Ph. helv. suppl. 113; Cod. med. 552; Ph. belg. 247. 
Spiritus Menthae piperitae-. Ph. germ. 248; Ph. austr. 121; Ph. helv. suppl. 105; Cod. med. 603; Brit. ph. 297 ; 

Ph. U. St. 309.
Aąua aromatica: Ph. austr. 16; Ph. helv. suppl. 12.
Aąua vulneraria spirituosa: Ph. ross. 47; Ph. helv. suppl. 106; Ph. dan. 234; Cod. med. 335.
Elixir amarum: Ph. germ. 73.
Emplastrum aromaticum: Ph. helv. suppl. 34; Ph. Neerl. 89.
Species aromaticae s. resoloentes: Ph. germ., 240; Ph. austr. 118; Ph. hung. 401; Ph. ross. 368; Ph. lielv. 118; 

Ph. suec. 198.
Oleum Menthae eiridis: Brit. ph. 224; Ph. U. St. 239.
Aąua Menthae viridis: Brit. pli. 44; Ph. U. St. 45.
Spiritus Menthae viridis -. Ph. U. St. 310.
Beziiglich der Drogen und Priiparatc siehe auch Hager, Pharm. Prx, Ib, 413.

Tafelbesehreibung':
Mentha uiridis var. crispata Schrader. A bliibender Stengel in natiirlicher Grosse. 1 Bliithenknospe, ver- 

grossert; 2 Blutlic, desgl.; 3 Stempel mit aufgeschnittenem Kelche, desgh; 4 aufgeschnittene Krone, desgl.; 5 Staub- 
geflisse, desgl; 6 Pollen, desgl.

Mentha piperita L. A bliibender Stengel in naturl. Grosse. 1 lfnospe, vergrossert; 2 u. 3 Bluthe, desgl.; 
1 dieselbe zerschnitten, desgl.; 5 Kelch aufgeschnitten, desgl.; 0 Staubgefass, desgl.; 7 Pollen, desgl.; 8 Stempel, desgl.; 
9 oberer Tlieil des Griffels mit Narben, desgl.; 10 Fruohtknoten im Quersohnitt, desgl. Nach der Natur von W. M uller.



L a b i a t a e .

M e n t h a  v i r i d i s  L .

' a r .  c r i s p a t a  S c h r a d e :



Mei uha  piperira i.



Sahia officinalls L.
Salbei, Edelsalbei —  Sauge officinale —  Sagę, Garden Sagę.

F a m ilie : Labiatae. Gattung: Sahia L.
B esehreibung'. Kleiner, bis 1 m hoher, grau-kurzhaariger Halbstrauch mit holziger, wenig 

astiger, dicht mit Pasem besetzter, brauner Wurzel, und unten holzigem, oben krautartigem, mit auf- 
rechten Aesten besetztem Stamme, der wie die iilteren Aeste mit grauschwarzlicher oder dunkelbrauner 
Rinde bedeckt ist. Blatter gestielt, gegenstandig, eiformig-langlich, langlicli- lanzettlich, bis 10 cm 
lang, bis 5 cm breit, spitzlich oder stumpf, am Grunde yerschmalert, seltener abgerundet oder geohrt, 
feingekerbt, weisslicli oder graugriin, durch das engmaschige, starle hervortretende Adernetz unterseits 
runzelig, iii der Jugend weissfilzig, spiiter fast kalii, auf der unteren Blattseite mit kleinen, gliinzenden 
Oeldriisen besetzt. Blattstiel filzig, rinnenformig, ziem lich lang. Haare gegliedert, gebogen oder ge- 
krummt. Halbcjuirle 1 — 3 bliithig, ans der Aclisel von eiforinigen, zugespitzten, bald abfallenden Deck- 
blattern, einen endstandigen lockeren Bluthenschweif bildend. Kelcli fast glockenformig, etwas von der 
Seite zusammengedriickt, braunlich-roth, 15nervig, weichhaarig, mit zalilreichen Oeldriisen besetzt, 
bleibend; Oberlippe 3zahnig, Unterlippe 2spaltig, sammtliche Kelchzahne staclielspitzig. Krone blan- 
violett, selten weiss, 2- bis 3 mai langer ais der Kelcli, aussen fein weichhaarig und driisig; Rohr innen 
mit einem Haarring; Oberlippe fast helmartig, abgerundet oder fast ausgerandet, kleiner ais die breite,
3 lappige, mit gespreizt 21appigem Mittellappen versehene Unterlippe; Seitenlappen der letzteren schief- 
eiformig, herabgebogen. Staubgefiisse zu 4, die beiden oberen zu gestielten Driisen verkummert, nur 
die 2 unteren fruchtbar, mit kurzeń, gegen das bewegliche Connectiv abgegliederten, unten mit der 
Blumenrohre ver achsenen, oben freien Filamenten; das hebelartige, fadenfonnige, gebogene, weisse 
Connektiv an beiden Enden die langlichen, weissen, dunkel violett gerandeten Staubbeutelfiicher tragend; 
das am unteren, klirzeren Arm befindliclie Staubbeutelfach gewohnlich unfruchtbar, das fruchtbare, 
grossere, unter dem Helme liegende, vom langeren Arm des Bindegliedes getragene Staubbeutelfach 
mit einer Langsspalte aufspringend. Pollen im trocknen Zustande oval, Gfurchig, gelblich-weiss. Der 
oberstandige, von einer etwas gedruckt-rundlichen Scheibe getragene Stempel mit einem, aus 4 ovalen 
Fruchtblattern bestehenden Fruchtknoten, einem fadenforinigen, vorn tibergebogenen, ans dem Grunde 
der Fruchtblatter entspringenden, ablallenden Griffel und 2spaltiger, mit ungleich - langen Zipfeln ver- 
sehener Narbe. Fruchtblatter eineiig. Frucht von dem hellbraunen Fruchtkelche umgeben, aus meistens
4 freien, ovalen, eifonnig-dreikantigen, glatten Nusschen bestehend. Niisschen mit einem kleinen seit- 
liclien Fruchtnabel und einem diinnen, harten Fruchtgehause. Der eiweisslose Same das Fruchtgehause 
ansfullend. Der gerade, fleischige Embryo mit planconvexen Samenlappen und kurzem, nach unten 
gerichtetem Wiirzelchen.

Anatoniisclies: Der Quersehnitt des Blattes zeigt (mieli Fliiokiger) ein vorvdegend zweischiehtiges 
Palissadengewebe. Die meist aus 3—4 Zellen bestehenden, an den Querwiinden etwas angesehwollenen Haare sind 
eritweder voni Grunde an oder nur an der Spitze hakenformig gekriumnt. Beide Blattflachen sind wie die Kelclie 
und Blumen, mit kurzgestielten Oeldriisen bedeckt.

V erb re itu n g . In Siideuropa heimisch; bei uns ais Gewiirz- und Arzneipflanze in Garten 
lcultivirt und manchmal aus denselben verwildert. Die Kultur der Salbeipflanze reicht bis iiber den 
Polarkreis hinaus.

N am e u n d  Gesehichtlich.es. Der Name S a lbei, althoclideutsch salbeia, mittelhochdeutscli 
sabei, salbag, salbeie, saheia stannnt aus dem lateinischen sahia, letzteres vou sahare heilen, sahefe 
gesund sein, wegen der Heilkrafte, die man der Pflanze beilegte.

Die schon von den griechischen und romischen Aerzten benutzten Salbeiarten lassen sieli mit 
Bestimmtheit niclit nachweisen, wahrscheinlich waren es die, namentlich auf Kreta wachsenden Sahia 
pomifera, cretica, argentea. In Deutschland ist die medizinische Benutzung der Sahia offuńnalis und 
ihre Kultur in den Giirten sine sehr alte, wozu das Capitulare Karfs des Grossen niclit wenig bei- 
getragen haben mag. In dem Klostergarten zu St. Gallen war ihr eine besondere Stelle angewiesen. 
Die Salbeiblatter galten in frtiheren Zeiten ais eins der wirksamsten Medikameute, daher Sahia Salvatrix 
Naturae Conservatrix und die Selmie von Salerno stellte die Frage: Cur moritur homo, cui crescit 
Salvia in hortis? Der salernitanische Arzt P latearius (Mitte des 12. Jahrlmnderts) beschreibt unsere 
Pflanze in seinem pharmakognostischen Worterbuche „L ib er  de sim plici m ed icin a “ und die 1582 
aufgestellte Arzneitaxe der Stadt Worms enthalt schon Oleum Sahiae.

B luthezeit. Juni, Juli.
O ffizinell sind die Blatter und die jungen Zweige: Folia Sahiae (Herb a Sahiae).
Die Salbeiblatter werden vor Entfaltung der Bliithen, also im Mai bis .Tuni gesammelt, im Scliatten ge- 

trooknet, gesehnitten, von dem wollig-haarigen Staube gereinigt und in gut verschlossenen, bleoliernen oder glilsernen 
Gefilssen aufbewahrt. Die getrockneten Blatter haben eine graugrtine Farbę, einen durolidringenden, gewiirzhaften 
Geruch und einen bil terlichen, aromatischen, feusammenziehenden Gesclunack.



Praparate, Durch Destillation der Salbeiblatter mit Wasser wird das Oleum Sabńae ge- 
wonnen. Das Oel dient zur Herstellung von Aqua 8alviae, Aqua aromatica, Aqua vulneraria tńnosci 
(spiritnosa), letzteres zur Bereitung von Vinum aromaticum. Die Bliitter bilden einen Bestandtheil 
von Bpecies aromaticae und finden Yerwendung zur Herstellung von Acetum aromaticum, Elcctuarium 
aromaticum und Syrupus antareoticus.

Bestancltheile. Frische, gut getrocknete Bliitter enthalten in 100 Tlieilen 0,6 — 1,4 fiiichtiges 
Oel, 5,0 Gerbstoff, 1,6 Starkemehl, 6,2 gunnniartigen Stoff, 5,6 Harz, 2,2 Eiweiss, 1,4 kleberartigen 
Stoff, 1,7 pflanzensaure, phosphorsaure Salze und Spuren salpetersaurer Kali- und Kochsalze, 60,5 Pflanzen- 
faser, 3,2 Wasser. H irsch  fand keine Gerbsiiure; Iliach : atherisches Oel, liarziges Blattgriin, Gerbsaure, 
Gummi, Kleber, freie Apfelsaure, Salpeter, Holzfaser, stickstoffhaltige Materie und Bitterstoff.

Das atherische Oel ist grttnlich- bis braunlichgelb, dlinnflilssig, besitzt ein spez. Gew. von 
0,86— 0,92 und einen Gerucli und Geschmack wie das Kraut. Es siedet zwischen 130— 160°, lost sieli 
in Weingeist und besteht nach R och led er  aus eineni Gemenge mehrerer Oele. An der Luft scheidet 
es den kilhlenden und scharfen Geschmack besitzenden Salbeikampfer ab. Nach den Untersuchungen 
von Patison  Muir und S. L igiura  enthalt das Salbeiol ein, wahrscheinlieh mit dem franzosischen 
Terpentinol gleichbedeutendes Terpen Cm Hm, ferner Baloiol C10HluO, Kampfer und einen Kohlen- 
wasserstoff C18 H24. Bei der Oxydation an der Luft nimmt der Gehalt an Salviol und Kampfer zn 
(H usemann, Pflanzenstoffe 1263). Uebrigens hat H lasiw etz dieses atherische Oel auch kunstlicli 
erhalten und zwar ais er atherisches Senfbl mit Natronlauge kochte. Z e ller  erliielt aus 1 Pfund 
frischer Blatter 1,2 Gramm, aus trocknen 3,75 Gramrn Oel.

A n w en d u n g . Im Aufguss gegen Nachtschweiss und Diarrlioe, ausserlich zu Mund- und 
Gurgelwassern bei Braune, Katanii, skorbutischem Zahnfleische und Speichelfluss. Salbeiol wurde von 
Schneider bei chronischen Katarrhen der Athmungswerkzeuge, Asthma und Tuberkulose empfohlen; 
van Sw ieten und Gardner riihmen die Salbeiblatter ais ein die Milchsekretion einschrankendes Mittel. 
Die Wirksamkeit der Salbeiblatter griindet sieli aut das gleichzeitige Yorhandensein eines zusammen- 
ziehenden und eines gelind reizenden Prinzipes. Ais Zusatz zu Zalinpulvern und Latwergen ist Salbei 
ein sehr beliebtes Mittel. (Husem ann, Arzneimittell. 559.)

Litteratur. Abbildung und Besehreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 161; H ayne, 
Arzneigew. VI., Taf. 1; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew. XVII1'’ ; Bentley u. Trim., Medic. pl., Taf. 206; 
W ood v ille , Taf. 127; Luerssen, Handbuch der syst. Bot. 1028; K arsten, Deutsche Flora 1012; 
W ittste in , Pharm. 713.

Brogen und Praparate: Folia 8alviae: Ph. germ. 116; Ph. austr. (D. A.) 113; Ph. hung. 379; 
Ph. ross. 176; Ph. belg. 75; Ph. helv. 57; (Jod. med. (1884) 77; Ph. Neerl. 201; Ph. dan. 116; Ph. suec. 87; 
Ph. U. St. 287; F ltlck iger, Pharm. 696; Hist. d. Dróg. II. 189; B erg, Waarenk. 258.

Aqua Saltiae: Ph. lielv. suppl. 15.
A.qua aromatica: Ph. helv. suppl. 12.
Aqua vulneraria spirituosa: Ph. ross. 47; Ph. helv. suppl. 106; Ph. belg. 118.
Oleum Sahiae: Ph. ross. 307; Ph. helv. suppl. 79; Ph. belg. 199; Cod. med. (1884) 449; B e rg t 

Waarenk. 566.
Vinum aromaticum: Ph. ross. 460; Ph. suec. 250; Ph. U. St. 376.
Species aromaticae: Ph. austr. (D. A.) 118; Ph. hung. 401; Ph. helv. 118; Ph. belg. 224.
Acetum aromaticum: Ph. austr. (D. A.) 2; Ph. hung. 5; Ph. lielv. suppl. 1.
Electuarium aromaticum: Ph. austr. (D. A.) 44; Ph. hung. 151.
Beziiglich der Drogen und Praparate sielie H ager, Pharm. Prx. II., 865.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A bliihende Plianze in natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergft*sert; 2 clieselbe im Langssclmitt, desgb; 8 auf- 
gesclinittene Krone mit den inneren Blutbentheilen, dtesgl.; 4 u. 5 fruohtbare, li unfruchtbare Staubgefiisse, desgl.;. 
7 Pollen, desgl.; 8 Kelch aufgeschnitten mit Stempel, desgl.; 9 Stemi)el, stiirker vergrossert; 10 Fruchtknoten im 
(Juerschnitt, desgl.; 11 derselbe im Lśingsschnitt desgl.; 12 Frucht mit Fruchtkelcli, naturl. Grosse; 13 Fracht ohne 
Fruchtkelcb, desgl.; 14 Nussehen, desgl.; 15 dasselbe, vergrossert; 16 u. 17 dasselbe im Quer- und Liingssehnitt, desgl.; 
18 Same, desgl. Nach der Natur von W. Muller.



Sabia officiualis L.

WMuller i  d.Kit



Uosmaritius officinalis L.

S y n . Salwa llosm arinus Sperm .

Rosmarin —  Rosemary —- Romarin.

F a m ilie : Labiatae (U n terfam ilie : Monar de ae); G atlung: Rosmarinus L.

B esch reibu n g '. Immergriiner, 0,(5 bis 2 Meter hoher Strauch, mit holziger, astiger, mit zahl- 
reichen Wurzelfasern besetzter Wurzel, aufrechtem, dicłit- und sparrig astigem, liin- und hergebogenem 
Stamme und vierkantigen, braungrtinen, in der Jagend kurz grau- oder weissfilzigen Aesten. Die Rinde des 
Stammes und der starkeren Aeste graubraunlich, rissig, mit einem abblatternden Korke bekleidet. Blatter 
gegenstandig, dicht gestellt, lederig, sitzend, linealisch, nach dem Grunde ein wenig yerschmalert, bis 
3 1 2 Ctm. lang, bis 6 Mm. breit, stumpf, ganzrandig, am Rande stark zurtickgerollt, in Folgę dessen unter- 
seits tief-rinnig, oberseits kahl, graugrun, vereinzelt driisig, glanzend, durch die Vertiefung des Mittelnewen 
mit einer Langsrinne, unterseits von Sternhaaren dicht weiss- oder graufilzig, unter den eingerollten 
Randem reicher driisig, Mittelnerr etwas erhaben. Bliithentrauben achselstandig, wenigbllithig (vier- 
bis achtblrithig), sieli an ldein- und wenigblatterigen Zweigen entwickelnd. Bliithen gegenstandig, sehr 
kurz gestielt, mit kleinen, eiformigen, weissfilzigen Deckblattchen. Kelch eiformig-glockig, 21ippig, grau- 
sternhaarig, gestreift, bleibend; die Oberlippe coneav, fast ungetheilt, sehr klein, 2- oder 3zahnig; 
Unterlippe 2spaltig; Schlund nackt. Krone 21ippig, weisslich oder blassblau, mit ans dem Kelche wenig 
hervorragender, innen kahler, am Schlunde erweiterter Rohre. Oberlippe aufrecht, ausgerandet oder 
kurz 2spaltig; Unterlippe grosser, abstehend, 31appig, mit sehr grossem, genageltem, concavem, herab- 
hangendem, fast quadratischem Mittellappen, der mit einer weissen Liingsbinde und dunkelen, unregel- 
rnassigen Zeichnungen yersehen ist; Seitenlappen langlich, mehr aufrecht. Staubgefasse 4, nur die beiden 
unteren fruchtbar, die beiden oberen, unfruchtbaren (Staminodien) zuweilen fehlend. Die fruchtbaren 
Staubgefasse mit unten in der Kronenrohre venvachsenen, pfriemenformigen, in der unteren Halfte mit 
einem riickwarts gebogenen Zahnchen versehenen, bogenformig nach aussen gekriimmten und mit 
einander parallel laufenden Faden. Ais' eigentlicher Staubfaden ist der unter dem Zahnchen befindliche 
kiirzere Tlieil zu betrachten, das obere, zweischenkelige Connektiy ist nur an dem langen Schenkel mit 
einem Stanbbeutel yersehen, wahrend der kurze, verkunnnerte Schenkel (das Zahnchen) beutellos ist. 
Staubbeutel linienformig, lfacherig. Pollen langlich, gefurcht, unter Wasser breit oval. Stempel auf 
einer dicken, fleischigen, grunen Scheibe, dereń Lappen mit den vier Fruchtblattern abwechseln. Frucht- 
knoten aus vier ovalen Fruchtblattern zusammengesetzt. Eichen einzeln, am unteren Theile der inneren 
Wand befestigt, aufsteigend, gegenlaufig. Der bodenstandige, von den Fruchtblattern umgebene Griffel 
von der Lange der Staubgefasse, gebogen, mit 2schenkeliger Narbe, oberer Narbenschenkel kiirzer. Die



aus vier Niisscben bestehende Frucht vom bleibenden Kelche eingeschlossen; Niisscben kugelig-eiformig, 
glatt, an der Basis seitlich schief ausgehohlt. Der fast eiweisslose Embryo mit kurzem Wurzelchen 
und ovalen Samenlappen.

A n a tom isch es : Der Blattąuerschnitt zeigt eine starkę Cuticula mit darunter beflndlicher 
Epidermis, die auf der Unterseite des Blattes mit Spaltoffnungen ausgestattet ist. Unter der Epidennis 
liegt (nach F liick ig er) ein ziemlich derbwandiges, grosszelliges Gewebe, welcbes entweder eine einzige, 
einreihige Scbicht bildet oder kegelformig bis fast zur Unterseite und bis an das Gefassbiindel des 
Mittelnerves in das ausserlich klein-, dicbt- und yertikalzellige, innen weitmaschige, loekere, parem- 
cliymatische Gewebe eindringt. Der stark entwickelte Mittelnerv schliesst ein Gefassbiindel ein. Die 
wenig zahlreichen, in dichten Filz eingebetteten Driisen sind zum Theil einfach, zum Theil mehrzellig 
und sitzen auf kurzeń Stielen.

B llitezeit: Marz bis Mai.

V o rk cm m e n : Auf trockenen, sonnigen Felsabhangen der Mittelmeerregion; weniger im ost- 
lichen Mittelmeergebiet. In Spanien, namentlicli in den Pyrenaen, an der Riviera, auf den Balearen 
(bis 1300 Meter Meereshohe), an der dalmatinischen Kiiste, Torziiglich auf den Inseln Lesina, Lissa, 
Maslinica.

N am e un d  G eschich.tlich .es: Rosmarin (althochd. reche, rezze, rotez, mittelhoclid. Grapp. 
Kleber, Widerote, mittelniederd. Rodu, bei B ock , Cordus und Gesner Rodt, Rotę) von rosmarinus 
Meerthau, weil die Pflanze die Niihe des Meeres (den Meerthau) liebt; wird aucb abgeleitet von gonp, 
niederiges Gestrauch und uvQt.voę, balsamisch.

Rosmarin, die Weihrauchpflanze der alten griechisclien Aerzte, wurde von D iosk orid es  mit 
yti(i uronię, von den Romern mit rosniarinum bezeichnet. Trotzdem die Pflanze auclr den Arabem 
bekannt war, hat sie eine hervorragende Bedeuiung wolil niemals gehabt. A rcb igen is  (um 100 nacli 
Cbristi) verwendete Rosmarin zu einem Praparate (Oleum coctum) gegen Starrkrampf, aucli die Samen 
zu einer Salbe gegen Lahmungen. Im Capitulare Karls des Grossen ist die Pflanze enthalten. H iłd e - 
gard scheint sie jedoch nicbt gekannt zu haben. A rn oldu s V illanovanus (Ende des 13. und An- 
fang des 14. Jahrhunderts zu Barcelona) stełłte das Rosmarinol dar, welches er zu dem jetzt noch 
gebraucblicben, Parfiimzwecken dienenden Aquu Regina Hunyariae verwendete. R ob ert H ook e 
schildert 1667 den mikroskopischen Bau der Blatter.

O ffizinell sind die getrockneten und nach dem Trocknen fast nadelformig zusammen- 
geschrumpften Blatter: Folia Rosmarini (Folia Rorismarini s. Anthos, Herba Anthos s. Libanotidis 
s. Rosmarini).

Die Rosmarinblatter besitzen einen starken Kampfergeruch und einen stark gewiirzhaften, 
kampferartigen Geschmack. Das Arom halt sich in Folgę der geschiitzten Lagę der Oeldrusen (unter 
den eingerollten Blattrandern) sehr lange; der nicbt starkę, bitterliche, zusammenziehende Beigeschmack 
wird durch das brennend schmeckende atherische Oel wenig oder nicbt bemerkt. F liick ig er  sagt: 
„Unter den kauflicben Rosmarinblattern finden sicb selten mehr die 4- bis 8blutliigen, blattwinkel- 
stiindigen, kurzgestielten Bllitbentrauben, obwobl dieses wegen des Oelgebaltes der mit ziemlich zabl- 
reichen Driisen besetzten, graufilzigen Kelche ganz zweckmiissig wiire.“

Das atherische Oel, welches in grosserer Menge, jedoch in weniger feiner Sorte aut den zu 
Dalmatien gehorenden Inseln Lessina, Lissa, Maslinica aus den in dreijahrigen Perioden abgeschnittenen 
Zweigen mit einer Ausbeute von ca. 1 °/0 gewonnen wird, kommt iiber Triest in den Handel und be- 
triigt nach F liick ig er  ca. 20,000 Kilogr. pro Jahr. Frankreich liefert ein feineres Oel; eine ganz feine 
Sorte scheint daselbst ans den bliihenden Spitzen der Pflanze bereitet zu werden.



V erw ech se lu n gen  der Folia Ilosmarini konnen stattfinden mit den Blattern von Ledum 
palustre L. (auf der Unterseite braunfilzig) nnd Santolina Chamaecyparissus L. (2 Mm. dick, 4seitig 
und 4-reihig stumpf-gezahnt).

Bestandtheile: Die I!l;itter nnd Bluthenkelche enthalten ein farbloses oder gełbłiches, diinn- 
fliissiges, an der Luft leieht verharzendes iitherisclies Oel, welches einen durchdringenden Geruch nnd 
ein spez. Gew. von 0,88 —  0,91 besitzt. Es siedet Ober 166°, lenkt die Połarisationsebene nach links, 
reagirt neutral und lost sieh in jeder Menge Weingeist von 0,85 spez. Gewicht. Es besteht nach 
L a llem an d  ans 2 Antheilen, von denen der eine bei 165°, der andere bei 200 — 210° iibergeht. Der 
erstere Antheil betragt (nach F lu ck iger) 4/5 des rohen Oeles und besteht aus einem Terpen, welches 
links drehend ist, wahrend der andere Theil, mit holierem Siedepunkt, den polarisirten Lichtstrahl nach 
rechts dreht, bei Bebandlung mit Salpetersaure Kampfergeruch annimmt und nach F l0 ck ig e r 's  Yer- 
muthung die Zasammensetzung C)0H)gO besitzt. Nach B u ry la n fs  Versuchen (1879) besteht das 
Kosmarinol z u */, aus einem linksdrehenden, zwischen 157 und 160° siedenden Terpen, welches von 
6 —  8°/o Kampfer (Ct0IJ1(;O) und 4 — 5%  Borneol begleitet ist. (Husemann, Pflanzenstoffe 1261.)

Anwendung: Die Rosmarinblatter werden fast nur zur Herstellung des atherischen Oeles 
benutzt; in geringem Maasse ausserlich ais Bestandtheil aromatischer Spezies, in Yerbindung mit anderen 
Labiaten zu Krauterkissen und Fomenten. Starkere Aufgusse sollen ais Abortfroiitteł missbrauchliche 
Yerwendung finden.

Das liosmarinol ist ein starkes Excitans und Stimulans. Es wirkt „innerlich bei Warmbliitern 
durch Erregung und nachfolgende Lahmung des vasomotorischen Gentrums vorubergehend steigernd, spater 
herabsetzend auf den Blutdruck, retardirt in den spateren Stadien der Vergiftung den Puls, ohne direkt 
das Herz zu beeinfiussen und todtet durch Lahmung des Athemcentrums.“ Kleine Dosen steigern die 
Diurese und Reflexerregbarkeit, grosse Dosen setzen die let.ztere herab. Innerer Gebrauch vermehrt 
die Peristaltik und erzeugt dunnfiussige Stiilile. Aeusserlich findet es Anwendung zu Linimenten, 
S alb en, Phastern, Biidern ais Antirheumaticum und Antiparalyticum. Die toxische Wirkung auf Milben 
und Insekten macht es geeignet zur Anwendung gegen Kriitze. Auf die Haut wirkt es reizend. Es 
„gilt beim Volke ais Mittel gegen Augenschwache und Alopecie und wird in Frankreich nicht selten 
zu erregenden und belebenden Biidern in Yerbindung mit anderen Labiatenolen benutzt.11 (Husem ann, 
Arzneimittell. 538.)

L ittera tu r . Abbildung mul Hesclireibung: Nees v. Esenb., PI. med., Taf. 162, H ayne, 
Arzneigew. VII, Taf. 25; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gev/., Taf. X c; B en tley  [and T rim en , Med. pl. 
Taf. 207; L uerssen , Handb. der syst. Bot. II, 1029; K arsten, Deutsche Flora 1014; W itts te in , 
Pharm. 697.

Ilrogen und P rap a ratę; Folia Ilosmarini-. Ph. ausstr. 170; Ph. hung. 373; Pli. ross. 175; 
Cod. med. 75; Ph. belg. 72; Ph. Neerl. 193; Ph. suec. 87; Ph. U. St. 284; F lu ck ig er , Pharm. 698; 
1 liick ig e r  and Hańb. Pharm. 488; Hist. d. Dróg. II, 185; B erg , Waarenk. 273, 567 (Oleum 
Ilosmarini).

Flores Ilosmarini: Ph. ross. 168; Pb. belg. 72.
Oleum Ilosmarini: Ph. germ. 202; Ph. austr. 99; Ph. hung. 321; Ph. ross. 306; Ph. helv. 96; 

Cod. med. 449; Ph. belg. 199; Ph. Neerl. 171; Brit. ph. 227; Ph. dan. 40; Ph. suec. 18; Ph. U. St. 242.
Spiritus Ilosmarini: Ph. austr. 121; Ph. ross. 376; Ph. helv. 125; Cod. med. 603; Ph. Neerl. 228; 

Brit. ph. 298; Ph. suec. 201.
Yinurn aromaticum: Ph. U. St. 376.
Acetum aromaticum: Ph. germ. 1; Ph. austr. 2; Ph. hung. 5; Ph. suec. 3.
Acetum antisepticum: Cod. med. 617.
Atpua aromatica: Ph. helv. suppl. 12.



Aąua vulneraria spirituosa: Ph. ross. 47; Ph. helv. suppl. 106; Ph. belg. 118.
Linimentum saponato-camphoratum (liąińdum): Ph. germ. 157; Ph. austr. 84; Ph. hung. 265; 

Ph. ross. 248, 249; Ph. helv. 100, 101; Ph. belg. 121; Ph. Neerl. 203; Brit. ph. 175; Ph. dan. 149; 
Ph. suec. 122; Ph. U. St. 192.

Species aromatieae: Ph. ross. 369.
Unguentum Rosmarini compositum: Ph. germ. 299; Ph. ross. 456; Ph. helv. suppl. 130.

Tafelbesehreibung:
A Blukender Zweig, nat, Grosse.; 1 und. 2 Blflthen, vergrosserti 3 Bliithe im Liingssohnitt, desgl.; 4 frucht- 

bare Staubgefasse, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 6 unfrnehtbares Staubgefass (Staminodium), desgl.; 7 Stempel, desgl.; 
8 Fruchtknoten im Langssclmitt, desgl.; 9 derselbe im Querschnitt, desgl.; 10 Fruchtkelch, desgl.; 11 Fracht ohne 
Kelcb, desgl.; 12 und 13 Niisschen von yerschiedenen Seiten, desgl.; 14 dasselbe in Langssclmitt, desgl. Nach einer 
Originalzeichnung des Herrn Prof. Schm idt in Berlin.
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Layandula vera D . C.

S yn . L. offidnalis Chaix. L. angnstifolia Ehrh. (Moench). L. Spica a. L. L. Spica Lois.
L . nulgaris u. Lam. L. pyrenaica D. C.

Lavendel, Spike — Lavender —  Lavand,

Familie: Labiatae. G attung: Lavandula L.

Beschreibung'. 30 — 60 Centimeter hoher, kurzhaariger Ilalbstrauch, dessen krummer, 
derbholziger, bis 6 Centimeter (in den Garten bis 1 Meter) langer Staram viele, meist einfache, 
yierkantige, am Grunde beblatterte, unter der Bliithenahre blattlose, ruthenfórmige, in der Jugend 
grauliche, mit verzwe.igten Sternhaaren bestreute, im Alter kable Aeste treibt, die in den Blattachseln 
verktirzte Zweige in Form von Blattbiischeln tragen. Bliitter gegenstandig, schmal-linealisch, oder 
lanzettłich, bis 5 Ctm. larg, 4 Mm. breit, ganzrandig, an den Randem stark zuriickgerollt, in der 
Jugend sternhaarig-graufilzig, im Alter griin, durch Oeldriisen punktirt; die obersten Illatter weit aus- 
einandergeruckt. Bliithenahre endstandig, steif, blattlos, unterbrochen, mit 6— lObliitliigen Schein- 
quirlen; der nnterste Quirl entfernt, die oberen geniihrt, fast kopfig. Bliithen am Grunde von breiten, 
eckigen, scharf zugespitzten, spater trockenhautigen Deckblatteben unterstiitzt. Der rohrige, etwas 
bauchige, blauliche, sternhaarig-lilzige, mit Oeldriisen besetzte Keleli 5zahnig, wovon 4 sehr kurz und 
weissberandet, der fiinfte, der Blnmenoberlippe entspreeliende Zahn grbsser und mit kurzem, rundlicliem, 
deckelartigem Anhangsel versehen ist. Nach dem Verbluken ist der Keleli geschlossen. Blumenkrone 
blau, lippenformig, aussen weichhaarig, Schlund kurz-zerstreut-haarig, doppelt so lang ais der Keleli. 
Die grossere Oberlippe 21appig, die kleinere Unterlippe Blappig; Lappen abgerundet. Staubgefasse 
zu 4, in der Rolire eingesclilossen, 2 liingere und 2 ktirzere, mit kahlen, bis zu :l/, der Lange mit der 
Blumenrohre verwachsenen, oben freien Faden und nierenformigen, blassvioletten, spater braunen, erst 
zweir, durch Yerschwinden der Scbeidewand zuletzt einfacherigen, queraufspringenden, nach dem Ver- 
stiiuben flach ausgebreiteten, an den Furchen violetthaarigen Beuteln. Pollen gelb, oval, unter Wasser 
rund. Stempel auf einer runden, abgestutzten Scheibe, mit kelchlangem, sternhaarigem Griffel und 
langlich-21appiger Narbe. Fruchtbliitter zu 2, 2theilig. Eiclien einzeln, aufrecbt. Frucht aus 4 kleinen, 
oval- langlichen, glatten, brauen, vom Kelch umschlossenen Niisschen bestehend. Der eiweisslo.se Embryo 
mit planconvexen Samenlappen und selir kurzem Wiirzelchen.

Lavandula Spica D. C. (L. Spica Cliaix, L. Spica f). L ., L. vulgavis [1 Lam., L. latifolia Yill.) ist unserer 
Art verwandt und unterscheidet sieh durch breitere, mehr spatelfiirmige, am Itande nur schwach unigobogene Bliitter, 
durch nieht so lang aus dem Kelche hervorragende Bliithen und meist kiirzeren und gedriingteren, bisweilen drei- 
gabeligen Bliitbenstand; die blattartigen, sehr schmalen, nieht trockenhiiutigeu Deokblatter sind von kleinen Bliittchen 
begleitet. L. Spica kommt in denselben (Jegenden vor wie L. vera, geht aber nieht so weit nordwarts und kann 
bei uns in freiem Lande nieht mehr gezogen werden. Sie wird in Siidfrankreich gleichialls zur Gewinnung von 
Lavendelol benutzt.

Eine, ebenfalls dem Mittelmeergebiete angehbrende, bei uns nieht kultivirbare Art ist Layandula Stoechas L. 
mit einer sehr kurzgestielten, diohten Aehre, die an ilirem Seheitel mit einem Schopfe grosser, violetter Hochbliitter 
versehen ist; Bliithen dunkelroth; letztere waren ais Flores Stoechadis arabicae friiher offizinell.

Verbreitung. An trocknen, unfruchtbaren Hangen des westliclien Mittelmeergebietes: Italien, 
Corsika, Siidfrankreich, Ostspanien, Nordafrika. Zu medizinischen Zwecken (bis nach Norwegen) hiiufig 
in Garten kultivirt und daraus liie und da yerwildert. Ais Handelsptlanze wird der Lavendel in ziem- 
licłier Menge in England angebaut. In Siidfrankreich 1500 Meter in die Bergregionen emporsteigend.

Bliithezeit. In Deutschland und Frankreich Juli und August.
Anatoiniselies: Die Rippen des Kelches werden durch 13 parallel lautende Gefassbiindel gebildet, von 

denen 3 in den hervortretenden, gerundeten biauen Zahn laufen und 4, sammt dam umgebenden Parenchym am Keleli- 
rande heryortreten und gewissermassen 4 Zahne bilden. Die Yertiefungen zwisehen den Rippen besteheu aus einer 
durchscbeinenden Parenehymsohicht, welche mit sehr grossen und zahlreichen Driisen vom Charakter der Blatt- und 
Kelchdrusen des Thymus milgaris besetzt ist. Der Rand des Kelches ist mit meist einzelligen, der Grund mit astigen, 
blau angelaufenen Haaren bedeokt. Die Blutlienkrone ist mit astigen, feinwarzigen Haaren mit zwischenliegenden 
Driisen besetzt: in ihr treten die Gefassbiindel zahlreicher auf ais in dem Kelche.

Name und Geschichtliches. Der Narne L avendel (althochdeutsch lavendla, mittelhoch- 
deutsch Lavandar, Lauvikelechraivt, Lavendele, Lamuendla, Lobendel, Spicnard; mittelniederdeutsch 
Lovendel, Lofengele; bei B ock  Spica) ist abgeleitet aus dem mittellateinischen lauendula, lavandula 
(lavare —  waschen, baden) weil die Pfłanze zu Badem verwendet wurde. Spike stammt von 
spica =  Aehre.

Ob den Alten unser Lavendel bekannt war, lasst sieli mit Sicberheit niclit feststellen, denn 
unter Aafiav%ig, ’Lpvov, Ari%aę, Zroc%aę in den Schriften der alten griechiscben Aerzte ist die in 
Griechenland haufiger vorkommende und kraftiger riechende Lavandula Stoechas L. gemeint. Nach 
Y alerius C ordus soli allerdings unser Lavendel den alten Aerzten bekannt gewesen und von ihnen 
fur eine Yarietiit von L. Stoechas gehalten worden sein, jedocb wegen des geringen Vorkommens und 
wegen des weniger kraftigen Geruches, keine besondere Beachtung gefunden baben. P lin iu s  und 
D iosco r id e s  spreeben nur voń L. Stoechas. Die Kenntniss der L. nera scheint in Deutschland eine



sehr alte zu sein; die Aebtissin H ildę gard erwahnt neben unserem Lavendel, welchen sie ais Augen- 
heilmittel und zur Yertreibung des Ungeziefers empfiehlt, noch Spica, worunter wahrseUeinlich L. Spica 
Chaix. zu verstehen ist. B runschw ig  destillirte um das Jahr 1500 ,,L av en d erw a sserC ord u s  
lieferte die erste Abbildung aller 3 Arten. Trotzdem die Bekamitschaft unserer Pflanze zu jener Zeit 
vorausgesetzt werden muss, entbalt „C irca  in stan s“ (Mitte des 12. Jahrhunderts) nur Spica und 
Stoecados. Die Kultur des Lavendels lasst sicb in England bis zum Jahre 1568 zuruckverfolgen.
G i o v anni B attista  P orta  (Ende des 16. Jahrhunderts) schatzt zwar das Lavendelol sehr hoch, be- 
liauptet aber, dass das Spikol noch feiner sei.

Offizinell sind die Bliithen: Flores Larandulae und das durch Destillation mit Wasser aus 
den Bluthen gewonnene Lavendelol: Oleum Lavandulae; friiher auch das Kraut.

Die Einsammlung der Bluthen sammt dem Kelche erfolgt vor dem volligen Aufbliihen. Sie werden ge- 
trooknet und in Blechgefiissen aufbewahrt. Der Geruch ist eigenthumlieh stark, angenehm aromatisch, der Geschinack 
brennend aromatisch - kampferartig, bitterlich. Das Lavendelol wird in kleinen, ganz gefiillten , gut geschlossenen 
Flaschen an einem dunltelen oder schattigen Orte aufbewahrt. Das Kraut ist von ilhnlichem, doch sehwacheren 
Geruche wie die Bluthen.

Praparate. Die Bluthen werden zur Iierstellung von Spiritus Lauandulae verwendet und 
ł)ilden einen Bestandtheil von Species aromaticae s. resolrentes; das Oel bildet einen Bestandtheil von 
Spiritus Lavandulae compositus, Spiritus aromaticus, Acidum aceticum aromaticum, Aqua aromatica, 
Aqua mdneraria spirituosa, Mixtura oleoso-balsamica, Linimentum saponato - camphoratum etc.

Bestandtheile. Aetherisches Oel, eisengrunender Gerbstoff. Das in den Driisen enthaltene 
Oel wird sowohl aus den Bluthen ais Stengeln und Blattern dargestellt, doch ist das Oel der Bluthen 
viel feiner und von angenehmerem Geruche. Frische, deutsche Blumen geben bis l,5°/0 atherisches Oel; 
englische 1,2— 1,6°/0; trockene, aus Sildfrankreich bezogene Blumen mit Stielen ca. 3°/0. Dem kiiuf- 
lichen Oele ist in der Regel das weniger gute Oel der Stengel beigemischt. Das Oel ist blassgelb, 
sehr dunnfliissig, mit einem spec. Gew. von 0,87— 0,94, reagirt neutral, siedet bei 185— 188°, scheidet 
in der Kalte oft Kampfer ab, lost sieli in Weingeist von 0,85 spec. Gew. und verpufft schwach 
mit Jod unter Entwickelung gelbrother Dampfe. Es enthiilt neben verscliiedenen Camphenhydraten ein 
Stearopten in ungleichen Mengen, welches eine dem gewohnlichen Kampfer gleiche Zusammensetzung 
bat. Nacli Kunę ist der bei 185° siedende Theil C2oH163H20  und der bei 188° siedende 2C2oHi63H20  
(Husemann, Pflanzenstoffe 1261). Bei der Rektifikation des Oeles fand Lallem and Essigsiiure und 
B ruylantes Ameisensaure; nach F liick ig er  sind beide Siiuren ais Ester der beiden flussigen Alkohole 
CiolRsO und C10H1GO vorhanden. Ungefahr 52°/0 des franzosischen Oeles bestehen nach F liick ig e r  
aus dem ersteren, 13°/0 aus dem letzteren und 25°/0 kommen auf ein bei 162° siedendes Terpen, welches 
mit II Cl krystallinische Yerbindung eingeht.

Das aus den Blattern und Bluthen von Lav. Spica D. C. destillirte, aus dem siidlichen Frank- 
reicli stammende Sp ik ol riecht in den gewohnlichen Sorten weniger angenehm und melir terpentin- 
artig ais Lavendelol, soli jedoch in den feinen Sorten bezliglich des Geruchs von letzterem niclit zu 
unterscheiden sein. Das Spikol entbalt nach B ruylants 35°/0 eines linksdrehenden Terpens und 
55°/0 der Alkohole CkiHigO und Ci0Hi8O. Spikol wird zu 4— 5°/0 aus der Pflanze gewonnen.

Anwendung. Lavendel findet fast nur ausserlich Anwendung zu Balmngen, Umschlagen und 
Badera bei Rheumatismus und Lahmungen. Das Lavendelol gehort zu den stark toxisch wirkenden 
Oelen; es wird innerlieh bei Migrane und nervoser Aufregung benutzt und wird des angenehmen 
Geruchs wegen vielfach zur Darstellung von Parfumerien Yerwendet. Mit Benzoe und anderen Ilarzen 
dienen die Layendelbliithen zur Iierstellung verscliiedener Raucherpulver.

l i i t t e r a t u r .  Abbildung und Besclireibnng: Nces v. Esenb., Plant, med., Taf. 178; H ayne, Arzneigew. 
VIII., Taf. 37; Borg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXV1'>; Bentl^y u. Trim., Medic. pl. 199; L ucrssen , Handb. der 
syst. Bot. II. 1017; K arsten, Deutsche Flora 993; W ittste in , Pliarm. 477.

Drogen und Praparate: Flores Lavanilulae; Ph, germ. 109; Ph. austr. (I). A.) 82; 1'h. hung. 263; Pli. ross. 166; 
Ph. belg. 51; Ph. helv. 54; Ph. Neerl. 145; Pb. dan. 111; Ph. suec. 82; Ph. U. St. 189; F liickiger, Pliarm. 770; 
Fliickiger and Hańb., Pharin. 476; Hist. des Drogues II., 167; Berg, Waarenk. 319.

Oleum Lavandulae: Ph. germ. 198; Ph. austr. (D. A.) 98; Ph. hung. 319; Ph. ross. 297; Ph. belg. 51; Ph. helv. 93; 
Ph. Neerl. 169; Ph. dan. 38; Ph. suec. 17; Brit. ph. 223; Ph. U. St. 288; Borg, Waarenk. 565.

Spiritus Lrwandulae: Ph. germ. 247; Ph. austr. (D. A.) 121; Ph. hung. 409; Ph. ross. 375; Ph. helv. 124; Ph. 
Neerl. 228; Ph. dan. 233; Ph. suec. 201; Brit. ph. 297; Ph. U. St. 309.

Spiritus Lavandulae compositus: Ph. belg. 120; Ph. dan. 273; Brit. ph. 335; Ph. U. St. 349.
Spiritus aromaticus: Ph. ross. 373; Ph. helv. 122.
Acidum aceticum aromaticum: Ph. ross. 2 ; Ph. belg. 98; Ph. helv. suppl. 1.
Aqua aromatica: Ph. austr. (D. A.) 16; Ph. helv. suppl. 12.
Aqua rulneria spirituosa: Ph. ross. 47; Ph. belg. 118; Ph. helv. suppl. 106.
Mixtura oleoso-balsamica: Ph, germ. 179; Ph.hung.75; Ph.ross. 261; Ph. belg. 121; Pb.helv.83; Pb. dan. 265.
Species aromaticae: Ph. germ. 240; Ph. austr. (D. A.) 118; Ph. hung. 401; Ph. ross. 368; Pb. belg. 224; Ph. 

helv. 118; Ph. dan. 229.
Linimentum saponato■ camphoratum: Ph. austr. (D. A.) 84; Ph. hung. 265; Brit. ph. 173.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pinimi. Prx. II., 345.

Tafelbesehreibung':
A bliihende Pflanze, natiirl. Grosse; 1 Zweigstiick mit Keleh und Deckblatt, vergrossert; 2 Zweigstiick mit 

2 Bluthen, desgl.; 3 Bliithe, desgl.; 4 dieselbe im Langsschnitt, desgl.; 5 Staubgefiiss, desgl.; 6 dasselbe, geoffnet, desgl.; 
7 Pollen, desgl.; 8 Stempel mit aufgeschnittenem Kelche, desgl.; 9 Stempel, stiirker yergrossert; 10 unterer Tlieil des 
Stempels mit Scheibe, zerschnitten, desgl.; 11 Same, desgl.; 12, 13 derselbe im Quer- und Bangscbnitt, desgl. Nacli 
der Natur von W. Muller.
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Melissa officinalis L.
S y n . M. graveolens H o s t .  M. altissima S ib th . M. conlifolia P e r s . M. foliosa O p ita .

M. Romana M ille r . M. hirsuta■ H o r n e m .

Melisse, Citronenmelisse, Gartenmelisse —  Balm —  Melisse, Citronelle.

Familie: Lahiatae. G attung: Melissa Tourn.

Beschreibung. Der ausdauernde, selir stark veriistelte, senkrecht in den Boden gehende, 
Auslaufer treibende Wurzelstock treibt mehrere 0,60— 1,25 Meter kolie aufrechte, meist astige, mehr 
oder weniger zottig behaarte, 4seitige, krautartige Stengel, die mit gegenstiindigen, ziemlieh lang 
gestielten, ca. 4 Ctm. langen nnd 3 Ctm. breiten, eiformigen, stumpfen oder spitz.lichen, am Grandę 
abgerundeten, gestutzten oder herzfórmigen, etwas runzelig gekerbten oder gekerbt-gesiigten, oberseits 
griinen und zerstreut behaarten, unterseits blasseren, nur aut' den Adern behaarten und mit kleinen, 
glanzendeu Oeldriisen versehenen Bliittern besetzt sind. Die oberen Bliitter kleiner, kfirzer gestielt und 
fast keillormig. Der rinnenfonnige Blattstiel oberseits zottig. Blutlien in achselstandigen, kurzgestielten, 
einseitswendigen Scheinąuirlen; letztere aus 2 gegenstiindigen, armbliithigen Biischeln zusammengesetzt. 
Die einzelnen kurzgestielten, zwitterigen Bliithehen von kleinen, liinglichen, spitzen, ganzrandigen Deck- 
blattern gestutzt. Kelch rohrig, deutlich 2 lippig, 13nervig, mit kleinen Oeldrusen besetzt, etwas zottig; 
Zatme der etwas zuruckgekruminten Oberlippe kurz, fast dreieckig; Unterlippe etwas nach innen ge- 
krtimint, 2spaltig, mit schmalen, spitzen Abschnitten. Der Kelehsclilund zur Fruchtzeit zottig behaart. 
Die weisse, vor der Entfaltung oft gelbe, zuweilen rothlich angelaufene, aus dem Kelclie weit liervor- 
ragende Krone 2 lippig, unten engrohrig, gebogen, oben trichterig erweitert, gegen die Oberlippe und 
am Grunde des mittleren Lappens liaarig, mit aufrechter, scłiwach gewolbter, ausgerandeter Oberlippe 
und niedergebogener, Slappiger Unterlippe; mittlerer Lappen grosser ais die beiden Seitenlappen. 
Staubgefiisse 4, paarweise bogenformig zusammenstossend, die beiden unteren langer, mit bis zum 
Schlunde der Rohre verwacbsenen, kahlen Faden und 2 facherigen, 2tlieiligen, iibergebogenen, mit 
gemeinsamer Langsspalte sieli olfnenden Staubbeuteln. Pollen oval, 6 furcliig, unter Wasser queroval, 
Gnabelig. Stempel auf einer halbkugeligen, 4zahnigen Scheibe, mit einem aus 4 Fruclitbliittern zusammen- 
gesetzten Frnchtknoten, bliitlienlangem, aus dem Grunde der Fruchtblatter aufsteigendem Griffel und 
2spaltiger Narbe, dereń pfriemliche Zipfel zuriickgekrummt sind. Die liinglichen Fruchtblatter eineiig. 
Frucht aus 4 umgekehrt-eirunden, glatten, undeutlich 3seitigen, braunen, 1 samigen Nttsschen bestehend. 
Samen eiweisslos, mit kurzem, nach unten gerichtetem Wurzelchen und planconvexen Samenlappen.

Die Pflanze ist in Hblie, Beschatfenheit der Bliitter und Bltithen und Behaarung selir ver- 
anderlich, dalier die vielen Synonymen.

Anatomisclies: Die nicht selir zahlreichen Oeldriisen, welclie die Unterseite der Bliitter und die jungen 
Kelclie bedecken sind kurz gestielt, entweder einfach oder niehrzellig. Die Kpidenniszellen ragen in spitzkegelfor- 
luigen Krhdhungen tiber die Blattoberfiilche liervor; zwischen ihnen treten, namentlieh bel jungen Bliittern, lange, 
mehrzellige Haare auf, welelie aus breiter Basis in eine feine Spitze auslaufen (Fliickiger).

Verbreitung. Sudeuropa nnd Mittelasien; von Portugal tiber Spanien, Italien, Griechenland, 
Hyrien bis in das kaukasische Gebiet und die caspischen Hochsteppen verbreitet. In Mitteleuropa baufig 
in Garten kultivirt.

Bliithezeit. Juli bis September.
Name und Geschichtliches. Der Name M elisse (mittelhocbdeutsch metere, mettaren, 

mittelniederdeutsch Beenzuge, Benesugę, bei H ild egard  Binesuga, Binsuga, bej B runfels und B ock  
Bienkraut, Frauenkraut, Herzkraut, bei L ob e liu s  Honigblume, bei F uchs Melissen) stammt von 
fiśh. Honig, uthtsaa Biene, mit Bezug auf den Homgreiehthum der Pflanze, der sie bei den Bienen 
beliebt rnacht, worauf sieli aucli der altdeutsclie Name metere, meto —  Metli, beziebt. Sie wurde von 
den Griechen aus dem namlicben Grunde Mźhaao<pillov, Kcdulrdy, von den Ronieni Apiastrnm genannt.



Die Melisse ist ein sehr altes Arzneimittel. Schon die Araber kultivirten in Spanien Melisse, 
wie aus dem Kalend er Haribbs aus dem Jahre 9(31 hervorgeht; A vicenna preist die Melisse ais ein 
Gemuth imd Herz stiirkendes Mittel. In C irca instans der salernitaner Scliule ist unsere Pflanze 
vertreten. Die Kultur im deutschen Mittelalter lasst sich wegen der gleiclien Benennung anderer 
Labiaten (Binesuga) mit Bestimmtheit niebt nachweisen, doch wird schon 1521 und 1522 in dem 
Drogeiwerzeichniss der Ilathsapotheke zu Braunschweig Agua Melissae und Folia Melissae aufgefiihrt. 
B runfels lieferte die erste Abbildung.

O ff lz in e l l  ist das Kraut: Folia Melissae (Herba Melissae citratae).
Das Kraut wird kurz vor der Bluthe oder wahrend der Bluthe eingesammelt, an einem schattigen Orto 

getrocknet und zersehnitten in gut geschlossenen Bleoh- oder Glasgefassen aufbewahrt. Frisch ist der Geruch stark, 
angenehm aromatiseh eitronenartig, der Geschmack aromatisch bitterlioh und etwas herbe. Getrocknet erscheinen 
die Blatter oben dunkelgriin, runzelig, etwas rauh, leicht zerbrecblicli, bei vorsichtigem Trocknen den Geruch nur 
wenig verlierend.

Verwechselungon konnen stattfinden mit Nepeta Cataria Ł. var. citriodora, welclie jedoch dureh den 
Bliithenbau und durch die graufilzigen Blatter der letzteren leicht zu vermeiden sind.

P r a p a r a t e .  Das Kraut wird zur Herstellung yon Oleum Melissae und Agua Melissae ver- 
wendet; ausserdem bildet es einen Bestandtheil von Spiritus Melissae compositus und Agua aromatica 
spirituosa.

Anstatt des theureren Melissenoles wird zuweilen das im Geruclie ahnliche, docli scharfere 
indische M elissenbl (Oleum Melissae Indicum, Oleum Citronellae) von Andropogon citratus D. C. 
destillirt, yerwendet.

B e s t a n d t h e ile .  Die noch nicht naher untersuchte Pflanze enthiilt atherisches Oel (im trocknen, 
frischen Kraute ‘ /i o bis V* °/o)-> eisengrunenden Gerbstoff, Bitterstoff, Harz und Schleim. Das Melissenbl 
ist farblos oder blassgelb, besitzt einen angenehmen Geruch und ein spez. Gew. von 0,85— 0,92, reagirt 
schwach sauer und lost sich in 5— 6 Theilen Weingeist von 0,856 spez. Gew. Es enthalt nach B izio 
einen Campfer gelost. (Husemanu, Pflanzenstoffe 1261.)

A n w e n d u n g .  Innerlicli im Theeaufguss, ausserlicli zu Badern und Waschungen. Die Melisse 
gilt ais ein mildes Aromaticum, Stomachicum und Carminativum, sie geliort namentlich zu den ais 
Cosmetica benutzten Mitteln. Spiritus Melissae compositus (Carmelitergeist) findet innerlich ais Exci- 
tans, iiusserlich ais liiechmittel und ais wohlriechender Zusatz zu spirituosen Einreibungen Anwendung. 
(Husemann, Arzneimittell. 416.)

L it t e r a t u r .  Abbildung und Besclireibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 180; H ayne, 
Arzneigew. VI., Taf. 32; B erg u. Schm idt, Offiz, Gew., XXVII0; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II. 
1026; K arsten, Deutsche Flora 1003; W ittste in , Pharm. 535.

Drogen und Praparate: Folia Melissae: Ph. germ. 115; Ph. austr. 90; Ph. hung. 287; Ph. ross. 
173; Ph. helv. 56; Cod. med. (1884) 62; Ph. belg. 56; Ph. dan. 115; Ph. suec. 102; Ph. U. St. 220; 
F lilck ig er , Pharm. 694; F liick ig er  et Hańb., Hist. d. Dróg. II., 188; B erg , Waarenk. 281.

Agua Melissae: Ph. austr. 20; Ph. hung. 61; Ph. ross. 41; Ph. helv. 15; Cod. med. (1884) 376; 
Ph. belg. 126.

Oleum Melissae: Ph. ross. 299.
Spiritus Melissae compositus: Ph. germ . 247; Ph. austr. 120; Ph. hung. 405; Ph. ross. 373; 

Ph. helv. 125; Cod. med. (1884) 334; Ph. belg. 117.
Agua aromatica spirituosa: Ph. austr. 16.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Praxis II., 440.

Tafelbesehreibung':
A bluhender Zweig in naturl. GrSsse; 1 und 2 geschlossene und geoffnete Bluthe, vergrossert; 3 dieselbe im 

Langschnitte, desgl.; 4 Bluthenkrone, desgl.; 5 Kelch mit Griffel, desgl.; 6 StaubgetUsse, desgl.; 7 geoffnetes Staubgefass, 
desgl.; 8 Pollen, desgl.; 9 Stempel, desgl.; 10 unterer Theil des Stempels mit Sclieibe, st:\rker vevgrossert; 11 derselbe 
im I/iingBHclinitt, desgl.; 12 derselbe in Quersolmitt, desgl.; 13 Fruchtkelch, desgl.; 14 und 15 Nusschen naturl. GrBsse 
und yergrdssert; 1(5 und 17 dasselbe im Liings- und Quersclmitt, yergrdssert. Nach der Natur von W. M uller.
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Thymus Serpyllum L.
Quendel, wilder Thymian, Feldkiimmel —  Betony, Thyme —  Serpolet.

F a m ilie : Labiatae G attung: Thymus Tourn.
B esch re ib u n g . Kleiner Halbstrauch mit faseriger Wurzel und dttnnem, kriechendem, meist 

unterirdischem, liegende oder aufsteigende, ringsum behaarte Stengel treibendem, an den Knoten 
wurzelndem Staninie. Die gegenstandigen, bis 7 mm breiten, bis 10 mm langen Blatter in einen 
kurzeń Stiel yerschmalert, linealisch oder elliptisch, flach oder an den Randem scliwach abwarts gerollt, 
drtisig punktirt, am Grunde borstig gewimpert, zuweilen mit verkiirzten Seitenzweigen in den Achseln 
und dann gebiisclielt erscheinend. Die von der Mittelrippe des Blattes bogig aufsteigenden Nerven 
treten auf der Unterseite stark hervor. Bliithen an der Spitze der Zweige zu einem Koplchen yereinigt, 
klein, gestielt, von einem kleinen Deckblatte unterstutzt; Stielehen aufsteigend, beliaart. Der rohrig- 
glockenfonnige, blcibende, im Schlnnde mit einem Krauze weisser Haare besetzte Kelch 10 stroi fig, auf 
den Nerven beliaart, mit 3zahniger kurzgewimperter Oberlippe und schnialer, bis zum Grunde 2spaltiger, 
borstig gewimperter, mit pfriemlichen, spitzen Żipfeln yersehener Unterlippe. Krone hellpurpurn, selten 
weiss, am Grunde der Unterlippe gefleckt, aussen feinhaarig, innen kahl, mit ausgerandeter, aufrechter, 
flaclier, langlich-runder Oberlippe und breiter, tief Slappiger, kurzgewimperter Unterlippe; Mittellappen 
der Unterlippe breiter ais die Seitenlappen, wenig ausgerandet. Staubgefasse zu 4, im unteren Theile 
mit der Blumenrohre yerwachsen, die ausseren oder unteren etwas langer und auseinanderstrebend. 
Staubgefasse auch manchmal ganz fehlend und nur durcli 4 kleine, kurzgestielte Knotchen angedeutet. 
Die fadenformigen Filamente mit lilafarbenen, 2facherigen, am Grunde durch ein Bindeglied yerwach- 
senen Staubbeuteln. Staubbeutelfacher der Lange nach aufspringend. Pollen rundlicli, Ófurchig, unter 
Wasser stark aufcpiellend. Stempel auf einer stark zusammengedruckten, rundlichen Scheibe, mit einem, 
aus 4 Fruchtblattern bestehenden Fruchtknoten, fadenformigem, aus dem Grunde der Fruchtblatter ent- 
springendem Grilfel und 2spaltiger Narbe. Fruchtblatter eineiig. trucht aus 4 rundlichen, von dem 
Fruchtkelche umschlossenen Niisschen bestehend. Der eiweisslose Same die Fruchtschale yollstandig 
ausffillend. Der gerade Embryo aus 2 planconvexen Samenlappen mit kleinem Wiirzelchen bestehend.

Der Quendel andert in Bezug auf Blattform und Behaarung sehr ab. Die yorzuglichsten 
Hauptformen sind folgende:

var. «. Chamaedrys Fr. (ais Art): lockere Rasen bildend; die 4 Kanten des Stengels und 2 Flachen 
desselben beliaart, daher 2reihig gebartet. Bhitter elliptisch, yerkehrt-eiformig oder 
rundlicli, in den Blattstiel plbtzlich yerschmalert, mit wenig hervortretenden Seitennerven, 
die unteren Blatter kauni gewimpert. Diese Yarietat zerfallt wiederum in 2 Fornien, von 
denen die eine beiderseits rauhhaarige Blatter (Thymus lanuginosus Schk.), die andere 
kahle Blatter und ausserdem einen angenehmen, citronenartigen Geruch besitzt (Thymus 
citrioclorus Schreb.)

var. /7. angustifolius Schreb. (Th. lanuginosus Lk.) (ebenfalls ais Art): dichte Rasen bildend, mit 
niedrigeren, iiberall gleichmassig rauhhaarigen, zottigen Stengeln, gedrangteren Blatt- 
paaren, linealisch-langlichen oder yerkehrt-eifórniigen, allmahlig in den Stiel yerschma- 
lerten, an den Randem stiirker eingerollten, bisweilen rauhhaarigen Blattern, mit auf der 
unteren Seite stiirker entwickelten Seitennerven. Scheinipiirle kopfig gedrangt.

var. y. pulegioides Lang: mit 2reihig behaarteni Stengel, rundlieh-eilórmigen Blattern und grossen 
Bliithen. Blatter und Kelch kahl. In den Sndeten.

Anatoinisclics: Auf der Riiekseite des Blattes, bisweilen auch aut der Vorderseite, belinden sieh yerlialtniss- 
miissig grosse Oeldrusen, die oft so tief eingesenkt sind, dass sie aut der Oberseite des Blattes, namentlich bei durch- 
fallendem Lichto, deutlieh bemerkt werden. Der Bau dieser Oelzellen ist bei Flu/mus nulgaris L. niiher beschrieben. 
Die Haare der Blattflachen sind ein- bis zweizellig, stumpflioh, die der Staninie und Aeste mehrzellig, langzugespitzt.

V erbre itu n g '. An trockenen, sonnigen Orten, aut grasigen Hiigeln, Triften, Haiden, an 
Wegrandern durch das gemassigte Europa, Asien, Nordafrika, einschliesslich Abessyniens, Nordamerika 
yerbreitet. Im Himalaya erreicht der Qnendel eine Meereshohe von 4500 Metern.

N am e u n d  G escliichtlich .es. Der Narne Q uendel, althochdeutsch chenela, keniila, 
ąuenela, ąuenula, bei H ild ega rd  Cunellci, stammt aus dem lateinischen conila, cunila, dem griechi- 
schen -/lor/hj, womit man ein Origanum oder Scttureja bezeichnete. Thymus ist abgeleitet von Ouyog 
(Kraft, Muth) und bezieht sich auf die erregende, starkende Wirkung der Pflanze; soli jedocli auch 
von Oóu (oplem) herruhren, wegen des Wohlgeruchs, oder weil man die getrocknete Pflanze bei den 
Opferfenern yerwendete. Mit serpyllum, von "Jfymllog (eę/cEw kriechtn, wegen des kriecbenden Wuchses) 
bezeichneten die alten Schriftsteller unseren Feldquendel.



Trotzdem die medizinische Benutzung von Seiten der alten Aerzte eine, dem Thyrnus uulgaris 
ganz gleiclie war, so unterschied man docli schon beide Pflanzen, wie aus den Schriften des T h eop h rast 
und D ioscor id es  unzweifelhaft hervorgeht. c'E q u v I X o v des T h eop h rast, womit nach den Berichten 
des letzteren die Berge Thraciens ganz bedeckt waren, ist, wie namentlicli die Beschreibungen des 
D ioscor id es  bestatigen, unser Thymus Serpyllum. Gesucht und geschiitzt war der vom Berge 
Hymettus bezogene Quendel. In erster Linie wurde der Quendel bei den Alten ais Gewiirzpfłanze 
benutzt; nach Cato auch in der Veterinarmedizin, ebenso bei Schwachezustanden nach Art unserer 
Eau de Cologne ais Riechmittel. P a llad iu s  (im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. in Oberitalien) giebt 
in seinem Werke „D e re ru stica “ eine Anleitung zuin Anbau des wilden Thymian.

B luthezeit. Juni bis Septerńber.
O ffizinell ist das Kraut mit der Bliithe: Herbu Serpylli.
Das bliihende Kraut wird im Juni oder Juli gesammelt, getrocknet und zerschnitten in Bleelibiichsen oder 

Glasern aufbewahrt. Es ist von starkem, angenelrm aromatischem Geruch und von gewiirzhaftein, aromatisehem, 
herbem und bitterem Geschmack. Die einen melissen- und eitronenartigen Geruoli besitzende Yarietat citrodorus 
wird vorgezogen.

Praparate. Durch Destillation des Krautes mit Wasser wird das Quendelol: Oleum Serpylli 
gewonnen. Aus dem Oel wird Spiritus Serpylli und Aqua benedicta dargestellt. Das Kraut biłdet 
einen Bestandtheil von Species aromaticae und wird zur Herstellung von Vinum aromaticum und Aquct 
foetida antihysterica benutzt.

B estandtheile . Das blliliende Kraut enthalt nach H erberger: atherisches Oel, Gerbstoff, 
Bitterstoff, Eiweiss, ein Gummiharz, Fett, Chlorophyll, eigenthumlichen Farbstoff, yerschiedene apfelsaure, 
schwefelsaure, und salzsaure Kali-, Kalle- und Talkerdesalze.

Das Quendelol, welches bis zu 0,08 — 0,09 °/0, aus frisch getrockneten Spitzen hochstens bis 
zu 0,4°/0 aus dem Kraute gewonnen wird, ist von goldgelber bis braunrother Farbę, von angenehmem 
Geruclie und gewiirzhaftein Geschmacke, besitzt ein spez. Gew. von 0,89 — 0,91 und lost sieli in Wein- 
geist. Jahns hat im Jahre 1880 in demselben geringe Mengen von Gaiwacrol und Tliymol auf- 
gefunden. Nach P. F elevre  besitzt das Quendelol 2 Bestandtheile, von denen der eine bei 175— 177° 
siedend, aus Oymol (Cm Idu), mit einern spez. Gew. von 0,873, besteht, der andere hingegen von einem 
JPhenol (CioHi j O), mit einem Siedepunkt von 233 —  235° und einem spez. Gew. von 0,988, gebildet 
wird. (Husemann, Pflanzenstoffe 1253.)

A n w en d u n g 1. Der Quendel ist ein mildes Ezitans, Stomachicum und Antispasmodicum; 
wird innerlich kaum noch, ausserlich in Yerbindung mit andern Krautem zu aromatischen Krauter- 
kissen, Badern und Bahungen verwendet. Spiritus Serpylli wird bei Yerstauchungen etc. ais Hautreiz 
benutzt, dient auch ais Zusatz zu Mund- und Gurgelwassern. (Husemann, Arzneimittell. 541.)

L itteratu r. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 181; Hayne, 
Arzneigew. XI., Taf. 1; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XV1IP'; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 
1024; Kar sten, Deutsche Flora 999; W ittste in , Pharm. 854.

Drogen und Praparate: Herbu Serpylli-. Ph. germ. 132; Ph. aust. (D. A.) 117; Ph. ross. 208; 
Ph. helv. 62; Cod. med. (1884) 78; Ph. belg. 79; F liick ig er , Pharm. 692; B erg, Waarenk. 254.

Oleum Serpylli-. Pli. ross. 307; Ph. belg. 199; B erg , Waarenk. 568.
Spiritus Serpylli-. Ph. ross. 377; Ph. helv. 125.
Species aromaticae: Ph. germ . 240; Ph. ross. 369; Ph. helv. 118; Ph. belg. 224.
Vinum aromaticum: Ph. ross. 460; Ph. belg. 286; Ph. helv. 153.

Bezttglich der Drogen und Praparate siehe H ager, Ph. Prx. II. 963.

T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A bliihende Pflanze in nat. Gr.; 1 u. 2 Bliitter, desgl.; 3 Knospe, yergrossert; 4 u. 5 Bliithe von verschiedenen 
Seiten, desgl.; C dieselbe im Lllngsschnitt, desgl.; 7 aufgesehnittene Krone mit Staubgofassen, desgl.; 8 abgefallene Krone 
nach der Befruchtung, desgl.; 9 Bliithe mit fehlenden Staubgefiissen, desgl.; 10 Staubgelasse, desgl.; 11 Pollen, desgl.; 
12 Keloh mit Stempel, desgl.; 13 Stempel, desgl.; 14 Seheibe mit Eruchtlcnoten im Liingsschnitt, desgl.; 15 Fruclit- 
knoten im Querschnitt, desgl.; 16 Frucht mit Fruchtkelch, desgl.; 17 Niisschen, natiirl. Griisse und vergrossert; 
18 u. 19 Same im Liings- und Querschnitt. Naeli der Natur von W. Muller.
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Thymus yulgaris L.
Thymian —  Thyme —  Thym.

F a m ilie : Labiatae. G attung: Thymus Tourn.

B esch re ib u n g . Die holzige, ausdauernde, verastelte, mit diinnen Wurzelfasern beset/.te 
Wurzel treibt einen aufrechten oder aufsteigenden, holzigen, vom Gmnde an sehr iistigen, bis 40 CŁm. 
liohen Stengel, dessen mehr oder weniger krantige, zusammengedrilckt 4kantige Aeste mit sehr ver- 
kiirzten Seitenzweigen (Blattbiischeln) in den Achseln der Bliitter versehen sind. Jiingere Stengel und 
Aeste gran - kurzhaarig, iiltere mit einern grauen, rissigen Korke bedeckt. Bliitter gegenstandig, fast 
sitzend oder im unteren Theile der Pflanze kurz gestielt, dicklich, bis 12 Mm, lang und 5 Mm. breit, 
eiformig oder langlich bis lanzettlich, ganzrandig, am Itande etwas umgerollt, in den Blattstiel ver- 
laufend, kurz behaart, auf beiden Seiten driisig pnnktirt. In den unteren Blattwinkeln entwickeln sieli 
kurze, biischelige, bebliitterte Triebe, die nach oben in lockere, entfernte Seheinąuirle und zuletzt in 
den traubigen, kopfigen Bluthenstand iibergeben. Deckblatter kleili, lanzettformig, stumpf. Der driisige 
Kelcli mit breiter, ozahniger Oberlippe und 2spaltiger Unterlippe. Ziihne der Oberlippe breit, delta- 
formig, kurzwimperig; Zaline der Unterlippe linien- pfriemenformig, zugespitzt, gefranzt. Schlund des 
Kelches mit einein weissen Haarringe. Krone bellroth, blassblaurothlicb bis weisslich, aussen behaart, 
abfallend, mit aufrecbter, flach ausgerandeter Oberlippe und breiterer, abwartsstehender, 3 lappiger Unter
lippe. Lappen der Unterlippe stumpf, tein gekerbt, der mittlere grosser und ausgerandet. Staubgefasse 
zu 4, 2 lilngere und 2 oben gegeneinandergeneigte kiirzere, im unteren Theile mit der Blumenrohre 
yerwachsen, im Scblunde frei, mit fadenformigen, blassrothlicben Staubfiiden und am Grunde angebefteten, 
2facberigen, lilafarbigen, spiiter braunen, mit Langsspalten aufspringenden Staubbeuteln. Staubgefasse 
der weiblichen Bliitbe verklimmert. Pollen oval, 6 furchig, unter Wasser rundlieb. Stempel auf einer 
am Bandę gekerbten Scbeibe, mit 4 einfacherigen, eineiigen Frucbtblattern; Griffel fadenformig, vorn 
ttbergebogen, lilafarbig, abfallend, mit 2spaltiger Narbe. Die am Grunde angebelteten Eichen auf- 
steigend. Frucht braun, im Grunde des bleibenden Kelches eingescblossen, ans 4 kleinen, einsamigen, 
langlich-runden Niisscben bestebend. Der eiweisslose Same von der Form des Niisschens. Embryo 
mit kurzem, nacli unten geriebtetem Wlirzelchen und ovalen, planconvexen Samenlappen.

Aiuitoinisclies: Das Blatt, welches eine sehr derbo Cuticula und Epidennis hesitzt, zeigt im Quersclinitt 
auf der einen Hlllfte eine Palissadenschicht, auf der anderon S oliw ani m p aren cliy m. Die Driisen beflnden sieli aut der 
Oberflache der Bliitter und des Kelches in Vertiefungen. Sie bestehen ans einer sehr kurzeń Stielzelle, aut welcher 
sich 8 — 16 und mehr scliildformig ausgehreitete Tochterzellen erheben, die von der duroh Oelabsonderung bis zur 
Blattdicke blasig aufgetriebenen Cuticula iiberragt werden. Die ausserdem noeh auftretenden sogon. Kleindiiisen 
bestehen aus einer einzigen von einein Stiele getragenen Oelzelle. Die kurzeń, mit einer gerundeten Spitze endenden 
Haare bestehen aus einer oder 2 rauhen, diclcwandigen Zellen (Fliickiger).

V e rb re itu n g . Auf diirren, unbebauten Orten des westlichen Siideuropa, namentlicli im 
nordlichen Mittelmeergebiet von Italien bis Portugal und Marocco verbreitet. In den Seealpen bis 
1000 Meter bocli emporsteigend. Gedeiht nocli in Island und Skandinavien bis znm 70. Breitengrade. 
Wird allentbalben ais Kiichengewiirz- und Arzneipflanze in den Garten kultiyirt.

B liith eze it. Mai, Juni.
N am e u n d  G osch ich tlich es . Der Name Thym ian, altbochdeutscb timidn, yine- oder 

binesuga, pine- oder binibluoma, suga, mittelhochdeutsch Binsóge, Thiimel, bei Fu cli s und Bock 
romischer oder welscher tyuendela, bei Cordus Tymchen, stammt aus dem lateinischen Thymus, 
griechischen Duyoę Kraft, Muth in Bezug auf die erregende, stiirkende Wirkung der Pflanze (oder auch 
von hvo), ich opfere).

Den alten Aerzten ist, wie sich mit Sicherlieit annehmen lasst, der Thymian bekannt gewesen 
und von ibnen arzneilieb benutzt worden, denn unter D/gog (!)vgog) des T h eop h ra st und D io sco r id e s  
ist unzweifelhaft unsere Art zu versteben; ebenso ist bekannt, dass C o lu m ella  und P lin iu s  Thymian 
von Serpyllum unterschieden. In dem Kochbuche des romiseben Feinschmeckers A p ic iu s  C aelius 
(C oelius) ist Thymian ais Gewurzpflanze aufgefubrt und wird darin baufiger erwahnt ais Serpyllum. 
A Iex an d er T ra llian u s empfieblt unsere Pflanze melirfaeh in arzneilieber Beziehung. Merkwflrdig ist 
es, dass Thymian im Mittelalter, obwolil seine Bekanntschaft zu jener Zeit vorausgesetzt werden muss, 
so wenig erwiilint und beachtet wird, denn er fehlt im Capitulare Karls des Grossen und in vielen 
Arzneibiicbern jener Zeit giinzlich. Zu uns ist er aus Italien gekommen, weshalb ibn die alten Bota-



nikur zum Unterschied vou dem wahren Thymian — Ov/.iog (Icw.og) der alten Aerzte, womnter 
Thymus creticas Brot. zu verstehen ist — rom ischen  oder w elscłien  Q uendel, schw arzen oder 
harten Thym ian, Serpyllum romanum, Thymus italicus (Tragus) nannten.

Das Tliymol, das wichtigste Priiparat der Pflanze, ist schon 1725 von Caspar Neum ann 
ais Camphora Thymi und 1754 von C artheuser heobachtet worden. Eine nahere Untersuchung des- 
selben erfolgte 1853 von Seiten L a llem a n d s und die Einfulirung in die chirurgische Praxis verdanken 
wir dem Apotheker B ou ilh on  und dem Dr. med. Jaquet aus Lille.

O ffizinell ist das bluhende Kraut: Herba Thymi.
Die bliihende Pflanze wird im Juni oder Juli eingesammelt, von den dicken Stcngeln befreit, an einem 

scliattigen Ortc getrocknet und zerschnitten in blechernen oder gliisernen GelUssen aufbewahrt. Herba Thymi hat 
einen starken, eigenthiimlich aromatisehen Geruch, der durch das Troeknen nicht vergelit und einen aromatisehen, 
etwas bitteren, kampferartigen Gesohmack.

P raparate. Aus dem Kraute wird Oleum Thymi gewonnen; das Oel bildet einen Bestand- 
theil von Acetum aromaticum, Acidum aceticum aromaticum, Liuimentnm saponato- camphoratum 
(Opodeldoc), Linimentum saponato- camphoratum liąuidum, Mixtura oleoso-balsamica.

B estandtheile . Das Kraut enthalt ungefahr l° /# atlierisches Oel (Thymianol), eisengrtinenden 
Gerbstotf, Harz, Extraktivstoff, Oummi, Eiweiss, Salze.

Das durch Destillation des Krautes mit Wasser gewonnene Thymianol ist dunnfliissig, gelblicli 
oder briiunlich, riecht durchdringend nach Thymian, hat einen kampferartigen Geschmack, hesitzt ein 
spez. Gew. von 0,87— 0,90 und lost sich in seinem gleichen Gewichte Weingeist von 0,85 spez. Gew. 
Es besteht aus einem Gemenge von Thymen, Cymen und Thymol. Tliymol (Thynnankampfer) C]0 Hu O, 
das Stearopten des Thymianoles, welches zu ungefahr 50°/# in dem letzteren vorhanden ist, bildet den 
schwerfliichtigsten Bestandtheil des Oeles. Es entstelit aus Cymol und Thymen durch Oxydation an 
der Luft, krystallisirt in dtirinen, farblosen, klinorhombisclien Tafeln (M iller) — nach F liick ig er  in 
grossen Krystallen des hexagonalen Systemes — , ist im festen Zustande schwerer, im fltissigen leichter 
ais Wasser; es schmilzt nach Sten liouse bei 44°, nach anderen bei 48°, 50°, 52,7° zu einem farb- 
losen Oele, das bei gewohnliclier Temperatur lange tliissig bleibt und besitzt einen Siedepunkt von 
220—230°. Es hat einen schwachen, von Thymianol verschiedenen Geruch, schmeckt stechend gewiirz- 
haft, reagirt neutral und lost sich in 333 Theilen Wasser. Das Thymol, welches ais der hauptsach- 
lichste Triiger des Aromas zu betracliten ist, wird ausserdem noch in den atherischen Oelen von 
Monarda punctata L. und Ptychotis Ajowan DC aufgefunden.

Cymen (Cymol) C1U Hu ist ein farbloses, stark łichtbrechendes, angenehm kampferartig riechendes 
Oel von 0,868—0,878 spez. Gew., welches sich in Wasser nicht, hingegen leicht in Weingeist, Aether 
und fettem Oele lost.

Thymen Ci0 l i 16 ist der fluehtigere Theil des Oeles, besitzt ein spez. Gew. von 0,868 und 
siedet bei 160 — 165°. (H usem ann, Pflanzenst. 1253.)

A n w en d u n g . Thymian dient hanfig ais Bestandtheil aromatischer Species, zu Krauterkissen, 
Umschlagen, Badera; ausserdem in der Kiiche ais Gewiirz. Thymol geliort zu den kraftigsten faulniss- 
und giihrungswidrigen Mitteln, in Folgę dessen es ais antiseptisches Mittel sowolil innerlich ais iiusser- 
licli sehr verbreitete Anwendung gefunden hat. (Husemann, Pflanzenst. 1254, Arzneimittell. 541.)

I l l t t e r a t u r .  Abbildimg uml Besclireibung: Nees v. Ksenb., Plant, med,, Taf. 182; Hay no, Arzneigew. 
XI., Taf. 2; Herg u. Schm idt, Olfiz. Gew , Taf. XVIII0; Bentley u. Trim., Med. planta, Taf. 205; Luerssen, Hridb. 
d. syst. Bot. II. 1024; Karsten, I). FI. 1000; W ittste in , Pharm. 853.

Drogen iiml Prilparate: Herba Thymi'. Ph. germ. 132; Ph. ross. 208; Ph. belg. 80; Pb. Neerl. 202; Cod. med. 
(1884) 81; Ph. suec. 103; F liickiger, Pharm. 689; Fliickiger and Hańb., Pharm. 487; liist. d. Dróg. II., 182; Berg, 
Waarcnk. 255.

Oleum Thymi-. Ph. germ. 204; Ph. austr. (D. A.) 98; Ph. helv. 98; 1’h. Neerl. 172; Cod. med. (1884) 449; Ph. 
dan. 41; Ph. suec. 19; Ph, U. St. 244; Berg, Waarcnk. 568. r

Acetum aromaticum: Ph. helv. suppl. 1.
Acidum aceticum aromaticum: Ph. belg. 98.
Linimentum saponato-camphoratum s. Opodeldoc: Ph. germ. 157; Ph. ross. 248, 249; Ph. helv. 100, 101; 

Ph. dan. 149, 150; Ph. suec. 122.
Linimentum saponato■ camphoratum Uąuidum: Ph. germ. 158.
Mixtura oleoso-balsamica: Ph. germ. 179.
Bcziiglieh der Drogen und Praparate siehe aueli Hager,  Pharm. Prx. 11., 1140.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ;
A bliibende Pflanze, natiirl. GrSsse; 1 Blatt, vergrossert; 2 Kelch, desgl.; 3, 4, 5 Bluthc von verschiedenen 

Seiten, desgl.; 6 weibliche Bliithe, desgl.; 7 Zwitterbliithe im Langsschnitt, desgl.; 8 Staubgefasse von verschiedenen 
Seiten, desgl.; 9 dieselben geOflhet, desgl.; 10 Pollen, desgl.; 11 Stempel mit zerschnittenem Kelche, desgl.; 12 Stempel, 
desgl.; 13 Frucht, desgl.; 14 Same, natiirl. Grosse und vergr8ssert; 15 u. 16 derselbe zerschnitten. Nach der Natur 
von W. Muller.
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Marrubium \ulgare L.
Andorn —  Marrube blanc —  Marrubium.

F a m ilie . Labiatae (U n terfam ilie : Stachydeae); G attung: Marrubium Touru.

B esch re ib u n g 1. Die ausdauernde, starkę, fast senkrechte, holzige, astige, weisse Wurzel treibt, 
einen oder mehrere, 30— 60 Ctm. holu;, sehr astige, ziemlich aufrechte, anten rundliche, oben vierkan- 
tige, weisswollig-filzige, hohle Stengel. Blatter gegenstiindig, rundlich-eiformig, nngleich gekerbt, 
in den Blattstiel yerschmalert, runzelig, unterseits grau oder weissfilzig, oberseits dnnkler griin, spar- 
licher behaart, die nnteren lang-, die oberen kurzgestielt, die obersten sitzend; an jungen Blattern tritt 
unterseits das runzelige Adernetz stark hervor; Oeldriisen sind namentlich auf der Riickseite der Blatter, 
jedoch sparlich, vorhanden. Bliithen achselstandig, in 20— 30bliithigen, fast kugeligen Scheinąuirlen. 
Deckblatter linien-borstenformig, wollig, an der Spitze hakenformig zuriickgebogen. Kelch becherfor- 
mig, lOzahnig, bleibend, im Sclilunde mit einem ans dicht gedrangten Haaren bestehenden Ringe; 
Zahne abwechselnd kiirzer, wollig, mit hakenformiger, kalii er Stachelspitze; Behaarnng des Kelches sehr 
starr, aus langen, knotig gegliederten spitzen Haaren nnd derben Sternhaaren zasammengesetzt. 
Bliithen mit weisslicher, kurz zweispaltiger Krone, sternfilzig; Rohre wenig aus dem Kelche hervor- 
ragend, an derjenigen Stelle, wo die Staubfaden der Rohre entspringen, mit einem Haarringe versehen; 
Oberlippe linealisch, kurz zweispaltig, gewimpert; Unterlippe breiter, niedergebogen, dreilappig, der 
mittlere Lappen grosser, breitgezogen, ausgerandet, Seitenlappen eilanglich, stumpf, am oberen Rande 
gewimpert. Staubgefasse vier, in die Kronenrohre eingeschlossen, im untern Theile mit der Kronen- 
rbhre verwachsen, im oberen frei, die beiden oberen kiirzer; Staubfaden parni lei, an der Spitze umge- 
bogen, kahl; Staubbeutel an der Riickenmitte befestigt, zweifacherig; Fiicher vertikal iibereinander stehend 
und zusammenfliessend, mit einem gemeinschaftlichen Langsspalt sich otfnend. Pollen abgerundet recht- 
eckig, mit drei Langsbinden und dazwischen liegenden Furchen ausgestattet, unter Wasser sehr auf- 
ąuellend und queroval. Stempel auf einem becherformigen, am Rande vierdriisig-gezahnten Trager; 
Frnchtblatter vier, langlich, zwischen den Zahnen des Stempeltragers stehend, einfacherig, eineiig. 
Eichen am Grunde des Faches befestigt, aufrecht, gegenlaułig. Grilfel dem Stempeltrager entsprin- 
gend, am Grunde von den vier Fruchtblattern umgeben, fadenformig, aus der Kronenrohre nicht her- 
vorseliend, mit zweispaltiger Narbe; oberer Narbenzipfel schmaler und kiirzer. Fracht vom bleibenden 
Kelche eingeschlossen, kiirzer ais der Kelch. Niissehen vier, verkehrt-eiformig, stumpf dreikantig, nach 
aussen gewolbt, am Scheitel schief gestutzt, hellbraun. Same von der Form des Niisschens, mit dunnem, 
von einem Heischigen Eiweiss umgebenen Embryo. Wiirzelehen nach unten gerichtet; Samenlappen 
oval, planconvex.

B lu th ezeit. Juni bis Herbst.

V o rk o m m e n . An Wegen, Zaunen, auf Schutt etc. von Nordafrika durch Europa bis Schott- 
land, Scliweden und Nor wegen verbreitet; von Forderasien bis Indien; nach Amerika iibergesiedelt.

N am e u n d  G esch ic łitlich es . Der Name Andorn, schon althochdeutsch andorn, gotver- 
gezgen, gotmergesscnc, taubnezzila mittelhochdeutsch Aindorn, Andor, Antdorn, Antom, Morabel (aus 
Marrubium verstiimmelt), Segminz, bei I lild eg a rd  Andor, bei Cordus und Fuchs Gottcsnergess ist 
unhekannten Ursprungs. Grasm ann sucht ihn auf die Sprachwurzel av9xo bliihen (altindisch andlias, 
Kraut) zuriickzufiihren. Marrubium stammt nach L in n e von M aria-U rbs, einer Stadt im ehemaligen 
Latium, am See Fu, in dereń Nahe die Pflanze haufig vorgekommen sein soli; walirscheinlicher ist die 
Abstammung von dem hebraischen “M (mar bitter) und 2”) (rab viel), wegen des bitteren Geschmacks.

Der A ndorn , Ttęccoior des T h eop h rast und des D iosk orid es , Marrubium der Romer, gehort 
zu den iiltesten Arzneipflanzen und diente schon in den friihesten Zeiten ais Mittel gegen Lungen- 
schwindsucht. So werden namentlich C astor A n ton iu s und Celsus angefuhrt, die den Saft in Yer-



bindung mit Honig bei geschwiirigen Lungenkrankheiten verabreichten. A nton ius Musa verordnete 
Andorn mit Myrrhe bei inneren Abscessen. P lin iu s er w ;ilm t eines Vinum Marrubii. Ein Wiirzburger 
Manuscript ans dem 8. Jahrhundert enthalt Antron und Marrubium. Das zu G alen ’s Zeiten ais Mittel 
gegen Wasserscheu verwendete Marrubium Alyssum war naeh Fraas keine Labiate, sondern wahr- 
scheinlich eine Boraginee. O tto v. B run fels bildet eine mannliche und eine weibliche Pflanze ab, 
von denen die weibliche unserm Andorn entspricht. Er sagt: „Andom, wiirt genennt zu Teutsch An
dorn, oder Gotts vergesss. Andorn anss der ursach das es dyenet zu der krankheit der kinder genannt 
Andorn. Uf Kryechisch Prassium, zu Latin Marrubium von wegen seiner bittere, und der schwarz 
Andorn zu Latin Balota.“

Offizinell ist das bluhende Kraut: Herba Marrubii (Herba Marrubii albi), welches im Juni 
bis August gesammelt, getrocknet und zerschnitten aufbewahrt wird. Getrocknet hat es ein grauweiss- 
liches Ansehen; es besitzt einen stark eigenthiimlich balsamischen, nach dem Trocknen schwacher, aber 
angenehmer werdenden, schwach nach Moselwein duftenden Geruch und einen bitteren, etwas scharf 
aromatischen Geschmack. Die in Portugal wachsende Pflanze soli reicher an Aroma sein.

Verwechselungen konnen stattfinden mit Ballota nigra (Blatter herzformig, weder graufilzig 
noch netzrunzelig, Bluthen roth, das Kraut widerlich riechend), mit Nepeta Cataria (Blatter herzfor
mig, gesagt, ebenfalls widerlich riechend) und mit Stachys germanie,a (Bluthen roth, untere Blatter 
herzeiformig, obere lanzettlich, sitzend).

Bestandtheile. Die Pflanze enthalt wenig atherisches Oel, eisengrunenden Gerbstoif und einen 
Bitterstoff (Marrubiin), ausserdem salpetersaures, schwefelsaures, salzsaures, iipfelsaures Kali, Natron und 
Kalkerde. Das in sehr geringer Menge yorhandene, von Mein entdeclcte Marrubiin, von Harms und 
Krom ayer naher untersucht, krystallisirt ans Weingeist in Nadelu, aus Aether in farblosen, dem Gyps 
ilhnlichen Tafeln. Durch A.uflosen in heissen Flussigkeiten wird es amorph, scheidet sich jedoch bei 
langerem Stehen der weingeistigen Losung krystallinisch wieder ab. Es schmilzt nach Harm s bei 
148°, nach K rom ayer bei 160° zu einem farblosen, strahlig-krystallinisch wieder erstarrenden Oele. Der 
Geschmack ist sehr bitter und kratzend; es reagirt neutral. In Wasser, selbst in kochendem, lost es 
sich sehr schwierig, leicht in Weingeist und Aether. Durch Gerbstoff und Metallsalze ist es nicht 
fallbar; in hoherer Temperatur wird es zerstort. Concentrirte Schwefelsaure lost es mit braungelber 
Farbę. (Husemann, Pflanzenstoffe 1252).

An.wendu.ng. Im Aufguss, ais Absud und ais frischer Saft. Friiher ais Febrifugum, Anti- 
spasmodicum und Tonicum. Jetzt eigentlich nur noch in der Volksmedizin ais mildes Excitans bei 
Verschleimung der Lunge und des Darmkanales.

Litteratur. Abbildung und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 174; Hayne, 
Arzneigew. XI., Taf. 40; B erg  und Schm idt, Offiz. Gew. Taf. XXIV'»; Luerssen, Handb. der syst. 
Bot. 1084; K arsten, Deutsche Flora 1005; W ittstein , Pharm. 31.

Drogen und Prilparate; Herba Marrubii: Ph. ross. 206; Cod. med. 62; Ph. belg. 55; Ph. 
U. St. 217; F liick iger, Pharm. 701; B erg , Waarenk. 252.

Bezugl. der Drogen und Praparate siehe auch Hager, Ph. Prx. II, 429.

Tafelbesehreibung:
A Theil der bliihenden Pflanze, nat. Grosse; 1 Bluthe, yergrflssert; 2 Krone zerschnitten und auseinander- 

gebreitet, desgl.; 3 Staubgefiisse, desgl.; 4 Pollen, desgl.; 5 Kelch, desgl.; 6 Kelch zerschnitten, mit Stempel, desgl.; 
7 Stempel, desgl.; 8 unterer Theil des Stempels mit 2 Carpellen im Langsschnitt, desgl.; 9 derselbe im Querschnitt, 
desgl.; 10 Niisschen, naturl. Grosse und vergri5ssert; 11 und 12 einzelnes Niisschen von verschiedenen Seiten, desgl.; 
13 und 14 dasBelbe im Langsschnitt, desgl.; 15 dasselbe im Querschnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung desHerrn 
Prof. Schmidt in Berlin.
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Lobelia inflata L.
Lobelienkraut, Blasenfriichtige Lobelie —  Lobelie enfl&e —  Indian Tabacco.

Familie: Lobeliaceae. G attung: Lobelia L.

Beschreibung. Einjahrige, bis GO cm łiohe Pflanze mit faseriger Warwd und krautartigem, 
aufrechtem, gefurcht-kantigem, zuweilen etwas hin- und hergebogenem, einfaclieni oJor hiiufig oben 
astigem, namentlich an den Kanfcen durch steife absfcehende Haare rauhhaarigem, unten l^.thlichem, 
oben griuiem, bei Yerwnndungen stark milchendem Stengel. Blatter zerstreutstehend, kaum gest'iOn, 
oder sitzend, bis 7 cm lang, bis 5%  cm breit, eiformig, die unteren langlich, stumpf, iu einen selir 
kurzeń Blattstiel verschmalert, die mittleren und oberen kleineren eiformig-langlich bis zuletzt lanzett- 
lich, oberseits gesattigt griin, zerstreuthaarig, unterseits heller und, namentlich aul den Nerven, reiclier 
behaart, sammtliche Blatter am liande ungleich kerbig gesiigt, bis fast wellig, die Bandausselmitte 
mit kleinen weisslichen Drttsen und dazwischen befindlicben einzelnen Borstchen besetzt; aul: der Unter- 
seite der Blatter tritt das spitzwinkelige Adernetz stiirker hervor. Bliithenstand entweder eine einlache, 
reichbliithige Traube oder, wenn der Stengel verastelt, eine rispenartig zusammengesetzte Traube 
bildend, dereń Zweige das Stiitzblatt ilberragen. Bltithen kleili, wenig iiber 7 Millim. lang gestielt, 
von Deckbliittern untersttitzt. Kelch mit 5 linealischen und zugespitzten, bis linealisch-pfriemlichen, 
einnervigen, etwas abstehenden Abschnitten, von etwas geringerer Lange ais die Krone, kalii. Krone 
blassblau, mit zweilappiger Oberlippe und dreilappiger Unterlippe; Lappen der Oberlippe lanzettformig, 
■s])itz, die der Unterlippe abstehend, eiformig und kurz gespitzt, am Grando des mittleren Lappens 
beiderseits mit einer gelblichen Schwiele; Iiohre aussen kalii, innen yon der Basis bis zum Schlunde 
behaart. Staubgefasse 5, ktirzer ais die Krone, am Grunde der letzteren angeheftet; Staubfaden lilass- 
lila, unten frei und gewimpert, oben verwachsen und kalii. Staubbeutel dunkelgraublau, die 2 unteren 
ktirzer, an der Spitze bśirtig, die 3 tibrigen auf dem Biicken kurz behaart. Pollen elliptisch, drei- 
Jurchig, dreiporig. '■ Fruchtknoten fast unterstandig, mit zwei verwachsenen, einen kegelformigen freien 
Scheitel, Griffel und Narbe bildenden Fruclitblattern, zweifacherig, mit zalilreichen, scheidewand- 
standigen, dicken Samentragern entspringenden Samenknospen: Grilfel fadenformig, zur Bliithezeit 
ktirzer ais die Staubgefassrohre, spiiter dieselbe tiberragend. Narbe zweilappig; Lappen iu der Knospe 
zusammengeneigt, an der Basis. mit einem abstehenden Haarringe, spater ausgebreitet und den Haarring 
bedeckend. Fruchtkapsel gelblich-braun, kugelig-eifórmig, aufgeblasen, bis 5 Millim. dick, hautig, zehn- 
rippig, vom Kelche gekront, zwischen den Rippen netzaderig, am Scheitel zwischen den bleibenden 
Kelchabsclinitten zweiklappig-fachspaltig sieli offnend. Samen zalilreicli, brann, langlich ( ’ /2 Millim. 
lang), netzig-grubig. Embryo in der Mitte des fleischigen Eiweiss, mit Wurzelchen und Samenlappen 
von gleicher Liinge.

Anatomisch.es. Uer Querschnitt durch das Blatt zeigt (nach F lu ck ig er ) in der oberen 
liallte Pallissadengewebe, in der unteren verzweigte Zellen. Im Basttheile der Gefassbiindel befinden 
sieli iistige, wenig auffallende Milchrohren.

Vorkommen. An Wegen, Waldrandern, auf Brachen im ostlichen Nordamerika, durch das 
Gebiet der Hudsonbai und des Saskatchawan bis zum Mississippi verbreitet; aucli in Kamtschatka vor- 
kommend.

Bliithezeit. Juni bis August; in Giirten bis zum Eintritt des Winters.

Name und Geschichtliches. Lobelia ist zu Ehren des Arztes und bertihmten Botanikers 
M atth ias de L’ O bel (Lobelius), geb. 1538 zu Ryssel in Flandern, gestorben 1G 1(3 zu Highgate in 
England, benannt worden; inflata von injlatus aufgescliwollen, wegen der bauchigen Frtichte.

Die Pflanze, welclie bei den Eingeborenen Amerikas wahrscheinlich schon langst im Gebrauch 
gewesen und spater von amerikanischen Quacksalbern bei allen moglichen Krankheiten benutzt worden 
ist, wurde 1741 von L inne, der sie in Upsala kultivirte, beschrieben und abgebildet. Nachdem von 
S c lio p f (Materia medica americana 1787) auf die medizinischen Eigenschaften der Pflanze hingewiesen 
worden war, wurde sie 1813 von Cul ter in Massachusetts gegen Asthma empfohlen. In England 
erfolgte ihre Einftihrung 1829 durch R eece ; in Deutschland 1837 durch D ierbach .
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O ffizinell ist das wildwachsende und kultiviiU TT , r 7 . .. ,
gleicli nach der Bliithezeit gesammelt und getroclmet ^ rauJ,: H' f m ^ Miae> welches wahrend oder 
kratzend, tabaksahnlich (daher der Name Indian Tof\  sehr unangenehm scharfund
und die Samen.besitzen eine gefahrliche Scharfe. f *  ° f  ł« sch« Krai! lst rel.?h an Milchsaft 
wachsenen Menschen zu toden Die Yersendung e r fo « am m d(f  Kr“ tes len genugen ernen er- 
aus, geschnitten, in stark zusammengepressten, H em  liani?n w *  New Le ,arion (Staat New York) 

Falschungen mit dem Kraute von Scutellarf f  Packeten von V -  V Klgr. Gewicht. 
standig, gestielt, Geschmack nicht scharf) sollen y, ^ n fo h a  L. (Stengel yierkantag, Blatter gegen- 

°  .oinmen.

B e s t a n d t h e i le .  Das Kraut enthalt vr 1 n ^ , , ir .. , , r , .
(Lobelin), Wachs, Harz, Fett, Schleim, P f l a n ^  d e in scłl;, ^herisches Oel eigenthumhche Materie
trocknendes Oel, Harz und Lobelin. ^ nlemi’ Gumm1’ Sillze' P ro cte r  ^ d »> den Samen 30%

Has Alkaloid Lobelin, AT n , , c, , , , .. „ „ , . ., tj i -i i Tr..u„,.u,'JdZ von P ro cte r  m den bamen der Lobelie auigeiunden, ist nach
tabaWirtbr mduneekendes ()<■’ em nellgelbes, stark alkalisch reagirendes, gewurzhalt riechendes und 

, ‘ i , 5 ’ • rj , łoslich in Wasser, leicht in Weingeist und Aether, sieli beini Erhitzen
y\  o i " ' r i /  j j  verfluchtigend und mit Sauren krystallisirbare, in Wasser und Weingeist losliclie balze budend. J. , . , Tm r , 1 0 ’ „ »

, , j  jS ist m  der Pnanze an die krystailisirende, 18 43  von P e r e i r a  auigeiundeneLobeliasaure gebund(,r L1- , , ■*,. j i v  ■ \ ,g   ̂ °  die m it Eisensalzen braune JNiederschlage giebt.
, ‘ u jL .ii elt aus einem heiss bereiteten weingeistigen Lobeliaauszuge braune, kratzend

i e ^!n 6 ystalie von Lobelacrin, welche durch yerdiłnnte Sauren und Alkalien in Zucker und 
J j o oenagg' geSpalten w er den.

P rocter  und Andere fanden bei ihren Yersuclien ausserdem nocli Spurcn eines Hieclistoffes, 
den sie Lobelianin nannten. (Husem ann, Pflanzenstoffe 1346.)

A n w e n d u n g .  Hauptsachlich ais Tinktur bei Asthma, Croup, Diphteritis, Keuchhusten und 
krampfhaftem Husten iiberhaupt. in kleinen Gaben wirkt Lobelia brechenerregend, abfuhrend, schweiss- 
treibend, krampfstillend, reizmildernd; nach grossen Dosen erfolgt Erbrechen, Magenschmerz, Durclifall, 
Eingenommenheit des Kopfes, Schwindel, Yerengerung der Pupille, Cónvulsionen, Tod. Nach Ott be- 
wirkt Lobelin in kleinen Gaben „Erhohung des Blutdrucks durch Reizung des peripherischen raso- 
motorischen Systemes und anfangs Verminderung, spater Zunahme der Pulsfreguenz, doclr ist der 
Haupteffect auf das Athemcentrum gerichtet, durch dessen Lahmung. bei letalen Dosen der Tod erfolgt.11 
Der fruhere Gebrauch ais Brechmittel wird bei der grossen Giftigkeit der Drogę ais vollig unstatthaft 
bezeichnet; wohingegen die zahlreichen Versuche der amerikanischen, englischen und deutsclien Aerzte 
in dem Mittel das vorzuglichste aller Antiasthmatika erkennen, namentlich auch in solchen Fallen, wo 
die Athemnoth Folgę von chronischer Bronchitis oder Herzkrankheiten ist. (Husem ann, Arzneimittel- 
lehre 1132.)

D itteratur. Abbilduug und Beschreibung: Nees v. Esenb., PI. med., Taf. 206; B erg  und 
Schm idt, Offiz. Gew., Taf. l a) B entley  and T rim en , Med. pi., Taf. 162; Luerssen, Handb. der syst. 
Bot. II., 1071; Karśten, Deutsche Flora 1179; W ittste in , Pharm. 491.

Drogen und Priiparate: Ilerba Lobeliae: Ph. gertn. 131; Ph. austr. 85; Ph. hung. 271; Ph.
ross. 206; Cod. med. 61; Ph. belg. 53; Ph. Neerl. 147; Brit. ph. 200; Ph. dan. 132; Ph. suec. 101;
Ph. U. St. 21.1; F lu ck iger Pharm. 680; F lu ck ig er  and Hańb., Pharm. 399; Hist. d. Dróg. II., 32; 
B erg, Waarenk. 227.

Tinctura Lobeliae-. Ph. germ. 282; Ph. austr. 135; Ph. hung. 459; Ph. ross. 430; Ph. helv.
suppl. 120; Cod. med. 604; Ph. belg. 263; Ph. Neerl. 271; Brit. ph. 336; Ph. dan. 274; Ph. suec. 235;
Ph. U. St. 349.

Acetum Lobeliae: Ph. U. St. 8.
Extractum Lobeliae jluidmn: Ph. U. St. 131.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II., 375; III., 677.

T afelbesehrei bung:
A. oberer Theil der bliihenden 1’ flanze, natiirl. Grosse; 1 Bliithe, vergrossert; 2 dieselbo im Liingsachnitt, 

desgb; 3 die vom Kelclie und der Krone befreito iSliitiie, ciesgl.; 4 Staubgefassrblire, desgb; 5 Pollen, desgb; 0 Stempel, 
desgb; 7 Kapaclfrucht, desgb; 8 dieselbo im (juerschnitt, desgb; 9 Same, desgb; derselbe im biingssebnitt, desgb 
Naeli einer Original/.eiebnung des Herm Professor Schmidt in Berlin.

/
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Cilrulhis Colocyiilllis Schrader.

Syn.: C ucum is C olocynthis L., C olocynthis o ffm n a ru m  Scłmul

Koloquinte, Bittergurke —  Cologuinte —  Colocynth.

F a m ilie : Cucurbitaceae. G attung: Cilrulhis Neck.

B esch reitran g ': Ausdauerude, gesellschaftlieh wachsende Pflanze, mit dicker, fleischiger Wurze 
und iiber 1 Meter langem, niedergestrecktem oder kletterndem, hin- und hergebogenem, verzweigtem, 
kantig gefurclitem Stengel, welcher mit zahlreiclien, kurzen, gegliederten, unten warzig angeschwollenen, 
iiber der Anschwellung leicłit abbrechenden Haaren besetzt ist. Ranken gefurcht kantig, einfach oder 
2spaltig, sclilank, unten gerade und wie der Stengel behaart, oben schraubenformig und kalii. Blatter 
zerstreut, auf 2 —  6 Ctm. langen Stielen, beiderseits, wie der Stengel, behaart und zwar auf der Unter- 
seite starker, liandformig - 5 theilig, mit selir vorgezogenem Endlappen, 5 — 12 Ctm. lang, 3 —-8 Ctm. 
breit. Lappen buchtig- (iederspaltig, stumpf oder spitzlich, mit stumpfen Buchten. Bliitlien in den 
Blattwinkeln einzeln, die unteren mannlich, die oberen meist weililieh. Bliithenstiele lciirzer ais die 
Blattstiele, stark behaart. M ann liche B liithe mit glockenforinigein, aussen behaartem Unterkelch. 
Kelchblatter lanzett-linienformig, spitz, behaart; Krone weitglockig, tief 5 theilig, gelb, mit grunlichen 
Adern, aussen behaart; Kronenabschnitte eiformig, stumpf. Staubgefasse 3 und zwar 2 doppelte und 
1 einfach.es. Connektiv des einfach en Staubgefasses einseitig Blappig, des doppelten Staubgefasses 
symmetrisch 31appig. Staubbeutei linienformig, 2facherig, sigmaformig. W e ib lic h e  B liithe  mit 
unterstandigem, rundlich-ovalem, verkehrt-eiformigem, 3 facherigem, behaartem, vielsamigem Fruchtknoten; 
letzterer mit 3 zarten, einfachen, kaum erkennbaren, centripetalen Scheidewanden und dazwischen liegenden 
axilen, 2 schenkeligen Samentragern (Placenten), welche an ihren eingebogenen Enden in mehreren 
Langsreihen die Samenknospen tragen. Griffel kurz, saulenfórmig, mit 3 dicken, herz-nierenformigen, 
fast 21appigen, papillos scharfen Narben. Die weibliche Bliithe mit 3 — 5 verktimmerten Staubgefassen 
(Staminodien), die iibrigen Theile wie bei der mannlichen Bliithe. Fracht nicht anfspringend, kugel- 
rund oder etwas abgeflacht, orangengross (nach F lfick ig er  bis 10 Ctm. Durchmesser), mit diinner, 
lederartiger, im jiingeren Alter schwach behaarter und griiner oder gelb gefleckter, spater kahler, fein 
punktirter, 1 Mm. dicker, goldgelber Rinde und trockenem, schwammigem, Weissem, an Stelle der zer" 
kliifteten Scheidewande leicht in 3 Stiicke spaltbarem Fruchtfleische. Die eilanglichen, etwas zusammen- 
gedriickten, gelb- bis grunlich-braunlichen, 6 — 7 Mm. langen, 2 Mm. dicken Sa-ęP-en in 6 Scheinfachern 
mehrreiliig an den eingekriimmten Samentragern. Embryo eiweisslos, gerade, mit dem kurzen Wiirzel 
chen dem Nabel zugewendet; Samenlappen blattartig, oval-langlich.

Der Koloąuinte selir nahe verwandt ist die im tropischen Afrika einheimische, einjahrige 
Citrullus vulgaris Schrader, welche eine grossere, fleischige Fracht besitzt.

A n a to m isch e s : Die aussere Fruchthaut besteht ans einer Reihe radial gestellter, mit granu- 
loser Substanz erftillter Zellen, welche nach aussen verdickt und mit einer Cuticula bedeckt sind. Die 
da rauffolgende Mittelschicht zeigt ein kleinzelliges Gewebe, dessen Zellen dunnwandig und tangential
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gedehnt sind. Die Innenschicht besteht zunachst aus einigen Reihen dicht gedrangter, kugelig-eckiger 
Zellen (Steinzellen) mit derben, porosen Wandungen, die nach innen allmahlich au Grosse zunehmeu 
und innerhalb des ersten Gefassbtindelkreises in das sehr grosszellige, markige, von Gefassbttndeln und 
grossen Interzellularraumen durchsetzte Gewebe der Placenten iibergehen, dessen weite, schon mit 
blossen Augen sichtbare Zellen trotz der diinnen, mit grossen Poren ausgestatteten Wandę ziemlich 
fest sind und bei der trockenen Frucht wenig zusammenfallen.

V ork om m en : Auf trockenem Sandboden, in den Mittelmeerlandern, in Afrika, im siidwest- 
lichen Asien, Ostindien, auf Ceylon. F lu ck ig er  sagt iiber die Yerbreitung: „Die Bittergurke bewohnt 
ein umfangreicb.es Gebiet, ais dessen Grenzen ungefahr anzngeben sind: die Koromandelkiiste, Ceylon, 
die kaspischen Siidkiisten, Syrien, die Capverdischen Inseln, Senegambien, das Somaliland und Siid- 
arabien. Sind und Pandschab im Nordwesten Indiens sind demnach in dieses Areał ebensoeut eirme- 
schlossen, wie die persischen Salzwiisten, Mesopotamien, das obere Nilgebiet und die Sahara/1 
F lu ck iger  vermuthet, dass die Koloquinte in Cypern, Sudspanien, Sudportugal, wo sie gegenwartig 
kultiyirt wird, nicht ursprtinglich heimisch gewesen, sondern erst daselbst eingewandert ist. In Klein- 
asien soli sie ganz fehlen.

Bliithezeit. ?

Name und Geschichtliches. Koloąuinte (althochd. wildin ' churbez, mittelhochd. pitter 
Kirbs, Wilkirbs, wild Corps oder Curbitz, mittelniederd. Quintappel, arabisch Alhandal) stammt von 
Colocynthis, dem Kolo%vvóig des Dioskorides {%olov Eingeweide und -Aiveeiv bewegen, wegen der ab- 
fiihrenden Wirkung), womit die Koloąuintenfrucht bezeichnet wurde. Citrullus von dem italienischen 
citriolo, Kiirbis, oder auch wegen der Aehnlichkeit mit der Citrone ais Yerkleinernngswort von citrus 
zu betrachten. Cucumis, Gurke, von cucuma, ein ausgehohltes Gefass, in Bezug auf die Form der 
Gurkenfrucht.

Die Koloąuinte ist ein sehr altes Arzneimittel. Schon H ippokrates soli mit Koloquinten- 
abkochunggetrankte Pessarien angewendet haben und A n drom ach os, Leibarzt des Nero (um 50 n. Chr.) 
yerordnete Wein mit Koloquinte ais Abfttłirungsmittel. Der Hauptbestandtheil des im Alterthum so 
bertthmten Arzneimittels Hiera Archigenis soli Koloquinte gewesen sein. Dem D ioscor id es  und 
Plinius war die Koloquinte (Cucurbita alexand/ria) wohl bekannt. F ltick iger  glaubt, dass in friiheren 
Zeiten wohl andere Cucurbitaceen mit der Koloquinte yerwechselt worden sind und ist der Ansicht, dass 
unter Coloquentidas, dereń Anbau im Capitulare Karls des Grossen empfohlen wird, nicht die in Deutsch- 
land schwerlich gedeihende Koloquinte, sondern das in Italien einheimische Ecbdllnm Elaterium Rich. 
zu yerstehen ist. A lexander T ra llian u s yerordnete Koloquinten gegen halbseitigen Kopfschmerz; 
uberhaupt ist ihr Gebrauch ais Laxans in Mitteleuropa ein sehr alter. Die arabischen Schriftsteller 
des 10. und 12. Jahrhunderts beschaftigen sich mit der Koloqninte und bezeichnen die Frucht ais aus 
Spanien stammend. Die angelsachsische Thierarzneikunde im 11. Jahrhundert, sowie die salernitaner 
Selmie beschaftigen sich mit der Drogę. Tragus, welcher die Abstammung der Drogę nach Alexandria 
yerlegte, lieferte eine gute Abbildung.

Offlzinell ist die getrocknete, von der pergamentartigen, ausseren Fruchthaut befreite Frucht: 
Fructus Colocynthidis (Poma Colooynthidis).

Die Friichte erscheinen im Handel in weissen, 4 — 7 Ctm. im Dnrchmesser haltenden, etwas 
eingeschrumpften und hockerigen, leichten Kugeln, welche innen durch Zusammentrocknen eine 3 strahlige, 
oft sehr erweiterte Hohlung besitzen und nach Entfernung des Fruchtgehauses in 3 Theile zerfallen. 
Das schwammig-porose, elastisch-zahe, weisse oder gelblich-weisse Mark, woraus diese Theile bestehen, 
ist an der Peripherie mit zahlreichen Samen ansgestattet. Die Koloquinten sind geruchlos, besitzen 
einen ausserst widerlich bitteren Geschmack und wirken drastisch purgirend. Im Handel erscheinen 
sie in mehreren Sorten: 1. Colocynthis Aegyptiaca: Gross, weniger weiss, leicht, wenigsamig, gross- 
hohlig, unschadhaft; sie kommen angeblich ungeschiilt nach Griechenland und werden dort erst von 
der dicken, harten Scliale befreit. 2. Colocynthis Cypria: Kleiner, 4 Ctm. im Durelimesser, reichsamig,



armer an Fleisch, schwerer, fast weiss, rneist beschlidigt und zerdrtickt. 3. Colocynthis Syriaca: Yon 
der Grosse der vorigen Sorte, reichsamig, von der gelben Aussenschicht bedeckt, mit schwainmig- 
weissem Markę. Diese Sorte ist medizinisch unbrauchbar.

Die Aufbewahrung erfolgt unzerkleinert in Holz- oder Blechkiisten.
Die Ausfubr findet in geringer Menge statt und z war aus Marocco (Mogador), Spanien 

und Syrien.
Bei der medizinischen Yerarbeitung werden die ebenfalls bitteren Sam en entfernt. Eine direkte 

Pulverung ist wegen der scbwammigen Beschaffenheit des Markes nicbt moglich; die Koloąuinten 
werden zerschnitten und mit 1/5 ihres Gewichtes arabischen Gumrni in warmem Wasaer zu einer Pasta 
verarbeitet (Colocynthis praęparata) und nacb dem Trocknen pulverisirt.

Aebnlicbe Fruchte von gleichfalls bitterem Geschmack werden zu Falschungen benutzt; man 
hat in einigen dieser Falschungen die Fruchte der tropischen Luffa purgans oder drastica erkannt.

B estan d th eile . Nach M eissner enthalten 100 Tlieile des Markes: 1,4 Bitterstoff ((Jolo-
t

cyntliin), 13,25 bitteres Hartharz, 4,25 bitteres, fettes Oel, 14,41 bitteren Extraktivstoff, 10,0 nicht 
bitteren Extraktivstoff, 0,6 thierisch-vegetabilische Materie, 9,5 Gummi, 3,0 Schleim, 17,0 gummigen 
Extraktivstoff, 5,3 phosphorsauren Kalk und Magnesia etc. F liick ig er  erhielt aus den Samenkernen 
16,9 °/0 fettes Oel und gegen 6°|0 Eiweiss.

Colocynthin (C66H840 23), dessen Auffindung 1848 von L abourdais versucht wurde, ist von 
H erberger dargestellt, von W a lz  naher untersucht worden. Es ist nach Walz gewohnlich eine gelbe, 
amorphe Masse, die jedoch bei langsamer Verdunstung der weingeistigen Losung in weiss-gelben, kry- 
stallinischen Buscheln erhalten werden kann. Der Geschmack ist ausserst bitter; es lost sich in 
8 Theilen kaltem, in 6 Theilen kochendem Wasser, in 6 Theilen wasserigem und 10 Theilen absolutem 
Weingeist, nicht in Ather. Die wiisserige Losung wird durch Gerbsaure gefallt, nicht durch Metall- 
salze; durch verdiinnte Salzsaure soli es in Zucker und Colocinthem gespalten werden. Durch Beliand- 
lung der in Wasser unloslichen Theile des Koloquintenextraktes mit Aether erhielt Walz ein krystalli- 
nisches, geschmackloses, aus mikroskopischen, schief rhombischen Prismen bestehendes Pulver, welches 
er Colocynthitin nąnnte. H ubschm ann erhielt bei seinen Versuchen ein gelbes, bitteres, in Wasser 
und Weingeist leicht losliches Pulver, welches durch Kalicarbonat aus der wasserigen Losung nieder- 
geschlagen wurde. Die neuen Yersuche durch H en k e haben die Schwierigkeit bezuglich der Er- 
langung reiner Praparate ergeben und die Walz’schen Resultate ais zweifelhaft hingestellt; namentlich 
gelang es nicht, die krystallisirten Yerbindungen zu erhalten. H enke erhielt sehr bittere, keineswegs 
reine Praparate ais gelbes, amorphes Pulver, loslich in 20 Theilen kaltem, in 16 Theilen warmem 
Wasser, in Alkohol, Ammoniak und wasseriger Chromsaure, unloslich in Chloroform, Aether, Benzol, 
Petroleumather, Schwefelkohlenstoft'. Die Losung in concentrirter Schwefelsaure besitzt tiefrothe, in 
Salzsaure hellrothe Farbę. Durch Aether wird das H en k e ’sche Colocynthin in weisslichen Flocken 
aus der weingeistigen Losung niedergeschlagen. (Husemann, Pflanzenstoffe 1347.)

Anwendung. Die Koloąuinten sind in Form von Colocynthis praęparata, ais Extrakt oder 
Tinktur, auch im Aufguss (zu Klystiren) ein sehr geschiitztes Abfuhrmittel. Kleine Dosen bewirken 
wasserige und schleimige Stuhle ohne Beschwerde, grossere Dosen erzeugen Kolikschmerzen. Die 
Gallensekretion wird in starkerem Maasse erhoht ais nach Verordnung yon Jalape und Crotonol. 
Grossere Dosen fithren durch erschopfende Stuhlgange, starkę Reizung und Entziindung des Darines 
zum Tode. H usem ann sagt: „Die Koloąuinten sind ein geschiitztes Abfuhrmittel, welches manchmal 
noch Leibesoffnung schafft, wo z. B. bei Geisteskranken oder bei habitueller Obstipation Rhabarber, 
Aloe oder Jalape unwirksam sind. Doch ist gerade bei letzterer Affektion Vorsicht zu empfehlen, da 
es nicht an Fiillen fehlt, wo liingerer Gebrauch koloąuintenartiger Abfuhrmittel, z. B. der Morison- 
schen Pillen, die ausserdem noch Gutti enthalten, zu Ulcerationen im Darnie ftihrte. Am giinstigsten 
wirken Koloąuinten bei Wassersucht mit oder ohne chronische Nierenaffektionen, wo sie nicht allein 
reichliche fliissige Stuhle bedingen, sondern auch manchmal entschieden zur Yermehrung der Harnmenge 
fiihren.“ H usem ann, Arzneimittell. 634.



Die Koloąuinten werden von BUffelu ohne Nachtheil gefressen, ebenso von den Strausmm; fur 
Menschen sind sio mit Ausnahme der Sam en vollig ungeniessbar. Letzterer wird vou dom Staninie der 
Tibbu-Resade, durch Entziehung des bitteren Greschmacks und Pulverung mit Datteln, zu eineni werth- 
vollen und auf Reisen beąuemen Nahrungsmittel gemacht. Die Berber ani oberen Nile brauchen die 
Koloąuinten zur Bereitung eines Theeres, mit dem sie, zum Schutze gegen Kamele, die Wasser- 
schlauche bestreichen.

L itteratur. Abbildung und Bescbreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf 2(18; Berg u. 
Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXVI); B en tley  and T rim en , Med. pl. Taf 114; Luerssen, Handb. 
der syst. Bot. L, 1078; K arsten, Deutsche Flora 889; W ittstein , Pharm. 418.

Drogen und Priiparate: Fructus Colocynthidis: Ph. germ. 120; Ph. austr. 40; Ph. hung. 135; 
Ph. ross. 183; Ph. helv. 59; Bod. med. 48; Ph. belg. 32; Ph. Neerl. 79; Brit. ph. 86; Ph. dan. 121; 
Ph. suec. 153; Ph. U. St. 85; F liick ig er , Pharm. 835; F liick ig er  and Hańb., Pharm. 295; Hist. d. 
Dróg. 1., 526. B erg , Waarenk. 407. B erg, Atlłas 89, Taf. XXXXV.

Ewtraclum Colocynthidis (ramp.): Ph. germ. 87; Ph. austr. 56; Ph. hung. 183; Ph. ross. 128; 
422; Ph. helv. 42 u. Suppl. 42; Cod. med. 422; Ph. belg. 169; Ph. Neerl. 103; Brit. ph. 117; Ph. dan. 98; 
Ph. suec. 73; Ph. U. St. 111; 112.

Tinctura Colocynthidis: Ph. germ. 278; Ph. hung.457; Ph.belg. 265; Ph. helv. 143; Ph. Neerl. 268; 
Ph. dan. 270; Ph. suec. 234.

Pilulae Colocynthidis (comp.): Cod. med. 485; Brit. ph. 236; Ph. suec. 150.
Filulae Colocynthidis et Hyoscyami: Brit. ph. 237.
Pilulae Catharticae compositae: Ph. U. St. 253.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. I., 931.

. T a fe lb e s e h r e ib u n g :

A bliiliender Zweig, nattirl. Grosse; 1 mannliche Bliithenkrone mit Staubgefassen, aufgesuhnitten, vergvossert; 
2 weibliehe liluthe im Langssolmitt, desgl.; i! StaubgefUsse, ein seitliches und das mittlere, desgl.; 4 Pruchtknoteu 
im Cjuersclmitt, desgl.; 5 reife Frucht, natiirl. Grosse: (5 dieselbe im (Juerschmtt, desgl.; 7 Same; vergriissert; 8 und 
derselbe im Langsschnitt von versehiedenen Seiten, desgl.; 10 derselbe im Quersehnit, desgl. Nach einer Original- 
•/.eichnung des Herm Prof. Schmidt in Berlin.



C i m i l l u s  C o l o c y a t h i s  S c h r a d



Coffea arabica L.

Kaffeebaum —  Caffeier —  Coffee-Tree.

F a m ilie : Rubiaceae. G attung: Coffea L.

B escbreibu n g '. Immergriiner Strauch (seltener Baum) von 6— 8 Meter Hohe, mit aus- 
gebreiteten, spater iiberhangenden Aesten, welclie mit kurzgestielten, gegeniiberstehenden Blattern 
besetzt sind. Letztere bis 14 Ctm. lang, bis 6 Ctm. breit, lederartig, langlich oder eiformig-langlicb, 
zugespitzt, kalii, geripptaderig, oberseits glanzend dunkelgriin, unterseits blasser, mit zwischen den 
Blattstielen behndlichen, gegenuberstehenden, breit-eirunden, ei-deltaformigen, plotzlicli pfriemlich zu- 
gespitzten, abfallenden Nebenblattern. Bliithen kurz gestielt, zu 3— 7 biischelformig gehauft, blatt- 
achselstandig. Kelch sehr klein, funfzahnig. Blumenkrone ca. 18 Mm. lang, prasentirtellerformig,. mit 
ungefahr 1 Ctm. langer, gerader, walziger Rohre und funflappigem Saume, weiss; Saumlappen lang
lich, kurz zugespitzt. Staubgefasse zu 5, aus der Kronrohre hervorragend, mit pfriemenformigen, dem 
Schlunde eingefugten Filden und linienfórmigen, zweifacherigen, langen, dem Staubfaden horizontal auf- 
liegenden, am einen Ende spitzen, am anderen ausgerandeten Staubbeuteln. Stempel unterstandig, mit 
rundlichem, zweifacherigem Fruchtknoten, fadenformigem Griffel und pfriemlichen, erst aufrecht ab- 
stehenden, spater zuruckgerollten Narben. Steinfrucht langlich-rund, erst griin, dann rotli, zuletzt 
violett, 9— 14 Mm. lang, 6— 8 Mm. breit, von dem Kelchrande und der scheibenformigen Griffelbasis 
gekront, getrocknet auf beiden, den Steinkanten entsprechenden Seiten mit je einer Langsfurche, ab- 
fallend. Steine pergamentartig, citronengelb. Same oval, mit beiden Randem gegen die Bauchflache 
stark eingerollt, der eine schmalere Rand den anderen, breiteren schrag deckend, in Folgę dessen auf 
der Aachen Seite mit einer gewunden-spaltenformigen, tief in das Innere eindringenden Langsfurche 
versehen. Samenschale dttnn, żart, hautig, leicht ablosbar, bei der kauAichen Waare nur noch in der 
Spalte yorhanden. Das hornartige Eiweiss von der Gestalt des Samens, grunlich-grau, blaulich - grau, 
gelblich oder braunlich. Embryo klein, excentrisch im Grandę des Eiweiss, mit abwarts gerichtetem 
Wlirzelchen und blattartigen, eiformigen, elliptischen oder herzformigen Samenlappen.

Neben Coffea arabica hat neuerdings eine andere KaffeepAanze die Aufmerksamkeit auf sieli 
gelenkt; es ist dies Coffea liberica Hiern., ein Baum oder Strauch mit verkehrt-eiformig-elliptischen, 
30 Gtm. langen, 12 Ctm. breiten, lederartigen, gestielten Blattern, breit-eirunden, stachelspitzigen Neben
blattern, gebiischelten Bliithen, 6— 9zahliger Krone, fast kugeligen, 2 1/2 Ctm. langen, schwarzen, 
niclit abfallenden Beeren und 1 V3 Ctm. langen Samem Die Heimath dieses Kafleebaumes ist die West- 
kiiste Afrikas (Sierra Leone, Monravia, Angola). Er wird neuerdings in den englischen Colonien und 
auf Java mit gutem Erfolge kultivirt, lasst sich leicht durch Stecklinge vermehren und gedeiht sehr 
gut in den heissen Niederungen, bis zur Seekiiste. Sein kraftiger Wuchs, die grosse Fruchtbarkeit, die 
Grosse der Fruchte und das feine Arom, sowie die Erreichung eines hohen Alters zeichnen ihn vortheil- 
haft vor dem Coffea arabica aus.



A n atom isch es. Die Samenbaut des arabischen Kaffees ist aus mehreren Reihen sehr tiacli 
tafelformiger, dunnwandiger Zellen zusammengesetzt, welche von einer Reihe in die Lange gestreckter, 
getiipfelter, citronengelber Steinzellen bedeckt sind. Das Eiweiss besteht im Allgemeinen aus poly- 
edrischen Zellen mit im Querschnitte knotig verdickten Wanden. Im Querschnitt zeigt das Eiweiss 
in der Mitte eine hellere linienformige, den Kruinmungen des Samens folgende Zonę, dereń tangential 
gestreckte Zellen zum Theil in Auflosung begriffen sind und an diesen Stellen nur noch durnie, gefaltete 
Wandreste erkennen lasst.

Bliithezeit. Fast das ganze Jalir hindurch.

Vorkommen. Die urspriingliche Heimath des Kaffees ist Abessinien und das Innere Afrikas, 
von wo aus er von den Arabem nach Arabien gebracht und von dort zum Zweeke der Kultur nacli 
allen tropischen Landem (ost- und westindisclie Inseln, Mittel- und Siidamerika) verbreitet worden ist.

Name uncl GescMch.tlich.es. Die Namen Coffea und ICaffee stammen nicht, wie man 
friiher annahm, von dem arabischen Kahwah oder Cahuah, welclies sowolil das Kaffeegetrank ais auch 
den Wein bezeichnet, sondern von der zum sudabessinischen Iiochland gehorenden Landschaft Kafla, 
woselbst der Kaffee auch beute noclr selir haufig wild wachst.

In seiner Heimath Kaffa und den angrenzenden afrikanischen Landschaften mag der Kaffee 
wobl schon in den friihesten Zeiten in Gebrauch und von dort yorerst nach Persien, woselbst er schon 
um das Jahr 875 auftritt, gelangt sein. In dem Reiche der Osmanen tritt der Kaffee viel spater auf; 
nach einer alten tiirkischen Sagę soli das Kaffeegetrank von Scheikh  Omar urn das Jahr 1258 er- 
funden worden sein. Mit einiger Sicherheit kann man annehmen, dass die Kenntniss des Kaffees noch 
weiter in die Neuzeit herein versetzt werden muss und zwar war es der Mufti Gem al E ddin  von 
A den, der um 1500 auf einer Reise nach Persien den Kaffee lcennen lernte und nach Jemen einfuhrte, 
yorerst nur unter den Derwischen zur besseren Abhaltung der Gebetstunden. Schon um 1511 gehorte 
in Mekka der Kaffeetrank zu den allgemeinen Geniissen und um diese Zeit erliess der Stadtlialter 
Chair B eg das erste Verbot des Kaffeetrinkens, zu welchem Zweeke ein besonderer Gerichtshof unter 
Vorsitz der arabischen Aerzte Gebrlider H akim ani eingesetzt wurde, die den Kaffee fur yerwerflich 
erklarten und den Kaffeetrinkern, welche gegen die Satzungen des Koran handelten, prophezeiten, dass 
ihre Gesichter am Tage des Gericlites schwarzer erscheinen wUrden ais der Topf', woraus der Kaflee 
getrunken. Die Kaffeehauser wurden geschlossen, der Yerkauf verboten, die Niederlagen zerstort und 
jede Uebertretung mit Bastonnade und verkehrtem Eselsritt bestraft. Aber schon von dem nach- 
folgenden Statthalter, der selbst dem Kaffeegenusse huldigte, wurde das Verbot. wieder aufgehoben und 
1584 von Sułtan Solim an  in Constantinopel die ersten Kaffeehauser (Scliulen der Erkenntniss) errichtet, 
die jedoch unter Sułtan Murad II. schon wieder geschlossen wurden. Die Parteinahme fur und gegen 
den Kaffee spiegelt sieli in vielen Lob- und Schmahgedichten ab, welche die arabische Litteratur jener 
Zeit aufweist. Durch den Augsburger Arzt L eonhardt R auw ulf, welcher 1573 den Kaffee in Aleppo 
lcennen lernte, kamen die ersten Nachrichten uber denselben nach dem Abendlande und 1592 ver- 
offentlichte P rosper A łp in  aus Padua, auf Grund seiner Beobachtungen an einem in Kairo befind- 
liclien Kaffeebaume, die erste Abbildung nebst botanischer Beschreibung. 1615 giebt P ię tro  della  Y alle 
eine ausftihrliche Gharakteristik des neuen Getriinkes (Kahne oder Kaliwe), welches er ais klililend im 
Somrner und erwarmend im Winter bezeichnet; 1624 wurden durch die Yenezianer grossere Mengen 
von Kaffee nach Europa gebracht. Im Jahre 1632 befanden sieli in Kairo schon uber 1000 offentliche 
Kaffeehauser und 1645 war das Kaffeetrinken in Siiditalien allgemein yerbreitet. Der Grieche P asqua 
errichtete 1652 das erste Kaffeehaus in London. 1658 liess T h ou ven et zum ersten Małe nach dem 
Essen Kaffee herumreichen. 1671 erhielt Marseille, 1672 Paris das erste Kaffeehaus, ihnen folgten 
nach 1683 Wien, 1686 Nffrnberg und Regensburg, 1687 Hamburg, 1712 Stuttgart, 1721 Berlin. In 
Preussen wurde der Kaffeehandel durch F ried rich  den G rossen monopolisirt und der Kaffe so ver- 
theuert, dass das gemeine Volk diesem Genusse entsagen musste, damit nicht zu viel Geld nach dem 
Ausland gehe. Um 1670 kostete das Pfund Kaffe in Frankreich 140 Frcs. 1674 baten, merkwlirdiger-



weise, die Frauen Londons bei der Regierung nm Unterdrflckung des Kaffees, welcher spotfcweise ais 
Kienrusssyrup, schwarzes Ttirkenblut und alte S cli uh- und Stiefelabkochung bezeichnet wurde und 1675 
liess K arl II. die Kaffeehiiuser, ais Brutstatten der Revolutioniire, polizeilich schliessen. Die Hollander 
waren die ersten, welche Yersuche zur Verptłanzung des Kaffeebaumes nach anderen Landem machten 
und nachdem sie im Jahre 1650 einige Kaffeebaume aus Mekka nach Batavia gebracht hatten, wurden 
daselbst 1680— 1690 Pflanzungen in grossem Maasstabe angelegfc, welche sich spater auf Surinam und 
die ubrigen Sundainseln, auch auf Oeylon ausdehnten. 1710 sendete der indische Gouverneur, van 
Hooren, 169 Kaffeebaumchen nach Amsterdam an den Gonsul W itson , welcher sie im botanischen 
Garten unterbringen liess. Eines dieser Baumchen wurde 1714 an Ludwig XIV. nach Paris gesendet, 
welches im Garten zu Marły geptlanzt und durch Samen vermehrt wurde, so dass schon 1720 A n ton  
von  Jussieu , nachdem er vorher (1713) die Pflanze unter dem Namen Jasminum arabicmn beschrieben, 
den Kapitain D esclieu x  mit der Ueberfuhrung einiger Pflanzen nach den franzosischen Oolonien in 
Westindien, und zwar nach Martiniąue, beauftragen konnte. Durch Ungunst der Verhaltnisse, nament- 
licli Wassernoth, gelang es nur eine Pflanze lebend nach dem Orte der Bestimmung zu bringen, 
welche ais die Stammpflanze der rasch uber Westindien nnd Stidamerika sich verbreitenden Kaffee- 
pflanzungen zu betrachten ist. Nach Cayenne kamen die ersten Kaffeepflanzen 1725, nach Guadeloup 
und Jamaica 1730, nach Brasilien 1762, nach Costa-Rica, durch den deutschen Kaufmann W a lie r - 
stein , erst 1832.

O ffiz in e lł ist das aus den Samen (Semen Coffeae) gewonnene Alkaloid Coffein: Coffetnum.
Der Kaffeebaum, welcher am besten auf Kalkboden in einer nicht unter + 1 0 ,5 °  herabsinkenden 

mittleren Jahrestemperatur von 27 bis 28° gedeiht, fordert Feuclitigkeit nnd Schatten und wird meistens 
in Gebirgsgegenden von 370— 950 Meter Meereserhebung in durch arulere Baume beschatteten Plan- 
tagen gezogen, wohin er in einer Hohe von 2/3 bis 1 Meter aus den Kaffeepflanzgarten gebracht 
wird. Zur Erzielung einer grosseren Fruchtbarkeit und um das Einsammeln der Fruchte zu er- 
leichtern, liisst man beispielsweise in den amerikanischen Plantagen die Baume hochstens 2 Meter 
hoch wachsen. Die Fruchtentwickelung dauert vom 3. bis 20. Jahre; mit jedem Jahre erreichen die 
Fruchte eine grossere Gtite. Wegen Bodenaussaugung kann eine abgenutzte Plantage nicht sofort 
wieder zum Kaffeebau verwendet werden. Die Fruchte reifen zu verschiedenen Zeiten und werden 
gewohnlich dreimal im Jahre gesammelt, was bei den Arabem durch Abklopfen der vollig reifen 
Fruchte geschieht, hingegen in Ost- und Westindien und Stidamerika durch Pflticken der rothen, noch 
nicht ganz reifen Beeren erfolgt. Zum Zwecke der Gewinnung der Kaffeebohnen werden die Stein-
kerne geąuetscht und die Schalen durch Schwingen beseitigt; dieser Prozess erfolgt entweder auf 
trockenem Wege (Arabien, Ostindien) oder die vom Fruchtfleische befreiten Samen werden vorher in 
Wasser aufgecpiellt. Der Ertrag der Biiume ist sehr verschieden und schwankt von 0,25 Klgr. 
(Costarica) bis 3 Klgr. (Arabien) fur einen Baum im Jahre. Die Kaffeeproduktion hat sich in den 
letzten Jaliren zu bedeutender Hohe aufgeschwungen und betrug nach der Aufstellung in M eyer 
beispielsweise fur das Jahr 1884 in Centnern: fur Brasilien 3891300, Java 917580, Venezuela 557000, 
Haiti 370000, Guatemala 249000, Portorico 170700, Britisch Ostindien 166800, Costarica 166300, 
Ceylon 146000, Kolumbien 125000, San Salvador 103170, Mexico 80000, Philippinen 73320, Arabien 
mit Nubien und Abessinien 50000, Nicaragua 29900, Jamaica 24560, San Tome 20000, Loangokiiste 
10000, Ecuador 8510, franzosische Colonien in Westindien 8270, Reunion 5780, Honduras 4600, 
Santiago de Cuba 3000, San Domingo 1500, Liberia 1250, Madagascar 500, franz. Guayana 200, 
Mayotte und Nossi Be 150, Fidschi, Hawai und Tahiti 80, Natal 60, in Summa 7184530 Centner. 
Der Kaffeeverbrauch betragt per Kopf der Bevolkerung: in den Niederlanden 7,20, in Belgien 4,34, 
in Nordamerika 3,66, in Norwegen 3,53, in den Kapcolonien 3,50, in der Schweiz 3,02, in Schweden 
2,66, in Danemark 2,45, in Deutschland 2,29, in Frankreich 1,45, in Oesterreich-Ungarn 0,85, in 
Griechenland 0,75, in Italien 0,47, in Portugal 0,47, in England 0,44, in Spanien 0,19, in Russland 
0,10 Kilogramm.



Die Kaffeebohnen, welche gewohnlich von den sie umgebenden papierartigen 11 uutclien befreit 
in den Handel kommen, liaben einen susslich-herben Geschmack und einen schwachen, e igenth ii mli cli en 
G erach. sie miissen schwer und hart sein, im Wasser untersinken und beim Brennen oder Rbsten stark 
aufquellen. Durch Lagern an luftigen Orten wird der Geschmack bedeutend verbessert und zwar er- 
reichen die feinen Sorten nach dreijahriger Lagerung ihre hochste Gtite, wahrend die raulieren Sorten 
hierzu 6— 10 Jahre erfordern. Nach den Kulturstatten, Gestalt, Grosse und Farbę der Bohnen werden 
zahlreiche Kaffeesorten unterschieden. Nach M eyer ist die spezielle Eintheilung folgende:

I. A frik a n isch er oder a th iop isch er K a ffee  aus dem siidlichen Abessinien und den Landem 
der Galla, einschliesslich Kaffa, soli die feinste, von den indischen Handlera in Berbera und 
Zeila aufgekaufte, nicht im europaischen Handel erscheinende Sorte sein.

II. A rab isch er, levan tisch er K a ffe , M okkalcaffe, besteht aus den kleinsfcen Bohnen von 
eirunder Form und griiner bis grunlich-gelber Farbę. Die beste Sorte, Bahuri, gelangt nur 
bis Constantinopel; 2 geringere Sorten, Sakki und Salabi, bestehen aus blass- oder griinlich- 
gelben Bohnen. Ausfuhr aus Kairo. Kleinbohnige Kaffees aus Java und Ceylon gehen gleich- 
falls unter dem Narnen Mokka.

III. N ied erlan d isch -in d isch er K affee  zerfallt in 1. Java, Batavia, T sch erib on , gold- oder 
hocligelber, brauner, gelber, blassgrlinlicher, schongriiner, feinblauer oder blanker Java. 
Der javanesische Mokka ist dem echten Mokka sehr ahnlich. 2. Sarnarang aus grossen, 
gelbbraunen, braungriinen und seliwarzen Bohnen bestehend, ist die geringste Javasorte.
3. M enado von C elebes, ein sehr gleichmassiger Kaffee mit grossen, hellgelben, dunkel gelb
braunen und blassgriinen Bohnen. Die iibrigen Celebessorten sind nngleich, von unreinem 
Geschmack und dienen meist ais Mischwaare. Dadapkaffee ist ein aus Celebes stammender, 
auf Waldlande gewachsener Kaffee. 4. Sum atra besteht aus grossen, dunkelgelben, braunen 
und schwarzen Bohnen, von keinem besonderen Geschmack; Mischwaare.

IY. S pan isch -ind ischer K affee  mit blassen oder blassgriinlichen, matten, mit grossen silber- 
glanzenden Samenhautresten ausgestatteten Bohnen; Manilalraffee von den Pliilippinen, die beste 
Sorte aus Cavita, eine mittlere aus Laguna und Batanges, die schlechteste aus Mindanao 
stammend.

Y. F ran zosisch -in d isch er und B ourbonkaffee. Der Bourbonkaffee, welcher nach Europa 
gelangt, ist in der besten Waare dem Mokka ziemlich gleich, langlich, blassgelb, grunlich-gelb, 
goldgelb; die geringeren Sorten klein, braun.

VI. E n g lisch -in d isch er  K affee , bestehend aus Nilgeri, Madras, Ceylon, ausgezeichnete Sorten, 
welche dem Java gleichstehen. Der Ceylon-Kaffee zerfallt in 2 Sorten: N ativa  mit langlichen 
Bohnen und gelbgriiner oder dunkler Farbę; P lan tagen kaffee  mit schmaleren, kleineren, 
blaugriinen Bohnen.

VII. W estindischer und m itte lam erik an isch er K affe zerfallt in 1. Cuba (Habanna, Santiago), 
besitzt einen sehr starken Geruch und wechselt sehr an Grosse und Farbę. Unter dresem 
Nam en werden auch mehrere Brasilarten in den Handel gebracht. 2. Jam aica, Santa L ucia , 
Trinidad. Der Jamaica ist eine vorzugliche Sorte von sehr gleicher Beschaffenheit, lang, 
schmal, griin bis grtinlich - blau, fast ohne Samenhaut, daher glatt; die beiden anderen Sorten 
sind langlich-rund, graublaulich, mit Resten der Samenhaut ausgestattet. 3. D om in g o , sehr 
verscliiedene, ziemlich gute Sorte mit meist schmalen Bohnen von gelber, blassgriiner, selten 
braunlich-grtiner Farbę. 4. P o rto r ico , sehr ungleich, mit feinen, blassgriinen bis blaugriinen 
oder ordinaren gelbgriinen bis gelben Bohnen. o. M artin ique, eine feine mokkaartige Sorte 
mit mittelgrossen, fast grauen oder graublauen, mit feinen Samenhauten bedeckten Bohnen 
(Marie Galante). 6. G uadeloupe, D om inica, Granada, meist gute Sorten von graugriiner 
Farbę. 7. C ostarica , schmale, gleichmassige, matte, griine, dem Ceylon ahnliche Bohnen 
von sehr guter Beschaffenheit, 8. Guatemala, N icaragua, Salvador, gleichfalls gute 
Kaffees.



VIII. S iidam erik an ischer K affee. 1. Surinam , ein yorzuglieher Kaffee mit kleinen, breiten, 
grffnlichen Bohnen, von sehr starkem Geruche. 2. B erb ice , D em erara, klein, blaugriui.
3. Y en ezu eia , La G uayara, Caracas von gutem und schlechtem Geschmacke. P uerto 
C a b e llo  mit der Bezeichnung K iis ten p orto r ico , dem Portorico ahnlich. 4. B rasil, sehr 
yerschiedene, zum Theil sehr feine Sorten, welche mit den besten ost- und westindisehen Kaffees 
aut' gleicher Stule stehen. Nur die schlechten Sorten gehen unter dem Namen Brasil, die 
besseren erscheinen unter anderen Namen in dem Handel.
Die Haupthandelsorte fiir Europa sind: Holland (Amsterdam), London, Hamburg, Havre, Ant- 

werpen, Triest.
V erw echselungen  mit anderen Samen konnen bei der eigenthumlichen Beschaffenheit der 

Kaffeebohnen nicht vorkommen, wohl aber wird den schlechten und yerdorbenen Bohnen dureh kiinst- 
liche Farbung ein besseres Ansehen und dadurch ein hoherer Wertli gegeben. So werden z. B. die 
havarirten, d. li. durch Seewasser yerdorbenen Kaffees, durcli Umschutteln mit Bleikugeln, also durch 
metallisches Blei, im Ansehen yerbessert; ausserdem benutzt man zum Griinfarben ein Pulver, welches 
aus Berlinerblau (Indigo), chromsauren Bleioxyd, Thon und Gyps besteht; auch eine Auflosung von 
Kupfervitriol wird zur Farbung yerwendet. Sogar kunstliclie Kaffeebohnen aus Mehlteig bat man mit 
grossem Geschiclr darzustellen yersucht; letztere unterseheiden sieli beziiglich ihres iiusseren Anseliens 
nur durch ihre scharfen Bander; beim Kochen mit Wasser Ibsen sie sich in eine kleisterartige, durch 
Jod sich blaufarbende Masse auf.

Zum Zwecke der Bereitung des Kaffeeaufgusses muss der Kaffee vorher gerostet werden, indem 
derselbe in geschlossenen Gefassen iiber schwachem Feuer mogliclist gleichmassig erhitzt wird. Hier- 
durch yerliert er, je nach der Starko der Erhitzung, 1.5— 30% seines Gewichtes, wohingegen eine Zu- 
nalime seines Yolumens um 30— 5O0/o stattfindet. Nicht allein von der Sorte, sondern namentlich auch 
von dem Grade der Bostung, die den verschiedenen Sorten angepasst werden muss, hangt der Wohl- 
geschmack des Kaffees ab. So soli beispielsweise Mokka bis zu 15% (rothlichgelb), Martiniąue bis zu 
20(,/o (kastanienbraun), Bourbon bis zu 18% (lichtbronze) Gewichtsverlust gerostet werden, um den 
hbchsten Wohlgesclimack zu entwickeln.

In Folgę des starken Kaffeeverbrauchs hat man zu einer Menge von Surrogaten gegriffen, die 
sowohl was Wohlgesclimack ais auch Wirkung anbelangt, den Kaffee in keiner Weise ersetzen. Sie 
werden sammtlich, wie der Kaffee, in gerostetem Zustande yerwendet und sind der Ilauptsache nach: 
Getreidearten (Boggen und Gerste), Eicheln, Lupinen, Bunkelruben, Astragalus creticus L„ Cichorie, 
Dattelkerne, Weinkerne, Wurzelknollen von Cyperus esculentus, Spargelsamen, Berberis, Vogelbeeren, 
Bucheckern, Cassia (Neger- oder Mogdad-Kaffee), Feigen etc. Beziiglich der mikroskopischen Erkennung 
der Surrogate aussert sich H a g er  wie folgt: „Bei reinem, unverfalschtem Kaffee sieht das Auge die 
gelbfarbigen Budimente des Gewebes der Kaffeebohne, untermischt mit nur wenigen, farblosen, durch- 
sichtigen Theilen und auch einzelne spindelformige Steinzellen. Bei Gegenwart von Surrogaten zeigen 
sich entweder Starkemehlzellen oder Treppengefasse, Spiralgefasse, abweichende Formen des Zellgewebes. 
Die Łupinę schliesst bandformige Zellen ein, wie sie keins der anderen Surrogate aufweist und der 
Biiben- und Cichorienkaffee zeigt Treppengefasse und hautige Gebilde mit lockerem Zellgewebe. 
Getreide-, Boggen-, Eichelkaffee, tliilsensamenkaffee zeigen unendliche Menge Starkemehlzellen, welche 
wiederum leicht zu bestimmen sind.“

B estan dth eile . Der Kaffee ist yielfach untersucht worden und enthalt nach Payen u. A. in 
100 Theilen: 34,0 Cellulose, 12,0 Wasser, 12 oliges Fett, 15,5 Zucker, Dextrin, 10 Protemsubstanz, 
3— 5 eigenthumliclie eisengriinende Gerbsaure (Kaffeegerbsaure, Chlorogensaure), 0,86 eigenthumliches 
fliichtiges Alkaloid (Coffem), 9,0 festes aherisches Oel, Spur eines aromatischen, fllissigen atherischen 
Oeles, Chinasaure, 6,7 Aschenbestandtheile (Kali, Kalk, Magnesia, Phosphorsaure, Schwefelsaure, Kiesel- 
saure, Chlor. H erapath  erliielt aus westindischem Kaffee 3,3% Asclie in folgender Zusammensetzung: 
42,022 Kieselsaure, 18,273 Phosphorsaure, 15,238 Kali, 11,515 Gips, 6,264 Natron, 3,838 kohlensauren 
Kalk, 1,616 phosphorsauren Kalk, 0,606 Chlornatrium, 0,224 Schwefelsaure. Der geraspelte un-



gebrannte Kaffee ergab 40°/0 losliche, 48,5°/0 unlosliche Bestandtheile und 11,5"/,, Wasser. W eyrich
bat aus 25 untersuchten Kaffee,sorten folgendes Resultat orhalton: 0,67— 2,2°/0 Coffein, 0,8 4,9 */0 As che
(darin 50,9— 64,0"/„ Kali, 6,75 — 15,56°/0 Phosphorsaure). Uie Yeranderungen, welche der Kaffee beim 
Rosten erleidefc, bat B ernheim er untersucht und die dabei auftretenden Hauptprodukte, wie folgt, 
gefunden: 0,48°/0 Palmitinsaure, 0,18—0,28°/0 Coffein, 0,04—0,05 Caffeol, Essigsiiure, Kohlensaure, neben 
Hydrochinon, Methylamin, Pyrrol. Das Caffeol ist nach diesem Forscher ein Oel mit der Zusammen- 
setzung C8H 10O2 und einem Siedepunkt von 195— 197°.

Das Alkaloid Coffein (Caffein, Thein, Guaranin, Methyltheobromin, Trimetliylxanthin) mit 
der Formel C8 H ,0N4 0 2 -f-H 20  im Jahre 1820 von R angę aus den Kaffeebohnen in unreinem Zu- 
stande dargestellt, von P e lle t ie r , R ob iqu et u. A. naber untersucht, findet sich ausserdem noch in 
den Kaffeeblattern, in den Theeblattern (Thein) und in den reifen Fruchten der Paullinia sorbilis Mart. 
(Guaranin). Es krystallisirt aus Wasser mit einem Atom Krystalłwasser, aus Aether ohne Krystall- 
wasser, in langen, scbneeweissen, seidenglanzenden, biegsamen Nadeln mit einem spez. Gew. von 1,28 
bei 19° (nach P faff). Es schmilzt nach M ulder bei 177,8°, nach Strauch bei 224 — 228°, sublimirt 
nach M ulder bei 184,7° unzersetzt in haarformigen, zum Theil federformig vereinigten Nadeln und 
siedet nach P e lig o t  bei 384°, nach S trecker bei 234- 245°, nach Biederm ann bei 230,5°; ist 
geruchlos, selbst in Dampfform, besitzt einen schwach bitterlichen Geschmack und reagirt neutral. Es 
16,st sich in 58 Theilen Wasser bei 20,4°, in 9,5 Theilen Wasser bei 100°, in 21 Theilen Weingeist 
von 0,825 spez. Gew. bei 20,4°, in 535 Theilen Aether von 0,725 spez. Gew. bei 20,4°, in 9 Theilen 
Chloroform bei 20,4°. Mit Schwefel- und Salzsśiure giebt es krystallisirbare Yerbindungeu und wird 
aus seiner Auflosung nur durch Gerbsaure gefallt. Coffein, Thein und Guaranin sind identiseh. Nach 
P eck o lt enthalten die Blatter mehr Coffein (1,15—--1,25°/0) ais die Samen, ebenso ist auch das Frucht- 
fleisch und die Samendecke coffeinhaltig. Nach Payen tritt das Coffein in den Kaffeebohnen ais kaffee- 
gerbsaures Sal z auf.

K.affeegerbsawre (Coffeinsaure) zuerst von P fa ff  beobachtet, ausserdem in der Wurzel von 
Chiococca racemosa -Jacq. und in den Blattern von llex paraguciyensis St. H. aufgefanden, ist eine 
sprode, gelbweiss- pulverige Masse von schwach saurem, etwas zusammenziehendem Geschmack, leicht 
loslich in Wasser und Weingeist, kaum in Aether, mit der Formel C14H80 7 (R och leder), C15H180 8 
(M lasiwetz). Ihre Losungen farben sich mit Eisenchlorid dunkelgrun, Beim Kochen mit Kalilauge 
von 1,25 spez. Gew. erhalt man Kaffeesaure (C,j Hs 0 4 +  CB H j2 O.), welche durch Abpressen und Um- 
krystallisiren aus kochendem Wasser in strohgelben, glanzenden, monoklinoedrisclien Prismen und 
Bliittchen erlialten wird. (H usem ann, Pflanzenstoffe 1367.)

Die Kaffeegerbsaure farbt sich schon an der Luft, namentlich aber bei Gegenwart von Alkalien, 
schon grlin. Dieses Oxydationsprodukt, welchem die Kaffeebohnen ihre naturliche griine Farbę ver- 
danken, wird mit Yiridinsaiore bezeichnet. ^

In schwach gerosteten Kaffeeblattern fand O. Hehner 30,15°/0 losliche und 56,56°/0 unlosliche 
Bestandtheile; in den loslichen 0,29°|0 Coffein und 4,95°/0 Asche. B oussingault erhielt aus 100 Theilen 
der getrockneten Beerenfruchte 2,21°/0 Mannit, 8,73 °/0 Invertzucker, 2,37 °/0 Rohrzucker.

Das Fett der Kaffeebohnen, welches sich aus dem weingeistigen Auszuge bei — 6° abscheidet, 
ist weiss, geruchlos, von Schmalzconsitstenz, schmilzt bei 37,5°, wird an der Luft ranzig und enthalt 
nach R och leder Glyceride der Palmitinsaure und einer Saure von der Zusammensetzung C12 h 24o 2.

A n w en d u n g . Das Coffein, welches in Pulverform, Pillen und Pastillen gereicht wird, findet 
seine hauptsachlichste Verwendung in der Hemicranie, wo es selir giinstige Erfolge aufzuweisen hat 
und beispielsweise lange bestehende Migrane oft ziemlich rasch beseitigt. Es erzeugt in grosseren Dosen 
erhohte Herzthiitigkeit, Congestionen, Schlaflosigkeit, Zittern, Convulsionen. Gegen Hydrops hat es 
durch die Empfehlung von B otk in  und K osch lak off' vielfach mit gunstigem Erfolge Anwendung ge
funden, namentlich gegen Wassersucht in Folgę von Herzkrankheiten. Coffeinsalze werden gegen 
Nervenleiden und Kopfschmerz angewendet. Das Coffein wurde friiher flir nahrend und ais der allein 
wirksame Stoff des Kaffees gehalten. „Beides ist unrichtig, da wiederholt Yersuche an Thieren



nnd Mensclien das Coffein offenbar in vorwaltender Weise /u den auf das Nerrensystem wirkenden 
Stoffen stellen, und da sowohl im Kaffee ais im Thee neben Coffein noch andere, zum Theil auf die 
Nutrition, zum Theil auf das Nervensystem wirkende Stoffe yorhanden sind.“ Kleine Dosen sollen nach. 
R abuteau  die Harnstoffmenge um 11— 28°/0 verringern und gleiclizeitig aucli die Harnsaureabscheidung 
herabsetzen. Yon grosserer Bedeutung, nicht bios in okonomischer, sondern auch in arzneilicher Be- 
ziehung, ist; der aus den gerosteten Kaffeebohnen bereitete Aufguss, welclier z war nur einen Theil der 
in den Bohnen vorhandenen wirksamen Bestandtheile enthalt, von dem Coffein sogar kaum noch die 
Halfte, datur aber die sogen. empyreumatischen Produkte aufweist, die aus den organischen Bestand- 
theilen des Kaffees bei Yorhandensein von Wasser durch trockene Destillation entstehen und dereń 
Gesammtheit inan mit dem Namen C affeon , em pyreum atisches K a ffe e o l bezeichnet. Biesem Caffeon 
ist das Aroma des Kaffeeaufgusses zuzuschreiben. Was das Rosten anbelangt, so hat man die Erfahrung 
gemacht, dass bei starkerem Brennen der Kaffeebohnen zwar ein grosserer Theil des Coffein verloren 
geht, jedoch in solchen Bohnen die Losbarkeit des Coffein grosser und in Folgę dessen der daraus 
bereitete Kaffe starker ist. Nach R abuteau  wirkt das Caffeon giftig und ist dasjenige Prinzip, welches 
nach dem Genusse starken Kaffees die Schlaflosigkeit erzeugt. Das Verhaltniss der Wirksamkeit zwischen 
Coffein und Caffeon hat Lehm ann untersuclit und folgendes gefunden: Nach 0,5 Coffein Puls- 
beschleunigung, Zittern, fortwahrenden Urindrang, eigenthumlich rauschartigen Zustand, zuletzt fester 
Schlaf; ein Absud von 3 Loth Bolmen erzeugte sehr erregte Herzthatigkeit, Aufgeregtheit, Scliwindel, 
Hinfalligkeit, Schweiss, unruhigen Schlaf; Kaffeedestillat mit empyreumatischem Kaffeol zu 4 Glasern 
taglich bewirkte Aufregung mit gelindem Schweiss und Steigerung des Yerstandes, in doppelter Dosis 
Congestionen, starken Schweiss und Schlaflosigkeit, auch Stuhlentleerung. Die Einwirkung des Kaffees, 
von gewohnlicher Beschaffenheit und Menge genossen, ist vielfach untersuclit, aber noch keine rechte 
Uebereinstimmung der Resultate gefunden worden. Die allgemeine Verbreitung des Kaffeegenusses 
erkliirt sich aus den eigenthumlichen gunstigen Wirkungen, welche der Kaffee auf den menschlichen 
Organismus hervorbringt. „Neben den bekannten Erscheinungen einer Anregung der geistigen Thatig- 
keit und einer Erleichterung der Perception und der Arbeit bei gleichzeitigem allgemeinen Wohl- 
behagen, tritt in der Kegel Pulsbeschleunigung (beim Genusse kalter Aufgiisse Pulsverlangsamung) und 
vermehrte Urinexcretion unter Herabsetzung der Ausscheidung von Harnstoff und Kohlensaure ein. Ob 
die Harnmenge in Wirklichkeit yermehrt ist, steht dahin, da die neueren Versuche von E u stra tiad es  
und R abu tean  den alteren Angaben in dieser Beziehung widersprechen.“ Trotzdem die Nahrstoffe im 
Kaffee nur sehr gering sind, so befahigt er, wie die Beobaclitungen von G asparin  in den Bergwerken 
von Charlroy und die letzten grossen Feldztige der preussischen Armee bewiesen haben, zu grossen 
Anstrengungen. Dass die Verdauung durch den Genuss von Kaffee befordert werde, ist eine irrthum- 
liche Ansicht; starker Kaffee wirkt im Gegentheil storend auf dieselbe.

In arzneilicher Beziehung wird Kaffee sowohl bei chronischen ais akuten Schwachezustanden 
angewendet „und findet er in letzterer Beziehung vorwaltend da seine lndication, wo die Thatigkeit des 
Geliirns darniederliegt, also bei plot'/,lich aufgetretenem Coma und Sopor.“  Er ist das vorzugliehste Hfflfs- 
mittel bei Behandlung der Opium- und Morphiumyergiftungen, auch bei Vergiftungen mit anderen nar- 
kotischen Substanzen. Ebenso bei Migrane und Kopfschmerz leistet starker Kaffee gute Dienste; besonders 
bei Cephalaea anamischer und hysterischer Personen. Er ist ferner ein ausgezeichnetes Mitteł gegen 
starkes Erbrechen, gleichviel durch welche Ursachen es bedingt ist; auch gegen akuten Darmkatarrh nach 
vorhergehender Durchnassung; wohingegen er bei chronischem Darmkatarrh in Folgę der durch das 
Caffeon bedingten Beschleunigung der Peristaltik schadlich wirkt.

Was nun die Benutzung anderer Theile des Kaffeebaumes anbelangt, so ist zu bemerken, dass 
aus der fleischigen Fruchthulle von den Arabem nach Art des Weines ein geistiges Getrank bereitet 
wird, welches alle die belebenden Eigenschaften des Kaffees zu besitzen scheint. Das getrocknete, 
gerostete Fruchtfleiscli mit kochendem Wasser tlbergossen liefert den von den Arabem getrunkenen Sakka 
oder Sultanslcaffee. Aus den Schalen der Bohnen wird ein leichtes, helles, kaffeeartig schmeckendes, 
von den armeren Yolksklassen im Oriente yielfach genossenes Getrank, K i s c h e r  genannt, bereitet. Die
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Blatter des Kaffeebaumes dienen auf Sumatra und Java ais Theesurrogat; sie enfchalten, wie sohon 
oben bemerkt, mehr Coffein ais die Bohnen und sind reich an Gerbsaure. Kaffeesątz wird in Europa 
mit Kleie zu vorzliglich mastenden Stopfnudeln fur Ganse und Kapaunen verarbeitet. (H usem anu, 
Arzneimittell. 965.)

L it t e r a t u r .  Abbildung und Beschreibnng: H ayne, Arzneigew. IX., Taf. 32; B en tley  and 
T rim en , Med. pl., Taf. 144; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 1103; K arsten , Deutsche FI. 1194; 
W ittste in , Pharm. 357.

Drogen. und Priiparate: Semen Coffeae: B erg, Waarenk. 450; B erg , Atlas 97, Taf. XXXXIX; 
Cod. med. 43.

Coffeinmn: Ph. germ. 60; Ph. austr. 39; Ph. hung. 131; Ph. ross. 80; Ph. belg. 97; Ph. helv. 
suppl. 26; Ph. suec. 48; Ph. Neerl. 76; Ph. U. St. 58.

Bezuglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Ph. Prx. II., 917, 920; III., 329, 350.

T a fe lb e sc h r e ib u n g ':

A Zweig mit Bluthen und unreifen Priichten, natiirl. Grosse; 1 ausgebreitete Krone, desgl.; 2 Staubgefasse, 
vergr8ssert; 3 Stempel mit Kelcb, desgl.; 4 Fmohtknoten im Liing.sscbnitt, desgl.; 5 u. 6 Kaffeebohne von der Riieken- 
und Bauchseite, natiirl. Grosse; 7 Frucht im Quersohnitt, desgl.; 8 Bohne im Guersehnitt, desgl.; 9 dieselbe zer- 
sclmitten, um das Wiirzelchen zu zeigen, vergrossert; 10 Wiirzeloben, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herm 
Prof. Sekmidt in Berlin.
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Cepliaelis Ipecacuanha Willden.

S y n . Ceph. emetica Pers. Ipecacuanha officinalis A m u l. Psycliotria Ipecacuanha M uller, Arg.

TJragoga Ipecacuanha B a ill.

Brechwurzel, Ipecacuanha —  Ipecacuanha annele on officinal —  Ipecacuanha.

F a m ilie : liubiaceae. G attnng: Geplmelis Sw.

B esch re ibu n  g\ Halbstrauchartige, 15— 40 (auch mehr) Ctm. holie, gesellschaftlich vor- 
kommende Pfłanze mit unter dem Boden kriecłiendem, knotig-gegliedertem, holzigem Stammchen, aus 
dem yereinzelte, ca. 15 Ctm. lange, mit wenig Zasern besetzte, senkrecht niedersteigende, erst faden- 
formige, fast glatte, etwas hin- und hergebogene, darni rasch dicker werdende, mit dichtstehenden, 
ringformigen Wiilsten und Hockern yersehene, nacli der Spitze hin wieder yerdiinnte, aussen braunliche, 
innen weisse Wurzeln entspringen. Die ringartigen Wiilste sind iii der Kegel etwas liber die Halfte 
umlaufend, werden gegen die Enden schmaler und stehen sich hiiufig einander gegeniiber; ilire schmalen 
Enden iibereinanderlegend. Der oberirdische, aus holzigem Grando aufsteigende Stengel unten nackt, 
nach oben krautartig, yierkantig und meist kurzhaarig, einfach oder wenig iistig, oben beblattert. 
Blatter gegenstandig, kurz gestielt, liinglich oder umgekehrt-eiformig, beiderseits yerschmalert, 2 — 4 Ctm. 
breit, 6— 8̂ Ctm. lang, mehr oder weniger wellig, ganzrandig, oberseits dunkelgriin und nebst dem 
Rande durch sehr kurze Borsten scharf, unterseits blasser, glatt und nur aut den Nery en kurz behaart. 
Nebenblatter aufrecht, zwischen den Blattstielen gegenstandig, tief zerschlitzt, mit pfriemlichen Zipfeln. 
Bluthenstand ein meist einzelnes, ca. 4 Ctm. lang gestieltes, endstandiges, erst aufrechtes, spater 
nickendes oder hangendes, 8 —GO- (nach F ltick iger  bis 20-) bluthiges, halbkugeliges Kopfchen bildend, 
welches yon 2 Paaren weichhaariger, kreuzformig gestellter, am Grunde fast herzformiger Hiillblatter 
bis zur Halfte unihiillt ist, von denen die 2 ausseren und etwas grosseren rundlich und etwas wellig, 
die beiden inneren yerkehrt-eiformig sind. Bliithen zwitterig, von linienformigen Deckblattern unter- 
stiitzt. Kelch oberstandig, kurz, funfzahnig, bleibend. Krone trichterformig, 6 Mm. lang, mit bauchig 
erweitertem Schlunde, reihenformig beliaarter Rohre und tunflappigem Saunie, weiss. Saumlappen 
eiformig, gewimpert, in der Knospe klappig. Staubgefasse zu 5, dem Schlunde eingefugt und mit den 
Lappen wechselnd, oben frei, unter dem Schlunde mit der Rohre yerwachsen. Staubbeutel langlich, 
mit kleinem, stumpfem Spitzchen yersehen, zweifacherig, der Liinge nach aufspringend. Pollen rund, 
undeutlicli dreiporig. Fruchtknoten unterstandig, becherformig, zweifacherig, griin. Eichen in jedem 
Fache 1, am Grunde im inneren Winkel befestigt, aufrecht, gegenliiufig. Die 2 Fruchtblatter die polster- 
formige Scheibe, Griffel und Narbe bildend. Griffel bis zum Schlunde reichend, mit abstehend-zwei- 
lappiger, aussen papilloser Narbe. Steinfrucht lleischig, eiformig, stumpf, vom Kelche gekront, erst 
purpurn, daun schwarz-yiolett, mit 2 blassgelblichen, einsamigen Steinen. Same weiss. Embryo in 
der Mitte des hornartigen Eiweisses, aufrecht, gerade, fast keulenformig.
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B alfou r giebt 2 Varietaten an, von denen die eine einen holzigen Stamin, derbere, elliptische 
oder oyale, wellig gerandete, wenig behaarte Blatter besitzen soli, wahrend die andere sicb durch 
krautartigen Stamm, weniger derbe Blatter mit starker behaartem, welligem Rande auszeich.net,

Sogenannte falsche Ipecacuanha liefern:

1. Psychotria emetica Mutis. Halbstrauchartige, ca. 30 Ctm. hohe, in Columbien einheimiscbe 
Rubiacee mit einfacbem, anfrechtem Stengel (nacłi Kar sten kleiner, aufrecbter Strauch mit 
stielrunden, flaumliaarigen Zweigen), langlichen, lanzettlichen, zugespitzten, am Grandę ver- 
schmalerten, luiutigen, gewimperten, unterseits seliwach kurzhaarigen Blattem, selir ldeinen, 
eiformigen, zugespitzten Nebenblattern, wenig- und weissbliithigen, achselstandigen, kurz- 
gestielten Trugdolden, eiformig-ltugeligen, dnnkelbraunen Friichten. N ees v. Esenb., PI. med.,
Taf. 259; H ayne, Arzneigew. YIII., Taf. 19.

2. Richardsonia scabra St. Hil. in Brasilien, Peru und Columbien einheimische, ebenfalls zu den 
Rubiaceen gehorende Pflanze mit liegendem, ca. 30 Ctm. langem, steifhaarigem Stengel, ei
formigen oder yerkehrt-eiformigen bis langlichen, kurz zugespitzten, am Rande gewimperten 
Blattern, ziemlich vielbluthigen Kopfchen, eilanzettlichen, gewimperten Kelch- und an der 
Spitze gebiirteten Kronlappen. N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 256; H ayne, Arzneigew. YIII.,
Taf. 21.

Anatomisch.es. Der Wurzeląuerschnitt zeigt eine diclte, hornartige, aussen dunkle, innen 
braunliche, markstrahlenlose, vom Hol ze leicht abtrennbare Rinde und ein weissliches, fein poroses, 
undeutlich-strahliges Holz olme Mark. Die Aussenrinde besteht aus einem dnnkelbraunen, von wenigen 
Reihen tafelformiger, ziemlich dickwandiger Zellen gebildeten Korke; die Mittelrinde aus einem gleicli- 
fórmigen Parenchym, dessen mit Starkemehl erfullte, diinnwandige Zellen nach der Aussenseite hin im 
(Juerschnitte tangential gestreckt erscheinen, nach innen allmahlig wlirfelfórmige, polyedrische Form 
annehmen, gegen das Holz zu enger und in der Richtung der Axe gestreckter werden; Innenrinde 
oder Bast ganz fehlend. Der Kambiumring ist sehr schmal. Der gleichfalls Starkę fuhrende, stellen- 
weis kurze Keile in die Rinde sendende Holzkorper zeigt auf dem Querschnitte ein gleichformiges, 
etwas dickwandiges, von vereinzelten Markstrahlen durchsetztes Gewebe, dessen Zellen ungleiche, eckig- 
rundliche, meist etwas radial gedehnte Form besitzen und in der marklosen Mitte dichter stehen. Im 
Langsschnitte sind die Holzzellen kurz, poroś, spiralig oder netzig gestreift. Einzelne Rindenzellen, 
namentlich im inneren Theile der Rinde, zeigen Nadelbiindel von Kalkoxa!at.

Vorkommen. Feuchte, schattige Walder Siidamerikas zwischen dem 8. und 22. Grad sudl. 
Breite, nach F lu ck ig er  namentlich in den brasilianischen Provinzen Para, Maranhao, Pernambuco, 
Bahia, Espirito Santo, Minas graecas, Matto grosso, Rio de Janeiro, Sao Paulo, in der bolmanischen 
Ostprovinz Chiąuitos, auch im nordlichen Siidamerika.

Bliitheceit. Januar bis Marz.

Name und Geschiehtlich.es. Ipecacuanlia wird abgeleitet vom portugiesischen i klein, 
pe am Wege, caa Pflanze, Kraut, goene brechenerregend, demnach bezeichnet das W ort eine kleine 
am Wege wachsende, breehenerregende Pflanze; nach Anderen stammt das Wort von ipe Rinde, 
caa Pflanze, cua wohlriechend und nha strahlig. Cephaelis von %e<pabj Kopf und uhuv zusammen- 
drangen, Pflanze mit aus zusammengedrangten Bliithen bestehendem Kopfe. Psychotria von rpyyjj Seele, 
Leben und rqs(psiv erniihren, erhalten, in Bezug auf die arzneiliche Wirkung.

Der Monch M ichael T ristram , der gegen Ende des 16. Jahrhunderts sich in Brasilien auf- 
hielt, erwahnt eines Arzneimittels Igpecaya oder Pigaya gegen Blutfluss, worunter wahrscheinlich 
Ipecacuanha zu verstehen ist. Die ersten bestimmten Nachrichten stammen von den beiden Natur- 
forschern W ilh. P iso und G eorg M arkgraf, welche 1636— 1641 den Grafen Moritz von Nassau auf 
seiner brasilianischen Reise begleiteten und bei dieser Gelegenheit Ipecacuanha naher kennen lernten. 
Sie riihmten das Mittel gegen Ruhr und gaben Abbildungen und Beschreibungen von zwei Wurzeln,



einer brannen und einer w eissen , von denen die erstere die echte Ipecacuanha, die letztere Richard- 
sonia scabra war. Ueber die Familie, welcher Ipecacuanha angehorte, war man lange im Zweifei; 
R a jus erkannte in ihr eine Paris, M orison  eine Lonicera, L inne eine Yiola. Erst der portugiesische 
Schiffsarzt A. B. Gonie z entdeckte um 1800 den wahren Charakter der Plianze, die er unter dem 
Namen Psychotria Ipecacuanha beschrieb und abbildete. Die ersten Proben der Drogę wurden durch 
den Ai-zt L egras 1672 nach Paris gebracht, wo sie zwar in einigen Apotheken Eingang fand, jedoch 
den meisten Aerzten unbekannt blieb und namentlich wegen Yerordnung allzugrosser Dosen keinen 
guten Erfolg zeigte. Im Jahre 1680 brachte der Kaufmann G arnier oder G renier ca. 150 Pfund 
Ipecacuanha nach Paris, auf die er seinen Arzt A ffo r ty  aufmerksam machte und schliesslich damit 
beschenkte. Letzterer scheint jedoch das Mittel wenig beachtet zu haben, um so mehr sein aus Holland 
sfcammender Schiller, der Student Jean A d rien  tle lv e tiu s , welcher darin ein werthvolles Mittel gegen 
Dysenterie erkannte, seine Erfahrungen ais Geheimniss behandelte und damit grosses Aufsehen erregte, 
so dass ihm L u dw ig  XIV. die Bekanntgebung seines Geheimnisses um 1000 Louisdore abkaufte und 
ihm ausserdem das Privilegium des Alleinverkaufs ertheilte. Ein in Folgę dessen von G arnier an- 
gestrengter Prozess endete zu Gunsten des H elvetius. In Deutschland war es L e ib n itz , der 1696 
durch seine Abhandlung „De novo antidysenterico americano“ die Aufmerksamkeit auf Ipecacuanha 
lenkte; ihm folgte V a len tin  mit „De Ipecacuanha, Giessen 1698.“ In der ersten Halfte des 18. Jahr- 
hunderts war die Drogę so theuer, dass die Dosis mit 1 Louisdor bezahlt wurde. Der Professor der 
Botanik an der Universitat zu Coimbra, F e lix  A y e lla r  B ro tero , lieferte 1802 eine gute Beschreibung 
nebst Abbildung.

O ffiz in e ll sind die von dem Wurzelstocke getrennten Wurzeln: Radix Ipecacuanhae (Rad. 
Ipecacuanhae annulata s. grisea, graue Ipecacuanha, Poaya der Brasilianer), welche in 5— 15 Ctm. 
langen, strohhalm- bis federkieldicken Stiicken in den Handel gebracht werden. Sie sind ausserlich, je 
nach der Einsammlungszeit, Alter, Standort, Behandlung, graubraun bis schwarzbraun gefiirbt, innen 
weiss oder graulich, zum Theil harzartig glanzend, hornartig durchscheinend und mit blassgelbem, 
dlinnem, holzigem Kern ausgestattet. Sie besitzen ein en dumpfen Geruch und einen bitteren, wider- 
liclien Gesclnnack; der Bruch ist kurz, kornig, nicht faserig.

Die aus Columbien stammende Cartagena Ipecacuanha ist etwas starker, weniger geringelt 
und deutlicher strahlig ais die brasilianische. Nach F liick ig er  ist diese Sorte wahrscheinlich die von 
P lan ch on  beschriebene k le in e , g e s tre ifte  Ip ecacuanha (Ipecacuanha strie mineur) und jedenfalls 
die B e rg ’sche Ipecacuanha cyanophloea, welche sich durch die blaue Farbę der Mittel- und Innenrinde 
auszeichnen soli und in einzelnen wulstig eingeschnittenen Wurzeln und Bruchstiicken in den Handel 
kommt. In der kleinen, gestreiften Ipecacuanha ist von P e łle t ie r  zuerst das Emetin aufgefunden 
worden.

Die Brechwurzel wird zur Bliithezeit und zwar in Folgę der Ueberschwemmungen und des 
sumpfigen Bodens unter ziemlich schwierigen Verhaltnissen gesammelt, moglichst rasch an der Sonne 
getrocknet, in Stiicke zerbrochen, in Sieben voin Sande gereinigt und in Ballen verpackt. Gegriindet 
auf die Wahrnehmung, dass jedes Stiick der Pflanze lebensfahig ist, sogar die Blattstiele leicht Ad- 
ventienknospen entwickeln, lassen die Wurzelsammler (Poayeros) einzelne Wurzelreste im Boden, um 
nach 3 —4 Jahren an derselben Stelle von neuem Wurzeln zu sammeln. Kulturversuche haben bis jetzt 
kein giinstiges Resultat geliefert.

Der stidwestliche Theil von Matto grosso liefert die meiste und beste Ipecacuanha, in guten 
Jahren bis zu 1/ 2 Million Kilogramm. Die Schwierigkeit des Transportes aus dieser abgelegenen 
Gegend, der bis Janeiro 5 Monate dauert, soli (nach F liick ig er) der Hauptgrund des hohen Preises 
der Wurzel sein.

Die Aufbewahrung der Ipecacuanha erfolgt contundirt, grób nnd fein gepulvert in gut ver- 
stopften Glasflaschen. Bei schlechter Aufbewahrung verliert die Wurzel an Wirkung.

Die aussere Beschaffenheit der echten Ipecacuanhawurzel ist so charakteristisch, dass Ver- 
wechselungen nicht gut yorkommen konnen; dennoch kommen verschiedene falsche Ipecacuanhawurzeln



in den Handel, welche zwar ahnliche Wirkungen aussern, jedoch die echte Wurzel nicht ersetzen. Es 
sind dies folgende:

1. Die Wurzel. der derselben Familie angehorenden, von Rio Janeiro bis Centralamerika ein- 
heimischen Richardsonia scabra St. Hil., welche nnter dem Namen w eisse, m eh lige , w e llen - 
form ige  Ipecacuanha (Rad. Ipecacuanhae amylaceae seu undulatae, albae, farinosae) im 
Handel auftritt. Sie ist dicker, wellig-gebogen, die Einschnurungen flacher, weiss, weisslich- 
grau, blassbraunlich, tein langsrunzelig, besitzt eine zerbrechliche, weissliche, mehlige Rinde und 
eiiren nicht bitteren, fast siisslichen Geschmack. Der Querschnitt zeigt eine scharf hervortretende 
Cambiumzone, weite Gefiisse und grosse, mit einem excentrischen Kerne und Schichtungsstreifen 
ausgestattete Starkekorner. Nach den neueren Untersuchungen ist kein Emetin yorhanden.

2. Die Wurzel von Psychotria emetica Mutis, welche unter dem Namen schw arze oder ge- 
stre ifte  Ipecacuanha (Rad. Ipecacuanhae nigrae s. striatae, Ipecacuanha glycypldoea [Vogel]) 
nach London und Hamburg gebraclrt wird. Sie ist starker ais die echte Wurzel, bis 8 Mm. 
dick, langsstreifig, nach F liick ig er  nicht geringelt und von eigentłiiimlicher Weicliheit und 
Zahigkeit. Der dunkelviolette Querschnitt ist fast hornartig, nicht kornig; sie besitzt kein 
Starkemehl, dagegen in grosser Menge einen unkrystallisirbaren, die Polarisationsebene nicht 
drehenden Zucker; ebenso ist sie ohne Emetin. W ittstein  giebt von dieser Wurzel eine von 
der vorstehenden etwas abweichende Beschreibung, bezeichnet sie ais gegliedert, hart, schwer 
zerbrechlich, dunkel - graubraun, fast schwarz, im Innem hellgrau oder weiss, mit blassbriiun- 
lichem, hartem, holzigem Kerne, mit geringem Geruche ausgestattet und anfangs gar nicht, 
spater schwach ekelhaft reizend schmeckend.

3. Die Wurzel der in Brasilien einheimischen Viula Ipecacuanha L. (Jonidium Ipecacuanha 
St. Hil., Yent.), w eisse h o lz ig e  Ip ecacuanha (Rad. Ipecacuanhae albae v. liynosae, Poaya 
blanco) genannt, erscheint im Handel in 10—15 Ctm. langen, 4— 8 Mm. dicken, etwas ge- 
bogenen, durch Querfurchen getheilten, glatten oder langsrunzeligen Stticken, dereń Rinde 
dunn, weich und mehlig, der holzige Kern stark, haufig gedreht und blassgelb ist. Sie besitzt 
keinen Geruch, der Geschmack ist etwas scharf, nicht bitter. F liick ig er  sagt, „sie ist in der 
That so hell-weisslich, dass an eine Yerwechselung mit der offizinellen Ipecacuanha nicht 
gedacht werden kann.“ Audi enthalt sie kein Emetin, wohl aber, wie K rons gezeigt hat, 
Inulin; in der Rinde kommen zerstreute Steinzellen vor. 1875 aus der ostbrasilianischen 
Provinz Ceara nach Deutschland gebracht, erscheint sie gegenwartig nur noch in ganz geringer 
Menge auf dem Londoner Markt.

Bestandtheile. Die offizinelle Wurzel enthalt nach P e lle tie r : ein eigenthiimliches, giftiges, 
heftiges Brechen erregendes Alkaloid (Emetin), Talg, Wachs, Spur eines ekelhaft riechenden atherischen 
Oeles, Gummi, 42°/0 Amylum, Extraktivstolf, eigenthumliclie, eisengrlinende Gerbsaure (Ipecacuanha- 
saure).

Emetin (tpuo, erbrechen) mit der Formel C15H22N 02 (Glenard), C2gHt()N20 5 (L e fort und 
Wiirtz), l817 von P e lle t ie r  entdeckt und 1821 im Verein mit M agendie rein dargestellt, ist ein 
anfangs weisses, sieli spater braunendes, nicht krystallinisches, geruchloses Pulver von schwach bitterem, 
kratzendem Gesclmiacke und alkalischer Reaktion. Es tritt auch in Blattchen und Nadeln auf (nach 
P odw yssotzk i erhalt man dasselbe aus Aetheralkohol in bei 63° schmelzenden Krystallblattchen), 
es schmilzt nach P e lle tier  bei 50°, nach L e fort  Hei 70°, lost sieli in 1000 Theilen Wasser von 50°, 
weniger in kalteni, leiclit in Weingeist, sowohl wasserigem ais wasserfreiem, ebenso in Chloroform, 
Benzol, Petroleumather, Aether, Essigiither, Terpentinol und 1'etten Oelen. Die wasserige Losung be
sitzt kein Drehungsyermogen; die saure, wasserige Losung fluorescirt blaulich. Seine Salze sind amorph, 
mit Ausnalime des salzsauren Emetins, welches F liick ig er  krystallinisch erhielt. Die Ausbeute betragt 
nach F liick igers Versuchen l,03°/0. Im Holzkern soli kein Emetin yerhanden sein.

Ipecacuanhasaure mit der Zusammensetzung C14Ha0 7 (W illigk ), von P e lle tie r  ais Gallus- 
saure angesehen, 1850 von W illig k  ais eigenthumlich und 1863 von R eich  ais Glykosid erkannt,



bildefc eine amorphe, rothlich-braune, sehr hygroskopische Masse von sehr bitterem Geschmack, ieiclit 
loslich in Wasser, gut in Weingeist, schwer in Aether, sieli mit Eisenoxydsalzen griin, in alkalischer 
Losung schwarzbraun farbend. Sie steht der Kaffee- und Chinagerbsaure sehr nahe. (H usem ann, 
Pflanzenstoffe 1360.)

Anwendung. Meist in Pulverform, ais Tinktur, Syrup etc. ais krampfstillendes Mittel, ais 
Diaphoretikum und Expektorans, ais Nauseosum und ais Emeticum, in Klystieren gegen Diarrhoe und 
Dysenterie. In kleinen Gaben wirkt Ipecacuanha gelind reizend, indem sie die Absonderung der Magen- 
sehleimhaut und die peristaltische Magenbewegung anregt. Grosse Dosen wirken brechenerregend. Die 
Brechwurzel ist das beliebteste Brechmittel, welches namentlich bei Kindern und schwachlichen Personen 
den Vorzug vor anderen Brechmitteln verdient.

„Ais Antipyreticum kann, wie Husem ann sagt, Brechwurz nach Anleitung der physiołogischen 
Yersuche niclit von Bedeutung sein, dagegen schliesst es sich dem Tartar. stibiatus ais Expectorans 
nahe an und liisst sich namentlich bei Bronchitis acuta im kindlichen Lebensalter und bei schwach
lichen Personen, sowie bei verschiedenen Lungenaffektionen an Stelle desselben verwerthen.“ H use
mann iiussert sich ferner: „Die Ipecacuanha und das Emetin stimmen in ihren Beziehungen zum 
Organismus ziemlich genan mit dem Brechwein iiberein, indem sie bei Application aut’ die aussere 
ITaut ebenfalls einen Hautausschlag bedingen und bei innerlicher Einfiihrung in nicht zu kleinen 
Dosen Brechen erregen, welches auch nach subcutaner Application oder nach Infusion in die Venen, 
jedoch erst nach grosseren Dosen, hervortritt, weshalb auch von der Ipecacuanha anzunehmen ist, dass 
das durch dieselbe bedingte Erbrechen reflektorisch zu Stande kommt.“ Die Magenschleimhaut wird 
durch Ipecacuanha weniger belastigt, ais durch Brechweinstein und Oirculation, sowie Herzthatigkeit 
werden weniger beeinflusst. „Das Ausbleiben von Collapsus und Hyperkatharsis nach gewohnlichen 
Dosen von Ipecacuanha sichert dem Mitttel seinen Vorzug vor dem Brechweinstein. Die glykosidische 
Gerbsaure, die Ipecacuanhasaure, ist neben dem Starkemehl ais Ruhrmittel von grosser Bedeutung, 
wofiir der Umstand spricht, dass die Brechwurzel „kein Purgiren bedingt, sondern ein reines Emeticum 
ist, wahrend das Emetin auch Durchfalle erzeugt." (Hu sem ann, Arzneimittell. 582.)

Litteratur. Abbildiliig und Beschreibung: N ees v. Esenb., PI. med., Taf, 258; H ayne, 
Arzneigew. VIII., Taf. 20; B erg  u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XVc; B entley  u. T rim en , Med. pl., 
Taf. 145; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II., 1105; K arsten , Deutsche Flora 1195; W itts te in , 
Pharm. 106.

Drogen und Priiparate: Eudix Ipecacuanhae-. Ph. germ . 220; Pb. austr. 75; Pb. hung. 235; 
Ph. ross. 333; Ph, helv. 108; Cod. med. 58; Ph. belg. 46; Ph. Neerl. 137; Brit. ph. 166; Ph. dan. 192; 
Ph. suec. 171; Ph. U. St. 187; F liick ig er , Pharm. 390; F lu ck ig er  and tlanb., Pharm. 370; Hist. d. 
Dróg. I., 641; B erg , Waarenk. 51; B erg , Atlas, Taf. VII, Fig. 25, p. 11,

Syrupus Ipecacuanhae: Ph. germ . 259; Ph. austr. 128; Ph. ross. 400; Ph. helv. 133; Cod. med. 
556; Ph. belg. 249; Ph. Neerl. 251; Ph. U. St. 324,

Syrupus de Ipecacuanha compositus: Cod. med. 556.
Tinctura Ipecacuanhae-. Ph. germ . 282; Ph. austr. 134; Ph. hung. 459; Ph. ross. 429; Ph. helv. 

145; Cod. med. 604; Ph. belg. 263; Ph. Neerl. 270; Ph. suec. 262.
Tinctura Ipecacuanhae et Opii: Ph. U. St. 348.
Trockiści s. Pastilli Ipecacuanhae: Ph. austr. 138; Ph. ross. 442; Ph. helv. suppl. 83; Cod. med. 

593; Ph. belg. 256; Ph. Neerl. 275; Brit. pli. 348; Ph. dan. 279; Ph. U. St. 362.
Trockiści Morpkiae et Ipecacuanhae: Brit. ph. 349; Ph. U. St. 363.
Pulvis Ipecacuanhae: Cod. med. 522.
Pulńis Ipecacuanhae opiatus s. Doveri: Ph. germ . 216; Ph. austr. 107: Ph hum>- 361; Ph. ross. 

326; Ph. helv. 104; Cod. med. 522; Ph. belg. 219; Ph. Neerl. 189; Brit. ph. 263; Ph. dan. 182; Ph. suec. 
162; Ph. U. St. 273.



Yinmn Ipecacuanhae: Ph. yerm . 303; Ph. rosa. 461; Ph. belg. 287; Ph. Neerl. 388; Brit. ph.368; 
PI), dan. 293; Ph. suec. 251; Ph. U. St. 378.

Extractum Ipecacuanhae: Cod. med. 414; Ph. belg. 119; Ph U. St. 126.
Pilulae Conii compositae: Brit. ph. 237.
Pilulae Ipecacuanhae cum Scilla: Brit. ph. 239.
Siehe aucli H ager, Pharm. Prx. II. 213; III. 584.

Tafelbesehreibung’:
A bliihende Pflanze in naturl. Grosse; 1 Nebenblatt, vergrossert; 2 Bluthenkopf von unten, naturl. Grosse; 

3 Bliithenknospe, mit Bliithendeckblattchen, vergrossert; 4 Bliitke, desgl.; 6 aufgeschnittene und ausgebreitete Bliithe, 
desgl.; 7 Staubgefasse, desgl.; 8 Pollen, desgl.; 9 Fruchtlmoten im Langsschnitt, desgl.; 10 derselbe im Querseknitt, 
desgl.; 11, 12 Stempel, sehwackor und stiirker vergr8ssevt; 13 Fruchtchen, desgl. Nach einer Originalzeichnung des 
Herm Prol'. Schm idt in Berlin.
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Cinchona Calisayn Weddell. 

Cinchona succi rubra Pavon. 

Cinchona officinalis Hooker fil.

Fieberrindenbaum —  Oluinquina —  Cinchona.

F a m ilie : liubiaceae (Unterfamilie Cinnhoneae). G attung: Cinchona L.

B esch re ib u n g '.1') Die Gattung Cinchona gehort bezuglich der Abgrenzung der einzelnen 
Arten, in Folgę der yielen, wahrscheinlich durch Kreazung und sonstige YerhSltnisse hervorgerufenen, 
wenig von einander verschiedenen und allmahlig in andere Arten iibergehenden Fonnen zu den schwie- 
rigsten Pflanzengattungen, die tiberhaupt existiren. Daher die grossen Schwankungen in den Arten- 
aufzahlungen der versehiedenen Autoren. So stellt D e C andolle  18 Arten aut, i ło w a  rd 38, W ed d e ll 
in 5 Stammen (Stirps Cinchonae offieinalis, St. C. rugosae, St. C. rnicranthae, St. C. Calisayae, St. C. 
ovatae) 33 Arten mit 18 Unterarten und yerschiedenen Yarietaten, Bentham  und H ook er  nach 1 >e- 
obachtungen an wildwachsenden Exemplaren Sudamerikas 3G Arten, Tri aria 35 und Kuntze nach 
Beobachtungen in den ostindischen Pflanzungen in neuerer Zeit nur 4 Arten, von denen alle iibrigen 
nur ais I5a,stanie zu betrachten warem Die K u n tze ’sche Artenaułstellung, die beilaulig bemerkt den 
W eddelPschen 5 Stainmformen nur wenig entspricht, ist nach F liick iger  und G arcke folgende:

A. Cinchonen mit derben, nicht sehr grossen Blattern; Kapseln in der Mitte der Lange so einge- 
zogen, dass beide Fruclithiilften deutlich heiwortreten. Jede der letzteren ist mit 3— 4 Rippen 
versehen, beide werden aber durch den weit, gebttneten trichtertbrmigen Fruchtkelch zusannnen- 
gehalten.
1. Cinchona Weddellina 0. K untze : Blatter kahl, dunlcelgrlin, unterseits etwas heller und in 

der oberen Hiilfte Blattgriibchen tragend, 10— 13 Ctm. lang, lanzettlich, Lange zu Breite 
=  3 :1 ,  grosste Breite in der unteren Blatthiilfte; Blatt G — lOmal liinger ais der Blattstiel. 
Unfruchtbare Zweige tragen nicht auffallend abweichende Blatter. Corolla 14 — Ki Mm., 
rothlich-weiss, Rohre cylindriscli, in der Mitte etwas weiter. Ziemlich reile Kapsel in łrischem 
Zustande griin, kahl, 9— IG Mm. lang, grosster Umfang IG- 20 Mm., der Profilschnitt ellip- 
tisch mit l)urchmesserverhaltniss 1 : 1 */4 bis 1 ,/a. Kapsel im Gan/,en last kugelig, etwas ge-
presst, durch Zuruckhleiben der einen Fruelithiilfte bisweilen schiet, jede der mit 4....G Rippen
yersehenen Fruehthalften in der Beruhrungsebene etwas eingezogen. Fruchtkelch scharl ab- 
geschniirt, trichterformig, im Durchschnitt kauin hall) so lang ais der Guerschnitt der Frucht. 
Same schmutzig licht rothbraun. Der liautige, griine Fliigel lang und in der Mitte sehr 
sehmal.

2. Cinchona Pahudiana H ow ard: Behaart, die Corollenrohre funfkantig, der Fruchtkelch last 
so breit wie die Frucht selbst. Die einzige Art anderer Autoren, die K untze bestehen liisst.

B. Cinchonen mit weniger derben oder dtinnen, oft sehr grossen Blattern. Kapsel etwas bauchig, 
last cylindriscli geschnabelt, der Liinge nach kamn eingezogen, olme Rippen und ohne Fin- 
schntirung in den kleinen nicht ausgebreiteten Kelch auslaufend.
3. Cinchona Howardiana O. K untze: Blatter kahl, auffallend heli gelblieh-griin, spśiter roili, 

ohne Blattgriibchen, 18— 24 Ctm. lang, elliptisch, an beiden Enden kurz zugespitzt, Lange 
zur Breite =  1 : l 2|;j bis 2. Blatt 4— 8 mai liinger ais der Blattstiel, nicht abweichend an im- 
łruchtbaren Zweigen. Corolle ziemlich cylindriscli, sonst ganz wie bei C. Weddellina. Frucht 
gemm wie lici Payoniana. Samen rost.ig gelbbraun, Fliigelrand gross, weisslich.

*) Beschreibung der Gattung und der einzelnen Arten im Wesentliclien nach Luerssen.



4. Cinchona Pavoniana O. K untze: Blatter kalii, lieller ais bel C. Weddelliana, unterseits alle 
Winkel der Hauptnerven mit Blattgriibchen, 10— 13 Ctm. lang, docli im Bliithenstand nur 
1 Ctm., an unfruchtbaren Zweigen aber 24 Ctm., verkebrt eiformig, an beiden Enden spitz, 
Lange znr Breite =  2 : 1 ,  Blatter in den Blattstiel zulaufend, Stiele der kleinsten Blatter 
lang, mittelgros.se Blatter 2— 3mai so lang ais der Blattstiel, die grossten Blatter an niclit 
bliihenden Zweigen 8 mai langer ais ilir Stiel oder letzterer fehlend, also je grosser die Blatt- 
seheibe, je kiirzer der Stiel. Corolle 7— 10 Mm., also kiirzer, aber nicht diinner ais bei 
anderen Cinchonen, von gelblicli weisser Farbę, bauchig, oben diinner. Kapsel grtin, kalii,
25— 30 Mm. lang, grosster Umfang 13 Mm., grosste Breite zur Lange = 1 : 4 ,  Umriss ge- 
presst bauchig, eigentlich flaschenfórmig. Fruclithalften ohne Rippen und niclit eingezogen. 
Fruchtkelch klein, cylindrisch, aufrecht, niclit von der Kapsel abgeschnurt.

K untze giebt bezuglich der WeddelFschen Stamme folgende Erklarungen: der Stamm
C. officinalis besteht aus Hybriden von C. Weddelliana mit C. Pavoniana und C. Howardiana; Stamm
C. rugosae umfasst C. Palmdiana und die verwandten Bastarde; Stamm C. micranthae besteht aus 
C. Pavoniana nebst Abkommlingen; Stamm O. Calisayae umfasst C. Weddelliana und Bastarde und 
Staram C. ovatae ist auf C. Howardiana zurlickzufuhren. Hierzu bemerkt F liick iger: „Es bleibt frag- 
lich, oh es ein Gewinn ist, die 51 W eddelFschen Arten und Unterarten gegen die Kuntzeschen 
44 Arten und Bastarde einzutauschen. Zugegeben jedoch, dass die Entstehung der Formen, welclien 
Kuntze in Britisch Indien und auf Java begegnete von ihm riclitig erkannt worden, so ist docli nicht 
einzusehen, dass die wildwachsenden siidamerikanischen Cinchonen nun gerade sammt und sonders mit 
den von Kuntze angenommenen Bastarden zusammenfallen sollen. Uie Beobachtungen in den An- 
pflanzungen haben allerdings bewiesen, dass Kreuzungen zwischen den unter sieli so nalie yerwandten 
Cinchonen sehr leicht herbeigefiihrt werden konnen, aber in der Natur wird es kaum moglich sein, zu 
unterscheiden, oh ein solcher gemischter Abkommling yorliegt oder eine durch anderweitige Eintlusse 
enstandene Form einer bestinunten Art.“

Bevor wir zur speziellen Beschreibung der Gattung und der einzelnen Arten ubergehen, 
woli en wir nocłi der allgemeinen Bemerkungen K arstens gedenken, welche wie folgi lauten: „Die 
Arten dieser grossen Gattung sind iiber den grossten Theil Sudamerikas verbreitet; in den heissen 
Tiefebenen finden sieli grosse und weichblatterige, beliaarte Formen, auf den kalten, luftfeuehten 
Ilóhen die klein- und hartblatterigen, kahlen Arten, dereń Blatter nicht selten unterseits in den 
Nervenachseln neben der Mittelrippe haarbedeckte Driisen haben, folia scrobiculata. Bei allen 
offnet sieli die Kapsel scheidewandspaltig, bei ersteren beginnt das Oeffnen meistens an der Spitze, 
wiihrend bei den hart- und kleinblatterigen, kahlen Arten die beiden Fiicher am Grunde zuerst 
auseinanderweichen, indem ihre Scheidewand sieli spaltet und die an der Bauchnaht klaffenden Fiicher 
an der Spitze lange noch durch den nicht zerreissenden Kelchsaum mit einander verhunden bleiben; 
die Struktur des SamenflCgels correspondirt gleichfalls einigermassen mit dem Blattbaue, indem derselhe 
im Allgemeinen bei ersteren langer, zerschlitzt, gezahnt und durchlochert, bei denen des Hochge- 
birges kiirzer und ganz, hoehstens gewimpert ist. Grossblumige und grossfriichtige, sowie solche Arten, 
dereń Organe hinsichts jener Regel die Mitte lialten, finden sieli in dem mittleren Gebiete dieser klima- 
tischen Regionem*

Die C inchonen sind immergriine Baume oder Straucher mit bitterer Rinde und cylindrischen 
oder stumpf - d kantigen, gegenstandigen Zweigen. Die krautigen oder meist lederigen, gliinzenden, mit 
einer starken Mittelrippe und feineren Seitenneryen ausgestatteten, gegenstandigen, auf kurzem, oft 
purpurnem Blattstiele befindlichen, ganzrandigen, glatten oder am Rande wenig zuriickgebogenen Blatter 
im Umrisse eiformig, verkelirt eiformig bis fast kreisrund, auch lanzettlich, selten herzformig, vielfach 
an demselben Baum in Form und Besehatfenheit wechselnd, oftmals in den Aderwinkeln der Unterseite 
mit einem oberseits ais Erhohung hervortreten, einei? Haarbuschel enthaltenden Grulichen ausgestattet; 
die hinfalligen, eiformigen oder dreieckigen Nebenhlatter immer am Grunde driisig. Bliithenstand eine 
endstandige, im unteren Theile mit meist kleineren Laubblattern ausgestattete Rispe bildend. Blutlien 
zwitterig, meist 5- selten Ggliederig, weiss, fleischroth oder purpurn, wohlriechend. Kelch glockig, mit 
freiem, becherformigem, meist 5zahnigem Saunie, bleibend. Krone tellerformig, oft weichhaarig, mit 
cylindrischer oder auch etwas baucliiger, zuweilen stumpf - 5 kantiger, am Schlunde kahler oder behaarter 
Rohre und 5 in der Knospe klappigen, zuletzt abstehenden, am Rande lang gewimperten Saumlappen. 
Die 5 Staubfaden der Kronenrohre ziemlich tief angewachsen, bei der langgriffeligen Bluthenform 
mit kurzeń Filamenten und in der Rohre eingesclilossen, bei der kurzgriffeligen Form mit langen 
Filamenten und aus der Rohre hervorragend; C. Howardiana, besitzt mittellange Staubfaden und sitzende 
Narbe. Staubbeutel liiiiglich oder linealiscli, mit dem Riicken angeheftet, 2faclierig, mit Langsspalten 
nacli innen sich offnend. Pollen rundlich - 3 seitig, 3porig. Die unterstandige Scheibe polsterformig, 
der kreiselformige bis ellipsoidische, beliaarte Fruchtknoten 2facherig, mit zahlreichen, aufsteigenden, 
ziegeldachig sich deckenden Samenknospen auf linealischen Samentragern. ,Der fadenformige Griffel 
von der Lange der Blumenrbhre oder kiirzer, Narlie 21appig, bei C. Howardiana fast sitzend. Lappen 
linienfórmig. Samenkapsel eiformig oder langlich, an der Seite etwas zusammengedruckt, von dem 
Kelchsaume gekront, beiderseits mit einer ais Langsfurche sich darstellenden Nalit, scheidewandspaltig- 
2klappig aufspringend, glatt oder auf jeder Klappe mit 4— 6 Langsrippen. Die mit fłeischigem 
Endosperm ausgestatteten Samen zahlreich, dachziegelig, auf flugelig-kantigen, zuletzt freien Samen
tragern, schildformig, ringsum mit hautig-netzigem, unregelmassig zerschlitztem Fliigelrande; letzterer 
gezahnt oder gewimpert. Embryo in der Mitte des fieischigen Eiweisses, gerade, mit eiformigen bis 
fast kreisrunden Cotyledonen und cylindrischem, abwarts gerichtetem Wurzelchen.



V e rb re itu n g . In dem westlichen Stidamerika und zwur in den Staaten Bolivia, Peru, Ecuador, 
Columbia und einem Theile von Venezuela auftretend, hauptsiichlich in den ostlichen Cordillereu ein- 
heimisch, nirgends in geschlossenen Bestanden, sondern immer nur zerstreut vorkoinmend. Das Gebiet 
ihres Yorkommens erstreckt sich vom 10" nordl. Breite bis zum 19" und 22" siidl. Breite und bildet 
kier einen Gurtel von ca. 2100— 2200 Meter Hblie. Die den grossten Alkaloidgehalt besitzenden 
Cichonen beflnden sieli indessen nur in den feuchten, 12 — 13° C. Mitteltemperatur besitzenden Nebel- 
regionen der Cordillereu, die sich voin 7" nordl. Breite bis zum 15" siidl. Breite erstrecken und sich 
2100—3400 Meter tiber den Meeresspiegel erheben und zwar in jen en Regionen, „wo 9 Monate hin- 
durcli der Regon vorlierrsclit, ein eigentlicher Wechsel der Jahreszeiten aber so wenig stattfindet, dass 
die Cinchonen fortwahrend Bltithen und Friichte tragen“ . Die Versuche die Cinchonen nach anderen 
Landem zu verpflanzen sind zum Theil und zwar auf Jamaica, Java, Ceilon und Ostindien vorziiglich 
gegliickt, wohingegen die Kulturen in Queensland, Neuseelaud, Mauritius, Californien, Mexico, Trinidad, 
Martinique keine giinstigen Erlolge aufzuweisen hatten. Eine Ausrottnng der so hoch geschatzten 
Cinchonen durcli Abschalen und Abhauen ist nach Karsten nicht zu befiirchten, da die zuriickgebliebenen 
Stiicke, sobald ihnen nur die Rinde verbleibt, immer wieder neue Schosslinge treiben und ohnedies die 
Vermelirung durcli Samcu auf dem gelichteten Waldboden rasch von Statten geht. Trotzdem ist man, 
selbst in der Heimath der Cinchonen, bemiiht, durcli forstwirthschaftliche Behandlung die Anzucht zu 
yerbessern.

Cinchona C alisaya a .  vera  W ed d ell: Hoher Baum mit aufrechtem oder aufsteigedem Staninie, 
diclit bebliitterter Krone und dicker, weisslich- oder schwarzlich-borkiger, an jiingeren Zweigen diinner, 
glatter, dunkelolivenfarbiger oder schwarzlicher Rinde. Die bis 15 Ctm. langen, bis 0 Ctm. breiten, 
verkehrt eiformigen, langlichen, stumpfen, ani Grunde yerschmalerten, kahlen oder aucli feinbehaarten 
(Untervarietat pubera W ed d e ll), oberseits sammetartig dunkelgriinen, blassaderigen, unterseits bleicheren 
und in den Nervenachseln neben der Mittelrippe grubigen oder bartigen Blatter auf ca. 1 Ctm. langen, 
oft nebst der Mittelrippe roth angelaufenen Stielen. Blatter der jungen Baume mit oberseits milch- 
weissen Nerven und am Rande oft roth getleckt, unterseits purpurn. Nebenblatter von der Lange der 
Blattstiele oder langer, sehr stumpf, kahl, am Grunde der Innenseite sparlich driisig, Die nicht sehr 
reichbluthigen, eiformigen oder fast doldentraubigen Bliithenrispen mit weichhaarigen Axen und lanzett- 
liehen Deckbliittern. Der weichharige Kelch mit kurzeń, 3eckigen Zahnen. Die fleiscliroth-weisslichen 
Bltithen mit lanzettliclien, oberseits rosenrothen, weissgewiuiperten Saumlappen und cylindrischer oder 
am Grund fast 5 kantiger Rohre. Fruchtknoten behaart. Die linealischen Narben grunlich. Frucht- 
rispe schlali’; Frueht eiformig, kurz, kaum die Liinge der Bliithe erreichend (8 — 12 Mm. lang), rippenlos, 
im reifen Zustande rostfarben, fast kahl. Samenflugel elliptisch, gewimpert.

Bluthezeit. April, Mai.

V ork om m en . In den bolivianischen Proyinzen Enquisivi, Yungas, Larecaja und Caupolican 
und der peruanischen Provinz Carabaya. „W ed d e ll entdeckte 1847 bei Apolobamba in Bolivia, nord- 
ostlich vom Titica-See diese Art, welche die peruanische Grenze iiberschreitet und sich in der Provinz 
Carabaya, aber nicht weiter nordwarts verbreitet. Auch auf bolivianischem Gebiete ist Calisaya auf 
die heissen, waldigen, zwischen 1500— 1800 Meter tiber Mecr gelegenen Hochthaler von La Paz bis 
zum 17" stidl. Breite beschrankt.“ (F ltick iger).

W e d d e ll unterscheidet folgende Abarten:
var. (t. microcarpa W edd. mit langlichen, eiformigen oder elliptischen, stumpfen, beiderseits grtinen 

oder auf der weichhaarigen Unterseite purpurnen Bliittern, die entweder mit selir kleinen 
Blattgrubchen ausgestattet sind oder dereń gar keine besitzen. Kapseln kleiner ais bei
a. vera, 8— 10 Mm. lang. Im Gebirge von Coroico in der peruanischen Provinz Yungas.

var. y. bolwiana Wedd. mit verkehrt-eiformig-langlichen oder elliptischen, stumpfen, in der Regel 
etwas grosseren Bliittern ais bei «. vera; entweder kahl oder unterseits weichhaarig (Unter- 
varietat pubescens W edd.), Unterseite mehr oder minder purpurfarbig. Blattgrtibclien 
entweder fehlend oder sehr yereinzeit. Kapsel grbsser ais bei a. vera, 12— 15 Mm. lang, 
lanzettlich-eiformig. In den bolivianischen Proyinzen Yungas, Caupolican und Munecas und 
in der peruanischen Proyinz Carabaya.

var. ó. oblongifolia W edd. mit schmal-langlichen, stumpfen, kleinen Bliittern (kleiner ais bei a. vera), 
auf beiden Seiten grlin, unterseits weichhaarig und fast ganz ohne Griibchen. Kapsel wie 
bei y. bolwiana. In der bolivianischen Proyinz Yungas.

var. e. pallida W edd. mit sehr stumpfen, zarteren und bleicheren, mehr elliptischen Bliittern ais 
bei a. vera, ausserdem ganz ohne Griibchen, mit kleineren Bltithen in schlafferer Rispe.

Die Unterart C. Calisaya fi. Josephiana W edd. ist die in lioheren Lagen yorkonnnende, 
2— 3 Meter liohe und nur straucliartig auftretende Form der C. Calisaya, mit ziemlich glatten, schiefer- 
grau-schwarzlich berindeten Stammen und Aesten und liinglich- oder eiformig-lanzettlichen, spitzen und 
stumpfen, beiderseits kahlen Bliittern, mit und ohne Griibchen. Yariirt wiederum mit unterseits weich
haarigen und meist griibchenlosen Blatter: subvar. pubescens W edd. und mit breiteren, eiformigen 
oder eiformig-elliptischen, unterseits weichhaarigen und purpurnen Bliittern ohne Griibchen: subvar. 
discolor W edd. Die Cinchona Josephiana bewohnt die ca. 300 Meter hoher ansteigenden Grasregionen 
derselbeu Distrikte wie « . vera.



Eine der C. Calisaya sehr nahe stehende mid oft ais Varietat von letzterer betrachtete, den 
grossten Chiningehalt besitzende Art ist C. Ledgeriana M oens (C. Calisaya var. Ledgeriana H ow ard) 
mit lanzettlichen bis ovalen, linien-lanzettliclien oder langlich-ovalen, oben und unten verschmalerten, 
spitzlichen oder fast stumpfen, wellenrandigen, fast lederigen, beiderseits kalilen, oberseits dunkelgrunen, 
unterseits bleicheren Blattern. Blattstiel und unterer Theil der Mittelrippe yielfach orangefarben. Die 
lanzettlich-liinglichen, fast spitzen, gekielten Nebenblatter sehr hinfallig. Bliithenstande sehr dicht ge- 
drangt. Bllithen kleili, wohlriechend, anf’ kurzeń gekriimmten Stielen, daher nickend. Krone mit 
kurzer, nicht verengter, in der Mitte schwach erweiterter, grunlicher Rohre und gewohnlich rein weisseti, 
dicht und fang gewimpertenSaumlappen. Kapsel eiformig-liinglich, klein, behaart, indor Itogol 9 Mm.lang.

Diese vorziigliche Pflanze ist von dem in Puno (Peru) ansassigen Kaufmann Charles L ed ger im 
Jalire 1851 am Mai noro, einem linksseitigen Zuflusse des Madeira auslindig gemacht worden. Aber 
erst im Jalire 1865 gelang es seinem Diener Manuel Incra Nam ani Samen dieser Cinchona in etwa 
15 11 siidl. Breite und 68° westl. Lange von Greenwich aufzutreiben' und seinem Herm zu uberbringen.
Der Same wnrde von der Hollandischen Regierung angekauft und auf Java mit ausgezeichnetem Erfolge 
ausgesat (F liick iger).

Cinchona succirubra Pav. (C. orała y. erytliroderma Wedd.) Bis 25 Meter hoher, mit eiuer 
diehtlaubigen Krone und stumplkantigen, weichhaarigen jiingeren Zweigen ansgestatteter Baum, mit roth- 
brauner Rinde, die von einer sehmutzig-roth- oder dunkelbraunen, an jiingeren Theilen hellbraunen bis weiss- 
lichen, warzigen, tiefrissigen Borke bedeckt ist. Der ans verletzten Stellen ausfliessende, sofort milch- 
artig werdende Saft nimmt in Folgę der Sauerstoffaufnalime der Chinagerbsaure hałd eine sclione rothc 
Farbę an. Die grossen ca. 20 Ctm. (nach F liick ig er  fast Meter) Liinge und ca. 12 Ctm. (nach 
F liick iger oft 35 Ctm.) Breite erreichenden diinnen, auf oberseits rinnigen Blattstielen belindlichen 
Bliitter eifórmig oder etwas langlich, kaum bespitzt, am Grunde kurz in den Blattstiel yerschmalert, 
am Rande etwas unigebogen, oberseits dunkelgriin, kalii und fast glanzend, unterseits mattgriin, schwach 
Haumhaarig, auf Mittelrippe und Seitennerven weichhaarig, olme Drfisengrubclien in den Aderachseln, 
alte Bliitter oft blutroth. Nebenblatter langlich, stumpf, schwach behaart. Tragbliitter der unteren 
Rispeniiste von der Form ldeiner Laubblatter, die der oberen langlich-linealisch. Deckblatter lanzettlich- 
pfriemlich, Bliithenrispe pyramidal, mit weichhaarigen Axen. Der becherforniige, dicht-weichhaarige, 
purpurfarbige Kelcli mit kurzeń, dreieckigen, spitzen gekielten Ziihnen. Die ca. 1 Jj, Ctm. lange, hell- 
purpurfarbige, kurzhaarige Krone mit eiformigen, spitzen Saumlappen. Die langliche, rippenlose, 
ca. 3 */2 Ctm. lange Kapsel im unreifen Zustande hochroth. Samenfliigelsaum zerschlitzt.

B luthezeit. Juli, August.

V ork om m en . Vom Westabhange des Chimborazo sudwarts bis Nordperu in einer Meeres- 
liohe von 600— 1500 Meter. Nach Ceylou verpflanzt gedeiht C. succirubra sehr gut in gleichen 
Meereshohen wie in Siidamerika. Ausserdem auf Java und Jamaica kultivirt. Trotz des geringen 
Chiningehaltes wird diese Pflanze, wegen des passenden Klimas und der grossen Schnellwiichsigkeit, in 
Ostindien fast ausschliesslich kultivirt.

Cinchona officinalis H ooker iii. «. vera. (C. Condaminea Humb. et Bonpl.) Bis 15 Meter 
hoher, bis 30 Ctm. dicker, manchmal zu mehreren Stammen aus einem gemeinschaftlichen Stocke ent- 
springender Baum, mit dichtlaubiger, mehr eifonniger Krone und ziemlich dicker, hraunschwarzlicher, 
an den Aesten aschgrauer, furcliig aufgerissener Rinde. Die gegenstandigen, bis 12 Ctm. langen, bis 
5 Ctm. breiten, lanzettlichen oder eilanzettliclien, spitzlichen, am Grunde etwas verschmalerten Blatter 
auf beiden Seiten kahl, nur die jiingeren Blatter żart flaumhaarig, auf der OherfUiche dunkelgriin, 
unterseits blasser, in den Aderwinkeln mit oberseits etwas hervorragenden Griibclien. Blattstiel und in 
der Regel auch der Mittelnerv, purpurroth. Nebenblatter langlich oder eifbrmig, kahl, abfallend. Die 
mit weichhaarigen Zweigen und Bliithenstielen ausgestattete, mit linien-lanzettformigen Deckblattchen 
versehene Bliithenrispe fast doldentraubig; der schwach weichhaarige, fast glockige Kelch mit dreieckigen, 
spitzen Ziihnen. Krone carminroth, mit cylindrischer oder 5seitiger Rohre; Saumlappen lanzettlich, 
weiss gewimpert, oberseits rosenroth. Narben langlich. Zweige der Fruchtrispe kahl. Die langlichen 
Kapseln 12— 25 Mm. lang, gestreift-gerippt. Der elliptische Same 4— 5 Mm. lang.

V ork om m en . In Ecuador und Peru einheimisch in einer Meereshohe von 1600— 2400 Meter.
Cinchona officinalis, wozu W eddell die C. Chahuarguera, C. Condominea, C. Bonplandiana, 

C. crispa, C. Uritusinga anderer Systematiker zahlt, ist eine sehr veranderliche Art.
var. fi. Uritusinga Wedd. (Cl Uritusinga Pavon) mit bald kahlen, stumpf-4 kantigen Zweigen, 

eiformigen oder eifbrmig-langlichen, oberseits dunkelgrunen, unterseits blasseren, aus breitem, 
stumpfem oder kurz zugespitztem Grunde nach oben allmahlig verschmalerten und ziemlich 
spitzen, kahlen, glanzenden Blattern, dereń Nervenwinkel mit Griihchen yersehen sind, die 
oberhalb gewolbt hervortreten. Doldentraube seidenhaarig, ebenso die aussere Beite der 
Bltithe. Der glockenfórmige Kelch schwach behaart, 5-fein-spitzzahnig. Kapsel eifórmig. 

car. y. Condominea H ow ard (C. Chahuarguera Pavon) mit stumpf-4kantigen, hałd kahlen 
Zweigen, langlich-lanzettformigen, spitzen, kahlen Nebenblattern und steiflederigen, ovalen 
oder ovallanglichen, an beiden Enden verschmalerten, oberseits grasgrlinen und glanzenden, 
unterseits in den Nervenwinkeln mit gewimperten Griibchen yersehenen Blattern. Kelch 
kahl, 5zahnig; Zahne eifórmig, lang zugespitzt. Frnchtknoten kurz- und dicht seidenhaarig, 
Kronenlappen langlich, gebartet. Kapsel eilanglicli, kahl.



Cinchona lan c ifo lia  Mn Lis. Uebcr 24 Meter lioher, solu- vcranderlicher Baum mit spitz-lanzett
lichen, loderigen, 12— 36 Ctm. langen Blattern. Blumenkrone trichterformig, ausserhalb weiclihaarig, 
rosenroth; Rohre walzenf ormig, innerhalb kahl. Die 5 Saumzipfel langlich, durcli weis.se Haare 
zottig-weiclihaarig.

V ork om m en . „Diese seit 1776 bekannte Art ist auf Columbia (Neu Granada) beschriiukt 
uud wiichst Yorztiglieh im Sliden von Bogata, bis Popayan in 2 5 0 0  • .'>000 Meter Meereshohe, aber 
auch nordwarts in den Gebirgen des Magdalenenstromes boi Chiquinquira, Velez, Socorro, Pamp]ona 
bis Ocanna, nacli H ow ard  aucli in Uchubamba unweit Loxa.“ (F łuck iger).

Cinchona m icran tha  Jiui/, et Pavon  besitzt dkantige, seidenhaarige Zweige uud langgestielte, 
hautige, ovale, ziemlieh stumpfe, am Gru ode spitze, oben kable, unten leinbehaarte Blatter obne 
Grubchen. Nebenblatter langlich, stumpf. Bliithenrispe gross, pyraiuidentormig, reichbliitbig mit lanzett- 
formigen, zugespitzten Deckblattchen. Kuleli schwaeh gloekig, seidenhaarig. Krone woiss, ausseu 
dicht seidenhaarig, mit langlich-lanzettlichen, am Rande gebarteten Lappen. Fruchtrispe ziemlieh 
gedriingt. Fruchtkapsel langlich-lanzettlich, gestreift, kahl. Sanien lanzettformig, getranzt, an beiden 
En den gespalten. Variirt mit langlich-eiformigen (var. obloiigifolia W edd.) und rund lich-eiformigen 
Blattern (var. rotuudifolia W edd.), sowie mit rosenrotlien Bliithen (par. roseiflora Wedd.)

Die in Bolivia und Peru einlieimische Pflanze bat (auf Oeylon) eine Bliithezeit. vom Mai
bis Juli.

Von der ebenfalls zur Untergruppe Oinchoneae gehorigeu Gattung liemijia I). 0. (mit von der 
Spitze ans 2klappig aufspringender Kapsel) zeichnen sieli 2 Arten aus, die, aller Wahrscheinliclikeit mieli, 
die ais China citprea bezeichneten Rindcn liefern.

Es sind dies:
liemijia pedunculala Triana. Kleiner, ca. 3 Meter bober Baum mit lederigen, dliptischen bis 

lanzettlichen, kalilen, nur auf der Unterseite yereinzelt-borstigen Blattern und verkehrt- 
eiformigen, die Blattstiele an Liinge iiberragenden Nebenblattern. Bliithenstand eine achsel- 
standige, langgestielte Trugdolde bildend. Kelchsaum glockenformig, mit rundlich-3eckigen 
Kelchzahnen. Krone hautig. Fruchtknoten mit einem Driisenringe bedeckt. Kapsel 
15— 18 Mm. lang, Sieli scheidewandspaltig von der Bpitze zur Basis oftnend. 

liemijia Purdieana Wedd. Blatter langlich; Nebenblatter spitz-lanzettlich. Kelohzalme viel 
langer ais die Kelchrohre, beinahe lineal. Krone derber, Kapsel schlanker ais bei pedunculata.

Y orkoinm en . Beide Remijiaarten sind in dem Gebiete vom Magdalenenstrome bis zu den 
Ostabhiingen der Cordilleren, sildostlich von Bogota einlieimisch.

A n a tom isch es : Die friihzeitige Korkbildung in der unmittelbar unter der Epidermis ge- 
legeuen Schicht der Aussenrinde ist die Yeranlassung, dass den Chinarinden des Handels die Epidermis 
stets fehlt. Die Zellen dieser Korkschieht sind dtinnwandig, zeigen die gewohnliche Tafelform und 
besitzen eine radiale Anordnung. Bei den Ast- und Stammrinden ist dieser primare Kork durcli sieli 
neu ablagernde Schichten entweder einfach verstarkt oder es finden seknndare Korkablagerungen in 
der parenchymatischen Mittelrinde statt und zwar derart, dass Kork- und Mittelrindenschichten mit 
einander abwechseln, ,also eine echte Borke gebildet worden ist, die nach und nach in schuppenformigen 
Stiicken abblattert, falls die sekundaren Korklagen muschelformig oder bogig verlaufen, wie dies z. B. 
gerade bei der Calisaya-Rinde sehr charakteristisch stattfindet. “ Die hierdurch an der Rinde ent- 
stehenden seicht muldenformigen Borkengruben werden von den Rindensammlern, den sogen. Cascarillos, 
wegen der Aehnlichkeit mit Aachen Muscheln, ais Conchas bezeichnet. „Oft greitt darni die Borken- 
bildung noch weiter nach innen in die Schichten der Innenrinde d. li. des Bastes hinein. Bast- und 
Korklagen, erstere an den eingeschlossenen Bastzellen sofort kenntlich, lolgen ais Borke aufeinander, 
so dass alte Rindenstilcke nach Ablosung der innersten Korklagen nur noch aus Innenrinde oder Bast 
bestehen, also unbedeckt sind.“ Die unter dem Korke befindliche Aussenrinde bestent aus ziemlieh 
grossen, tangentialgestreckten, dunnwandigen Parenchymzellen, in denen, ausser den bereits besprochenen 
Korkablagerungen (mit Ausnahme von C. Calisaya und G. succirubra) sogen. Steinzellen mit mehr 
oder weniger dicken, harten, geschichteten, von Ttipfelkanalen durchsetzten Wanden, einzeln oder 
gruppenweis eingelagert sind. Diese Steinzellen sind in der getrockneten Rinde entweder leer oder 
mit Krystallmehl von Calciumoxalat oder mit rothbraunem, testem, bisweilen gekorntem Inhalte ange- 
fullt. In allen oder fast allen jungen Chinarinden finden sieli an der Bastgrenze innerhalb des 
Parenchyms der Aussenrinde (ebenso im Markę der jungen Zweige) einzelne oder in Gruppen zu 2 -  3 
auftretende, durch ihre Grosse auffallende, im Querschnitt kreisformige oder querovale, an beiden Enden 
conisch geschlossene, dtinnwandige Schlauche, sogen. S a ftsch la u ch e , oder G um m iliarzsch lauche, 
mit einem im frischen Zustande milchigen, gerbstoffreichen, im trockenen Zustande zusammengetrockneten 
Inhalte. Der wichtigste Theil der Chinarinde, welcher in Folgę des Fehlens der Borke die Rinde in 
vielen Fallen ganz allein zusammensetzt, ist die aus dem Baste gebildete, von 3— d reihigen Markstrahlen 
durchzogene Innenrinde. „Die allgemeine Zusammensetzung der Innenrinde ist derjenigen anderer 
Rinden gleich: 1—-dreihige, im Langsschnitte ais mehr oder minder hohe Bander erscheinende Bast- 
strahlen, aus radial gestreckten, nach aussen im keilformig verbreiterten und allmahlig in die Mittel
rinde verlaufenden Tlieile, jedoch tangential sieli dehnenden Parenchymzellen durchsetzen in radialen 
Reihen den eigentlichen aus Weichbast (Bastparenchym und Siebrohren) und Bastzellen bestehenden 
Bastkorper.“ Fiir die Bestimmung der Chinarinden sind die Bastzellen, dereń Lange 1— 3 Mm.



nnd dereń Dicke 0,25—0,30 Mm. betragt, die wiclitigsten Gebilde, bei deuen es ankommt, ob sie in 
radialen Reihen zerstreut oder fast ununterbrocheu liegen oder ob sie in mebr oder weniger zonenartig 
angeordneten Gruppen auftreten. Ausserdem befinden sieli im Baste nocli diekwandige, in die Lange 
gestreckte, oben nnd unten abgestutzte, mit meist etwas weiter Hohlung ausgestattete Zellen, sogen. 
S tabzellen .

Nach den F lu ck iger-M u llersch en  Untersuclmngen ist der Sitz der Alkaloide nie,lit in dem 
Baste sondern in den Parenchymzellen zu suclien, welche (nacli Karsten) durch Metamorphose der in 
den Parenchymzellen erzeugten Protein sto Ile — gleichzeitig mit der Assimilation der KohlenstoA'ver- 
bindungen durch die Bastzellhaut — entstehen. K arsten fiihrt ais Beweis hierfur noch den Umstand 
an, dass die nach dem Abschalen nnter Moosbedeckung wieder erzeugte Rinde sehr rei cli an Alkaloiden, 
hingegen arm an Bastzellen ist.

Die echten Ohinarinden kommen in lliihren oder Halbrohren (bedeckte Cli i na) oder in Aachen, 
nieistens vollig von der Borke befreiten Stucken (unbedeckte China) in den Handel; sie zeigen auf 
der OberAache Langsrisse, Querrisse oder Runzeln und besitzen ein melir oder weniger splitterig 
fasseriges Gefiige. Groblich zerstossen geben sie beim Erhitzeu in eineni Glase einen rotlien Theer.

Die fortwahrenden Yeranderungen im Laufe der Entwickelung erschweren die Charakterisirung 
der Ohinarinden sehr und es wird erst darni von einer scharfen Charakteristik der letzteren die Rede 
sein konnen, wenn wir gute anatomische Bilder von sammtlichen Altersstufen besitzen.

Garcke giebt in der W ittsteinschen  Pharmakognosie des PAanzenreichs folgende anatomische 
Uebersicht fur die bedeckten  echten O hinarinden:

I. Saftrohren und Stein- oder Saftzellen zngleicli vorlianden.
A. Saftrohren w cit; Stein- oder S a ftze llen  reielilich .

1. Borke ausgebildet; Saftzellen auch im ausseren Baste.
a. Bastzellen starli, meist in Gruppen, stabformige Steinzellen im Baste

Cort. Cinchoime Pelletierianae.
2. Periderm farblos. Steinzellen nicht im Baste.

a. Zellen der Baststrange kleiner ais der Markstrahlen; Bastzellen in ununterbrochenen
R e i h e n ........................................................................................Cort. Ciuch, imbelluliferae.

b. Zellen der Baststrange und Markstrahlen ziemlicli gleich; Bastzellen reichlich, reihig,
vereinzelt oder g e l i a u f t .........................................................................Cort. Ciuch. ovatae.

B. Saftrohren  m ittelm assig ; S a ftze llen  auch im aussern Bast.
1. Periderm; Markstrahlen nach vorn verbreitert.

a. Periderm braunroth; Baststrange kleinzellig, Bastzellen durni, in unregelmassigen Reihen
Cort. Ciuch, conglomeratae.

b. Periderm farblos; aussere Bastzellen dick, gedrangt, innere diinner, in unregelmassigen 
Reihen ungleich; stabformige- und Krystallzellen ziemlicli hauAg Cort. Cinch. purpureae.

2. Borke; Saftrohren mit der Borke frilli abgeworfen.
a. Markstrahlen nach vorn verbreitert; Bastzellen starlc, genahert und in Reihen

Cort. Ciuch, suberome.
0. Saftrohren  eng.

1. Borke; Baststrahlen engzellig; Bastzellen diinn.
a. Bastzellen meist in Doppelreihen, auch in Gruppen; stabformige Steinzellen im Bast

Cort. Ciuch, aniycjdcdifoliae.
b. Bastzellen unregelmassig reihig oder in Gruppen . . . . . Cort. Ciuch, corymbosae.

2. Kork farblos; Steinzellen auch im ausseren Bast.
a, Bastzellen dick, in Bundeln oder v e re in ze lt .....................................Cort. Ciuch. Palton.

11. Saftrdlireu vorhanden, Saft- oder Steinzellen 1'ehlend.
A. Saftrohren  ziem licli weit.

1. Saftrohren genahert, einen ziemlicli diclcen Kranz bildend; mit der Borke abgeworfen.
a. Stabformige diunie Steinzellen im Baste; Bastzellen in 1— 2 unterbrochenen Reihen

Cort. Cinch. rujineroitt.
b. Bastzellen dick, gelb, in unterbrochenen Reihen.......................... Cort. Cinch. Calisayae.

2. Saftrohren entfernt, einen lockeren Kranz bildend.
a. Bastzellen sehr dick, oft sehr genahert, und so unregelmassig concentrisclie Zonen

bildend, g e l b ............................................................................................. Cort. Cinch. luieae.
b. Bastzellen dick, roth, in Reihen, Saftrohren zuletzt durch Zellen ausgefullt

Cort. Chinae ruber durne.
c. Bastzellen diinn, gelb, in Reihen; Saftrohren lange dauernd . Cort. Cinch. serobieulatae.

B. Saftrohren  eng.
1. Bastzellen in Gruppen und vereinzelt; Periderm .......................... Cort. C. heterophyllae.
2. Bastzellen in Reihen.



a. Stabformige Steinzellen im Bast, dick; B o r k e ................................Cort. C. Obaldianae.
b. Saftroliren in mehreren Ileihen; Bastzellen sparlich . . . .  Cort. C. glanduliferae.
c. Bastzellen ziemlich dick, reihig; B o r k e ................................................Cort. C. Uritusingae.
d. Bastzellen dunn, in dentliohen Reihen; P e r id e r m ................................Cort. C. australis.

III. Saftriilircn und Stein- oiler Saftzellen felilend.
A. K ork  d ick ; B astze llen  d ick , roth , o ft  in D opp elreih en  . . . Cort. C. succirubrae.
B. P eriderm  b rau n roth ; B a stz e lle n  in G ruppen, spiiter re ih ig  . . Cort. C. nitidae.
C. B ork e; s ta b fo rm ig e  S te in ze llen  im Bast.

1. Bastzellen in Reihen, nicbt selten mit einer benacbbarten zu einer Gruppe vereinigt.
Cort. C. Chahuarguerae.

2. Bastzellen in R e ih e n .................................................................................... Cort. O. lanceolatae.
3. Bastzellen dunn, sehr sparsam ..........................................................................Cort. C. hirsutae.

D. B orke; stabformige Steinzellen felilend.
1. Markstrahlen breit keilformig, Bastzellen ziemlich dick, oft zu 2— 4 vereinigt

Cort. O. micrantliae.
IV. Saftriiliren felilend; Saft- oder Steinzellen vorlianden.

A. S a ft- oder S te in ze llen  h iiu fig , z iem lich  zu einer S ch ich t v e re in ig t , in den Bast
sich  fortsetzen d .
1. Bastzellen reihig; stabformige Steinzellen im Bast . . . . . . .  Cort. O. lancifoliae.
2. Bastzellen in Gruppen, tief orange.

a. Periderm braunroth ..................................................................................... (tort. C. stuppeae.
b. Borke d i c k ..........................................................................................Cort. C. lucumaefoliae.

B. S a ft- oder S te in zellen  zerstreu t, se lten  im Bast.
1. Bastzellen in Gruppen.

a. Borke; Steinzellen zuweilen im Bast; Markstrahlen erweitert . Cort. G. microphyllae.
b. Kork; ldeine Markstrahlen weitzellig................................................Cort. C. macroealycis.
c. Periderm farblos, dick; Bastzellen dick, aucli r e i h i g ..................... Cort. O. subeordatae.

2. Bastzellen in entfernten einzelnen Reihen, stabformige Steinzellen im Bast
Cort. C. cordifołiae.

N am e und G esch ich tlich es . Der Name Ciuchom, eigentlich Chinchona, stammt von der 
Grafin C h in ch on , Gemahlin des Vicekonigs von Peru, welche um das Jalir 1G38 durch diese Rinde 
von einem Wechselfieber geheilt, viel zur Verbreitung der Cinchonen in Europa beigetragen hat. 
China ist aus ąuina oder Jana abgeleitet, worunter die siidamerikanischen Indianer liin d e  verstehen. 
Calisaya stammt nach W eddel aus der Quichua-Sprache und zwar von colli =  roth und saya =  
geartet, geformt, in Beziehung auf liinde oder Blatt. Nach P o p p ig  ist das Wort abgeleitet von 
cali a —  Heilmittel und salla =  felsiger Grund; letzteres in Bezug auf den Standort. M arkham  fuhrt 
es auf den Namen einer Hauptlingsfamilie, Calisaya, zuriick, die um 1780 in der Provinz Carabaya 
gelebt hat. Succirubra —  rothsaftig, wegen der Farbę des Saftes. Remijia stammt von dem Namen 
eines Chirurgen I lem ijo , dem man die erst.e Empfehlung der Remijia zu yerdanken hat.

Aus der Zeit der Incas liegen keinerlei Beweise fiir den Gebrauch der Chinarinden vor und 
lasst sich trotz der gegentheiligen Ansicht W e llco m e ’s, wonach die Eingeborenen zur Zeit der spani- 
schen Einfalle schon mit den Chinarinden bekannt gewesen waren, jedoch ihre Kenntniss den Spaniem 
gegeniiber verschwiegen hatten, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die noch jetzt be- 
obachtete Furcht der Eingeborenen vor den Fieberrinden aucli in fruheren Zeiten schon vorhanden war 
und die medizinische Benutzung derselben ausschloss. F lu ck ig er  sagt: „Ais wahrscheinlichste Ansicht 
ergiebt sich wohl, dass die fruheste Kenntniss der China auf die Gegend von Loxa beschriinkt geblieben 
war. Obschon die Spamer schon in der Mitte des 10. Jahrhunderts dort fest sassen, schwiegen ihre 
friihesten Selmftsteller aus jener Gegend bis in das 17. Jalirhundert in Betreff der China. Hier, im 
Dorfe Malacatos, soli ein voruberreisender Jesuite durch einen Kaziken vennittels China vom Fieber 
geheilt worden sein und die Kunde des Heilstolfes verbreitet haben. Demselben Orte und Mittel soli 
auch 1630 der spanische Corregidor von Loxa, D on Juan L op ez  d eC a n iza res , seine Genesung vom 
Wechselfieber verdankt liaben.“ Letzterer sandte der schon oben erwahnten Gemahlin des Grafen 
C h in ch on  (Vicekonigs von Peru) ais sie 1638 in Lima am Fieber krank darniederlag, Cliinarinde, die 
der Leibarzt Dr. Juan de V ega mit vorztlglichem Erfolge anwendete. Nach ihrer Genesung liess sie 
Chinarinden unter die Einwohner Liinas Tertheilen, woraus der Name P olva  de la eon des a (Grafin- 
Pulver) entstanden ist. 1639 erscheint die Chinarinde in Spanien, um dereń Verbreitung sich der 
Jesuitenorden verdient machte, weshalb die liinde bald den Namen P o lv o  de los  J esu ito s  erhielt. 
Nach dem Generalprokurator des Jesuitenordens Cardinal J. De L u g o , welcher die Fieberrinde in 
seinem Palaste (Rom) an arme Kranke yertheilen liess, wurde spaterhin die Rinde Pulvis eminentissimi 
Cardinalis de Lugo oder Pulms patrum genami t. Um 1649 wurde auf Empfehlung des Cardinal es 
De L u go  die Rinde in Paris und Rom bekannt und um dieselbe Zeit durch M ich a e l B e lg a  in Ant- 
werpen und Briissel. Wesentlich zur Weiteiwerbreitung trug die um 1653 yerfasste, die Fieberrinde
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nicht gerade sehr empfelilende Schrift des Leibarztes Erzherzogs Leopold von Oesterreich (Statthalters 
der Niederlande) C h iffle t: „P u lv is  feb r ifu g u s  O rbis am ericani ventilat.us“ bei, welche ver- 
schiedene Gegenschriften hervorrief. In England erscheint die libido nm 1655; in Deutschland 1660 
ais China (Jhinae in den Apothekertaxen von Leipzig und Frankfurt, in denen das Quinfclein zu 50 Xr. 
(Opium zu 4 Xr.) in Ansatz gebraclit ist. Selbstrerstandlich liefen in der damaligen Zeit, wegen der 
geringen Kenntniss, aucli andere bitter schmeckende Rinden mit unter und an Verwechselungen und 
Verfalschungen mag es nicht gefehlt haben. Ein grosses Verdienst um die Verbreitung der China- 
rinden erwarb sich der, wohl aus Cambridge stammende, spatere Leibarzt Konig Karls II., R obert 
T a lb or , durch seine Schrift: „P y re to lo g ia , a ra tion a l account o f  tlie cause and cure o f 
agu es“ , in denen allerdings das Hauptmittel, die Chinarinde, geheim gehalten und erst nach seinem 
Tode auf Befehl Louis XIV. bekannt gemacht wurde. Die ersten botanischen Nachriohten Liber die 
Stammpflanzen der Chinarinden erhalten wir von dem, von der Pariser Akademie mit der peruanischen 
Gradmessung beauftragten Astronomen Charles M arie de la Condam ine, der 1737 auf der Reise 
von Quito nach Lima in der Niihe von Loxa einen Chinarindenbaum (nach H ow ard Cinchona offi- 
cinalis var. a) beobachtete und nach seiner Riickkehr 1738 in den Memoiren der Pariser Akademie eiue 
Beschreibung und Abbildung seiner Q uinquina yeroffentlichte. Jussieu brachte von einer Reise aus 
der Umgegend von Loxa im Jahre 1739 eine zweite Cinchonenart mit nach Europa, die nachmalige 
('. pubescens Vahl und J. C. M utis, Leibarzt des Vicekon.igs, entdeckte im Jahre 1772, nach dem er 
sclion yorher aus der (legend von Loxa ein Exemplar, yermuthlich derselben Art, erhalten und an 
L inne gesandt hatte, in New-Granada 2 Stammpflanzen der gelben Cliina; Cinchona lancifolia Mut. 
und Oinch. cordifolia Mut. Nach F liiek iger soli jedoch die M utis’sche Entdeckung sich nur auf 
eine Cascarilla (Casc. magnifolia) beziehen, wahrend ais die Entdecker jener echten Cinchonen S antis- 
teban, L opez R uiz und S in o fe roso  M utis genannt werden. Im Anfang des 18. Jahrhunderts 
hatte der Rindenhandel in Loxa schon eine ziemliche Ausdehnung und waren urn diese Zeit sclion in 
dem Hafen Payta Yorkehrungen zur Erkennung der Falschungen getroffen worden. Audi in Peru 
wurden durch R en ąu ifo , A lcarra z  O rtega, B row n, H ipp. Ruiz, Pavon, T a fa lla  Cinchonen 
aufgefunden und im Jahre 1792 von R uiz in der Flora Peruviana 8 echte Cinchonen yeroffentlicht. 
Um 1785 treten Mittel- und Sud-Peru, ebenso Neu-Granada mit Loxa erfolgreich in Concurrenz. 
H einrich  von B ergen  liefert im Jahre 1826 eine werthvolle Monographie der Chinarinden. In 
neuerer Zeit haben sich W eddell durch die Erforschung der Cinchonen von Sud-Peru und Bolivia, 
D elondre durch Erforschung der Handelsverhaltnisse und des Alkaloidgehaltes und K arsten  durch 
Erforschung der Cinchonen Neu-Granadas und namentlich auch John E lio t  H ow ard durch Heraus- 
gabe seines Prachtwerkes: „I lu stra tion s  o f  the Nueva Q uinolog ia  o f  Pavon. London 1862“ 
grosse Verdienste erworben. Condam ine war der erste, der den Versuch machte, die Cinchonen nach 
der alten Welt iiberzusiedeln, jedoch seine Pfliinzlinge gingen an der Miindung des Amazonenstromes 
verloren. Ihm folgten die Jesuiten in Cuzco (Mittelperu), welche die ersten AnpEanzungen in ihren 
Besitzungen in Algerien, jedoch mit geringem Er folgę, veranlassten. Diese Yersuche erregten die 
Aufmerksamkeit der Hollander, dereń Colonialminister Pahud den deutschen Botaniker Has kari im 
Jahre 1852 nach Siidamerika sendete, mit dem Auftrage, die kostbaren Pflanzen zu erlangen. Letzterem 
gelang die Ausfiihrung seines Auftrages und im Dezember 1854 langte er mit seiner aus Cinchonen- 
pflanzlingen bestehenden Beute, auf einer eigens zu diesem Zwecke abgesendeten Fregatte in Batavia an. 
Englischerseits war es M arkham, dem es im Juni 1860 gelang 456 Pfliinzlinge aus Peru nach Ost- 
indien iiberzufO.hren.

In chemischer Beziehung gehen die iiltesten Beobachtungen bis 1745 zuriick, in welchem 
Jahre Claude T ou ssa in t Mar ot de Lagaraye in Paris einen Salzabsatz aus Chinaextrakt be- 
obachtet hatte, den llerm bstadt in Berlin im Jahre 1785 ais Galciumverbindung einer Siiure erkannte, 
die im Jahre 1790 von Fr. Chr. H ofm ann in Leer ais Chinasaure bezeichnet wurde. V auguelin  
beschrieb im Jahre 1806 die Eigenschaften und L ieb ig  die Zusammensetzung der Cliinasaure. Go me z 
war der erste, dem im Oktober 1811 die Darstellung von Alkaloiden gelang. (F liiek iger.)

O fflzinell sind die Rinden der verschiedenen, namentlich ain Eingange beschriebenen Cin
chonen; Cortices (Jhinae.

Ais Grundlage der Eintheilung der Chinarinden hat bisher die, Farbę gegolten, die aber nach 
den neueren anatomischen Forschungen und namentlich unter Beriicksichtigung des Umstandes, dass 
auf den verschiedenen Lebensstufen die Farbę wechselt, nicht mehr ais stichhaltig betrachtet werden 
kann. F liiek iger  sagt; „Es muss lieute mehr Gewicht auf die Ermittelung des Alkaloidgehaltes dieser 
Rinden ais auf ihr Aussehen gelegt werden.11 Trotzdem soli zum Zwecke der Beschreibung der ver- 
schiedenen bisher im Handel auftretenden Sorten eine Uebersicht der echten Chinarinden nach Garekę 
in W ittsteins Pharm. hier Platz finden.

1. Rohren oder Halbrohren, aussen weisslich, gran, graubraun, braun, aussen zartrissig, innen roth-
braun, im Bruche aussen eben, innen kurz, splitterig.....................................China fusca s. f/risea

(O. micrantha R. et Pav., officinalis L., peruwiana llow., nitida R. et, Pav„ Pahudiana Ho w.,
mccirubra Pav., Calisaya Wedd.)

A. Rinden mit einem dunklen Harzring unter dem Periderm.
1. Riihren meist mit weisslichem Ueberzuge, mit yorwaltenden Langsfurclien China, Hucmoco

(O. nitida R. et Pav., micrantha R. ot Pav., subcordata Pav., mberosa Pav., umbellifera L’ av.)
2. ROhren aussen vorwaltend gran, mit entfemten, fast ringformigen Querrissen China Loxa

(C. Uritusinga Pav., Cordaminea Humb., Uhahnarguera l ’av., macrocalyx Pav., conglomerata Pav., 
glandulifera R. ot Pav., hete.roghglla Pav., hirsuta R. et Pav.. Falton Pav., microphyUa Pav.)



B. Rinden ohne Harzring unter dem Periderm.
1. Rohren schuppig-runzelig, vorwaltend sch w a rz .......................................... China Pseudoloxa

(G. nitida lt. et Pav., stuppea Pav., scrobiculata Hmb. et Bonpl.)
2. Rohren rein lederbraun mit vorwaltenden Langsfurchen und Korkwarzen China Huamalies

(C. mierantlia Pav., glandulifera Pav., Palton Pav., lanceolatci Pav.)
3. Rohren fast eben, aussen blass, im Brach grobsp litterig .....................Gliina Jaen pallida

(C. niridijlora Pav., pubescens Wedel.)

II. Rohren oder Platten, innen gełb oder orangegelb, im Bruch faserig oder splitterig
China flara v. aurantiaca.

A. Bruch kurz und glassplitterig.
1. Rohren; Borke sprode, geschichtet, meist quadratisch gefeldert China Calisaya cotwoluta

(O. Calisaya Wedd.)
2. Platten; Borkenschuppen gelb, geschichtet.

a. Borkengruben regelmtissig oder undeutlieb .....................................China Calisaya piana
(C. Calisaya Wedd.)

b. Borkengruben unregelmiissig..........................................................China Calisaya morada
(O. Boliviana, Wedd.)

B. Bruch kurz und diinnsplitterig.
1. Borke geschichtet, schwammig.......................... ..... . China Pitaya de Buenanentura

(O. pitayensis Wedd., lancifolia Mut.)
2. Kork dick, w e ich ............................................................................... China Pitaya de Sananilla.
3. Kork dttnn, weich, g e lb lich -w e iss .....................................................China liana dara laeuis

(C. cordifolia Mut.)
C. Bruch grobsplitterig; Kork diinn, weicli, gelblich-weiss, mit Korkwarzen.

1. Bast ockergelb.................................................................................... China liana dara suherosa.
2. Bast zimmtfarben......................................................................................................... China Casco

(O. pubescens Wedd.)
1). Bruch langsplitterig.

1. Borke diinn, sprode, bart, rissig; Bast braunroth............................... China Calisaya fibrosa
(O. scrobiculata Humb. u. Bonpl.)

2. Kork weich, blassockergelb bis silberweiss.
a. Bast ockergelb .......................................................................... ..... . . . China liana fibrosa.

(C. scrobiculata Humb. u. Bonpl.)
b. Bast r o t h ....................................................................................................  China rubiginosa.

III. Rohren, Halbrohren seltener Platten, von tief braunrother Farbę, im Bruch langsplitterig China rubra.
A. Kork weich, schwammig, rothbraun w a rz ig ............................................... China rubra suherosa

(C. coccinea Pav.)
B. Borke bart, sprode, langsrissig, w a r z i g ..........................................................China rubra dura

(O. succirubra Pav.)

F liick ig er  beschreibt die hauptsachliclisten Sorten der aus Sudamerika stannnenden, yorzugs- 
weise pharmazeutisch benutzten Rinden wie folgt:

1. China Calisaya.
a. vollstandigeZweigrinden in Rohren, g e ro llte  oder b ed ed eck teK ou ig s-C liin a : Gortex Chinae 

regius, connolutus, China Calisaya cum epidemie, Calisaya tecta s. tabulata; Quinqiiina 
Calisaya roule; Quill Calisaya. 3 — 4 Ctm. stark, meist von beiden Randem lier eingerollt, 
Rohren bildend, von dunkel graubrauner bis weisslicher Farbę, mit groben, unregelmassigen 
Langsleisten und Furchen, die von tiefen, oft rings herumlaufenden Querrissen gekreuzt werden, 
wodurch Felder mit aufgeworfenen Randem und gewolmlich etwas feiner gefurchten Flachę 
entstehen, die beim Abspringen auf der zimmtbraunen Innenrinde ihre Form noch erkennen 
lassen. Die braungelbliche Innenrinde durch lielle Bastfasern senkrecht gestreift; Bruch rein 
faserig, aussen dunkler und flacher. In der Aussenrinde finden sieli nur sehr vereinzelte oder 
keine Steinzellen, hingegen ein, allerdings bald verschwindender, einfaclier oder doppelter 
Kreis von Saftschlauchen. Die amerikanischc Calisaya wird durch die gehaltreichere indische 
Calisaya Ledgeriana vollstandig ersetzt.

b. Die von der Borke befreiten Stammrinden, der Bast des Stammes, fla ch ę  g la tte , u n bedeck te  
K on igs -C h in a : China regla piana, China regia sine epidermide; Calisaya piat; fiat Calisaya. 
Bildet '/•) his 1 Meter lange, gegen 20 Ctm. breite und V2 bis 1 */2 Ctm. dicke, flachę Stilcke 
von schoner, reiner, gelber Farbung. Die durch Conchas unebene Aussenflache liaufig durch 
Verwitterung dunkler; Innenflache oft wellenformig gestreift; Gewebe sehr miirbe. Der Bast, 
welcher fast ausschliesslich allein die Rinde bildet, besteht aus ziemlich zerstreuten, mehr oder 
weniger radial, zuweilen aucli tangential geordneten Fasern, welclie in der Regel durch reich- 
liches Parenchym von einander getrennt sind.

China regia piana aus Bolivia ist in letzterer Zeit mit sehr geringem Alkaloidgehalt in 
den Handel gebracht worden. Sie wurde zuweilen verwechselt mit der Rinde der sudperuanischen 
Ciuch, scrobiculata Humb. et Bonpl., welche sich jedoch von der ersteren durch, namentlich beim 
Anfeuchten, rothliche, sehr fenrige Farbung, durch dichteres Gefiige und durch fiidigen Bruch



auszeichnet. Ausserdem ist das Parenchym der Aussenrinde reich an Steinzellen und die jiingere 
Rinde enthiilt Saftschlauche. Die deutlich radial geordneten Bastfasern sind in den inneren 
Schichten bedeutend vorherrschend. Diese geringwerthige Rinde kommt entweder rein oder 
mit Calisaya vermischt ais Gascarilla colorada, Gascarilla de Santa Ana, le ie lite  (Jalisaya, 
riith liche Galysaya, Oarabaya- oder roth e  C u sco-R in de, China peruviana, Calisaya 
fibrosa in den Handel.

2. R inden der Cinchona la n cifo lia . Der erst grauliclie Kork spater weisslich bis gelblich, 
gliinzend, weieh und leicbt abblatternd. Bast gelb bis rothgelb. Rindenparenchym in Folgę der 
erst spater eintretenden Borkenbildung, selbst bei den ziemlich starken Stammrinden, theiłweis nocli 
erhalten. In der Aussenrinde befinden sieli viele, oft fast eine zusammenhangende Scliicht bildende, 
tangential gestreckte Steinzellen. Bastfasern in streckenweis zusammenhangenden, einfaclien oder 
doppelten Radialreihen. Im Baste zahlreiche Stabzellen; Steinzellen in der Aussenrinde im Baste 
und in den Markstrahlen. Die feinsplitterig, bald kurz -, bald langfadig brechende Rinde wird 
ais China jiava fibrosa, China Calisaya von Santa Fe de Bogota, Qteina anaranjada von M utis, 
Caąuetdbark (Cuqueza) der Englander, Carthagene ligneux der Franzosen, zum Theil China rubi- 
ginosa frdherer Zeiten in den Handel gebraclit. K arsten  und R am pon betonen dic grosse Yer- 
iinderlicbkeit der C. la n c ifo lia  in botanischer Beziehung, woraus das yerschiedene Ausselien der 
Rinden herzuleiten ist. Die besten Sorten fiihren die Bezeichnung co lu m bisch e -, die geringen 
den Narnen Carthagena-R inden.

3. R othe Ohinarinden von C inchona succirubra. Die kaum 1 Mm. dicke, 1 O.Jahrigen Stammen 
entnonnnene, jetzt hauptsachlich ans Ceylon und dem ostindischen Festlande zu uns gelangende 
Rinde besteht zu ’/3 aus der Bastschicht, in der ganz vere,inzelte oder 2 —3 geniiherte, ineist 
bereits verholzte Bastfasern auftreten. Auf der Grenze der Aussenrinde befinden sich zu einem 
unterbrochenen Kreise geordnete weite Saftschlauche, welche in der Regel zu zweien vor einem 
Baststrahle stehen Bei stiirkeren Rinden ist der, selir schon dunkelrothe Fasern in grosser Zahl 
enthaltende Bast vorwaltend. Die, unterbrochene Radialreihen l>ildenden Bastfasern sind durch 
sclnnale Streifen kleinzelligen Parencliyms von einander getrennt. Sich allmahlig erweiternde 
Saftschlauche treten nocli in Rindenstticken von ilber 12 Miliimeter Dicke auf. Periderm bleibt 
lange erhalten.

Ais wichtigste der braunen Rinden ist nach F liick ig er  die aus der Gegend von Huanuco 
(Mittelperu) iiber Lima ausgefiihrte, in 1—  2 Ctm. starken Rohren in den Handel gebrachte H u an u co- 
R inde zu betrachten, dereń graubriiunliche, oft mit Weissem Korke belegte Rindenoberflaclie etwas 
lśingsfurchig und mit ineist seichten, nicht ringsherumlaufenden Querrissen versehen ist. Die liell- 
zimmtbraune Innenflache erscheint haufig durch die mit Oxalat angefiillten Zellen der Markstrahlen 
weiss gesprenkelt. Frtiher ausschliesslich von C. n itida gewonnen. Die ebenfalls zu den braunen 
Rinden gehorende, in 1 Ctm. starken, haufig mit Flechten besetzten Rohren auftretende Loxa- oder 
Loja-China ist dunkler mit uiehr grauer Bedeckung und zeigt auf dem Querschnitte den glanzenden 
Harzring.

Das in Neugranada zu jeder Jahreszeit in Peru und Bolma mit Ausnahme der Regenzeit, 
gewohnlicli aber im October und November erfolgende Einsammeln der Rinden wird in den schwer 
zugilngliclien Urwaldern von den lialbwilden Indianom, den sogenannten Cascarilleros practicos (Casca- 
dores) besorgt. Nach Befreiung der Oberflache des Stammes von den tippig wuchernden Schling- und 
Schmarotzerpflanzen werden die Stanime gelallt, die Aeste abgehfiuen, die Borke vom Staninie entfernt 
und der Bast geliist. Nach vorherigeni Klopfen lost sich die Rinde in der Regel leicht vom Holze. 
Die Rinde der Aeste wird mit sammt der Borke geschalt. Eine voriaufige Trocknung der gewonnenen 
Rinde erfolgt ani Feuer, die jedoch mit Vorsicht bewirkt werden muss, da durch Anwendung allzu 
grosser Hitze die Alkaloide leiden. In Siidperu und Bolivia findet die Trocknung nur an der Sonne 
statt, und werden hierauf gewohnlich 3 — 4 Wochen verwendet. Neuerdings wird auch die sieli ais 
vorztiglicher erweisende Wurzelrinde mit ausgenutzt. Die Rinden werden in Biindel zu 1 ,l/2 Centner 
Gewicht gepackt und auf schwierigen, viele Menschenopfer fordernden Wegen nach den grosseren 
Niederlagen geschafft, woselbst die Sortirung und Verpacknng in Seronen (Rindshiiute) oder Pack- 
leinwand erfolgt. Nach K arsten liefert ein Baum von 20 Meter Hohe und l '2/3 Meter Dicke circa 
10 Centner trockne Rinde; bei den besseren, alkaloid rei cheren Sorten betragt die Ausbeute weniger. 
Nach neueren Beobachtungen wirken Licht und Warnie nachtlieilig auf das Chinin der Rinde, dalier 
nach dem Pasteursclien Yorschlage die Trocknung besser im Dunkeln und ohne kunstliche Warnie 
erfolgt.

Die Einsammlung der Rinden in den Pfianzungen der alten Welt erfolgt rationeller und zwar 
nach zwoi Methoden. Die erste Art der Nutzung ist die M oosbelian d lu n g  (Mossing der Englander), 
nach welcher von den Stammen ca. 4 cm breite, senkrechte Rindenstreifen abgelost werden, worauf 
der Stamm in Moos oder auch Lehm eingehiillt wird. Die unter dieser Bedeckung sich neu liildende 
Rinde wird stiirker und ist alkaloidreicher ais die urspriingliche. Das zweite Verfaliren ist das S clii a g - 
w aldsystem  (Coppicing der Engliinder), nach Art unserer Eiclienniederwaldwirtlischaft und zwar mit 
einem 8jśihrigen Umtriebe. Die Baume werden gefiillt und die Rinde geschalt. Aus dem ca. 15 cm 
langen Stocke entwickeln sich die Schosslinge, die in Sjahrigem Alter abermals zum Abtrieb gelangen 
und so fort. Welche Methode die vortheilhafteste ist, dariiber kann eine Entscheidung noch nicht 
gefiillt werden; nur scheint eine kriiftige Weiterentwickelnng der Pflanze bei der ersten Nutzungsart 
uusgesclilossen zu sein.



Von den sogenannten u nechten  oder fa lsch en , alkaloidfreien, daher werthlosen Chinarinden, 
die friiher haufig in den Handel gebracht wurden, ist bis vor kurzem die Rinde der durch Columbia 
und Ecuador verbreiteten Cascarilla magnifolia E n d lich er , welche unter dem Namen China nova 
Surinamensis (China rosea, China Savanilla, China Valparaiso, Quina roją Mutis) von Bedeutung ge- 
wesen. Sie unterscheidefc sieli von der Rinde der Cinclionen durch zahlreichere, langere, dtinnere, nicht 
so vollstandig verholzte Bastfasern und liefert wie alle unechten Rinden im Reagensglase erhitzt, nur 
einen schmutzig-gelben oder braunen Tlieer.

Mit der eben beschriebenen Rinde so ziemlich iibereinstimmend ist eine, neuerdings zu grosser 
Bedeutung gelangte, sich durch grosse Hartę auszeichnende Rinde, die F liick ig er  wegen ihrer an- 
gelaufen-kupferahnlichen Farbę ais China cnprea bezeichnet. Sie kommt sowohl in Aachen Stucken 
ais in Rinnen und Rohren, meistens aus kleinen Bruchstticken bestehend, in den Handel und stammt 
von einem noch unbekannten Baume, der sich in den Bergen befindet, „welche iiber Bucaramanga aus 
dem Hauptthale des Magdalena zur Kette von La Paz ansteigend die Wasserscheide zwischen diesem 
Strome und seinem Zuflusse, dem Suarez, bilden,“ und zwar in Meereshohen von 500— 1000 und 
1400 Meter. Nach den Trianaschen Beobachtungen ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Stamm- 
pflanze dieser Rinde Iiemijia pedunculata T riana  ist. Obgleich zu den sogenannten unechten China- 
rinden gehorend, besitzt sie doch ein Chiningehalt von 1— 2°/0 und wird um so lieber verwendet, da 
bei dem Mangel an Cinchonidin die Reindarstellung des Chininsulfates sehr erleichtert wird.

Eine, mit China cuprea auftretende, noch hartere und dunklere Rinde, in der ein neues 
Alkaloid (C inchonam in) enldeckt worden ist, weshalb ihr der Name C in ch on a m in -R in de  beigelegt 
wurde, stammt nach T riana von JRemijia Purdieana Wedd.

Neuerdings werden jahrlich iiber 9,000,000 Kilogr. trockne Chinarinde in den Handel gebracht, 
welche mit Einschluss der andern Chininsalze ungefahr 120,000 Kilogr. Chininsulfat ergeben. London 
ist ais der Hauptplatz des Chinarindenhandels zu betrachten.

Der Geschmack der jungeren Rinden ist lierbe, selten zusammenzielicnd sauerlich, bei alten 
Rinden stark bitter; Geruch ist bei einzelnen Rinden in geringem Grade vorhanden.

P raparate . Die Rinde und das daraus gewonnene Chinin nebst Chinidin und Cinchonin 
dienen zur Herstellung der unten verzeiclmeten Praparate.

B estandtheile . Ausser den allgemein verbreiteten Bestandtheilen: Starkeinelil, Calcimnoxalat, 
Annnoniaksalze, Harz, Gummi, Zucker, Gerbstoff enthalten die Chinarinden eine Reihe von Alkaloiden, 
welche in Nachfolgendem naher beschrieben werden sollen.

Chinin (C2ft H2 4 N2 0 2) im Jahre 1820 von P e lle t ie r  und Caventou entdeckt, ist die wichtigste 
sammtlicher Chinabasen. Es ist stets begeitet von Cinchonin, in der Regel auch von Chinidin 
und Cinchonidin und kommt in allen echten Chinarinden vor. Es liisst sich aus seiner Losung 
in Petroleumather, Benzol oder Chloroform in feinen Nadeln (mit BOH'2) krystallisirt erhalten, 
lost sich in 20 Theilen Aether, reichlicher in Alkohol und Chloroform, bei 150 in 1600 Theilen 
Wasser. Es hat einen bittern Geschmack und ist eine starkę Base; seine Salze fluoresciren. 
In der Medizin bedient man sich des Sulfates 2 (C20 H24 N2 0 2) S 0 4 II2 +  7 OH 2, welches in 
zarten, biegsamen, seidenglanzendcn Nadeln krystallisirt, die schon bei gewohnlicher Temperatur 
unter Einbusse von 5 OH2 verwittern. Das schwefelsaure Chinin lost sich in 30 Theilen siedenden 
Wassers, 740 Theilen Wasser von 15°, in 80 Theilen Alkohol von 0,850, sehr leicht in 
kochendem Alkohol und angesauertem Wasser. Die Losungen drehen die Ebene des polari- 
sirten Lichtes nach links.

Chinidin (C20 H24 N2 0 2) im Jalir 1833 von H enry und D e lon d re  entdeckt, das Conchinin 
H ess es (1865), krystallisirt aus erkaltendem Weingeist mit 2 OH2 in grossen an der Luft 
rasch verwitternden, vierseitigen Prismen des klinorhombischen Systems, schmeckt sehr bitter, 
lost sich in 2000 Theilen Wasser bei 15°, in 750 Theilen bei 100°, in 26 Theilen 80°/0 Wein
geist und 7 Theilen absolutem, kochendem Weingeist, in 35 Theilen Aether bei 10° und 
bildet mit Sauren neutrale und saure, meist gut kry stall isirende Salze. Chinidin ist isomer mit 
dem Chinin. Es ist rechtsdrehend.

Cinchonin (C]0 H22 N2 O), gleichzeitig mit dem Chinin im Jahr 1820 von P e lle t ie r  und C aventou  
entdeckte Base, welche im reinen Zustande weisse, durchsichtige, luftbestandige, krystallwasser- 
freie Prismen und Nadeln des klinorhombischen Systems bildet, besitzt einen Schmelpunkt 
von 253.—254°, schmeckt anfangs kaum, hinterher ziemlich stark bitter und reagirt alkalisch. 
Es lost sich in 3810 Theilen Wasser von 10°, 2500 Theilen kochendem Wasser, in 140 Theilen 
Weingeist von 0,852 spez Gew. Die sauren wasserigen Losungen fluoresciren nicht; es ist 
rechtsdrehend.

Cinchonidin mit gleicher Zusammensetzung wie Cinchonin, im Jahre 1847 von W in ck le r  entdeckt, 
ist isomer mit Cinchonin. Es krystallisirt aus Weingeist in grossen, harten, stark glanzenden, 
wasserfreien Prismen mit stark gestreiften Flachen, die bei 206,5° schmelzen. Der Geschmack ist 
nicht so bitter ais bei Chinin. Es lost sich in 1680 Theilen Wasser von 10°, 19,7 Theilen 
80°/0 Weingeist, 76,4 Theilen Aether. Es fluorescirt nur schwach und bildet mit Sauren 
neutrale, saure und ubersaure, in Wasser und Weingeist gut losliche Salze; ist linksdrehend.



Oinchonamin (C, ,3 H2, N., O) im Jahre 1881 durch Arnaud in der Rinde der Runu jut Purdieunn 
aufgefunden, krystallisirt in glanzenden Prismen, ist unlbslich in Wasser, loslich in Alkohol 
und Aether, besitzt einen Schmelzpunkt von 195° und zoichnot sieli, aus durch Schwerloslich- 
keit seines salzsauren Salzes; ist reclitsdrehend,

Homochinin (Cj„ H22 N2 0 2) 1882 durch D. H oward und Andere in China cuprea entdeekt, bildet 
Prismen mit 2 H2 O oder Blattchen mit H2 O, besitzt einen Schmelzpunkt von 177", ist leiclit 
loslich in Alkohol und Chloroform, schwer in Aetlier, fluorescirt in schwefelsaurer Losung und 
ist linksdrehend.

Chinamin (C,,, H2l N2 0 2) im Jahre 1872 von Hesse entdeekt, krystallisirt prismatisch, besitzt 
einen Schmelzpunkt von 172", lost sich in 1516 Theilen Wasser bei 16" und 105 Theilen 
Alkohol bei 20", und in 48,5 Theilen Aetlier bei 16"; ist reclitsdrehend.

Conchinamin (C(il H24 N2 0 2) im Jahre 1877 von Ilesse  entdeekt, begleitet Chinamin und China 
cuprea, liefert trikline Krystalle, besitzt einen Schmelzpunkt von 121", ist leiclit loslich in 
Alkohol, Chloroform, Benzol und Schwefelkohlenstoff, wenig in Wasser; es ist reclitsdrehend.

Cinchamidin (C.20 H2C N2 O) im Jahre 1881 von H esse entdeekt, krystallisirt in Blattchen, Nadeln 
oder Prismen, ist loslich in kaltem Alkohol und Chloroform, schwer in Aether, besitzt einen 
Schmelzpunkt von 230" und ist linksdrehend.

Neben diesen eigentlichen Chinarindenalkaloiden treten noch eine Menge andere auf, welche 
zum Theil ais Umwandlungsproduckte zu betrachten und namentlicli Bestandtheile der unechten 
Chinarinden sind:

Ar kin (C23 H2„ N2 O.,) im Jahre 1829 von P e lle tie r  und C orio l entdeekt, 1876 von H esse 
analysirt, krystallisirt in langen, weissen, durchscheinenden, wasserfreien Nadeln, die keinen 
bitteren Geschmack besitzen. Es schmilzt bei 188", lost sich kaum in Wasser, leichter in 
Weingeist und Aether und ist linksdrehend.

Onsconin (C23 H2(i N2 O, + 2 I I ,2 O), Begleiter des Aricin, 1877 von H esse entdeekt, bildet metall- 
glanzende, weisse Blattchen oder Prismen, ist leiclit loslich in Alkohol und Aceton, fast un
loslich in Wasser und Alkalien, besitzt einen Schmelzpunkt von 110" und ist linksdrehend.

Cusconidin (nicht nalier untersucht) 1877 von H esse entdeekt, amorphes Alkaloid in Cuscorinde 
nacligewiesen.

Cuscamin (ebenfalls nicht untersucht) 1880 von H esse entdeekt, krystallisirendes Alkaloid.
Cuscamidin noch nicht untersuchtes, 1880 von H esse entdecktes amorphes Alkaloid.
Paytin (C21 H21 N> O -f-H 2 O) im Jahre 1870 von H esse in der weissen Chinarinde von Payla 

nacligewiesen, bildet farblose Krystalle, leiclit loslich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, 
Petroleumather, schwer in Wasser, besitzt einen Schmelzpunkt von 156" und ist linksdrehend.

Paricin (C10Hls N2 O) im Jahre 1845 von W in ck le r  entdeekt, bildet ein blassgelbes, amorphes 
Pulver mit einem Schmelzpunkt von 136", lost sich in Alkohol und Aether, schwer in Wasser.

Wenig untersucht und wolil nur, wenigstens zum Theil, ais unreine Formen anderer Alkaloide 
zu betrachten, sind die folgenden;

Dicinchonin (C.)0 H„. N, 0 3 Hesse). Hydrockinin (C2l[ H2I. N2 0 2 Hesse). Cinchotin (C,„ H2., N2 O 
Hesse). Hydr o cinclio nin (C,9 1I21 N2 O Hesse). Hydrochinidin (C2014.„. N, O., +  2 V2 H2Ó H esse), 
Concusconin (C23 H2(i N2 0 2 Hesse). Ooncusconidin (C23 H20 N>j 0 2 Hesse).

Ais ein Alkaloidgemenge zu betrachten ist das im Handel in melir oder minder dunkler 
harzartiger Masse auftretende Chinoidin, in dem Chinicin, Chinidicin, Diconchinin und Dicinchonin 
nacligewiesen worden ist. Eine concentrirte und billige aus ca. 33,5"/,, Ginchonin, 29#/„ Cinchonidin, 
17°/0 amorphe Alkaloide, 15,5°/0 Chinin und 5%  Farbstoff zusammengesetzte Form bezeichnet De Vri j 
mit Quinetum.

Alle echten Chinarinden enthalten an Kalk und organische Basen gebunden ca. 5— 8"/0 (auch 
i ii Kaffee und Heidelbeerkraut vorkommende) Chinasaure C; HJ2 0 (;. Sie bildet grosse, farblose, 
durchsichtige, tafelformige Krystalle des monoklinoedrischer Systems, mit einem spez. Gew. von 1,637 
und einem Schmelzpunkt von 161,(i". Ihr Geschmack ist stark und rein sauer, lost sich in 2 '/2 Theilen 
Wasser von 9" und wasserigem Weingeist, kaum in Aether. Die wasserige Losung ist linksdrehend 
Bei Erhitzung mit Braunstein oder verdiinnter Schwefelsaure bildet sich ein Zersetzungsprodukt (Jllinon 
C(i Hj 0 2, welches in goldgelben, glanzenden, bei 115,7" schmelzenden Nadeln krystallisirt.

Die schon von B erzelius in den Itinden nachgewiesene Chinagerbsdure bildet eine liellgelbe, 
zerreibliche und beim Zerreiben elektrisch werdende, sehr hygroscopische Masse von sauerlichem und 
herbem Geschmack mit der Schwarzsehen Formel C, 4 H8 0 (J +  2 II2 O fiir die unzersetzte Siiure. 
Beim Kuchen mit verdiinnter Schwefelsaure zerfallt die Chinagerbsilure nach R e mb o Id in Chinaroth 
und Zucker. In den meisten echten Chinarinden ist eine amorphe, harzartige, zu einem leichten weissen 
Pulver zerreibliche und dabei elektrische Eigenschaften aussernde, beim Erwarmen schwacli balsamisch 
riechende, anfangs kaum, hinterher scharf und unangenehm bitter schmeckende, neutral reagirende 
Substanz (Glykosid) enthalten, die man mit Chinonin (Chinovabitter) — C30 Il:l8 0 8 bezeichnet hat. 
Durch Spaltung des Chinoyins erliielt H lasiw etz ein blendend weisses, lockeres, krystallinisches, aus



mikroskopischeu, seehseckigen Blilttchen des rhombisclien Systems besteliendes Pulvcr mit der Zusam- 
mensetzung C2, H38 O,, die Chinovasaure. Die Chinovagerbsaure (C21 Hls 0 8) von Illa s iw etz  in der 
China nova granatensis aufgefunden und in den ecliten Rinden wahrseheinlich nicht vorkommend, ist 
eine durelisichtige, bernsteingelbe, herbe und zugleich etwas bitter schmeckende Masse, die sieli in 
Wasser und Weingeist, aber niclit in Aether lost. Cliinaroth C28 H22 O,.,, dieses sclion 1812 von 
Reuss beobachtete, von P e lle t ie r  und G aventou genau untersuchte Phlobaphen findet sich in allen 
Chinarinden, yorzliglich aber an den rothen. Es ist eine amorphe, bald lieller, bald dunkler rotlibraune, 
geruch- und geschmacklose, unschmelzbare Substanz, die sieli nur wenig in koehendem Wasser, leiclit 
in Weingeist und Aether lost. Chinovaroth C)2 U 12 0 5 in der China nova auftretend, bildet eine fast 
schwarze, glanzende, harzahnliche, zu dunkelrothem Pulver zerreibliche Substanz.

Was die Menge der in den Pflanzen enthaltene Alkaloide anbelangt, so ist zu bemerken, dass 
dieselbe, abgesehen von den verschiedenen Arten, bei ein und derselben Art in Folgę Alters und 
Standortes und Art der Kultur grossen Schwankungen unterliegt und von ganzlichem Mangel an Chinin- 
gehalt sich bis tiber 13°/0 steigern kann. So erhielt z. B. B ern e lo t M oens aus der Rinde der 
Calisaya Ledgeriana 1,09— 12,50% Alkaloide, darunter 0,8— 11,6°/0 Chinin. Die indische C. succirubra 
enthalt 6— 11 °/0 Alkaloide, darunter 1 — 4%  Chinin und 3— 4%, Cinchonidin.

Wie schon oben angedeutet sind die Wurzelrinden reicher an Alkaloiden ais die Staiumrinden. 
Das Holz, welches nebenbei bemerkt, zu Tisehlerarbeiten gut geeignet sein soli, enthalt neben Chinovin 
zuweilen V2% Alkaloide. Die Blatter, von sauerlich bitterem Geschmack und tlieeartigem Geruche, 
enthalten ebenfalls in geringer Menge Alkaloide (nach H app ersberger sollen sie yerlialtnissmassig 
sogar reich an Alkaloiden sein); in den Blattern der C. succirubra sind jedoch 2%  Chinovin nachgewiesen 
worden. Yon sehr bitterem Geschmack sind die Bliithen, die kein Alkaloid, aber ebenfalls Chinovin 
enthalten. In den ebenfalls bitter schmeckenden Fruchten sind Spuren von Alkaloiden vorhanden.

Die fabrikmassige Darstellung des Chinins und der iibrigen Alkaloide wird dadurch bewirkt, 
dass man dieselben durch Kalle von den Yerbindungen in der Rinde trennt. Die Basen werden dem 
feuchten, kalkhaltigen Gemenge durch Schieferol, Petroleum von niederem Siedepunkte oder Weingeist 
entzogen. (H usem ann, Pflanzenst. 1398 ff.)

Anwenclung. Die Chinarinde ist ais das wichtigste Arzneimittel zu betrachten welches seit 
der Entdeckung Amerikas dem Arzneischatze zugeftihrt worden ist. „Ais aktive Prinzipien der China
rinden sind verschiedene darin enthaltene Pflanzenbasen anzusehen, unter denen das in 4 seiner Salze 
(Chininum sulfuricum, Ch. bisulfuricum, Ch. liydrochloricum, Ch. ferro - citri cum) offizinelle Chinin das 
heilkraftigste ist.“ Chinarinde und Alkaloide dienen ais Tonicum, Stomachicum und namentlich finden 
die Praparate, besonders Chinin, bei Wechselfieber, Sumpffieber, Neuralgien, Neurosen Anwendung. Ais 
ein die Temperatur und Pulsfrecpienz herabsetzendes Mittel erweist es sich wirksam bei continuirlicli 
fieberhaften Affektionen, yorzliglich bei Typhus, bei hektischen und anfallsweise auftretenden Fiebern. 
Chinapraparate und namentlich Chinarinden werden auch antiseptisch yerwendet. „Das Chinin ist in 
auffallend kleinen Mengen deleter fiir die niedrigsten thierischen Organismen (Protozoen und Infusorien) 
worin es nicht von den stlirksten Pflanzengiften (Strychnin und Morphin) iibertroffen wird, wahrend es 
denselben in Bezug auf giftige Wirkung holieren Thieren gegentiber weit nachsteht. Es hemmt in 
kleinen Mengen verschiedene Gahrungsprozesse und behindert das Auftreten und Fortschreiten der 
Faulniss yegetabilischer und animalischer Substanzen (Eiweiss, Blut) in weit starkerem Maasse ais die 
meisten iibrigen Antiseptica. Ferner bildet das Chinin ein sehr intensives Protoplasmagift, welches 
nicht allein die Bewegung vom Amoben in anderen Protozoen, sondern auch die Bewegung der weissen 
Blutkorperchen aufhebt.“ Kleine Dosen bewirken nur geringe Irritatition auf den Schleimhauten, 
grosserere Erbrechen und Vermehrung des Speichelflusses. „Die entfernten Wirkungen des Chinins be- 
treifen namentlich den Kreislauf und die Korperwiirme. Die Wirkung auf den Kreislauf ist nicht so 
bedeutend wie bei yerschiedenen anderen Alkaloiden. Im Allgemeinen liisst sich sagen, dass nach 
kleineren Dosen geringe Vermehrung der Herzschlage und entsprechende Steigerung des Blutdruckes, 
nach grosser Veringerung der Herzschlagzahl und des arteriellen Blutdruckes eintritt. Neben diesen 
Wirkungen macht sich insbesondere nach grossen Dosen eine solche auf Gehirn geltend.“ Die 
Wirkungen des Chinins iiussern sich besonders der Milz gegentiber durch Volumenabnahme der letzteren. 
„Die unzweifelhafte Wirkung des Chinins auf die Nervencentra macht auch den Gebraucli des Chinins 
bei manchen Nervenkrankheiten indicirt und in yielen Filllen von Motilitats- und Sensibilitats-Neurosen 
bat das Alkaloid ausserordentliche giinstige Erfolge gegeben11. Am meisten findet das Chininsulfat 
Anwendung, docli yerdient das Chinium liydrochloricum, welches „yermoge seines niedrigen endosma- 
tischen Aequivalents weniger leiclit Irritation des Magens bedingt“ den Vorzug. (H usem ann, Arznei- 
mittell. 846.

l i i t t e r a t n i ' .  Abbildung und Besclireibung: Nees v. E senb., Plant, med., 0. Condaminea Humb., 
Taf. 14; C. ovata R. et Pav., Taf. 15; C. oblongifolia Mut., Taf. 16; C. laneifolia Mut., Taf. 20; H ayne, Arznei- 
gowachse, 0. Condaminea VII., Taf. 37; O. laneifolia VII., Taf. 38; C. rosea VII., Taf. 39; C. cordifolia VII., Taf. 40; 
C. oblongifolia VII., Taf. 41; C. oyatifolia VII., Taf. 42; C. excelsa VII., Taf. 43; C. purpurea XIV., Taf. 14; C. Mutisii 
XIV., Taf. 15; B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., 0. Calisaya /i Josephiana Wedd., Taf. X I V ; C. Uritusinga Pav., 
Taf. X IV 8; C. micrantha li. et Pav., Taf. XIV1'; C. Chahuarguera Pav. Taf. X V a; B en tley  und T rim en, Med. pl., 
C. oflieinalis (Uritusinga) Pav., Taf. 140; C. Calisaya Wedd., Taf. 141; C. succirubra Pav., Taf. 142; C. cordifolia 
Mut., Taf. 143; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. 1085 ff.; K arsten , Deutsche Pl. 1199 tf.; W ittste in , Pharm. 125.

Drogen und Prilparate: Corlcx Chinae : Ph. germ. 63; Pli. austr. (D. A.) 33—36; Ph.hung. 111; Ph. ross. 87, 88; 
Ph. belg. 27, 28; Ph. helv. 29; Cod. med. (1884) 72, 73; Ph. dan. 79—81; Ph. suec. 51; Ph. Neerl. 5 9 -6 1 ; Brit. ph. 81, 
82, 83; Ph. U. St. 78, 79, 80; F lu ck ig er, Pharm. 488 ff.; Berg, Waarenk. 149 ff,; B erg, Atlas, Taf. X X X —XXXV,



Ghininum md furiami-. Ph. germ. 55; Ph. austr. 37; Ph. hung. 119; Ph. helv. 25; Cod. med. 271; Ph. dan. 240; 
Ph. suee. 40; Ph. Neerl.61; Ph. ross. 71; Ph. belg. 220; Brit. ph. 268; Ph. U. St. 279.

Ghininum bisulfuricum: Ph. germ. 53; Ph. austr. 36; Ph. liung. 117; Ph. U. St. 277.
Ghininum ferro-cilricum: Ph. germ. 54; Ph. lrang. suppl. 13.
Ghininum hydrochloricum: Ph. germ. 54; Ph. austr.36; Ph. hung. 119; Ph. dan. 69; Ph. U. St. 278.
Ghininum hydrobromicum: Pli U. St. 278.
Ghininum ualerianicum: Ph. U. St. 280.
Ghininum tannicum-. Ph. austr. 37; Ph. hung. suppl. 15.
Ghinoidinum: Ph. germ. 56; Ph. ross. 75; Ph. belg. 28; Ph. dan. 67; Ph. suee. 40; Ph. Neerl. 62; Ph. U. St. 75. 
Ginchonidinum sulfuricum: Ph. U. St. 276.
Cinchoninnm: Ph. hung. 127; Ph. helv. suppl. 25; Ph. Neerl. 70; Ph. U. St. 81.
Cinchoninum sulfuricum-. Ph. U. St. 81.
Extractum Chinae ayuosum: Ph. germ. 86; Cod. med. 420, 421.
Extractum Glńnae spirituosum: Ph. germ. 86; Cod. med. 414; Ph. dan. 98.
Extractum Chinae fuscae: Ph. austr. 55; Ph. hung. 183; Ph. ross. 126; Ph. belg. 166— 171; Ph. helv. 41, 42; 

Ph. Neerl. 101, 102; Brit. ph. 115; Ph. U. St. 109.
Tinctura Chinae: Ph germ. 276; Ph. ross. 420; Ph. belg. 268; Ph. helv. 142; Cod. med. 604; Ph. dan. 269; 

Ph. suee. 233; Ph. Neerl. 267; Brit. ph. 327, 339; Ph. U. St. 340.
Tinctura Chinae composita: Ph. germ. 276; Ph. austr. 134; Ph. liung. 455; Ph. belg. 272; Ph. helv. 143; 

Ph. dan. 269; Ph. suee. 233; Ph. Neerl. 268; Brit. ph. 326; Ph. U. St. 340.
Tinctura Cliinoidini: Ph. germ. 276; Ph. ross. 421; Ph. dan. 269; Ph. suee. 233.
Syrupus Sarsaparillae compositus: Ph. helv. 136.
Vinum Chinae: Ph. germ. 302; Ph. ross. 461; Ph. belg. 285; Ph. hclv. 154; Cod. med. 624; Ph. dan. 293; 

Brit. ph. 369.
Infusum Chinae: Br. ph. 159; Ph. U. St. 184.
Decoctum Chinae: Cod. med. 615; Brit. ph. 97.
Pilulae Quininae sulphatis: Brit. ph. 239.
Beziigl. der Drogen und Priiparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. 1. 823 ff.

Tafelbesehreibung:
Ciuch. Calisaya und officinalis: A bliihender Zweig, natiirl. Grosse; B Thcil der Fruchtrispe, desgl.; 1 Bliithe, 

yergrossert; 2 diesolbe im Liingsschnitt, desgl.; 3 aufgesohnittene Krononrohrc, desgl.; 4 Staubgefiis.se von yerschie- 
denen Seiten, desgl.; 5 Pollen, desgl.; 6 Itelch mit hervorragendem Grillel und Narbe, desgl.; 7 Papillen des Bluinon- 
saumbartes, desgl.

C. succirubra: AB, 1, 2, 3 wio bci C. Calisaya und officinalis; 4 (Juerschnitt des Fruchtknotens, yergrossert; 
5 Kapsel, zersehnitten, mit freigelegten Samen, desgl.; 6 Same, natiirl. Grosse und yergrossert.

Gezeichnet von W. M uller und zwar C. succirubra und officinalis nach uns von Herm Profossor F liickiger  
giitigst ubersendeten Exemplaren.
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Uncaria G am bir Roxb.

Syn. Nauclea G-ambir Hunter.

Familie: Bubiaceae. G attung: Uncaria Schreb.

B esch re ib u n g . Hochldetternder, yielastiger Strauch mit rissiger, brauner Rinde imd gegen- 
iiberstehenden, stielrnnden, kahlen Zweigen. Die gestielten Blatter gegenstandig, derb, eilanzettlich, 
9 Ctm. lang, 5 Ctm. breit, kurz und stumpf zugespitzt, ganzrandig, nur auf der unteren Seite in den 
untersten Winkeln der kaum yortret.enden Nerven mit wenigen Harchen, sonst kalii. Nebenblatter 
zwiscben den Blattstielen, in gekreuzter Stellung zu den Hauptblattern, eiformig, stumpf, kalii, ab- 
fallend. Bliithenstande aus den Blattachseln heryorbrechend, gestielte, paarweise einander gegentiber- 
stehende, yielbliithige, abstehende und abwarts gericbtete Bliithenkopfe bildend. Stiel des Bliitben- 
kopfes zweigliederig, mit 4 kleinen, ąuirlstandigen, dem Gelenk eingefiigten, abfallenden Deckblattchen 
yersehen. Die steril bleibenden Bliithenstiele in eine starkę, hakenformige Rankę umgewandelt. Der 
gemeinschaftliche Bliithenboden kugelrund und kalii. Kelch aus einer einbliitterigen, fiinfspaltigen, 
oberstandigen, bleibenden Bliitłiendecke bestehend; Abschnitte lanzettlich, aufrecht. Blumenkrone rosen- 
roth, trichterformig, mit schlanker Rohre, tief funfspaltig, mit stumpf en Abschnitten, kalii. Staub- 
gefasse zu 5, dem Schlunde eingefugt, mit sebr kurzeń Faden und am Rticken befestigten, zwei- 
facherigen, langlichen, ani Grunde eines jeden Faches mit einem borstenartigen Fortsatze yerselienen, 
mit einer Liingsspalte aufspringenden Staubbeuteln. Pollen rundlich, dreinabelig. Stempel mit lang- 
lichem, unterstandigem Fruchtknoten, lang keryorragendem, fadenformigem Grilfel und keuliger Narbe. 
Samenknospen emporsteigend. Die 2 yorhandenen Fruchtblatter mit einander yerwachsen. Frucht 
gestielt, langgezogen-krugformig, eine vom Kelcbe gekronte, zweifacherige, yielsamige Kapsel bildend; 
Faclier sieli von einander trennend, an der Spitze des fadenformigen, saulenartigen Fruclittragers hangen 
bleibend, wandspaltig-zweiklappig sich offnend. Die zahlreichen Samen dacliziegelig, kleili, linienformig, 
an beiden Enden lang geflugelt, mit kleinem mittelstandigem, ovalem Samenkern. Der keulenformige, 
gerade Embryo in der Achse des Eiweisses, mit langlichem, nacli oben gekehrtem Wiirzelchen und 
elliptischen Cotyledonen.

Die Pflanze wird in der Kultur, zurn Zwecke der ausgiebigsten Blattentwickelung, durch 
Zuriickbiegen ani Klettern gehindert, wodurch eine mehr seitlielie Entwickelung und in Folgę dessen 
eine grossere Holz- und Blatterzeugung bewirkt wird.

Uncaria acida Roxb. (Nauclea acida Hunter) besitzt yierkantige Zweige und eiformige, etwas 
grossere, langer zugespitzte, ani Grunde abgerundete, stnmpfe oder fast herzformige, meist schiefhalftige, 
glanzende, kahle, unterseits erhaben geaderte, deutlich sauer schnieckende Blatter. Nebenblatter beider- 
seits gepaart. Bluthen weisslich oder fast silberweiss, aussen diclit seidenhaarig. Vorkommen wie bei 
U. Gambir.

Vorkommen. Auf den ostindischen Inseln, so naipentlich in der Umgebung der Strasse 
von Malacca und hier yorziiglich auf den vielen kleinen hollandischen Inseln zwiscben Singapore und 
Sumatra in umfangreicher Weise angebaut; auch auf Ceylon.

Bliitliezeit. ?

Mamę und Geschichtliches. Gambir ist ein ostindisches W ort; Catechu stammt von dem 
indiseben Kate, Name fur den Catechu liefernden Baum und chu Saft. Uncaria von uncus Haken, 
wegen der hakenartig zuriickgekrummten, unfruchtbaren Bliithenstiele. Nauclea zusammengezogen aus 
naucella oder naucula (namcella, narwala) kleines Schiff, bezogen auf die schiffchenartige Schale der 
Steinfrucbt (naucwrn), welche hier sehr klein ist.

Das A v7m>v des D ioscor id es , in dem man friiher Catechu zu erkennen glaubte, ist der Saft 
von Rhamnus infectoria gewesen. Trotzdem Gambir wohl schon in alten Zeiten von den Volkern 
Sud- und Ostasiens, namentlich Chinas, zum Betelkauen benutzt worden ist, so ist seine Kenntniss in 
Europa doch nicht vor das 16. Jahrhundert zu yerlegen. Zn jener Zeit braehten die Portugiesen die 
Drogę nach Europa; die Abstammung war jedocb unbekannt, denn noch R um phius (1626—-1693),



«> der Uncaria Gambir kannte und mit dem Nam en Funis uncatus abbildete, sagfc, dass dieser Strauch 
bei. den Malaien Daun Gatta Gambir heisse, jedoch, trotzdem die Bliitter den Gambirzeltchen ahnlich 
sehmeckten, nicbt zur Darstellung des Gambir verwendet wiirde. F liick iger meint, dass Gatta Gambir 
mit Katta Kamba, dem Catechu der Tamilsprache, zusammenhange und vermuthet, dass Gambir in 
friiheren Zeiten von Catechu nicht unterschieden worden ist. Die ersten bestimmten Nachrichten iiber 
Gambir und seine Abstammung giebt 1780 der Kaufmann C ouperus und namentlich 1807 W illiam  
H unter, welcher iiber Yorkommen der PAanze, Beschaffenheit und Yerwendung der Drogę nahere 
Aufschliisse giebt. Die Gambirindustrie, welche in neuerer Zeit einen grossen Aufschwung erreicht hat, 
lasst sich in Singapore auf das Jahr 1819 zuriickfuhren und hangt, wie F liick ig er  sagt, mit der zu- 
nehmenden Einwanderung der Chinesen zusammen, welche das Geschaft den Malaien entrissen. 1836 
betrug die Einfuhr in England 970 Tonnen, 1839 schon 5213 Tonnen.

O ffizinell ist das aus den Blattern gewonnene, eingedickte Extrakt: Gambir-Catechu (Catechu 
pallidum, Extractum Uncariae, Gutta Gambir, Katagamba, Terra japonka).

Die Gewinnung ist nach F liick ig er  folgende: die Bliitter und jungen Triebe der etwa 
13 Monate alten Pflanzen werden im Jahre 3 —4 mai gebrochen und in runden, Aachen, gusseisernen,
1 Meter im Durchmesser haltenden Pfannen ausgekocht. Auf letztere ist ein Rindencylinder mit Lehm 
aufgekittet, welcher auch iiusserlich mit Lehm bestrichen ist. Siodet das Wasser, so wird der Cylinder 
mit Blattern gefullt", die eine Stunde lang gelcocht werden, worauf ein Auspressen der Bliitter auf 
Rinde erfolgt und zwar derart, dass die ausgepressten Massen in den Cylinder zuriickAiessen. Die Bliitter 
werden zum zweiten Małe gekocht und nach einiger Zeit erfolgt die zweite Auspressung. Der Inhalt 
der Pfanne wird dann bis zur Syrupsdicke eingedampft, in Eimer geschopft, dann abgekiihlt und in 
noch fłiissigem Zustande in Aache Holzkasten ausgegossen. Nach Erstarrung wird die Masse in wiirfel- 
formige, 3 Ctm. grosse Stiicke geschnitten, welche man im Schatten trocknet. Diese Wiirfel sind leicht 
zerreiblich, iiusserlich matt rothbraun, von korniger Oberflache, auch mit den Eindriicken oines Gewebes 
yersehen, innen hellgelblich oder zimmtfarbig, geruchlos, im Geschmack zusammenziehend, bitterlich, 
hinterher siisslich. Die besten Sorten, welche sich unter dem Mikroskope krystallinisch zeigen, soli en 
in losen Stucken in den Handel gebracht werden; neuerdings wird in Singapore Gambir in grossen 
Blocken gepresst. Nach F liick ig er  kann eine PAanzung yon 70— 80000 Strauchern, bei einer Be- 
dienung von 5 Arbeitern, einen taglichen Ertrag von 50 Catty (zu 604 Gramm) ergeben. Nach 
2-— 15 Jahren werden die Pflanzungen wegen Bodenerschopfung und nicht zu beseitigenden Unkraut- 
uberwucherungen aufgegeben. Hauptstapelplatz des Gambir ist Singapore. 1876 wurden aus letzterem 
Orte 2700 Tonnen Wiirfelgambir und iiber 50000 Tonnen Blockgambir und zwar zum grossten Theile 
nach London ausgefuhrt. Auch in Hamburg ist die direkte Einfuhr nicht unbedeutend; sie betrug 
beispielsweise im Jahre 1876: 80944 Centner.

B estandtheile. Gambir enthśilt die gleichen Bestandtheile wie der Akazien - Catechu und 
besteht, etwa 14— 15 °/0 Unreinlichkeiten abgerechnet, fast ganz aus Catechin (siehe Akazien-Catechu). 
Gautier halt das Gambir-Catechin, im Gegensatz zu der bisherigen Anschauung, nicht fur tiberein- 
stimmend mit dem Akazien-Catechin. Nach seinen Beobachtungen ist es ein Gemenge von drei
krystallisirbaren Stoffen: 1. G,10 H38 0 15 +  20H 2 im wasserfreien Zustande bei 205° schmelzend, 
2. C42 H38 0 I6 -f-OH2, bei 177° schmelzend, 3. C40 H38 0 ]6 -pDH2, bei 163° schmelzend. F liick ig er  
stellt das Vorhandensein von Quercetin ais zweifelhaft hin.

A n w en d u n g . Wie bei Akazien- oder Pegu-Catechu; namentlich in der Fiirberei und Gerberei.

Łitteratui*. Abbifdung und Besclireibung-: Nees v. Rsenb., PI. med., suppl. 1., 7; H ayne, Arznei. 
gewachso X., Taf. 3; Berg u. Schm idt, Oifiz. Gew. XXIIIc (U. acida); Bentley u. Trim en, Med. pl., Taf. 139; 
Luerssen, Handb. d. syst. Bot. II., 1085; K arsten , Deutsche Piorą 1199; W ittstein , Pharm. 393.

Drogen und Pr&parate: Catechu: Ph. germ. 49; Brit. ph. 75; Fliickiger, Pharm. 210; P luckiger and 
Hańb., Pharm. 335; Ilist. d. Dróg. I., 589; Berg, Waarenk. 801.

Tinctura Catechu: Ph. germ. 275; Brit. ph. 325.
Pulms Catechu compositus: Brit. ph. 262.
Die tibrigen PharmakopOen schreiben Acacien- oder Pegu-Catechu vor.
Beziigl. der Drogen und Praparate siehe auch Hager, Pharm. Prx. I., 775; II. 792; III. 225.

Tafelbesehreibung,:
A bliihender Zweig, natilrl. Grosse; 1 einzelne Bliithe, yergrBssert; 2 Blumenkrone aufgeschnitten und aus- 

einandergelegt, desgl.; 3 Staubgefasse von verschiedenen Seiten, desgb; 4 Pollen, desgl.; 5 Bliithe ohne Krone im 
L&ngsschnitt, desgl.; 6 Kapselfrucht, natilrl. GrBsse; 7 dieselbe halbirt, desgl.; 8 Same, vergrossert; 9 Kapsel im 
(Juerschnitt, desgl. Nach einer Originalzeichnung des Herm Professor Schm idt in Berlin.
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Sambucus ni gra L.

Holunder, schwarzer Hollunder, Holder, Flieder —  Elder Borę Tree —  Sureau.

Familie: Caprifoliaceae. G attung: Sam bucus Tourn.

Beschreibung1. B— 9 f/2 Meter hoher, sehr astiger Strauch oder Baum mit astiger, aus-
gebreiteter Wnrzel, rissigen, aussen ascbgrauen iilteren Aesten mul Stammen und graubriiunlichen, 
reichlich mit Korkwarzchen besetzten Zweigen. Die jiingsten Zweige znerst gran, spater griingrau. 
Aeste und Zweige mit weissem Markę erfiillt. Blatter gegenstandig, gestielt, meist unpaarig-2jochig- 
gefiedert, nebenblattlos oder mit pfriemlichen, sehr hinfalligen Nebenblattern versehen, kalii oder unter- 
seits tein behaart; Blattchen gestielt, eiformig oder langlich-eiformig, lang zugespitzt, ungleich scharf 
gesagt, etwas runzelig, oberseits dunkelgriin, glanzend, unterseits hellgriin, netzaderig, das endstandige 
langgestielt, am Grandę keilformig, die seitlichen kurzgestielt, am Grandę schief, die untersten kleiner. 
Blattspindel rinnenformig, gleich den Stielen am Grandę cpierfaltig. Doldenrispen gestielt, endstandig, 
10— 14 Ctm. breit, flach, zerstreut behaart, reichbliithig, aufrecht, nach der Bliithezeit hangend; Aeste 
erster Ordnung zu 5 (4 Aeste um einen Mittelast gestellt), Aestchen 5 —  2, Endastchen gewohnlich 
B bliithig, mit einer mittleren sitzenden, frilher aufbliihenden und 2 seitlichen gestielten Bliithen. Die 
zwitterigen Bliithen mit 1— 3 kleinen, abfallenden Deckblattchen. Kelch halboberstandig, 5zahnig, 
selten 4zahnig, mehrkantig, abstehend, gegen die Frnchtreife angedrtickt. Kelchzahne stumpf-3 eckig. 
Krone radformig, 5— 4 theilig, gelblichweiss, mit abstehenden, mit den Kelchzahnen abwechslnden, 
eiformigen, stumpfen Lappen und sehr kurzer, ziemlich weiter Rohre, abfallend, stark riechend. Frueht- 
knoten halbunterstandig, 3- oder 2facherig, jedes Fach eineiig. Der aus dem Unterkelch gebildete, 
spater zur Frucht auswachsende Theil entwickel.t aus seinem Rande den Kelch, die Krone, die Staub- 
gefasse und die 3 oder 2 Fruchtblatter, die mit einander verwachsend den oberen freien Theil des 
Fruchtknotens und die 3knopfige, selten 2theilige, gelbe, mit Papillen besetzte Narbe bilden. Der 
mittelstandige Samentniger mit 3 oder 2 hangenden Eichen. Staubgefasse 5 oder 4 mit der Kronen- 
rohre yerwachsen und mit den Lappen abwechselnd, ausgebreitet, mit pfriemlichen Staubfaden und 
ovalen, an beiden Enden ausgerandeten, iiber dem Grandę des Rtickens angehefteten, 2facherigen, 
gelben Beuteln. Facher der Lange nach mit einem Spalte sich offnend. Die kleinen gelben, stumpf 
eiformigen Pollen 3furchig, 3porig. >Steinfriichtchen eiformig, bis fast kugelig, bis 6 Mm. lang, meist 
schwarzviolett, glanzend, mit purpurrothem, sehr saftigem Fleiche, von dem Grilfel und den kleinen 
anliegenden Kelchzahnen gekront, mit 3 — 2 eiformigen, etwas zusammengedriickten, nach oben zu- 
gespitzten, auf dem Riicken gewolbten, auf der Bauchseite fast Aachen, aussen grunlich-braunlichen, 
ąuerrunzeligen, harten, einsamigen Steinkernen. Die olreichen Samen hangend, von der Form des 
Steinkernes, mit dunner, weisslicher Samenhaut. Embryo gerade, in der Mitte des Aeischigen Eiweisses, 
mit walzenformigem Wurzelchen und ovalliinglichen, blattartigen Samenlappen. Yariirt mehrfach 
und zwar:

var. virescens Desf. mit grunen, zu pharmazeutischen Zwecken untauglichen Fruchten. 
var. laciniata Miller mit doppelt geAederten Blattern und eingesclmittenen Fiedern. 
var. argentea Host. mit weissgestreiften und geAeckten Blattern. 
var. aurea Host. mit gelbgeAeckten Blattern.

Anatomisches. Die Borkenschuppen des Stammes und der iilteren Aeste bestehen aus ab- 
gestorbenem, von Peridermscliichten durchschnittenem Rindenparenchym. Die Rinde der jungeren Aeste 
ist mit einer starken Korklage bedeckt. Die Mittelrinde besteht aus chlorophyllfuhrenden Parenchym- 
zellen; die Innenrinde enthiilt Bastbiindel. Das aus deutlichen Jahrringen bestehende Holz ist von 
Markstrahlen durchschnitten; die aus dickwandigem Prosenchym zusammengesetzten Geftissbundel zeigen 
zwischen den Biindeln Tupfelgefasse. Das Mark besteht aus einem schlaffen Parenchym, welches nach 
dem ausseren Umfange hin Milchgefasse mit braunrothem Inhalte aufweist. Die Kronblatter sind aus 
einem derbwandigen, polyedrischen Parenchym zusammengesetzt, welches von ziemlich starken Gefass- 
bundeln durchzogen ist.



V e rb re itu n g . In feucliten Gebiischen, Laubwaldern, Heckeu, Garten durcli 1’ast ganz Europa 
(mit Ausschluss des hoheren Nordens) und das mittlere Asien verbreitet; von Spanien und dem Mittel- 
meergebiete bis nach Kaukasien und Stidsibirien. In Skandinavien, wo der Hollunder bis zum 67. Breiten- 
grade yorkommt, soli er im Mittelalter durch die Klostergarten einheimisch geworden sein.

N am e u n d  G eschichtlich .es. Der Name H ollu n d er, in Abkiirzung Holder, althochdeutscli 
holuntar, holantar, holenter, mittelhochdeutsch holar, holander, holderbaum, holunter, ellaer, ellen, 
mittelniederdeutscłi hołdem, holdir, holender soli, anspielend auf die holilen, mit lockerem, losem Markę 
angefttllten Stamme und Aeste aus hol (hohl) und tar oder der (Baum oder Strauch) entstanden sein, 
wird auch wegen der leicliten Breehbarkeit des Holzes von halt brechen (holder =  Brecliholz) abgeleitet. 
Das angelsachsische ellarn, ellern —  hollern und englische elder — Holder, ebenso die deutschen Bezeich- 
nungen Ellorn, Alhorn, Alhern fuhrt Grassm ann auf die Namen Eller, alnus, und die diesen Worten 
zu Grunde liegende Wurzel al, ar (lateinisch alere, gothisch alan, aljan, mit der Grundbedeutung 
wach,sen, sich erheben) zuriick; er weist an den angelsiichsisclien Pormen nach, wie sieli die Silben 
arn und orn in an und un (holantar und holuntar) umgewandelt haben und beweist, dass Hollunder 
und Eller auf ein und denselben Ursprung zuruckzufuhren sind. E lieder, der niederdeutsche Name 
fur Sambucus nigra stammt von Fleder (schwedisch flaeder) flattern (Plederniaus) wegen der Fiederblatter 
und der flatternden Bluthenstrausschen. Sambucus stammt von (japfiom/, dem persischen sambuca, 
einem dreieckigen Saiteninstrumente, welches aus Hollunderholze gefertigt worden sein soli, wird jedocli 
auch wegen des rothen Fruchtsaftes aus accy/doi;, der aolischen Form von <Htróviż, womit eine rothe 
Farbę bezeichnet wurde, abgeleitet.

Die alten griechischen und romischen Aerzte benutzten sowohl S. nigra ais auch S. Ehidus L. 
in gleicher Weise; sie schrieben beiden gleiche Heilkrafte zu. Ersteren Hollunder nannten sie ' lv:vin 
’Av.ea, Ahreog, Aha ul u. (woraus unser deutsches Wort A ttich  fur S. Ebulns entsprungen ist),
letzteren yaycauy.ti,. Die Anwendung von Seiten der alten Aerzte scheint sich jedoch hauptsachlich 
auf Bliitter und Wurzeln bezogen zu haben, denn sie benutzten ein Absud der Bliitter zur Abfuhrung 
des Schleimes und der Galie und ein Absud der Wurzel gegen Wassersucht. Der Hollunder befindet 
sich in dem Drogenverzeichniss der salernitaner Schule „Circa instans“ , ebenso in dem Nordlinger 
Register von 1480 und in den alten Arzneibiichern von England und Wales. Von V alerius Cordus 
besitzen wir eine Anweisung zur Herstellung von Oleum sambminum aus Hollunderbliithen und altem, 
klarem Oele; Oymae Sambuci verordnete er zu Salben. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts findet 
man in den Apothekertaxen Bob oder Succus Sambuci. Mit Rob oder Rubb bezeichneten die Araber 
iiberhaupt jeden Fruchtsaft.

B liith eze it. Mai bis Juli, Fruchtreife August und September.

O ffizin ell sind die Bliithen: Flores Sambuci und die Fruchte: Fruetus Sambuci (Baccae 
Sambuci, Grana Actes); friiher auch die Rinde: Cortex Sambuci und die Bliitter: Folia Sambuci.

Das Einsammeln der Bliithen erfolgt baki nach dem Aufbliiken an einem trocknen, sonnigon 'fago. Nach 
Entfernung der dicken Stiele erfolgt das Trocknen, entweder durch natiirliche oder kunstliche Wanno; dio Aul- 
bewahrung geschieht gewohnlich unzerkleinert, jedoch auch geschnittcn und grób gepulvert in Holzkiisten oder 
Blechgefassen. Die Blumen riechen frisch stark, eigenthumlich, etwas widrig, getrocknet aromatisch, nicht unan- 
genehm. Der Geschmack ist ein wenig schleimig, etwas siisslicli und hinterdroin wenig kratzend.

Die Fruchte werden im September gesanmielt und frisch zur Bereitung von Fliedermus verwendet. Letzteres 
bildet eine dunkelrothbraune, extraktdicke, in Wasser miissig triibe losliche Masse von nicht unangenehm siiss siiuer- 
lichem Gcsclunacke.

Die griine, von der Oberhaut befreite Rinde wird im Friihjahre von starken Zweigcn gesammelt. Sie besitzt 
frisch cinen selir widerlichen Geruch und einen widerlichen, siisslich-herben, etwas salzigen Geschmack; ihre Wirkung 
ist hoftig purgirend.

Die Bliitter besitzen gleichen Geruch, Geschmack und Wirkung wie die Rinde.
Yerwechselungen der Bliithen konnen stattflnden: 1. mit den Bliithen von Samb. Ebulus L.; letztero sind 

rotlilich-weiss, besitzen rothe Staubbeutel und stehen in 3 strahligen Trugdolden; 2. mit den Bliithen von Samb. race- 
mosa Ł., die sich jedoch durch blassgriine Bliithen und traubenformigen Bliithenstand auszeichnen. Yerwechselungen 
der Beeron mit denen von Samb. Ebulus lassen sich durch geringere Grosse und widrigen Geruch und Geschmack, 
wodurch sich die letzteren auszeichnen, erkennen.

P raparate . Aus den Fliederblumen wird Aqua Sambuci gewonnen; ausserdem bilden sie 
einen Bestandtheil von Species ad Gargarisma, Species lazantes St. Germain. Die Beeren dienen zur 
Herstellung von Fliedermus: Succus Sambuci inspissatus (Syrupus s. Bob (Boob \ Sambuci). Letzteres 
bildet einen Bestandtheil von Electuarium lenitwum.

B estan dtheile . Die Rinde enthalt eisenblauenden Gerbstoff; K ram er fand ausserdem eine 
eigentliiimliche lluchtige Saure, V iburnum saure, die jedoch nach neueren Untersuchungen mit der 
B aldriansaure identisch ist. Die Rinde der Wurzel enthalt nach S im on ein brechen- und purgiren-



bewirkendes Weichharz. Die Blatter entlialten Baldriansanre. In den B lii tli en faud E lia son  oin 
eigenthiunliches, durchdringend stark riecliendes atherisches Oel, eiue stickstoffhnltige, kleberartige Sub- 
stanz, Gerbstoff, Schleim, Harz, stickstofflialtigen Extraktivstoff, iipfelsaure und andere Salze und gleioh- 
falls Baldriansanre. Nach P agensteclier betragt die Menge des iitherischen Oeles ca. 0,03%; es ist 
frisch hellgelb und diinnfliissig, farbt sieli an der Luft dunkler und verdickt sich. Der Geschmack ist 
brennend scharf; es ist leichter ais Wasser. Die Beeren enthalten nach Scheele :  Aepfelsaure, Zucker, 
Gummi, einen rothen Farbstoff, der durch Bleizucker und Alkali blau, durch Ueberschuss des letzteren 
griin und durch Sauren roth gefarbt sind. Enz faud ausserdem nocli darin: atherisches Oel, Essig- 
saure, Baldriansanre, eisengrflnende Gerbsaure, Weinsteinsaure, Bitterstoff, Wachs, Harz. Aus den 
Samen erhiilt man durch Auspressen ein grtines, fettes Oel von widerlichem, hollunderartigem Geruche 
und Geschmacke.

Anw endui;ig. Fliederbliithen werden im Aufguss ais schweisstreibendes Mittel bei Erkaltungs- 
krankheiten und Katarrhen gereicht; sie werden auch ais Vehikel fur andere schweisstreibende und 
expektorirende Mittel benutzt. Aeusserlich kommen die Fliederbliithen in Form von Krauterkissen und 
im Aufguss in Form von Fomenten, Gurgelwiissern, Inhalationen in Anwendung; in Mischung mit 
Bolus, Kreide und Weizenmehl wurden sie ehedem ais Pulvis florum Sambuci compositus s. ad Ery- 
sipelas gegen Rotlilauf verwendet. Ais das wirksame Prinzip ist das in sehr geringer Menge vor- 
liandene atherische Oel zu betrachten. Succus Sambuci inspissatus wird entweder rein theeloifelweis 
oder ais Zusatz zu diaphoretischen und antikatarrhalischen Mixturen benutzt. Der Wurzelsaft ist neuer- 
dings wieder gegen Wassersucht empfohlen worden. (Iiusem ann, Arzneimittell. 876, 1157.)

K iit te r a tn r . Abbildung and Beschreibung: Nees v. Ksenb., Plant, med., Taf. 266; H a jn c , Ar/.neigew. 
IV., Taf. 16; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XVd; B en tley  u. Trim., Taf. 167; W oodville , Taf. 211; Steph. 
u. Ch., Taf. 79; Luerssen, Hndb. d. syst. Bot. II., 1112; Karsten, D. FI. 1183; W ittstein , Pharm. 318.

Drogen und Priiparate; Mores Sambuci: Ph. germ. 110; Ph. austr. (D. A.) 113; Ph. hung. 379; Ph. ross. 168; 
1’h. helv. 55; Ph. suec. 83; Ph. dan. 112; Cod. med. (1884) 79; Ph. belg. 75; Ph. Neerl. 201; Brit. ph. 274; F luckigor, 
Pharm. 773; Fliickiger and Hańb., Pharm. 333; Ilist. d. Dróg. I. 586; Berg, Waarenk. 305.

Fructus Sambuci: Ph. austr. (D. A.) 118; Ph. hung. 379; Ph. ross. 190; Cod. med. (1884) 79; Ph. belg. 75; 
1’h. Neorl. 201; F liickiger, Pharm. 821; Berg, Waarenk. 349.

Cortex Sambuci: Cod. med. (1884) 79; Ph. belg. 75.
Agua Sambuci: Ph. austr. (D. A.) 16; Ph. ross. 45; Ph. helv. 16; Cod. med. (1884) 376; Ph. belg. 129; 

Ph. Neerl. 81; Brit. ph. 45; Ph. dan. 50; Ph. suec. 27.
Species laxanies St. Germain: Ph. austr. (D. A.) 119; Ph. hung. 403; Ph. ross. 370; Ph. lielv. 119; Ph. belg. 334; 

Ph. Neerl. 224; Ph. dan. 229.
Electuarium lenitiuum: Ph. austr. (D. A.) 45; Ph. hung. 151.
lioob Samburi: 1’h. austr. (D. A.) 110; Ph. hung. 371; Ph. helv. 113; Cod. med. (1884) 585; Ph. belg. 228, 252; 

Ph. Neerl. 197; Ph. dan. 238.
Beziiglich der Drogen und Priiparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. II., 867.

Tafelbeschreibung-:
A bluhendcr Zweig in natiirl. Grosse; 1 Knospen, yergriłssert; 2 Blutlie mit 5 Staubgefassen, von yerscliie- 

donon Seiten, desgl.; 3 Bliithe mit 4 Staubgefiłssen, desgl.; 4 Staubgefass, desgl.; 5 Pollen unter Wasser, desgl.; 
6 abgebliihte Bliithe, desgl.; 7 Stempel, desgl.; 8 derselbe im Liing;:sehnitt, desgl.; 9 Theil der Fruchttraube, natiirl. 
Grosse; 10 Steinbeere, vergr6ssert; 11 dieselbe im (juorsehnitt, desgl.; 12 u. 13 Steinkern, natiirl. Gi'osse und ver- 
grOssert; 14 u. 15 derselbe im Quer- und Liingssehnitt. Nach der Natur von W. Muller.





Yaleriana officinalis L.
Gebrauchlicher Baldrian —  Va!erian —  Valerian sauvage.

F a m ilie : Valerianaceae. G attung: Yaleriana Ł.
E esch re ibu n g1. Das 2— 3 Ctm. lange, bis 1 Ctm. dicke, aufrechte, durch die diclit stehenden 

Narben abgestorbener Blatter undentlich geringelte, im Innem meist etwas liolile Rhizom treibt rings- 
herum zahlreiche, diinne, stielrunde, 10—30 Ctm. lange, 2— 4 und melir Mm. dicke, hellbraunlich-gelbe, 
liingsrunzelige oder glatte, horizontal bis senkrecht im Boden liegende, mit inebr oder weniger zahl- 
reichen Wtirzelasten besetzte Nebenwurzeln. Ausserdem entwickeln sieli meistens aus den Achseln der 
abgestorbenen Blatter bis zu 30 Ctm. lange, diclit unter der Erdoberflache horizontal verlaufende Aus- 
liiufer, wel che an ihren wurzelschlagenden En den Laubblattersprossen treiben; aucb bilden sieli am 
oberen Theile des Rhizoms sitzende Knospen, die sieli, nebst den Laubblattersprossen mich dem Ab- 
sterben des Rhizoms ais neue Pflanzenindividuen weiter entwickeln. Stengel meist einzeln, einfach 
oder iistig, 0,30— 1,50 Meter hoch, stielrund, kantig gefurcht, holil, kalii oder unterwarts behaart. Die 
krautigen Blatter sammtlich unpaarig geiiedert, die grundstaiidigen selir lang gestielt, 4 — lljochig, die 
stengelstandigen gegenstandig, kiirzer gestielt, mich oben zuletzt sitzend. Fiedern eifonnig bis lanzett- 
lich, eingeschnitten gezahnt, nach oben fast lineal und ganzrandig, kalii, die untersten entferntstehend, 
die obersten mit dem unpaarigen zusammenfliessend. Der rinnenformige Blattstiel am Grandę zottig. 
Bliithenstand doldenrispig, end- oder achselstandig, gestielt, melir oder weniger diclit- und vielbliitliig; 
Aeste wiederholt gabelspaltig. Die zwitterigen, hellrothlichen, ziemlich kleinen Bliithen von 2 gegen- 
standigen, lanzettfomiigen Deckblattchen unterstutzt. Kelch zur Blutliezeit sehr klein, meist schwach 
gezahnt, nach innen gerollt, nach dem Verbluhen sich allmahlig aufrollend, auswachsend und zuletzt 
eine lOstrahlige, gewimperte Federltrone (Pappus) bildend. Krone trichterformig, ungleich Slappig, 
von fleischrother, bisweilen weisser Farbę, mit am Grandę nach unten bauchiger Rolire. Von den 
langlich-eirunden Lappen sind die 3 unteren kiirzer ais die beiden oberen. Der langliche, unter- 
standige, aus dem Unterkelche gebildete lfacherige, leiige, griine Fruchtknoten ist von den zum Griffel 
und der 3spaltigen Narbe auswachsenden 3 Fruchtbliittern bedeckt. Die 3, der Kronenrohre auf- 
gewachsenen Staubgefasse besitzen dumie, iiber kronenlange Fiiden und fast 2knopfige, gelbe, auf dem 
Rucken angeheftete Staubbeutel, dereń Facher der Lange nach aufspringen. Pollen oval, 3 furcliig, 
unter Wasser rund, 3nabelig. Die eilangliche, zusammengedruckte, aul" der einen Seite 3-, auf der 
andern lrippige, lsamige Achane mit lOstrahligem, federigem Pappus. Der eiweisslose Same hiingend, 
das Fach vołlstandig ausfiillend. Embryo gerade, mit 2 planconvexen, langlich-ovalen Samenlappen 
und nach oben gerichtetem Wiirzelchen.

Die mehr in trocknen Waldern und auf Hfigeln vorkommende kleinere und starker behaarte 
Form mit schmaleren und oft durchweg ganzrandigen Fiedern und kleineren, gedriingteren Bluthen- 
standen ist var. minor Koch ( V. angustifolia Tausch). K arsten baschreibt 2 Yarietaten und zwar: 

a. V. exaltata Mikan mit einem Wurzelstock olme Auslaufer und vielen, bis 2 Meter liohen 
Stengeln; Blatter 7— llpaarig-fiederselinittig; Abschnitte gleich denen der seitlichen un- 
fruchtbaren Blatterbuschel breit, oft ei-lanzettformig und eingeschnitten-gesagt.

(■j. V. sambucina Mik. Wurzelstock mit kriechenden Auslaufern; Stengel bis 1,2 Meter hoch. 
Blatter 4— opaarig liedersclinittig. Abschnitte der unteren Blatter ei-lanzettformig, grob- 
gesagt, die der oberen schmal-lanzettformig, oft ganzrandig.

Anatomisches: Der hornartige, gliinzende Quersclmitt der Hauptwurzel zeigt eine schmale Rinde, die durch 
eine braune Cambialzono von dem, ein breites, sehr oft scliwindendes Mark einsehliessenden Ilolze getrennt ist. In 
den Nebenwurzeln ist die Rinde bedeutend starker ais der von dunklem Cambium umschlossene, von einer sehr engen 
Markrohre durchzogene Bolzkorper. Kast und Cambium bilden eine schmale Zonę nicht scharf von einander ge- 
trennten Gewebes. Die braune Korkschicht besteht aus Zellen von mehr kubischer Form, das innere Rindengewebe aus 
rundliclien, in der Richtung der Achse etwas gestreckten, diekwandigen, spiralig gestreiften, nach beiden Seiten an Grosse 
abnehmenden Zellen. Das Cambium wird durch ein zartwandiges, in der Mitte farbloses, sonst braun gefiirbtes 
Gewebe gebildet. Die Hauptgewebemasse des Rhizoms wie der Wurzeln besteht aus einem Parenchym, wolches mit 
zahlreichen Starkekornern, Tropień atherisclien Oeles oder rothlich braunen Harzklumpen und besonders in den starke- 
armen Gewebtheilen mit gerbstotfhaltigen, braunen Kornern angefullt ist. Die schwachen, zu einem weitliiuligen 
ICreise angeordneten, helleren, unregelmassigen Gefassbundel zeigen Spiral- und nach aussen Tupfelgefasse; letztere 
sind in den Wurzeln von ziemlicher Lange, im Wurzelstocke kiirzer und von wenig verdicktem Holzprosenchym 
umgeben.

V e rb re itu n g . Auf feuchten Wiesen, an Graben, Bachen, Waldrandern sowohl in den Niede- 
rungen ais in den Bergregionen durch fast ganz Europa (mit Ausschluss der siidlichsten Gebiete) ver- 
breitet, von Spanien bis zum Nordcap und Island, in der Krim, Kleinasien, Kaukasus, Siidsibirien, im
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Tussilago Farfara L.
Huflattich, Brandlattich, Brustlattich, Rosshuf —  horse-foot, horse-shoe, colts foot —

Tussilage, Pas-d’ane.

Familie: Compositae. G attung: Tussilago Tourn.

B eschreibung. Ausdauernde 10 — 25 cm holie Pflanze mit tiefgehendem, mehrkopfigem
Rhizom, welches mit horizontal im Boden kriechenden Auslaufern besetzt ist. Blatter grundstandig, 
langgestielt, handgross und grosser, rundlich-herzfbrmig, buchtig, eckig, gezahnt, derb, oberseits dunkel- 
grtin und kalii, unterseits dicłit weissfilzig, erst nacli der Bliithe hervorbrechend. Die 10— 25 cm liolien, 
sprossenartigen, zahlreichen, weissfilzigen Schiifte sind mit blattartigen, angedrlickten, lanzettlichen, 
spitzen, rothlicli-braunen Schuppen besetzt, welche sieli unter den Blumen anhaufen, gleichsam einen 
Kranz bildend. Blumenkopfchen endstandig, einzeln, nur wahrend der Bliithe aufrecht, sonst hangend. 
Htillkelch cylindriscli, aus einer Reilie linealer, gleichlanger Deckbliittchen bestehend, mit schmal- 
bauchigem Grunde. Die Blumen der Scheibe rolirig-glockig, uzahnig, unfruchtbar; die des Randes 
mehrreihig, schmal- zungenfonnig, fruchtbar.

Verbreitung'. Auf tlionigen, kalkreichen, feuchten Aeckern, Wegrandern und Hiigeln iiber 
Europa, Nord- und Mittelasien yerbreitet.

Name und Geschichtliches. Tussilago ist entstanden aus tiissis (Husten) und agere (fiihren, 
im Simie von Wegfuhren). Es wird demnach durch dieses Wort eine den Husten vertreibende Pflanze 
bezeichnet. Farfara soli abgeleitet sein aus far (Getreide) und ferere (tragen); es soli damit, wegen 
der weissfilzigen Unterseite, gewissermassen eine mehltragende Pflanze bezeichnet werden. Der Name 
Huflattig wird abgeleitet von dem Pferdehuf, wegen der hufartigen Form der Blatter und von dem 
althochdeutschen letticha, welches aus bleticha, pleticha (grossblattrige Pflanze) unter Weglassung 
des b (p) entstanden sein soli. Althoclideutsch lieisst die Pflanze leticha, huf-letticha; die Ableitung 
von lactuca (Sałat), welches Wort im Althochdeutschen durch lattuh wiedergegeben wird, ist weniger 
wahrscheinlicli. D ioscor id es  und P lin iu s  rtihmen den Gebrauch der Pflanze in Theeform bei Lungen- 
krankheiten. Schon I lip p ok ra tes  (um 4G0 v. Chr.) empfielilt die Anwendung einer Abkochung zur 
Erweichung von Eitergesehwuren und seine Schiller und Nachfolger verordneten die Wurzel bei aus- 
zehrenden Kranklieiten. Ebenso empfahl man das Rauchen der Blatter gegen Husten.

Bliithezeit. Februar bis Mai.

Offlzinell sind die Blatter: Folia Farfar a e (Herba Farfarae, Herba Tussilaginis) und die 
Bliithen: Flores Tussilagines (Flores Far far ae).

Die Einsammlung der Huflattigblatter erfolgt nacli der Bliitlie der Pflanze im Mai und Anfang Julii. Die 
Bliitter werden geschnitten und durcli Siebe von dem filzigen Staube gereinigt, in Holzkasten aufbewahrt. Vewechse- 
lungen konnen stattfinden 1) mit den viel grosseren, mehr nierenformigen und weniger eckigen, unterseits grauhaarigen 
Blattern der Petasites officinalis Moench; 2) mit den unterseits schneeweiss - filzigen, 2—3 lappigen, et.was einwiirts 
gekrummten, nierenfSrmigen Blattern von Patasites tomentoms DC. und 3) mit den oval - herzformigen, zugespitzten, 
unterseits stark netz-nervigen Blattern von Luppa officinalis Ali. und Lappa tomentosa Lam.



Bestandtheile. Die Blatter (ebenso BlUthen mul Wurzeln) entluilten Extraktivstoff, Schleim 
und Sałze. Die Bestandtheile sind noch niclit niilier untersucht.

Anwendung1. Die Blatter (und frllher auch die Bluthen) werden ais Thee bei Leiden der 
Respirationsoi'gane, besonders bei Lungenkatarrhen und Sckwindsucht angewendet. Sie dienen ais 
Hausmittel bei Husten und Yerschleimung. Godard und D escham ps erblickten in ihnen ein Haupt- 
mittel gegen Scrophulose.

Litteratur. Abbildnng und Besclireibnng: N ees v. Esenb., PI. med., Taf. 237; Hayne, 
Arzneigew. II., Taf. 16; B erg u. Schm idt, Offizin. Gew., Taf. VIId; Luerssen, Handb. d. syst. Bot., 
II. p. 1128; K arsten, Deutsche Flora, p. 1003; W ittste in , Handb. der Pharni., p. 326.

Diogeu und Praparatc: Folia Farfarae: Ph. germ . 113; Ph. ross. 172; Ph. belg. 37; Ph. dan. 
114; B erg , Waarenk. 289; Hager, Ph. Prx. I. 1024; Husemann, Arzneimittell. I. 654.

Flores Tussilaginis: Cod. med. 91; Ph. belg. 37.

Die Huflattigbliitter bilden ausserdem einen Theil <ler Zusammensetzung vom Brustthee: Species 
pectorales: Ph. germ. 242; Ph. ross. 368; Ph. dan. 429.

Tafelbesehreibung:
A blithende Pflanze, naturl. Grosse; B fruchtende Pflanze, desgl.; 1 Bliithenkopf im Liingsschnitt, 

desg].; 2 Blume der Scheibe, yergrossert; 3 Randblume, desgl.; 4 Scheibenblume im Liingsschnitt, desgl.; 
•5 Griffel, desgl.; 6 Staubbeutelrohr, gespalten und ausgebreitet, desgl.; 7 Pollenkorn, desgl.; 8 Frucht mit 
Krone, desgl.; 9 dieselbe ohne Ki-one, stiirker yergrossert. Nach der Natur von W. Muller.





Inula Helenimn L.

Syn. A ster Helenium  Scop. A ster officinalis Ali. Helenimn mlc/are Rauli.
Corvisartia Helenium  M e r .

Alant, Helenenkraut, Glockenwurzel, Grosser Heinrich —  Aunee officinale,
Grandę Aunnee —  Inula,

F a m ilie : Compositae. G attung: Inula L.

B esch re ibu n g1. Ausdauernde Pflanze, mit 2 — 5 Ctm. dicker, fleischiger, astiger, uiehrkopfiger, 
geringelter, aussen gelblich-branner, innen weisslicher, zerstreut-faseriger Wurzel und einzelnen oder 
mebreren aufrechten, gefurchten, 1—2 Meter hohen, einfachen oder astigen, unten weichhaarigen, nach 
oben filzigen Stengeln. Die zerstreutstehenden, runzeligen, oberseits kurz-rauhhaarigen, unterseits weich- 
filzigen Blatter ani Rande ungleich kerbig gesagt; die wurzelstandigen eiliinglich oder liinglich-elliptiscłi, 
in den bis 30 Ctm. langen, rinnigen Blattstiel yerschmalert, mit dem Stiel bis 1 Meter lang; Stengol- 
bliitter mebr eifonnig, allmahlig kleiner werdend,- die unteren gestielt, die oberen, melir zngespitzten, 
sitzend, halbstengelumfassend. Die endstandigen, doldenrispig geordneten, bis 8 Ctm. im Durchmesser 
haltenden Bliitbenkorbchen bestehen aus weibliclien Rand- und zwitterigen Scbeibenbliithen. HUllkelch 
halbkugelig, dachziegelig-vielblatterig; die ausseren Blatter abstehend, eiformig, filzig, die mittleren 
langlich oder lanzettlicb, die inneren lanzett- oder linien-spatelformig. Der kable Bliithenboden wenig 
gewolbt, eckig-randgezahnt-grubig. R an db liith en  zahlreich, gelb, mit schmal-linealischer, langer, 
Bzaliniger Zunge und unterstandigem, unten gekritmmtem, fast stielrundem, facherigem, eineiigem 
Fruchtknoten; ohne Staubgefasse; Pappus scharfhaarig, schniutzig-weiss. S ch e iben b lilth en  gelb, 
becherformig, mit 5spaltigem Saume und geradem Frucbtknoten; die 5 Staubgefasse mit oberhalb 
freien, unter dem Beutel gegliederten Fiiden und zu einer Rohre verwachsenen, 2faclierigen Staubbeuteln, 
jedes Fach nach unten in eine lange, stachelig-gezahnte Borste auslaufend, mit einem inneren Liings- 
spalt sieli offnend. Pollen ovallanglicb, staebelig, 3furchig, unter Wasser rundlicb-3seitig, 3 nabelig. 
Beide Bliithen 2narbig. Achanen fast 4seitig, kahl, bramy am Grandę schief genabelt. Der eiweiss- 
lose, das Frucbtgehause ausfullende Same mit geradem Embryo. Samenlappen lanzettformig, planconex, 
nacli unten gekehrt.

A n a tom isch es . Der Wurzelquerschnitt zeigt eine aus wenigen Reihen brauner Korkzellen 
bestehende Aussenrinde, eine aus schlafifem Parenchym zusammengesetzte Mittelrinde und eine dicke 
Innenrinde. Das durch einen dunklen Cambiumring von der Rinde geschiedene Holz besteht aus selir 
schmalen, blassgelblichen, mit sehr kleinen Gefassporen versehenen Gefassbtindeln und breiten Marlc- 
strahlen. Das Mark ist gleicli der Mittelrinde aus einem schlaffen Parenchym zusammengesetzt. Alle
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Thcile der Wurzel sind mit Ausnahme der Aussenrinde von randlichen, ovalen, aueli gestreckten Oel- 
raumen durchsetzt, dereń Inlialt aus gelbbrauneni Balsam mit daim und wami beigesellten farblosen 
Krystallnadeln bestelit. Uie Wurzelaste sind ahnlich gebaut, mir zeigen sie an Stelle des Marks ein 
centrales Gefnssbundel.

Verbreitung'. Ani leuchton Wiosen, an Gniben und Flussnfern durcb Europa, Nord- und 
Mittelasien verbreitet. Besonders hiiufig auf feuchten Waldpliitzen des mittleren und stidlichen Russ- 
lands. Ais Arzneipflanze in Holland, der Schweiz und Deutschland (Colleda und Brfnrt) angebaut, ais 
Gartenpflanze auch in Nordamerika und Japan.

Bliithezeit. Juli bis September.

Name und Geschichtliches. Das Wort Alant, zuerst im 7. Jahrh. bei Isidor vorkommend, 
althochdeutsch und bei H ildegard  alant, mittelboclideutsch alan, elne, olant, olent, mittelniederdeutsch 
alantwortel soli aus dem lateinischen inula, griechischen lAćviov verdorben seiu. Grassmann liiilt alant, 
elne, ;'/xnov (lateiniscbe Form ala) fur urverwandt, Worte, die sich an die Wurzel al (wahrscheinlich in 
der Bedeutung von wachsen) anlehnen. Nach Anderen soli Inula von \vauv, ausleeren, reinigen, auf die 
Wirkung der Wurzel bezogen, abgeleitet sein; das Wort wird auch ais eine Entstellung von Helenium 
betrachtet. Helenium beziehen einige auf rfoog Sonne, wegen der Form der Bliithen, andere auf 
\Xtviov {ęhmj kleiner Korb), wegen der Form des HUllkelches, nocli andere auf SXog (Wiesengrund, 
Aue, Marschgegend).

Schon zu Zeiten der hyppokratischen Aerzte war Alant eine sehr geschatzte Fflanze, die niclit 
lilos ais Arzneipflanze benutzt wurde, sondern auch ihrer gesundheiterhaltenden Eigenscliaften wegen 
vielfacli zu Speisezwecken diente. Celsus, P lin iu s  und D ioscor id es  beschrieben die Fflanze; Plinius 
erklart, sie sei aus den Thranen der Helena entstanden und rlihmt die Wirkung hinsiclitlich der Er- 
haltung der Frauenschonheit. Jolum ella  und P allad ius gaben Anleitung zum Anbau, welcher in 
vorzuglicher Weise in Campa ; drieben wurde, wolier der im Mittelalter gebr'iuchliche Name Emila 
campana stammte. Fuchs u , M atth iolus gaben Abbildungen.

Offizinell ist die Wurzel: Rhizoma Enulae (Radix Helenii, Radia; Eiiulae, Radix Tnulae). 
Die Wurzel wird von mehrjahrigen Fflanzen im Herbste oder Friihjahre gesammelt, gewaschen, langs 
gesclinitten, an einem lauwarmen Orte getrocknet und gescluiitten in holzernen Kasten aufbewahrt. 
Die getrocknete Wurzel ist aussen liellgraubraun, zartrunzelig, innen grauweiss und braunlich punktirt, 
von liornartiger Beschaffenheit, im Wasser untersinkend, leicht breclibar, mit unebenem, mattem Bruche, 
auf der Sclinittflache glanzend. Gesclnnack eigentlnimneli gewiirzhaft, schwach bitterlich; Geruch stark, 
eigenthumlich aromatisch.

Von der ihr ahnliclien, iiusserst giftigen Belladonnawurzel unterscheidet sie sich durch den ihr 
eigenthumlichen Geruch und Gesclnnack, sowie durch die vorhandenen Oelgiinge.

Die in Indien wachsende und dort in ahnlicher Weise wie Alant verwendete Aplotaxis auri- 
culata D. 0. war zu Anfang dieses Jahrhunderts unter dem Namen Kostm (Sanskrit Kushtha, Kwlitum) 
auch bei uns im Gebraucli, ist aber liingst wieder versehwunden.

Praparate. Aus der geschnittenen Alantwurzel wird durch Digestion mit 45°/,, Weingeist etc. 
ein braunes Eutiakt: Extractum Helenii (Extractum Enulae) und aus 1 Theil Alantwurzel mit 
5 Theilen verdiinntem Weingeist: Tinctura Helenii ( Tinetura Enulae) gewonnen.

Bestandtłieile. Nach S chultz und John entha.lt die Wurzel lnulin, Gummi, Harz, 
Alantkampfer (Ilelenin), Extralctivstofl', wenig atherisches Del, eine krystallinische Siiure (.Alant- 
saure) u. s. w.

Das 1804 von v. R osę in den Wurzeln von Inula Helenium entdeckte, sonst noch in vielen 
anderen Compositen und einigen verwandten Familien, namentlich aber in den Georginen vorkonnnende



Inulin mit der Kilianisclien Formel C.!0Hft9O;n (naeh F lu ck ig er  C0Hl0Of)), vertritt bei den Com- 
positen die Stelle des Amylums ais Reservestoff. Es kommt in der melirjahrigen Pflanze bis zu 44%  
vor und zwar in den kultivirten reichlicher ais in den wilden. Es tritt immer nur in den unter- 
irdischen Theilen der Pflanze auf und zwar in den lebenden Wurzeln stets in gelostem Zustande, 
walirend es sieli beim Trocknen in formlosen Klumpen in den Zellen abscheidet. Im Herbste ist es 
am reichliclisten vorlianden und verscliwindet mit dem Beginn der Entwiekelung neuer Triebe ganz 
oder theilweise, sieli in Levulin und Levulose umbildend. Das Inulin ist ein gerucli- und gesclimack- 
loses, zartes, weisses, sebr hygroskopisches, in seinen Eigenschaften zwischen Starkę und Zucker stehen- 
des Pulver, mit einem spez. Gew. von 1,462 (1,470, 1,3491). Bei 165° schmilzt es zu einer gummi- 
artigen Masse. Es lost sieli wenig in lcaltem, gut in Wasser von 80— 100°, nielit oder sehr schwer 
in Weingeist, Aether, Glycerin und Oelen. Beim Kochen mit Wasser oder verdiinnter Saure wird es in 
Levulose umgewandelt. Yerdiuinte Salpetersaure oxydirt es zu Ameisensaure, Oxalsaure, Traubensiiure 
Glycolsaure. Melenin (Alantkampfer), sebon 1760 von Łefebure beobachtet, mit der Formel C.M1I.)S0, 
(Gerhard) bildeten weisse, yiorseitige Prismen von sehr schwachem Gerucli und Geschmaek und neutraler 
Reaktion, schmilzt bei 72°, siedet unter theilweiser Zersetzung bei 275 — 280°, lost sieli in Wasser 
nielit, hingegen in heisser Kalilauge, in concentrirter Essigsaure, in heissem Alkohol, in Aether, in 
fluchtigen und fetten Oelen. Durch Destillation mit wasserfreier Phosphorsaure bildet sieli ein farb- 
loses oder gelbliches, leichtes, bei 285— 295° siedendes, naeh Aceton riechendes Oel: Helenen =  CinH.2(. 
oder C18H24. Bei der Destillation der Alantwurzel mit Wasserdampfen erhielt K a llen  eine weisse 
Krystallmasse ans Alantol und Alantsaureanhydrit bestehend. Das Alantol —  O, (l II, 0 O besteht 
aus einer naeh Pfefferminze riechenden gelben Fliissigkeit mit einem Schmelzpunkt von 200°. Alant
saureanhydrit =  C|51I2«0.2 bildete in Alkohol und Aether losliche, farblose Nadoln mit einem Schmelz
punkt von 66°. Wird Alantsaureanhydrit in Kalilauge gelost und ausgefallt, so erhiilt man die aus 
feinen Nadeln bestehende, mit einem Schmelzpunkt von 90—91° ausgestattete Alantsdure — C ,. 1 1 .O.,. 
(H usem ann, Pflanzenstoffe 1538.)

Anwendung. Zur Bereitung des Inulin; sonst in Substanz, Latwergen und Extrakt innerlich 
gegen Hustenreiz, iiusserlich in Abkochungen oder ais Zusatz zu Salben bei Hautausschlagen, 
Scabies u. s. w. Ist nur noch wenig in Gebrauch. Die von De K orab  gemachte Beobachtung, wonacli 
Alantkampfer die Entwiekelung der Tuberkelbacillen liemmen soli, wird bezweifelt. „Inulin verhalt 
sieli im Thierkorper analog dem Amylum und scheint naeh Lehm ann sogar schneller ais dieses 
resorbirt zu werden. B oucliardat konnte es weder im Urin, noch in den Excrementen wieder Jinden. 
K o b e rt  empfahl neuerdings wegen der Unschadlichkeit des Linksfruchtzuckers (Levulose) das Inulin 
zur Darstellung von Kleberbrod ohne Amylum fur Diabetiker.“ (H usem ann, Arzneimittell. 341.)

Litteratur. AbbiUlnilg mul Besclireibung: N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 240; Ilayn e , 
Arzneigew. VI., Taf. 45; Borg uud S chm idt, Offiz. Gew., Taf. XXII; B entley  und Trim en, Med. ]>1. 
Taf. 150; Luerssen, Handb. der syst. Bot. II. 1131; K arsten , Deutsche Flora 11.69; W ittste in ,
Pliarm. 9.

Drogen und Priqtarate: Radia: Helenii: Ph. germ. 219; Ph. 
Cod. med. 38; Ph. belg. 43; Ph. Ncerl. 124; Ph. dan. 191; Ph. suec. 171; 
Pliarm. 440; F liick ig er , and Hańb. Pharm. 380; llist. d. Dróg. II, 1; 
Atlas 17, Taf. X.

ross. 332; Ph. lielv. 107; 
Ph. U. St. 185; F lu ck ig e r , 

B erg , Waarenk. 67; B erg ,

Extradum Helenii: Ph. germ . 91; helv. suppl. 42; Cod. med. 417; Ph. belg. 170; Ph. 
Ncerl. 106.

Tinctura Helenii: Ph. Ncerl. 270; Ph. belg. 265.
Ptisana Helenii-. Cod med. 615.
Vinum Helenii: Cod. med. 620.
Beziigl. der Drogen und Praparate sichc. auch H ager, Med. Prx. Tl, 75.



Tafelbesohreibung-:

A Wurzelblatt, kleines Exemplar, naturl. Grosse; Ii oberer Theil der blfihenden Pfianze, dosgl.; 1 Bltithen- 
korb im Liingsschnitt, desgl.; 2 und 3 ilusseres und inneres Hiillkelchblatt, etwas vergrOssert; 4 Randbliithe, ver- 
grossert; 5 Seheibenbliithe, desgl.; 6 letztere im Liingsschnitt, dosgl.; 7 Staubgelassrohre mit heworstehenden Narben, 
desgl.; 8 einzelnes StaubgefUss, desgl.; 9 Pollen, desgl.; 10 Narben, desgl.; 11 und 12 trucht mit Pappus, naturl. 
Grosse und yergriissert; 13 und 14 dieselbe im Liings- und (Juersehnitt. Nacli der Natur von W. Mtiller.
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A rtem isia  Absintliium  L.
S y n . A b sin th iu m  officinale Lam .

Wermuth, Wurmkraut, Bitterer Beifuss —  Common wormwood —
Absinthe grandę ou Aluyne.

F a m ilie : Compositae. G attung: Artemisia L.
B esch re ib u n g . Die ausdauernde, mehrkopfige, mit zahlreichen Wurzelfasern besefczte Wurzel 

treibt mehrere aufrechte oder aufsteigende, 0,G0 — 1,25 Meter hohe, sehr iistige, fant stielrunde, gestreifte, 
silbergrau-seidenhaarige Stengel, die mit seidenartig-filzigen, oberseits weisslichen, unterseits grunlichen, 
durchscheinend punktirten, ani Grandę des .Blattstieles nicht geohrten Blattern besetzt sind. Die Blatter 
der kurzeń, ans den Knoten der Wurzelkopfe hervorbrechenden, erst im folgenden Jabre zur Bltithe 
gelangenden stenlen Blatttriebe dreifach fiedertheilig, bis 25 Ctm. lang, mit 10 Ctm. langen, ani Grunde 
wenig yerbreiterten, schwachen Stielen, die unteren Stengelblatter doppelt, die oberen einfach fieder
theilig, sammtlich mit langlich-lanzettlichen, stumpfen Abschnitten. Die Deckblatter der Bluthentraube 
sind schmal-dreizipfelig, die obersten einfach lanzettlich. Bluthenkorbchen in rispigen Trauben, fast 
kugelig, gestielt, ttbergeneigt oder nickend, einzeln oder zu zweien aus der Achsel, der lanzettlichen 
Deckblatter, fast einseitswendig. Bluthenstiele von der Liinge des Bluthenkopfchens mit 1— 2 linealen 
Deckblattchen. Hiillkelch mit langlich - linealen, aussen filzigen ausseren und eiformigen, stumpfen, 
breit-hautig gerandeten inneren Blattern. Bltithenboden halbkugelig, zottig. Bluthen kleili, mit wenigen 
weiblichen Randbltithen und zahlreichen zwitterigen Scheibenbliitlien; die Bluinenkronen beider Bluthen 
aussen gliinzend drlisig. R an db liith en  mit unterstandigem, 1 facherigem, leiigem, aus dem Unterkelch 
gebildetem, langlichem Fruchtknoten, fadenformigem, ani Grunde yerdicktem, von der Blumenrohre ein- 
geschlossenem Griffel und hervorragenden, etwas auseinanderstrebenden, langen, keulenformigen, stumpfen, 
feinbehaarten Nar hen. Kelcli fehlend; Blume rohrenformig, durni, mit ungetheiltem oder 2spaltigem, 
aufrechtem Saunie. S ch e iben b liitlien  mit trichterformiger, liellgelber Blume, dereń 51appiger Saum 
zuruckgebogen ist. Kelch ebenfalls fehlend. Die Faden der 5 Staubgefiisse sind mit der Blumenrohre 
im unteren Thęile verwachsen, oben frei, wenig unter dem Staubbeutel gegliedert. Staubbeutel zu 
einer Rohre verwachsen, durch die liervorragenden, lanzettlichen Connektiye 5 ziihnig erscheinend, 
2fiicherig, ani Grunde stumpf, mit einer Liingsspalte sieli offnend. Pollen langlich-rund, Sfurchig, 
unter Wasser 3seitig-rundlich, Snabelig. Fruchtknoten und Griffel von der Beschaffenheit der rand- 
blfithigen; Griffel eingeschlossen oder wenig heryorragend, mit 2 abstehenden, spiiter zuriickgekrummten, 
vorn abgestutzten und gebiirteten Narben. Achanen ohne Pappus, Uinglicli, etwas zusammengedruckt, 
schwach gestreift, ani oberen Theile mit sehr niedrigem, ringformigem Wulste. Der eiweisslose Same 
von der Form der Fruchtgehauses und dieses ausftillend. Embryo gerade, mit nach unten gerichtetem 
Wiirzelchen und langlichen, planconvexen Samenlappen.

Die in Stidenropa und England vielfach benutzte Artem, pontiea L. besitzt 1 /.2— 1 Meter hohe, 
aufrechte, oben rispige Stengel mit doppelt gefiederten, unterseits silbergrau- filzigen, feiner zertheilten 
Blattern; Zipfel kurz, lineal; Kopfchen fast liugelig, graufilzig, nickend, mit kablem Fruchtboden.

Alialomisches: Das Blatt zeigt auf dem Querschnitt eine obere diehte Palissadenschicht und eine untere 
lockere Schicht. Die auf beiden Seiten der Blatter auftretenden Oeldrusen baben eine elliptische Form; sie werden 
von scheibenformigen, in Yertiefungen befindliehen Stielzellen getragen. Jede Drtise ist durch 2 sich kreuzende 
Scheidewiinde dtheilig, Die Haare bestehen aus einer ziemlich langen, spitzendigen Zelle, die wagereclit von einem 
1—3 zelligen Stiele getragen wird (Fluekiger).

V erbre itu n g '. An unbebauten Orten, Zamień, in Weinbergen, namentlich in Gebirgslandern 
von Nordafrika und Siidspanien durch Europa bis zum 57. (England), und G3. (Skandinavien, Finnland) 
Breitengrade; ferner in dem westlichen und nordliclien Asien. Sie fehlt in Griechenland; steigt in der 
Schweiz (Wallis und Graubundten) bis 1700 Meter, in der Sierra nevada bis fiber 2000 Meter empor. 
Yielfach in Giirten gezogen und oft daraus yerwildert.

B lu thezeit. Juli bis September.
N a m e u n d  G eschichtlich .es. Der Name W erm uth (althochdeutsch alahsan, weramote, 

toermota, luormiota, wermiate, mittelhochdeutsch ais, alse, els, werbmut, werenmut, wermet, wiermuta, 
angelsachsisch vermod, niederdeutsch wórmde, bei C ordus Elsene, Wermut, bei H ild eg a rd  Wermuda, 
bei B ock  und T abernaem ontanus Weromnuth, bei G essner Wurmet) stammt wahrscheinlich von 
vermis (Wurm), wegen der Benutzung der Pflanze gegen Wurmer. Weniger wahrscheinlich ist die 
Ableitung von werm-uot, von Warnie (wegen der erhitzenden Eigenschaften) und Wurzel. Die Be- 
zeichnung Alse, Elsen, althochd. alahsan, soli von alah-samo, Tempel-Same abgeleitet sein, weil die 
Pflanze in friiheren Zeiten bei gottesdienstlichen Handlungen benutzt wurde, wie L on icer  bezeugt: 
„Wermut ist ein iibertrefflich Kraut, bei den Alten kostlich gehalten, in Gottesdiensten und Triumphen 
herrlich gebraucht.“ Absinthium yon utftlrdtov oder <xoitlv!hov der Griechen, absinthium der Romer, 
worunter griechischerseits Artem, pontiea L. zu yerstehen ist. Das griechische W ort soli abgeleitet sein 
von <tJiiv!hov, untrinkbar, weil der schon von den Alten bereitete Wermuthwein wegen seiner Bitterkeit 
kaum trinkbar gewesen sein soli; audi von «  ohne und tplriloę Yergnugen, ein Genuss ohne Vergnugen. 
Hinsichtlich des Wortes Artemisia wird auf Artem. Cina Berg yerwiesen.

Wermuth ist eine sehr alte Arzneipflanze, aher wahrscheinlich haben die Alten ursprunglich 
wolil mehr den dem Suden angehorenden pontischen Wermuth benutzt. D io s co r id e s  empfiehlt den 
Wermuth gegen Insekten und zur Bereitung einer Tinte, die die Miiuse von den damit geschriebenen



Bticliern abhalten solle. P lin iu s giebt die Beschreibung eines Wermuthextraktes. Im 9. Jahrhundert 
tritt Wermuth in Deutschland unfcer dem Namen tuerimuota auf; im 12. Jahrhundert erscheint er ais 
wormate in dem Arzneibuche von Zurich. G iovanni B attista  P orta  destillirte schon um 1700 das 
blaue Wermuthol.

O ffizinell ist das bluhende Kraut: Herbu Alsinthii (Summitates Absinthii), welches Joni oder 
August einzusammeln ist und von den dicksten Stengeln befreit, geschnitten oder gepulvert in Blech- 
gefassen oder Glasern, vor Sonnenlicht geschiitzt, aufbewahrt werden mass.

Es bat get.roeknet eine weissgraue Farbę, fiihlt sich żart an, besitzt einen starken, aromatischen, nicht an- 
genehmen Geruch und einen brennencl aromatischen, sehr bitteren Geschmaek. Nach W iegmann ist der in den 
Garten gezogene Wermuth wegen des geringeren Gehaltes an Arzneikrilften weniger bitter und ohne grauen ITeberzug 
nach Zeller ist die im Norden erwachsene Pflanze olrcicher. in Siideuropa und England wird biiuflg das ebenfalls 
weniger bittere Kraut der Artem, pontica L. u. A. maritima L. verwendet.

Priiparate. Das Kraut dient zur Herstellung von Extractum Absinthii, Tinctura Absinthii, 
Vinum aromaticum, Oleum Absinthii und bildet einen Bestandtheil von Tinctura Absinthii composita, 
Species amaricantes, Emplastrum Meliloti, ZJnguentum aromaticum. Das Extrakt wird ais Bestandtheil 
von Elixir Aurantia compositum, das Oel ais Bestandtheil von Aqua miner aria spirituosa verwendet.

B estandtheile. Nach B racon n ot enthalt das frische Kraut atlierisches Oel ('/•> - 2 (’/0)x ein 
grttnes und ein bitteres Harz, eine stickstoffhaltige Substanz, Amylum, Eiweiss, wermuth,saures Kali, 
Salpeter und andere Salze; auch Apfelsaure und Bernsteinsaure. Letztere Saure ist von B racon n ot 
fur eigenthumliche W erm utlisaure gelialten, von Zw enger aber ihrer Natur nach erlcannt worden. 
Trocknes Kraut giebt nach Sch u lze  2,7\  Salpeter; die ca. 7%  betragende Asche wurde im 17. Jahr
hundert ais Sal Absinthii in den Apotheken vorrathig gelialten.

Das Wermuthol ist von dunkelgriiner Farbę, besitzt den Geruch und Gesclimack des Krautes, hat ein spez. 
Gew. von 0,92—0,97, siedet zwischen 180 und 205°, reagirt noutral, ist leicht loslich in Weingeist und wird an der 
Luft dunkler und dickflussiger. Nach Gladstone besteht es aus einem Kohlenwasserstoife, einem bei 205° iiber- 
gehenden sauerstoifhaltigen Cele von der Zusammensetzung C10 II, c O und aus Coerulein. Bei der Rektiflkation 
liefert es nach Ileilstein und Kupfer ein Terpen mit einem Siedepunkte unter 160° und der Formel C,n H,r„ 
Absinthol C,s H160 (C10 1IU, O Fliickiger) mit einem Siedepunkt von 195° und ein tiefblaues Oel mit einem Siede- 
punkt von 270—300°. Wright fand ausser dem rJ'erpen C,„ II,B mit einem Siedepunkte von 150" und Absinthol 
(C10 H,0 O) mit einem Siedepunkt von 200—201° einen bei 170—180° siedenden Kohlenwasserstoff. Durch Behand- 
lung des blauen Antheiles mit Zinkchlorid oder P2 Sr, erhielt er Cym en C,0 H14. Die Darstellmig des auch in den 
Bliithen befindlichen Wermuthbitterstoffes Absinthiin ist zuerst von Oaventou 1828 versueht, dann von Mein, 
Łuck und zuletzt Kromeyer (1861) wioderliolt worden. Nach letzterem erhiilt man das Absinthiin durch Fiillung 
des heissen wasserigen Auszugcs vermittels Gerbsaure, Beliandlung des Niederschlags mit Bleioxyd und Vordunsten 
der weingeistigen Losung, in blassgelben Tropfen, die allmalig zu einer kOrnig-krystallinischen Masse vom Geruch und 
Geschmaek des Wermuths erstarren. Es schmilzt bei 120—125°, lost sich leicht in Weingeist und Aether, wenig 
in lieissem Wasser und kaum in kaltem, besitzt nach Kromeyer die Zusammensetzung O40 Ii58 0„, nach Ludwig 
C40 H58 08. Das Absinthiin Luck’ s soli mit sauren Eigenschaften ausgestattet sein und der Formel C40 H84 0 ,2 
enisprechen. Beim Kochen mit verdunnter Schwefelsiiure giebt Absinthiin einen amorphen, harzartigen Koiper. Die 
Losung in concentrirter Scwefelsaure ist anfangs braun, wird jedoch baki grilnblau und durch Zusatz von Wasser 
dunkelblau. Husemann, Pflanzenstoffe 1525.

A n w en d u n g . Im Aufguss, ais Absud und Extrakt, auch ais frisch gepresster Saft bei dys- 
peptischen Zustanden, Pyrosis und Gastralgie; bei Chlorose, Aniimie und Scrophulose ais digestions- 
beforderndes Mittel. Aeusserlich zu aromatischen, troeknen und feucliten Umschlagen bei Sugillationen, 
Esudaten und Paralysen; im Klystier gegen Oxyurus. Absinthiin wird von L eonard i ais trelfliches 
Fiebermittel geruhmt. Kleine Dosen steigern den Blutdruck, grosse setzen ihn bedeutend lierah. Das 
iitherische Oel dient zur Herstellung eines in Frankreich sehr beliebten Liqueurs (Extrait d’Absinthe), 
dessen starker Genuss jedoch epileptische Krampfe und cbronische Vergiftungserscheinungen nach sich 
zieht. Die durch Wermuthpraparate liervorgerufenen, unangenehmen Nebenerscheinungen wie Gefass- 
aufregung, Ideenverwirrung, Sehwindel, Kopfschmerz scheinen von dem iitherisclien Oele herzuruhren. 
(H usemann, Arzeimittell. 659.)

l i i i t t e r a t n r .  Abbildung und Beschreibung: Nees v. Esenb., PI. med., Taf. 235; Heyne, Arz- 
neigew. II, Taf. 11; Berg u. Schmidt, Offiz. Gew., Taf. XXI1>>; Bentley u. Trim., Med. pl. Taf. 156; Luerssen, 
Handb. der syst. Bot.'II. 1135; Karsten, Deutsche Flora 1097; Wittstein,  Pliarm. 910.

Bi-ogen und Priiparate: Herba Absinthii: Ph. germ. 128; Pb. austr. 1; Pb. hung. 3; Ph. rosa. 201; Pb. 
helv. 61; Cod. med. 34; Ph. belg. 3; Ph. Neerl 1; Ph. dan. 130; Ph. suec. 100; Ph. U. St. 1; Berg, Waarenlc, 237; 
Fliickiger, Pharm. 647.

Extractum Absinthii: Ph. germ. 81; Ph. ross. 120; Ph. helv. 38; Cod. med. 413; Ph. belg. 167; Ph. Neerl. 96; 
Ph. dan. 95; Ph. suec. 69.

Tinctura Absinthii und Tinctura Absinthii composita: Ph. germ. 270; Ph. austr. 131; Ph. hung. 449; Ph. 
ross. 409; Ph. helv. 140 u. suppl. 115; Cod. med. 599, 604; Ph. belg. 262, 285; Ph. Neerl 263; Ph. dan. 263; Ph. suec.'229.

Elixir Aurantii compositum: Ph. germ. 74; Ph. ross. 104; Ph. helv. 32.
Aąua vulneraria spirituosa: Ph. ross. 47.
Oleum Absinthii: Ph. ross. 283; Ph. helv. suppl. 75; Cod. med. 444; Ph. belg. 199; Ph. Neerl. 163; Ph. dan. 35.
Species amaricantes (Species amarae). Ph. austr. 118; Ph. hung. 399; Ph. helv. 118: Ph. belg. 224.
Emplastrum Meliloti: Ph. austr. 47; Ph. hung. 161.
Unyuentum aromaticum: Ph. aust. 189; Ph. hung 469.
Vinum aromaticum: Ph. U. St. 376.
Beziiglich der Drogen und Priiparate siehe auch Hager, Ph. Prx. 1, 1.

Tafelbeschreibung1:
A Wurzelblatt und B bluhender Stengel eines im Garten gezogenen Exemplars; 1 BluthenkOpfclien, ver- 

grossert; 2 dasselhe im Langsschnitt, desgl.; o Randbliithe, desgl.; 4 und 5 Scheibenbluthe auf yerschiedenen Entwicke- 
lungsstufen, desgl.; 6 dieselbe zerschnitten, desgl.; 7 Stauhgefass, desgl.; 8 Pollen, desgl.; 9 Griffel mitNarben, desgl.; 
10 Frucht, desgl.; 11, 12 dieselbe im Liings- und QuerselmiU. Nach der Natur von W. Muller.





A rtem isia  Cina Berg.

Wurmsamen, Wurmsaat, Zitwersamen —  Semen contra, Barbotine, Semencine —
Santonica, Wormseed.

F a m ilie : Compositae. G attung: Artemisia Lk.
B esch re ib u n g 1. 0,30— 0,50 Meter hoher, mehrstengeliger, reichbliithiger Halbstraucli mit 

dickem, gewundenem, faserigem Rhizom and in der unteren Halfte holzigen, gelbrindigen, erst behaarten, 
dann kahlen and glatten Stengeln. Letztere von der halben Plohe an rispenartig verzweigt. Rispen- 
aste diinn, unter spitzem Winkel aafstrebend. Blatter zur Bliithezeit wenig hervortretend, fieder- 
schnittig; Absclinitte linealisch Die unteren Blatter zur Bliltliezeit abgestorben. Das unserer Abbildung 
zu Grunde gelegte Exemplar besass keinerlei Blatter ais die in der Zeichnung sichtbaren. L u erssen  
giebt von den Blattern folgende Beschreibung: „Stengelbliitter ziemlich nalie stehend, die unteren 
graugriin mit einzelnen spinnewebartigen Haaren besetzt, sonst vollig kalii, mit Einschluss des langen 
dunnen Stieles 4— 6 Ctm. lang, im Umriss langlich, doppelt fiederschnittig, mit linealen, stumpt'- 
spitzigen, ziemlich langen, 1/s-— */8 Mm. breiten, dicklichen Zipfeln mit umgerollten Randem und 
starkem Mittelnerven; mittlere und obere Stengelbliitter allmahlig kilrzer gestielt bis sitzend, weniger 
getheilt bis einfach fiederschnittig, dann 3theilig und zuletzt in der Bliithenregion linealisch, letztere 
sehr stumpf und ktirzer ais ihre achselstandigen Kopfchen. Bliitter in den Achseln mit Buscheln von 
in der Jugend grauweiss-filzigen, zuletzt kahlen Bliittern (Kurztrieben).“  Bluthenkopfchen locker- 
ahrenformig geknauelt oder in einfacher Aehre, sitzend, aufrecht, langlich, gegen die Bliithezeit 
ca. 3 Mm. lang, aus ungefahr 12 locker-ziegeldachig sieli deckenden, concaven, stumpfen, breit trocken- 
hautig umrandeten, grau- oder gelblich-braunen, kahlen, glanzenden, mit griinem Mittelnery aus- 
gestatteten Hullblattchen bestehend, von denen die untersten ausseren eiforinig elliptisch, die obersten 
inneren, ungefahr 3 mai liingeren lineal-langlich und sparlich wimperhaarig sind. Sammtliche Blattchen 
sind beiderseits auf dem Mittelstreifen mit vielen goldgelben Harzpapillen diclit besetzt. Bluthen 
zwitterig, zu 3— 6 in den Achseln der innersten Hiillblatter, 1— 1,4 Mm. lang, kelchlos, mit verkelirt- 
eiformigem, unterstandigem Fruchtknoten und rohriger, umgekehrt kegelformiger, unterhalb der Mitte 
etwas eingezogener, aussen mit kleineren Harzpapillen besetzter Krone, dereń Saum aus 5 stumpf- 
Seckigen Zipfeln besteht. Staubgefśisse unterhalb der Mitte der Krone angeheftet, mit langlichem, 
2facherigem Staubbeutel, dessen lanzettliches Anhangsel an sammtlichen von uns untersuchten Exem- 
plaren an der Spitze etwas umgebogen war. Pollen rundlich. Griffel fadenformig, mit glockig er- 
weiterter, borstiger Narbe. Die in der Fruchtbildung weiter entwickelten Bluthen tragen bei dem uns 
vorliegenden Exemplare sammtlich den Charakter der Fig. 12. Frucht noch nicht nalier bekannt.

Ais Stammpllanzen des offizinellen Wurmsamens wurden friiher angenommen:
1. A. Vahliana Kostel. (A. Contra Yahl.) mit sitzenden, oval-stumpfen, 2 Mm. langen, 

3— bbliithigen Bluthenkopfchen, dereń eifórmige Hullblattchen schwach spinnwebig be- 
haart sind. Yaterland: Persien.

2. A. paaciflora Stechm. (A. maritima L. var. Stechmunniana Besser, A. Lercheana Kareł 
et Kiril, A. maritima var. jpaaciflora Ledeb.) aufrechter, erst weissgraufilziger, spater fast 
kahler, pyramidalrispiger, durch die abstehenden Zweige straussformiger Halbstraucli mit 
kurzgestielten, doppelt fiederschnittigen Blattern, dereń Absclinitte erster Ordnung faden
formig, kurz, gebiischelt sind. Geschlossene Bluthenkorbchen langlich, die geoffneten 
beclierformig, braun, 3— 4 Mm. lang, mit diclit weichhaarigen Hullblattchen, die in einer 
Anzahl von 12— 18 augegeben werden; innere, linien-lanzettliche Hiillkelchschuppen mit 
orangerothen Harzdriisen. Trichterformige Bliithenkrone roth. In den Kirgisensteppen 
Turkestans heimisch bis zum unteren Wołga- und Don-Gebiet.

3. A. Lercheana Stechm., mit aufsteigenden, iistigen Stengeln, graufilzigen Blattern, welche 
im unteren Theile der Pfianze doppelt-fiederschnittig und gestielt, im oberen einfach- 
fiederschnittig und sitzend sind; bluthenstandige ungetheilt. Die 6 — Sbliithigen, ahren- 
standigen Kopfchen mit clicht angedruckten, weniger concaVen, stumpfen, glanzenden, fast 
kahlen, trockenhautigen Blattchen. Krone ziemlich lang- und breitlappig. Ganze Pfianze 
mit Ausnahme der Kopfchen weissfilzig. In Sibirien.

4. A. ramosa Sm. Graufilziger, astiger Strauch mit kurzgestielten, 2— 3 fach fiederschnittigen 
Blattern und linealisch-fadenformigen, stumpfen Abschnitten erster Ordnung. Die liing- 
lichen, langlich-rispenstandigen, Sbliithigen Kopfchen mit graubehaarten, ziegeldachig- 
angedruckten Hiillkelchen. Yaterland: Nordafrika und Canarische Inseln.

Yerbreitung. Turkestan.



N am e u n d  G esch ich tlich es . Artemisia ist wahrscheinlich nach A rtem is (Diana) in ilirer 
Eigenschaft ais Beschiitzerin der Jungfrauen und der Jungfraulichkeit benannt nnd zwar bezogen auf den 
Umstand, dass einige Arten, namentlich A. vulgaris L., zur Beforderung der Menstruation verwendet wurden. 
Nach P lin iu s  ist der Name auf A rtem is, ais Geburtshelferin zu beziehen, wird auch von aocsf-iję 
(gesnnd) abgeleitet. Die ebenfalls angenommene Abstammung von Artemisia, der Gemalilin des Konigs 
M ausolus ( f  350 v. Cbr.) ist unwahrscheinlich, da der Name iilter ais die Konigin ist, Cina bezieht 
sich auf Cbina, weil man ursprunglicb glaubte die Pflanze stamme aus China. Nach F liick ig e r  ist 
jedoch Cina aus semenzina der Diminutivform des italienischen Wortes semenza, woraus Semen Cinae 
entstand, hervorgegangen. W urm sam e erklart sieli aus den wurmtreibenden Eigenschaften der Pflanze; 
Z itw er aus Zedoaria (Ourcuma Zedoaria Rosta), weil man im Geruche und Geschmacke Aehnlicbkeit 
mit letzterer Pflanze gefunden haben will. Das weiter unten abgebandelte Santonin stammt von 
santonicum und dieses Wort von dem italienischen santo (heilig) oder turkischen santon (ein Heiliger) 
weil die Drogę zu uns aus dem beiligen Lande (Palastina) gelangte; daher auch semen sanctum.

Den Alton sind sclion die wurmtreibenden Eigenschaften einiger Artemisia arten bekannt gewesen 
und deutet man das \Aibh>3iov 0ccXaoaiov oder FZąvcpov des D iosco r id es , dessen kleine Samen gegen 
Askariden und Ein ge w ei de w urmer in Honig gereicht wurden, auf die in Kleinasien, Aegypten, Arabien 
und Palastina vorkommende Artemisia judaica L., auch auf A. maritima L. Auf A. maritima deutet 
jedenfalls die sowohl von D ioscor id es  ais P lin iu s  erwahnte, ais Wurmmittel gepriesene, bei den 
Santones in Westfrankreich (Charente inferieure) wacbsende )<itbir!)iov aavcóvtov, wohingegen Sandonica 
lierba des S cribon iu s Largus derzeit niebt zu deuten ist. A lexan d er T ra llian u s empfielilt gegen 
Bandwurm Wermut und gegen Ascaris lumbrieoides eine Abkochung von Oaluaoia aijnrOia (A. ma
ritima). S erap ion  sen. aus Balbek (9. oder 10. Jahrh.) sagt, dass die kleinen Samen (Blutbenkopfe) 
der Pflanze Schea oder Sandonica gegen Wttrmer wirksamer seien ais Wermut. Der um 1379 im 
italienischen Hafen Talamone eingettibrte Seme santo, ebenso die im 15. Jahrhundert vorkommenden 
Bezeichnungen: Semen sanctum, Semen alexandrinum sind nach F liick ig e r  moglicherweise mit unserem 
Wurmsamen gleichbedeutend; ais noch walirsclieinlicher liisst er dies von Fspice ou semence contrę 
les vers gelten, einer Drogę, mit welcher nach einer Verordnung Karhs des Kuhnen vom 4. Marz 1469 
fremde Kaufleute in Briigge Handel treiben durften. Ein gleiches gilt von lumbricorum semen im 
Nordlinger Register. Wormcrude 1358 im Zolltarif von Dortrecht und Wormecrut 1380 im Zolltarif 
von Briigge ist nach F liick ig e r ’s Ansicht Wurmsamen gewesen, was durch B arbosa bestatigt wird, 
der unter den Ausfuhrartikeln von Calicut „ Herba da verrni che si chiama semenzina“ nennt. Durch 
G essner erfaliren wir, dass Petrus M ich a elis  in Venedig den Anbau einer wurmtreibenden Artemisia: 
Sementina ex Oriente versuchte. Adam  L on ice r ’s K rau terbu ch , Frankfurt 1577, enthalt die Abbildung 
einer aus Alexandrien eingefiihrten Artemisia mit den Bezeichnungen: Santonicum, Semen sanctum, 
Semenzina. Paul H erm ann in Leiden (Ende des 17. Jahrh.) erkannte die Drogę ais nicht aus Samen, 
sondern aus unentwickelten Samenknospen bestehend. Apotheker K ah ler in Dusseldorf fand im Jahre 
1830 bei Gelegenheit der Bereitung atherischen Wurmsamenextraktes Krystalle, die er mit dem Namen 
Santonin belegte. Fast zu gleicher Zeit entdeckte Cand- pharm. A lm s in Penzlin dieselben Krystalle. 
Herm ann T rom m sd orf erkannte im Jahre der Entdeckung die Saurenatur des Santonins, die im 
Jahre 1873 durch Hesse bestimmt nachgewiesen wurde.

B ili tłie zeit. ?

O fflz in e ll sind die noch nicht aufgebliihten Bltithenkopfchen: Flores Cinae (Anthodia Cinae, 
Semen Cinae, Semen Santonici, Semen sanctum, Semen contra).

Die gelblicli-grauen oder branlichen, kahlen, glanzenden, auf der Mitte der Hiillblattchen beiderseits dielit 
mit goldgelben Ilarzdriisen besetzten, ca. 3 Mm. langen, unentfalteten B lii th e n k 8 p fch e n haben einen durchdringenden. 
widrigen Geruch und einen widrig bitteren, zugleioh ktihlend-gewiirzhaften Geschmaek. Die Aufbewabrung der Cina- 
bliithen erfolgt in bleohernen oder glasernen Gefiissen entweder ganz oder ais mittelfeines Pulver.

Im Handel ersohienen bisher 3 Sorten:
1. die levan tisch e D rogę, auch aleppischer oder alexandrinischer W urmsamen genannt: 

Flores Cinae Levantici (Semen Cinae Levanticum). Sie stammt von Artemisia Cina und wird von 
den Kirgisensteppen iiber Orenburg zu der vom 15. Juli bis ‘27. August stattfindenden Messe nacli 
Nischnei Nowgorod gebraclit. Von da gelit sie iiber Moskau, Iteval und Petersburg nacli Westenropa.. 
Diese Drogę ist die reinste, gleiehformigste und kraftigste, daher fur den modizinischen Gebrauch die 
allein zulilssige Sorte.

2. die russische oder indische D rogę: Flores Cinae liossici s. Indici besteht aus theils geschlossenen 
und langlichen, theils geoifneten und becherformigen, braunen, 4 Mm. lango, 1— 2 Mm. dicken, mit 
zarten, weisslicheil, spinnewebartigen Wollhaaren locker besetzten Bluthenkopfchen, die mit schmal- 
lanzettlichen, glanzenden, starkkieligen, orangeroth-driisigen inneren Hiillkelchschuppen verselien sind. 
Diese Drogę enthiilt noch reiehlich spinnewebartig-wollige Aestchen und andere Beimengungen Die 
Stammpflanzen dieser an den Ufern der Wołga bei Sarepta und Saratów gesammelten Drogę sind 
A. pauciflora Steclmr. und A. Lercheana Stechm. Unter dom Namen Flores Cinae Indici kommt 
ausserdem noch eine Drogę, jedoch seltner, in den Handel, die von A. monogyna Kit. (i. microcephala 
abstammt.

3. die barbarisehe oder b erberisch e D rogę: Flores Cinae Barbarici (Berberici) s. Semen Cinae 
Barbaricum ist ein braunlieh weissgraues, durch reiche Behaarung locker zusammenhangendes Gemenge

• von Aestchen, Blilttern und wenig entwickelten Bluthenkopfchen. Die melir entwickelten Kopfchen
sind rundlich - eiformig, durch die starkę Behaarung weisslich-grau. Die unteren Hiillkelchschuppen 
rundlich, die oberen eiformig, 1—3 Bliithen einschliessend. Diese von der im nordwestlichen Afrika 
lieimischen A. ramosa Sm. stammende Drogę wird iiber Livorno in den Handel gebracht.

Da in Orenburg, Taschkent und Tschimkent neuerdings Santoninfabriken errichtet worden sind, so wird 
die Ausfuhr der Drogę, die beispielsweise nach Deutscliland in einzeln Jahren iiber 1 Million Kilogramme betrug, 
an Bedeutung verlieren.



Praparate. Ans tlen Cinablttthen wird das Santonin (Santoniim). Extractum Cinae (Extr. 
Santonici), ans dem Santonin Trockiści s. Tabulae Santonini gewonnen.

B estandtheile. Die vor der Entdecknng des Santonins von W ackenroder ausgefuhrte 
Analy.se des levantischen  nnd berberisch en  Wurmsamens liat folgende Bestandtheile ergeben: 
Gerin 0,35 bez. 0,48, braune, bittere, harzige Substanz 4,45 bez. (3,53, weiches griines Harz 6,05 bez. 
7,59, bittern Extraktivstoff mit loslichem Kali- und Kalksalze 20,25 bez. 21,53, gummiartigen Extraktiv- 
stoff 15,50 bez. 15,24, durch Kali ausgezogenen Extraktabsatz 8,60 bez. 10,25, apfelsaure Kalkerde 
2,00 bez. 4,13, Pflanzenfaser 35,45 bez. 35,57, fremde erdige Substanzen 6,70, im lufttrocknen Wurm- 
samen 0,39 bez. 1,78 eines blassgelben, sehr fliichtigen, durehdringend kampfer- oder minzenartig 
riechenden, scharf und bitter schmeckenden, in Aether und Alkohol leiclit loslichen atherischen Oeles 
und 7,30 bez. 7,10 Wasser. Nach F lu ck ig er  liat das bis zu 3 °/0 vorhandene atherische Oel ein 
spez. Gew. von 0,910— 0,915, besitzt den Geruch und Geschmack der Drogę und hat eine Zusammen- 
setzung von Cl0 Hł6 O nebst einer geringen Menge eines Kohlenwasserstoffes. Mit P2 S5 oder P2 O. 
destillirt erhalt man Cym en (Cymol). Das in dem Wurmsamen fast gleichzeitig von K ahler und 
Alm s entdeckte, zu ca. 1 —  2 °/0 vorhandene Santonin ist ais der wurmtreibende Bestandtheil zu 
betrachten. Es bildet perlglanzende, rechtwinkelig-vierseitige, orthorhombische Tafeln, ist farb- und 
geruchlos und liisst nach langerem Kauen einen schwach bitteren, in weingeistiger Losung hingegen 
einen stark bitteren Geschmack erkennen; es schmilzt bei 169— 170° und erstarrt bei langsamer Er- 
kaltung krystallinisch, bei rascher amorph; sublimirt wenige Grade tiber seinem Sclunelzpunkt in farblosen 
Nadeln. Es lost sich in 4000— 5000 Theilen kalten Wassers, 250 Theilen kochenden Wassers, 2,7 Theilen 
Weingeist von 0,848 spez. Gew., in 72 Theilen kalten und 42 Theilen kochenden Aethers, in 4,35 Theilen 
Chloroform, auch in Essigsaure und atherischen Oelen; es aussert schwach saure Eigenschaften, indem 
es sich mit starken Basen zu in Wasser loslichen Salzen von geringer Bestandigkeit verbindet, reagirt 
neutral, farbt sich in zerstreutem Lichte langsam, in direktem Sonnenlichte rasch gelb, besitzt ein 
spez. Gew. von 1,247 und eine Formel von H15 Hj« 0 3. Wird Santonin mit heiss gesiittigtem Baryt- 
wasser 12 Stunden lang gekocht, so entsteht die in Alkohol, Chloroform, Eisessig und Aether leicht 
lbsliche, rhombische Krystalle bildende Santonsuure — Cts Hw O,. (Husemann, Pfłanzenstoffe 1514.)

A nw endung '. Das Santonin, weiches ani zweckmiissigsten mit Zucker, Milchzucker oder 
Cacaomasse (Santoninpastillen, Wurmzeltchen) gereicht wird, ist ein unubertroffenes Mittel gegen 
Spulwlirmer, die dadurch meistens getodtet werden; ebenso auch Tanien, woliingegen Oxyuris vermi- 
cularis und Tricliocephalus dispar nicht darunter leiden. In grosseren Gaben tritt beim Meuschen 
Farbensehen, Gelbsehen und Yiolettsehen, in noch grosseren Flimmern, duselige Empfindung, Ab- 
geschlagenheit, Mudigkeit, Gahnen, Kopfschmerzen, Erbrechen, Convulsionen, Bewusstlosigkeit, bei 
Kindera sogar der Tod ein. Der alkalische Harn wird nach dem Gebrauch von Santonin purpurroth, 
der saure hingegen orangegelb gefarbt. Santonin und Flores Cinae haben ausserdein bei Intermittens, 
Keuchhusten und Nierensteinkolik Anwendung gefunden. (Husemann, Arzneimittell. 206.)

L itteratur. Abbildung und Beschreibung: B erg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. X X IX C hat 
A.Vahliana und von A. dna nur das Bliithenkopfehen abgebildet. B entley  u. Trim. bringen auf Tafel 
157 A. pauciflora Stechm. Siehe ferner Luerssen, H andb.dersyst.Bot.il., 1137; K arsten, Deutsche 
l(1lora 1100; W ittste in , Pharm. 932.

Drogen und Prllparate: Flores Cinae: Ph. germ. 108; Pb. austr. (I). A.) 38; Pb. hung. 125; 
Ph. ross. 165; Ph. helv. 54; Ph. belg. 30; Cod. med. (1884) 78; Ph. Neerl. 202; Brit. ph. 274; Ph. 
dan. 110; Ph. suec. 82; Ph. U. St. 288; F ltick iger , Pharm. 777; F lu ck iger  and Hańb., Pharm. 387; 
Hist. d. Dróg. II., 13; B erg , Waarenk. 307.

Santoninum: Ph. germ. 233; Ph. austr. 113; Ph. hung. 381; Ph. helv. 114; Cod. med. (1884) 
274; Ph. belg. 221; Ph. Neerl. 203; Brit. ph. 274; Ph. dan. 204; Ph. suec. 182; Ph. U. St. 288.

Trockiści Santonini: Ph. germ. 291; Ph. austr. 139; Ph. ross. 443; Ph. hclv. 101; Cod. med. 
(1884) 596; Ph. belg. 258; Ph. Neerl. 276; Ph. dan. 279; Ph. suec. 241; Ph. U. St. 364.

Extractum Cinae: Ph. ross. 127; Ph. helv. suppl. 41; Ph. belg. 172; Ph. suec. 72.
Beztiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager I., 885 und II., 888.

T a fe lb e s e h r e ib u n g ';

AB Pfianze zur Bliithezeit in natiirl. GrOsse, nach einem Exeinplare, weiches der mit der Einrichtung der 
Santoninfabrik in Tschimkent in Turkestan beauftragte Ingenieur Herr Ludwig W olfgang Knapp an Herm 
Professor Fluckiger nach Strassburg gesendet hat. Herr Professor Fluckiger liatte uns diese Pfianze behufs 
Abbildung gutigst zur Yerfugung gestellt. 1 u. 2 Bliithenkopfehen, vergrossert; '■} Bliithenkopfehen im Liingsschnitt, 
desgl.; 4 Hiillblilttchen, desgl.; 5 einzelnes Blfithchen, desgl.; 6 dasselbe im Liingsschnitt, stiirker vergr0ssert; 7 Staub- 
gefiiss, desgl.; 8 oberer Theil des Beutels mit Gonnektiv, desgl.; !) Pollen unter Wasser, desgl.; 10 Griffel mit Narbe, 
desgl.; 11 u. 12 in der Fruchtbildung weiter vorgeschrittener Fruchtknoten mit der alle Bliithchen dieses Stadiums 
cignen Umbiegung des unteren Tlieiles der KronenrOhre, natiirl. Grosse und vergri5ssert; 13 u. 14 Achane ganz und 
zerschnitten, desgl. Nach der Natur von W. Muller.





Achillea Millefolium L.
Schafgarbe li l fo i l ,  Yarrow  —  IWiSlefeuille.

F a m ilie : Compositae. G attung: Achillea L.
B esch re ib u n g . Das fast kriechende, unterirdische, Auslaufer entwickelnde Iihizom treibt 

einen aufsteigenden oder aufrechten, einjahrigen, einfaclien, seltner astigen, melir oder weniger wollig- 
zottigen bis fast kahlen, kantig gefurchten, nacli obon liolilen, 15— 50 Ctm. hohen Stengel, der mit 
bis 15 Ctm. langen, im Umfange linien-lanzettformigen, auf der Onterflache mit vertieften OeldrUsen 
yersehenen Blattern besetzt ist. Grundblatter gestielt, mit an der Basis hautig erweitertem Blattstiele; 
Stengelblatter sitzend. Sammtliche Blatter yielpaarig 2— 3fach fiederspaltig, zottig bis fast kalii. 
Fiedern kraus, meist in 3 — 7 feine, stachelspitzige Lappchen getheilt; Blattspindel rinnenformig, zottig, 
am Grunde hiiutig ausgebreitet. Die kleinen Bluthenkopfchen zu endstandigen, gedrangten, wenig be- 
bliitterten, Aachen Doldentrauben vereinigt. Htillkelch ziegeldachformig, mit griinlichen, hiiutig be- 
randeten, langlich-eiformigen, haarig gewimperten Blattclien. Bliithenboden gewolbt, spater fast kegel- 
formig, durch die den einzelnen Bluthen beigesellten, liinglichen, gebiirteten Deckblattchen spreublatterig. 
R an db lu th en  meist 5, ohne Kelch, weiblich, weiss oder rosa, seltener gelblich- weiss, mit grunlicher, 
mit OeldrUsen besetzter Rohre, rundlicher, 3zahniger Zunge und unterstandigem, langlichem, etwas 
zusammengedruektem, einfacherigem, eineiigem Fruchtknoten. Eichen grundstandig. Gritfel faden- 
formig, langer ais die Blumenrohre, mit 2 schmalen, etwas rinnigen, stnmpfen, zuruckgekrummten, 
papillosen Narben. S clie ib en b lu th en  3-— 20, zwitterig, gelblich-weiss, mit rohriger Blmiie, dereń 
glockenformig erweiterter Schlund mit einem 5 lappigen Sannie versehen ist. Samenlappen eiformig, 
zuriickgekrummt. Die 5, wenig unter dem Staubbeutel gegliederten und bier etwas verdickten Staub- 
gefasse im Schlunde frei, mit linealen, an der Basis ausgerandeten, obon mit einem schuppenformigen 
Connektiy versehenen, 2 facherigen, nach innen aufspringenden, zu einer Rohre verwachsenen Beuteln. 
Pollen rund, dornig, gelb. Fruchtknoten und Gritfel gleich denen der Randbluthen. Die 2 rinnen- 
formigen, spater zuriickgekrummten Narben abgestutzt, papillos-bartig. Die braunen Achanen liinglich, 
etwas zusammengedriickt, fein gestreift. Der eiweisslose Same oben gestutzt, nach unten yerjlingt, mit 
geradem Embryo, sehr kurzem, nach unten gerichtetem Wiirzelchen und tłach gewolbten Samenlappen.

Die im siidlichen Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Italien heimische Achillea nohilis L., 
ed le  S ch a fg a rb e , unterscheidet sich you der gemeinen Schafgarbe durch das kurze, iistige Iihizom 
und durch die im Umrisse langlich-eiformigen, doppelt gefiederten, gelblich griinen, stiirker und weiclier 
behaarten Blatter, dereń Blattspindel von der Mitte an gezahnt ist. Lappen mehr ausgebreitet, Kelch- 
schuppen am Rande schmutzig- weisslich. Der Geruch dieser Achillea ist durchdringender und an- 
genehmer kampferartig-aromatisch.

Achillea moschata Wulf., Iva , besitzt einfache, glatte Stengel, kammformig getiederte, glatte, 
punktirte Blatter und ganzrandige, linienformige, stumpfe Blattchen. In den Alpen. Iva wegen der 
Aehnlichkeit des Geruches mit Ajuga Iva Sclireb.; Ajuga, Ahiga, Iva soli von abigere (austreiben) her- 
stammen, weil Ajuga Iva Wirkungen auf den Fotus aussert.

Anatomlsches: Das Blatt besteht in der oberen Halffce aus einer Palissaclenschicht, in derunteren aus einem 
lockeren Parenohym. Die Oeldriisen, welclie von mehrzelligen Haaren begleitet sind, befinden sieli in Yertiefungen 
der Blattoberflaohe; sie besitzen denselben Charakter wie die Driisen der Wermuthblatter.

Verbreitung'. Auf Ackerrandern, Triften, Wiesen, in Niederungen bis in die Gebirge durch 
Europa, Nordasien (bis zum Himalaya herab) und Nordamerika yerbreitet.

Bliith.ezeit. Juni bis October.
N am e un d  G esch ich tlich es . Der Name G arbe (althochdeutsch garawa, garnca, haruje, 

angelsachsissli gearve, mittelhochdeutsch Gćirwel, Gahel, Garb, Garwe, Gertel, Gabl, Barbune, Grau- 
sinc, Schofgarb, bei T abernaem ontanus Wilder Bienenpfeffer, Schapfgerwe, bei Oordus Garbe, 
Feldgarbe, Griinsmgkraut, lielickeii, bei H ildegard  Garwa, bei F uchs Gterbel, Schafgarbe, bei B ock  
und Gessner Scliafrippe, Gerwel, Jimgfraiumgbroen) ist nach Grassm ann ein uralter Name und 
wird von ihm auf das Altnordische zuruckgefiilirt. Nach dem Angelsachsischen heisst gearve (fem.) 
unsere Schafgarbe, gearua (masc.) das Kleid, der Umwurf, gearva (Adv.) fertig, vollendet, schon, alt- 
nordisch gerva, gjbrva fertig, gervi, gjorm die Bekleidung, tiberhaupt alles was zur yollstandigen Aus- 
rustung von Zugthieren, Scliiffen, Reisenden geliort. Der Name wiirde demnach auf den Eindruck des 
Schonen, Fertigen, yollstaudig Ausgerusteten zuruckzufiihren sein, den die Pflanze beziiglich der Zierlich- 
keit und Form ihrer Blatter macht. Achillea (ayjAkua) soli nach P lin iu s  von A c h ille s , dem Schuler 
des Chiron aligeleitet sein, welcher die Heilkrafte der Schafgarbe zuerst erkannte und zur Heilung 
von Wunden yerwendet haben soli. Millefolium, Tausendblatt, wegen der fiedertheiligen Blatter.

Achillea ist ein sehr altes und zur Heilung von Wunden ausserlich langst benutztes Arznei- 
mittel. Obgleicli schon D iosco r id es  von der Anwendung gegen Protluyien spricht, so ist die inner- 
liche Benutzung der Garben doch erst seit vorigem Jahrhundert und zwar auf die Empfehlungen von 
Stalli im Gebrauch. Millefolium des P lin ius und Herba foliis mille des Serenus Sam onicus 
(3. Jahrhundert) ist nach F liick ig er  wahrscheinlich unsere Achillea Millefolium. In friiheren Zeiten 
wurde die Schafgarbe in Scandinayien an Stelle des Hopfens zur Bierbrauerei yerwendet.



Offizinell ist das bliihende Kraut: Herba Millefolii (Folia et flores Millefolii, Herba Achilleae, 
Summitates Mille folii).

I)as bliihende Kraut wird im Juni oder Juli gesammelt, getrocknet und im gesehnittenen Zustande auf- 
bewahrt. Man sammelt auoh wohl die Bliithendoldentraube, befreit von den fiederspaltigen Blaltern, allein. Das 
Kraut riecht schwach nicht angenehm aromatisch und hat einen salzigen und herben, wenig bitteren Geschmaek. 
Die Bluthen besitzen einen starkeren, mehr bitteren, jedoch etwas angenehmeren Gerucli und Geschmaek.

Praparate. Das bliihende Kraut wird zur Herstellung von Extractum Millefolii verwendet 
und bildet einen Bestandtheil von Spiritus Rosrnarini compositus.

Bestandtheile. Das Kraut enthalt nach B ley  in Prozenten 0,05 atherisches Oel, 0,02 Essig
saure, 1,2 Eiweiss mit Spur von Starkę, 0,6 Hartharz, 17,6 Extraktivstoff, 2,75 eisengriinenden Gerb- 
stoff, 3,55 Gumnii, 6,9 Blattgriin, 2,2 Salpeter und Chlorkalium. In der Bliithe fand B ley  0,8 athe
risches Oel, 0,01 Essigsaure, 3,2 Eiweiss, 0,6 Hartharz, 22 Extraktivstoff mit Gerbstoff, 0,2 Apłelsiiure,
16 Gummi; in den Friichten 0,05 atherisches Oel, 0,03 Essigsaure, 4,2 Weichliarz, 12 Extraktivstoff,
2,6 Hartharz; in der Wurzel 0,2 atherisches Oel, 0,04 Essigsaure, 0,9 Eiweiss, 1 Weichliarz, 0,3 siisse 
Materie, 0,8 Gummi, 2,3 Gerbstoff, 2,2 Hartharz. Die von Zanon gefundene Achilleasdure hat 
H lasiw itz  ais Aconitsdure erkannt. Das Kraut von Achillea nobilis enthalt nach B ley in Prozenten: 
0,21 atherisches Oel, 0,05 Essigsaure und Ameisensaure, 1,60 Weichliarz, 2,2 Eiweiss, 2,1 Gummi, 
1,1 eisengriinenden Gerbstoff, 28 Bitterstoff; die Bluthen 0,23 atherisches Oel, 0,5 Essigsiiure und 
Ameisensaure, 2,5 Weichliarz, 1,45 Eiweiss, 3,45 Gummi, 0,75 eisengriinenden Gerbstoff, 19 Bitterstoff. 
Das durchdringend angenehm moschusartige Kraut von Achillea moscliata enthalt nach v. P lantu  
atherisches Oel (Ivaol), stickstofffreien Bitterstoff (lvain), 2 stickstoffhaltige Bitterstoffe (Achillein und 
Moschatiń).

Die atherischen Oele der Schafgarbe sind je nach dem Pflanzentheil, dem sie entnommen 
wurden, verschieden. Das Oel der Bluthen, welches nach B ley  aus den getrockneten Bluthen in einer 
Menge von 0,114°/0 gewonnen wird, ist blau (wenn die Pflanze auf fettem Boden erwachsen) oder griin, 
von saurer Reaktion, mit einein spez. Gew. von 0,92. Das Oel des Krautes, welches eine Ausbeute 
von 0,065°/0 liefert, ist dunkelblau, von starkern Geruche, mit einem spez. Gew. von 0.85 — 0,01. Das 
Oel der Wurzeln mit einer Ausbeute von 0,032 °/0 ist schwach gelblich, riecht unangenehm baldrian- 
artig. Das Oel der Samen, mit einer Ausbeute von 0,052 °/0, ist griin. Das Kraut der Schafgarbe, 
welches reich an Phosphaten, Nitraten und Chloriiren ist, giebt nach O gston  und Way 13,4°/0 Asche. 
Das Oel von Achillea nobilis L., welches zu 0,25°/0 gewonnen wird, ist blassgelb, dickfliissig, besitzt 
einen kraftigen, angenehmen Gerucli und kampferartigen Geschmaek und ein spez. Gew. von 0,97— 0,983. 
Das aus dem Kraute von Achillea moschata vor der Bliithe gewonnene Ivaol ist blaulich-griin, von 
starkern, durchdringendem Gerucli und pfefferminzartigem Geschmaek, besitzt ein spez. Gew. von 0,934 
und einen Siedepunkt von 170° — 260°. Der Hauptbestandtheil ist nach v. P lantu  Ivaol 0,.,H .,0O
mit einem Siedepunkt von 170— 2.10°. Der in Achillea moschata aufgefundene und auch in Achillea 
Millefolium Yorhandene Bitterstoff (Achillein) bildet eine sprode, braunrothe, sehr zerfliessliclie Masse 
von eigenthumlichem Gerucli und stark bitterem, nicht unangenehmem Geschmacke, deutlich alkalischer 
Reaktion, ist leicht loslich in Wasser, schwer in Weingeist, unloslich in Aether, mit der Formel 
C2(iH38N.20 15; es spaltet sich mit verdiinnter Schwefelsaure in Zucker und Achilletin (C22 H;sl N., O,). 
Moschatiń bildet ein aromatisch bitter schmeckendes, braunrothes Pulver mit der Formel 0.21H.27NÓ7. 
(Husemann, Pflanzenstoffe II. 1527.)

Anwendung. Die Schafgarbe wird im Aufguss, ais frisch gepresster Saft und Extrakt zu 
Friihlingskuren, bei Intermittens, chronischen Leber- und Milztumoren und ais Stomachicum verwendet; 
das zerquetschte frische Kraut auch zu zertheilenden Umschłagen. Iva findet Anwendung gegen Epi- 
lepsie und wird in der Scliweiz zur Bereitung eines feinen Ligueurs gebraucht. (H usem ann, Arznei- 
mittellehre 661.)

L itteratur. Abbildung und Besclireibung. Nees v. Esenh., Plant, med., Taf. 246; H ayne, 
Arzneigew. IX., Taf. 45; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XIX°; B entley u. T rim en , Med. pl. 153; 
Luerssen, Handb. der syst. Bot. II, 1139; K arsten , Deutsche Flora 1091; W ittste in , Pharm. 738.

Drogen und Priiparate. Herba Millefolii-. Ph. austr. (D. A.) 91; Ph. ross. 166; Ph. helv. 54, 57; 
Cod. med. (1884) 63; Ph. belg. 57; Ph. dan. 133; Ph. suec. 83; F liick ig er , Pharm. 650; B erg, 
Waarenk. 299, 315, 238, 239.

Extractum Millefolii-. Ph. helv. 45; Ph. belg. 167; Ph. suec. 76.
Spiritus Rosrnarini compositus: Ph. suec. 201.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Praxis II., 456.

T a fe lb e se h re ib u n g '

A bliihende Pflanze, naturl. tiriisse; 1 Blattabschnitt, vergr8ssert; 2 nngeoffnetes, 3 geoilnetes Bliithen- 
kOrbchen, desgl.; 4 dasselbe iin Liingsschnitt, dosgl.; 5 Randbliithe, desgl.; 6 imgeoflhete Scheibenbluthe mit Spreu- 
bliittohen, desgl.; 7 geiiffnete Scheibenbluthe, desgl.; 8 dieselbe im Langssehnitt, desgl.; 9 einzelnes Staubgefiiss, desgl.; 
10 Pollen, desgl.; 11 oberer Theil des Griłtels mit den boiden Narben, desgl.; 12 Frucht, desgl.; 13 dieselbe im Quer- 
Hchnitt; 14, 15 dieselbe im Liingsschnitt von yersohiedenen Seiten, desgl. Nach der Natur von W. M uller.





Anacyclus offieiiiarum I-Iaync.
Deutsche Bertramswurzel.

Anacyliis Pyrethrum D. C.
Rbmische Bertramswurzel —  Pyrethre officinal — Pyrethrum, Pellitoty.

Familie: Compositae (Anthemideae);  G attung: Anacyclus L.

Beschreibung'. Anacyclus officinarum: Einjahrige (auch zweijahrige) Pflanze mit fast wal- 
ziger, nach unten fadenformig verdunnter, bis 20 Ctm. langer, bis 1/2 Ctm. dicker, senkrecht in den 
Boden steigender, mit wenigen Fasern besetzter Wurzel. Stengel meist einzeln (selten mehrere), auf- 
recht, bis 25 Ctm. hoch, einfach oder mit einem kleinen blattachselstandigen Astę, stielrund oder 
undeutlich kantig; Stengel und Aeste einkopfig, gestreift, blaulich-griin, im untern Theile sehr ver- 
einzelt, obenunter den Korbchen gedrangt mit weissen Haaren besetzt. Blatter zerstrent, etwas haarig, bliiu- 
lich griin, Basalbliitter meist rosettenformig, langgestielt, die iibrigen nach oben allndilig ktirzer gestielt bis 
sitzend, im Umrisse liinglicb verkehrt-eiformig bis langlich, doppelt fiedertheilig, mit ungetheilten, 
2— 3 spaltigen Abschnitten und lineallanzettlichen bis linealischen, weissstachelspitzigen Zipfeln. Blatt- 
spindel oberseits flach, unterseits gewolbt, nach oben verschmalert, am Grunde rinnenformig, halb- 
stengelumfassend und am Stengel herablaufend. Bluthenkorbchen auf Stengel und Aesten einzeln, 
aufrecht, sehr reichbliithig, die stengelstandigen grosser, bis 4 Ctm. breit, kurz und ziemlich dick ge
stielt. Hullkelch zuerst halbkugelrund, gegen die Reife flach, ziegeldachformig, bleibend, mit stumpf- 
lichen, dunkelgrurien, mit einzelnen Haaren besetzten Blattchen, dereń ltander hautartig, dnrchscheinend, 
weiss und sehr fein wimperig sagenartig sind. Die ausseren Hiillblattchen liinglich, nach oben starli 
verschmalert, die inneren eiliinglich, die innersten verkelirt eiformig. Der Bluthenboden gewolbt, 
dicht mit rundlicli-spatelformigen, stachelspitzigen, bleibenden Spreublattchen oder Bliithendeckblattchen 
besetzt. S trah len - oder R andb liithen  8— 20, weiblich, kiirzer ais der Durchmesser der Sclieibe, 

» mit unterstandigem, einfacherigem, eineiigem, umgekehrt eiformigem, etwas zusaminengedrucktem, 
geflugeltem, oben beiderseits mit einer Spitze versehenem Fruchtknoten; Fltigel weiss, wimperig 
gezahnt. Eichen aufrecht und gegenlaufig. Griffel fadenformig, aus dem Schlunde etwas hervor- 
ragend, mit 2 spaltiger Narbe. Blume zungenformig, Rohre zusammengedruckt, fast 2sclmeidig, 
griinlich, mit gestielten Drusen besetzt, nach oben in die ovallangliche, 3 (auch 2)-zahnige, oberseits 
weisse, unterseits purpurn gestreifte Zunge ubergehend. S ch e ib en b liith ch en  sehr zahlreich, zwitterig 
mit unterstandigem, plattgedrucktem, umgekehrt-eiformigem, schmal geflugeltem, 1 facherigem, eineiigem 
Fruchtknoten; Fliigel schwach gezahnelt und kleiner ais in den Randbliithen. Griffel fadenformig, 
mit 2 aus der Staubgefassrohre hervorragenden, zuerst ausgebreiteten, dann zuriickgeschlagenen, 
linienformigen, auf der Oberflache rinnigen, an der Spitze gestutzten und gefransten Narben. Blume 
rohrig-trichterformig; Rohre platt, ebenfalls kurzstielig-driisig, mit hautigem, gelbem, Blappigem



Saunie. Staubgefasse 5, etwas aus der Bliithe hervorragend, bis zur Halfte mit der Blumenrohre 
verwachsen, oberhalb frei, unter dem Staubbentel gegliedert; die zu einer bseitigen, oben etwas 
baucbigen Rohre vervvachsenen, zu einer Spitze ansgezogenen Staubbeutel 2facherig, nach innen der 
Lange nach sieli offnend. Pollen rundlich, stachelig, 3 nabelig. Aehiinen verkebrt-eiformig, dem 
Fruchtknoten der verschiedenen Bliithen entsprećhend, ihre nicht durchscheinenden Fliigel ganzrandig 
und die Oehrchen die Spitze der Frucht etwas uberragend. Same eiweisslos, unten angewachsen. 
Embryo gerade; Wiirzelcłien nach unten gekehrt; Samenlappen blattartig.

Diese 1825 von H ayne unterschiedene Pflanze, die bisher nirgends wild beobaclitet worden 
ist, wird nach F liick iger gegenwartig nur von einem einzigen Bauera bei Magdeburg kultivirt. Man 
betrachtet sie ais eine einjahrige Kulturform des Anacydus Pyrethrum D. 0. B erg  meint jedoch: 
„Da aber beide durch Kultur nicht incinander iibergehen, son dem die Differenzen beibehalten, so 
miissen sie ais selbststandige Arten angesehen werden."

Anacydus Pyrethrum D. C. ist eine ausdauernde, behaarte Pflanze mit meist einfacher 
10 Ctm. langer, 1 Ctm. dicker, gerader und cylinderischer oder spindelformiger, mit wenigen haar- 
diinnen Wurzelfasern besetzter Wurzel. Stengel zu mehreren, niederliegend, bis 45 Ctm. lang, ver- 
zweigt; Zweige bis 10 Ctm. lang. Die dicklichen, graugriinen, doppelt. fiedertheiligen Bliitter mit 
lineal-fadliclien, kurz stachelspitzigen Zipfeln. Plullkelchblattchen der die Zweigspitzen kronenden 
grossen Bluthenkorbe eilanzettlich, spitzlich, braunrandig. Zunge der Randblutlie verkehrt-eifbrmig, 
weiss, unterseits purpura. Staubbeutel an der Spitze mit beutellangen, kolbenformigen Yerlangerungen. 
Im Gbrigen dem Anacydus officinarum alinlich.

Anatomiseb.es: Die Wurzel der A. officinarum zeigt auf dem Querschnitte eine 2 Mm. 
dicke, nicht strahlige, durch eine dunkle Kreislinie ungleich getheilte Rinde und ein fleischiges, 
geschlangelt-strahliges PIolz ohne Mark. Die A ussenrinde ist ein aus einer mehrreihigen Schicht 
zarter, brauner, fast kubischer Zellen bestehender, steinzellenloser Kork; die durch eine feine dunkele 
Linie harzreicher Zellen in 2 ungleiche Halften getheilte Mittelrinde zeigt im ausseren Theile ein 
schlafferes, tangential gestrecktes und ein inneres strafferes, weniger gestrecktes aber weitzelligeres 
Parenchym. Die aussere Halfte ist mit einem Kranze unregelmassig gestellter, weiter, gelber Balsam- 
giinge ausgestattet. Die diunie, nach dem Aufweichen deutlich strahlige Innenrinde zeigt kurze, 
b rei te Markstrahlen und nach aussen bogenformig begrenzte Bastbundel. Die Zellen des Kambium- 
ringes sind nur durch ein enges Lumen von den Zellen der Bastbundel verschieden. Der dicke, 
schlanglich-stralilige Holzkorper enthalt breite, weisse Markstrahlen und schmale gelbe Gefassbiindel, 
die im Centrum einen Holzkern bilden. Die Gefassbihidel, welche nach aussen zalilreicher auftreten, 
bestehen aus 1 —  2 Reihen von Treppengangen, die von wenigen dihmwandigen llolzzellen umgeben 
sind. Inulin ist in der kauflichen Waare nicht immer vorhanden.

Die Wurzel von A. Pyrethrum besitzt eine nur 1 Mm. dicke Rinde, die fast mit dem IIolz- 
kiirper verbunden und von letzterem nicht scharf durch eine schmale Kambiumzone getrennt ist. 
Zahlreiche braunlich gelbe, regello.s vertheilte Oelzellen kommen sowohl in der Rinde, ais in den 
breiten, weissen, glanzenden Markstrahlen vor. Die Rinde zeigt ziemlich grosse, farblose, kubische 
Steinzellen, die in ihren kleinen Hbhlungen braunes Harz enthalten und mit Schichten lerumniwandiger,, 
kleiner Korkzellen abwechseln. Die Parenchymzellen sind durch grosse Klumpen von Inulin fast 
ganz ausgeftillt.

Vorkommen: A. Pyrethrum ist durch das siidliche Mittelmeergebiet verbreitet, von den 
Hochlandem Maroccos bis Syrien und Arabien, hauptsachlich in lTóhen von 500— 1000 Meter.

Bluthezeit von A. officinarum-. Juli bis September.

Name und Geschichtliches: Der Name Bertram  (althochd. perclitram, perichtrawcm, mittel- 
hoclid. herchthram, brecht, pertrem, mittelniederd. berdram, bertranlcrnt, bei H ild egard  Bertram, bei 
Cordus Oeiferwurz, bei Tabernaem ontanus spanisch Magdblum, spanisch Meter, bei B ock  Speichel-



wurz) ist ans Pyrethrum entstanden. Pyrethrum von /i;vq  Feuer und adooog haufig; wegen des 
brennenden Geschmacks der Wurzel. Anacyclus, eigentlich Ananthocyclus von <tyev ohne, avdog Blume, 
Bliithe und %vxXoę Kreis, soviel wie uinkreislose Bliithe, angeblich weil die Randbltithen nur weiblicli 
und unfruchtbar sind.

Es lasst sieli mit Siclierheifc nicht feststellen, ob 7Cvq8Óqov des Dioskorides und Salioaria des 
P lin ius der romische Bertram gewesen ist. F lu ck ig e r  glaubt aber annehmen zu konnen, dass die 
westafrikanische Wurzel Sandasab, welclie Ib n  B aitar um 1220 bei Constantine sammelte und 
ebenso A.ayarąarha, Haąrcarcha, Alkulhara der arabischen Schriftsteller mit der Bertramswurzel 
gleiclibedeutend ist; ahnliche Beziehungen finden sich fiir die Wurzel jetzt no cli in den indischen 
Sprachen. Im 16. Jahrhundert wurde der romische Bertram in deutschen und hollandischen Garten 
gezogen. Tragus bildofc eine solche Gartenpflanze mit dicker Wurzel, jedoch ohne kriechende
Stammchen ab. Man nimmt an, dass diese Form die Stammmutter des deutschen Bertrams ist. 
Obgleicli die deutsehe Bertramswurzel, welche zum Unterschied von der romischen ais diinner und 
liinger bezeichnet wurde, 1724 auf dem Londoner Markt erschien, so wird sie nach der Ansicht 
F luckiger,s wohl nie einen bedeutenden Handelsartikel gebildet haben. .Die Inventaren der Raths- 
apotheke zu Braunschweig entlialten die Wurzel zuerst im Jahre 1598.

O fficinell ist die Wurzel: Iiadix Pyrethri germania (Radke Pyrethri, deutsehe Bertrams
wurzel) und lladix Pyrethri romani (łiadix Pyrethri veri, romische Bertramswurzel.)

Die romische Wurzel ist an beiden Enden abgestutzt, ca. 1 Ctm. dick, dann und wami mit 
den weissfilzigen Stengelresten yersehen und durch Einschrumpiung oft breit und tief furchig oder 
kantig. Die braungraue, unregelmassig gerunzelte Oberflache ist zu oberst etwas geringelt, das Innere 
ist grauweiss mit gelblichen und braunlichen Punkten; sie ist selir fest und hart, kurzbruchig, auf dem 
Bruche strahlig-holzig, bei sebarfem Messerscbnitte harzglanzend, im trockenen Zustande geruchlos und 
von sehr anlialtend brennendem, ausserst scharf beissendem Geschmacke, in bohem Grade Speichelfluss 
erregend. Sie wird aus Algier, Oran, Constantine, namentlich Tebessa iiber Tunis ausgefiihrt und 
iiber Livorno in den europiiischen, iiber Alexandria in den orientalischen Handel gebracht. In Bombay 
und Calcutta bildet sie, wegen des haufigen Gebrauchs in Indien, einen bestiindigen Einfuhrartikel. 
Die romische Wurzel findet man hiiufig von Insekten durchliichert, wodurch jedoch der Werth nicht 
beeintrachtigt wird.

Die deutsehe Bertramswurzel ist nur halb so dick und heller grau ais die romische, lang zu- 
gespitzt, durch starkes Zusammenfallen mehr langsfurchig und besitzt am oberen Ende immer einen 
Schopf von Blatt- und Stengelresten, denen sich sogar schwache Aeste, ganze Blatter und Bliithen 
beigesellen. Die deutsehe Wurzel schmeckt, da sie meist frischer und reicher an Oel zu sein pfiegt, 
noch schiirfer ais die romische und ist hauptsachlich in Deutschland, Skandinavien und llussland ge- 
brauchlich. Der Bruch ist glatt, stark glanzend und hornartig. Sie wurde friiher in Thuringen und 
Bohmen kultivirt, gegenwiirtig, wie nach F ltick igers Angabe bereits bemerlct, nur noch von einem 
einzigen Bauern in der Umgebung von Magdeburg gebaut.

Die Bertramswurzel wird geschnitten und ais feines Pulver in gut verschlossenen Gefassen 
aufbewahrt.

Yerwechselungen mit andern ahnlichen Wurzeln (Sonchus óleraeeus Ł., Achillea Ptarmica L., 
Anacyclus Pseudopyrethrum Aschers.) lassen sich durch den nicht scharfen Geschmack leicht 
erkennen.

B esta n d th e ile : Die Wurzeln beider Arten entlialten nach John : scharfes atherisches Oel, 
Harz, Inulin; nach P a rise ł und K oene: Inulin, Gummi, Spuren von Gerbsaure, ein scharfes Harz 
(.Pyrethrin) und Salze. Gautier und P a rise l fanden kein atherisches Oel. Nach K oene besteht 
das die Wirksamkeit bedingende scharfe Weichharz, P y reth rin , aus einem Gemenge von: 1. einer 
braunen, harzigen, in Kali unloslichen Substanz (der wirksame Bestandtheil), 2. einem braunen, scharfen, 
in Kali loslichen, fetten Oele, und 3. einem gelben, in Kali unloslichen, fetten Oele. Nach S ch on -



w;i 1 d i«fc das atherische Oel butterartig, geruchlos und scharf. Nach B uchheim  ist Pyrethrin ein 
Alkaloid, welches bei der Spaltung mit alkoholischer Kalilauge P y re th r in sa u rę  bildet. (Husemann, 
Pflanzenstoffe 1540.)

A n w e n d u n g : In Substanz und Aufguss; zum Kauen bei Lahmung der Znnge, gegen Zahn- 
schmerz, auch missbrauchlich zur Yerscharfnng des Essigs. Die Bertramwurzel ist ein Excitans und 
Sialagogum und wird „besonders bei cariosem Zahnschmerz (namentlich ais Bestandtheil von Zahnweli- 
mitteln), auch bei Trockensein im Munde nnd bei Zungenlahmung, ferner ais Zusatz von Gargarismen, 
bei Relaxation der Uvula etc.“ angewendet. Friiher auch ais Niesspulver, zu ausserem Hautreiz und 
innerlich gegen Typhus, Paralyse nnd Rheumatismus. Grosse Dosen konnen Entzundung des Schlundes 
und Magens erzeugen. (H usem ann, Arzneimittell. 563).

L it t e r a t u r ,  A bbildung und B esclireibung: Nees v. Esenb., PI. med., Taf. 244 ( A .  P y r ę -  

thrum ); Hayne, Arzneigew. IX., Taf. 46 (A . o ffic in a ru m ); Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXXIVe 
(A officinarum )•, Luerssen, Handb. d. syst. Bot. II., 1140; K arsten, Deutsche Flora 1086, 1087; 
W ittste in , Pharm. 77.

D rogen und Praparate: R a d ia  P y r e th r i  g e rm a n ia : Ph. ross. 333; Pb. dan. 193; Pb. suec. 172; 
F lu ck ig er , Pharm. 439; B erg , Waarenk. 66; B erg , Atlas 16, Taf. IX.

R a d ia  P y r e th r i  ran ta n i: Ph. austr. 108; Ph. hung. 363; Ph. helv. 108; Cod. med. 71; Ph. 
belg. 70; Brit. ph. 266; Ph. U. St. 274; B erg , Waarenk. 66; F lu ck ig er , Pharm. 437; F liick ig er  
and Hańb., Pharm. 383; Hist. d. Dróg. II., 6.

P ilu la e  od on ta lg icae: Ph. helv. suppl. 91.
T in ctu ra  S pilan this com posita  ( T in etu ra  Spilanthis o lera cei com p osita ): Ph. austr. 138; Ph. 

hung. 465; Ph. helv. suppl. 123; Ph. belg. 340.
T in ctu ra  P y r e th r i :  Ph. ross. 434; Brit ph. 338; Ph. dan. 276; Ph. U. St. 353;
Unguentum n erv in u m : Ph. dan. 288.
Siehe ausserdem H ager, Ph, Prx. Ii., 774.
Die Ph. germ. bat diese Pflanze, welche (mit Ausnahme der Ph. Neerl.) iu allen fibrigen 

Pharmacopoen enthalten ist, nicht wieder aufgenommen.

T a fe lb e s c h r e ib u n g :

A bliihende Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bliithenkorb im Langsschnitt, vcrgrossert; 2 Randblutho, desgf.. 
3 Scheibenbliithe mit Deckblatt, desgl.; 4 Staubgefassrohre, desgl.; 5 einzelnes Staubgefiiss von innen, desgl.; 
6 Pollen, desgl.; 7 tiriilel mit Narben, desgl.; 8 oino Acbiinc der Scheibo, desgl.; 9 dieselbe in der Richtung der 
breiten Fliiche langs durchsehnitten, desgl.; 10 dieselbe in der Richtung der schmalen Flacho durclischnitten, desgl. 
Nach einer Oiiginalzeichnung des Herm Professor Schm idt in Berlin.





Matricaria Chamomilla L.
S y n .  M atricaria suaveolens L . Chrysanthemum Chamomilla B e r n li . Chamomilla

. ofjicinalis 0 .  Koch.

Echte Kamille —  Chamomile — Camomille commune ou d’Allmagne,

F a m ilie : Compogitae. G attung: Matricaria L.

B esch re ib u n g . Die einjahrige, diinne, senkrechte, befaserte, blassbraune Wurzel treibt einen 
kahlen, astigen, aufrechten oder ausgebreiteten 15— 20 Ctm. ho hen Stengel, dessen zerstreut stehende, 
kahle, sitzende, doppelt-fiedertheilige Blatter mit schmal-linealischen, Aachen, stachelspitzigen, entfernten 
Zipfeln versehen sind. Die yndstandigen Bliithenkopfchen mittelgross, ziemlich lang gestielt, eine 
doppelte, zusammengesetzte, lockere Doldentraube bildend, mit walzig-kegelformigem, 5 Mm. hohem,
1 ’ /2 Mm. dickem, hohlem, naclctem, nach dem Abfalien der Friichte feingrubigem Bluthenboden. Hiill- 
kelch ziegeldachformig mit langlichen, hautig gerandeten, stumpfen Blattcben. Rand- oder Strahlen- 
bliithen zu 12— 18, nur weiblich, erst ausgebreitet, spiiter zuriłckgeschlagen, weiss, mit unterstandigem, 
lfacherigem, leiigem, aus dem Unterkelch'gebildetem Fruchtknoten und fadenformigem Griffel, der mit
2 linealischen, zuruckgekrummten Narben gekront ist. Die langlicli-Bzahnige, 4nervige Zunge łiinger 
ais der Hullkelch. Dobre walzenrund, mit kleinen Oeldriisen bestreut. Scheibenbliithen zahlreich, 
zwitterig, gelb. Blume trichterforinig mit am Grunde buchtiger, gestielt-driisiger Dobre und glocken- 
fórmigem, am Dande 5spaltigem Saunie,' dessen Zipfel <nacb aussen gebo^en sind. Staubgeiasse zu 
5, mit im unteren Tlieile, mit der Blumenrolire verwacbsenen, unter dem Beutel gegliederten Faden 
und 2facherigęn, der Lange nacli aufspringenden, zu einer Dobre verwachsenen Staubbeuteln, dereń 
Connektiv aus einer dreieckigen, gestumpften Schuppe besteht. Pollen elliptisch, stacbelig, unter 
Wasser rund, Snabelig. Fruchtknoten gleich dem der Dandbliithen. Griffel fast eingeschlossen; Narbe 
aus 2 linealischen, auseinanderstrebenden, rinnenformigen, an. der Spitze verbreiterten und bartigen 
Theilen bestebend. Achanen langlicli, gegen die Basis verschmalert, oben schief gestutzt, innen fein 
Sstreifig, kalii, braun, obne Federkrone. Same das Fruchtgehause Yollstandig ausfullend, eiweisslos, 
Ernbryo wenig gekrummt. Das nach unten gericbtete Wtirzelchen kurz. Sammenlappen langlicli, 
planconvex.

Anatoinisclics: Der Querschnitt des dtinnwandigen, loekeren Gewebes, welclies die HOhlung des Bliithen- 
bodens umgiebt, zeigt einen weitliiufigen Itreis von ca. 12 selir ansehnlichen, Riiumen, die wahrsclieinlicli atheriaches 
Oel enthalten (Fliickiger).

V e rb re itu n g . Auf Ackern, an Wegrandern, namentlich anf Lebmboden durcb Europa mit 
Ausschluss des aussersten Nordens verbreitet. Ausserdem in Yorderasien 'und Australien.

B lu th ezeit. Mai bis August.

N am e u n d  G esch ichtlich .es. Der Name K a m ille  (althochdeutsch meydeblumen-, mittel- 
hochdeutsch Comilg, Gensblum, Maidplum, Meddeblum, Meteblume; mittelniederdeutsch Megędeblomen;. 
bei Cordus Kamillen, Hermelen, Meydblumen; bei B ock  und F uchs Chamillen, Kamillen), stammt 
von Chamomilla, dem yeriinderten yauaiuyyor (yauca niedrig und f.n/%ov Apfel), auf dem Boden be- 
findlicber Apfel, wegen des Apfelgeruches der kleinen runden Bluthenkopfchen. Matricaria kommt 
von mater, gyorjg, Mutter, wegen der Anwendung der Bliithe gegen Frauenkrankbeiten, namentlich 
Krankheiten der Gebarmutter. Die Kamille ist schon vor alten Zeiten ein lieliebtes Arzneimittel ge- 
wesen. H ip p ok ra tes  bezeiclinet sie mit RoarOegog, D io sco r id es  mit MrOegig und Xagalgrfkov. 
Letzteren Kamen fuhrt die Pflanze lieute nocli in Griechenland. T ra llia n u s  verwendete hiiubg 
Xagalgrjlov, ebenso Palladius chamaeli herbae florentis. Auch den Arabem war schon im 10. Jahr- 
hundert die arzneiliche Benutzung der Kamille bekannt. G am erarius hatte schon von dem aus 
Chamaemelum awense gewonnenen blauen Oele Kenntniss, welches er gegen Kolik empfahl. Aqaa 
florum Camomille befindet sich in dem Nordlinger Degister vom Jahre 1480. F uchs beschreibt unsere 
Pflanze unter dem Namen Chamaemelon Leucanthemum; L ob e liu s  nennt sie Anthemis vulgatior. Der 
Name Matricaria war ursprunglich dem Chrysanthemum Rartheniurn Pers. eigen; er ist erst von 
H a lle r  und L inne auf unsere Pflanze iibertragen worden.

O fflz in e ll sind die getrockneten Bltithenkopfe: Flores Chamomillae vulgaris.
Die Bliithenkopfe werden im Juni und Juli bei trockenem Wetter. gesammelt, an der Luft mogliohst solinell 

getrocknot und am besten in dicht geselilossenen Weissblechgefaaaen aulbewalirt. Die frisclien Bluthen enthalten 
Stolfe, welche leiclit in Gahrung libergehen und die getrocknete Kamille zeigt ein starkes Bestreben, in feuchter 
Luft Feuchtigkeit anzuziehen. Die Bluthen riechen auch nach dem Trocknen eigenthiimlich aromatisch, schmecken 
stark, nicht angenehm aromatisch und bitter. Das fruher ehenfalls offizinelle Kraut ist von ahnlichem, jedoch 
schwlicherem Geruch und Geschmack.

Y erw ech selu n gen  kOnnen stattfinden mit Chrysanthemum inodorum L., Anthemis awensis L. und Anthemis 
Cohda L. Chrysanthemum inodorum hat grossere und geruchlose Blumen mit hraunberandeten Kelchschuppen und be- 
sitzt einen stumpfen nicht kohlen Bluthenboden. Bei Anthemis aroensis sind die Bluthen ehenfalls grosser und ge- 
ruchlos; der Fruchtboden ist mit Spreublśittchen besetzt und nicht hohl. Anthemis Cotula besitzt gleichfalls grbssere 
Bluthen mit widerlichem Geruche; Bluthenboden ehenfalls spreuig und nicht hohl.



Praparate. Die Bliithen werden zur Herstellung - on Syrupus Chamomillae, Extractum 
Chamomillae, Aqua Chamomillae, Oleum Chamomillae vervraidet und bilden einen Bestandtheil von 
Species emollientes.

B estandtheile. Nach H erberger enthalten 100 Theile trockner Kamillen: 7,4 braunen, 
durch Bleisalz fiillbaren Extraktivstoff, 5,9 Harz, 5 seifenartigen Extractivstoff, 6,3 Gummi, 2,9 Bitter- 
stoff und Gerbstoff, 2,2 apfelsauren Kalle und Kali mit Zucker und Eiweissstoff, 1 phosphorsauren 
Kalk, 0,8 Wachs, 0,5 Eett, 0,9 dickiiches, flilchtiges, blaufarbiges Oel, 0,4 Chlorophyll, 64,7 Faser- 
stoff etc. Durch Destiliation erhiilt man ans den getrockneten Kamillenbltithen bis 0,45 °/0 eines scłion 
dunkell)lauen Oeles, von stark aromatischem Geruch und Geschmacke, welches l)ei 0° fest wird, olme 
Abscheidung von Stearopten. Es ist von P iesse  Azulen, von G ladstone Coerulem benannt worden, 
besitzt ein spez. Gew. von 0,92—0,94 und ist nach K ach ler ein Gemisch von mehreren Yerbindungen. 
Letzterer hat darin namentlich Caprinsaure (CI0 II20 0 2) nachgewiesen und nach mehrfacher Rektifikation 
ein stark nach Kamille riechendes, farbloses, bei 150 — 165° iibergehendes, neutrales Oel erhalten, mit 
der Zusammensetzung C10 H10 O. Die Zusamniensetzung des Oeles ist nach B izio  5C 10III(;, 3 11., O. 
Der blaue Bestandtheil, welcher durch Behandlung mit Alkalien grun gefiirbt wird, besitzt nach P iesse  
die Formel C1(i 14,,, H., O; nach G ladstone ist das Coerulem stickstoffhaltig. Im Alter verliert das Oel die 
blaue Farbę und wird schnmtziggrun. Das Kamillenoi enthalt ausserdem Spuren von Baldriansiiure. Die 
saure Iteaktion des iiber Kamillen destillirten Wassers ruhrt nach K ach ler von einer Beimischung 
von Propionsaure her. Nach P atton e  und W erner ist in den Kamillen eine in seidenglanzenden 
Prismen krystallisirende Siiure, Kamillensaure und ein gleichfalls kry stal lisirbarer, stark alkalisch 
reagirender Korper, Anthemidin, enthalten. (H usem ann, Pflanzenst. 1532.)

A n w en d u n g . Ais sehr beliebtes Hausmittel wird die Kamille in Theeform bei verschiedenen 
kramplhaften Beschwerden, namentlich bei Cardialgie und Kolik, auch ais Diaphoreticum bei Rheuma- 
tismus, Erkaltungskranldieiten, Bronchialkatarrh, acuter Diarrhoe etc. in Anwendung gebracht. Eine 
Hauptverwendung findet die Kamille ausserlich ais gelind reizendes Mittel zur Applikation auf Haut, 
Schleimhaute und Wunden. Das Kamillenoi, welches die Reflexation herabsetzt, wird in Form von 
Oelzucker gegen Asthma und Kolik, Magenkrampf und Keuchhusten, sowie gegen Intermittens ge- 
reicht. (H usem ann, Arzneimittell. 955.)

L itteratur. Abbildung und Besclireibung. N ees v. Esenb., Plant, med., Taf. 241; H ayne, 
Arzneigew. I, Taf. 3; B erg  u. S ch m idt, Offiz. Gew., Taf. XXIIP; B entley  u. T rim en , Med. pl. 155; 
Luerssen, Idandb. der syst. Bot. II, 1143; K arsten , Deutsche FI. 1094; W itts te in , Pharm. 373.

Drogen und Priiparuto: Flores Chamomillae vulgaris■■ Ph. germ. 108; Ph. austr. 34; Ph. hung. 109; Ph. ross. 
164; Pli. helv. 53; Cod. med. 44; Ph. belg. 26: Ph, Neerl. 56; Ph. dan. 109; Ph. suec. 81; Ph. U. St. 219; łT iickiger, 
Pharm. 785; Berg, Waarenk. 313, 572.

Syrupus Chamomillae: Cod. med. 548; Ph. lielv. suppl. 109.
Aqua Chamomillae: Ph. austr. 18; Ph. hung. 53; Ph. helv. 14; Ph. Neerl. 26; Ph. belg. 126; Ph. dan. 46; 

Ph. suec. 24.
Extractum Chamomillae: Ph. Neerl. 101; Cod. med. 413; Ph. dan. 97; Ph. suec. 72.
Oleum Chamomillae: Ph. helv. 91, 92; Ph. Neerl. 167; Ph. ross. 289; Ph. belg. 200; Cod. med. 449.
Species emollientes: Ph. germ. 241; Ph. dan. 227; Ph. helv. 118; Ph. ross. 369.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch H ager, Pharm. Prx. 1., 809.

T afelbesohreibung’;
A Pflanze in natiirlicher Grosse. 1 Bliitlie mit Hullkelch, vergrossert; 2 dieselbe im Lilngsschnitt, desgl.; 

3 Randbliithe, desgl.; 4 u. 5 Scheibenbluthe, geschlossen und geoilhet, desgl.; 6 dieselbe im Langsschnitt, desgl. 
7 >Staubgefassrijhre mit Griffel und Narben, desgl.; 8 Narben der Scheibenbluthe, desgl.; 9 Pollen, desgl.; 10 Illuthen- 
boden, desgl.; 11 Achane, desgl.; 12 und 13 dieselbe im Quer- und Langschnitt, desgl.

Nach der Natur von W. Muller.
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Arnica mon tana L.
S y n . Doronicum montanum  L a m . Doronicum Arnica  D e s f .

WohlverIei, Johanmsblume, Fallkraut, Stiehwurzel, St. Lucienkraut, Engelkraut, 
Verfangkraui — Arnica, SYIountain Tobacco —  Arnica.

F a m ilie : Compositae. G attung: Arnica Rupp.
B esch re ib u n g . Ausdauernde Pflanze mit schief łierabsteigendem, cylindrisehem, bis 10 cm 

langem, 1 cm dickem, aussen rothlichbraunem, innen weissem Rhizom, welches ziemlieh dicht mit 
braunen Schuppen und den Ueberbleibseln abgestorbener Blatter und aut der TJnterseite mit langen, 
dtinnen Adventivwurzeln besetzt ist. Am Grunde des 1- bis 3kopfigen, 30— 60 cm hohen, aufrechten, 
driisig-kurzhaarigen Stengels entwickelt sieli eine Blattrosette, welclie aus 4 — 6, aut der Erde aus- 
gebreiteten, langlich- verkehrt- eifbrniigen, 5nervigen, oberseits kurzhaarigen, unterseits kablen, halb- 
stengelumfassenden, meist mehr oder weniger verwachsenen Blattern besteht. Der Stengel ist entweder 
blattlos oder mit 1— 2, aus kahlen oder flaumigen, gewimperten Blattern bestehenden Blattpaaren besetzt. 
Blatter des untersten Blattpaares langlich bis lanzettlicli, 3nervig; die des oberen Blattpaares lnervig, 
in den Achseln hiiufig noch mit je einern ktirzer gestielten Seitenkopfchen. Kopfchen bis 5 cm breit, 
drusenhaarig, mit 2reihigem Hullkelch. Blattchen des Htillkelclies lineal-lanzettformig, gleiclilang, die 
ausseren aussen dunkelpurpurn gerandet und driisig-kurzhaarig. Blutlienboden gewólbt, grubig, behaart. 
Randblumen weiblich, 15— 20, einreihig, zungenformig, an der Spitze 3zahnig, lOrippig, orangegelb 
oft mit verkummerten Staubgefassen. Scheibenblume zwitterig, rohrenformig, mit Szalmigem Saumo. 
Fruchtknoten beliaart. Die 5 Staubgefasse bilden mit ihren Staubbeuteln eine gelbe, aus der Blume 
liervorragende Rohre, aus welclier der zweispaltige Griffel hervortritt. Achanen schwarzbraun, flaum- 
haarig, stumpf-Skantig, mit eiiier lreihigen, steif- und rauhhaarigen Federkrone.

Im hohen Norden tritt eine Form mit schmaleren Blattern auf, welche mit dem Namen Arnica 
angustifolia Vahl. (Arnica alpina Murrayj belegt worden ist.

Anatoniisclies: Der Querschnitt der Hauptwurzel zeigt eine gliinzeiide Rinde von ungefalir '/io des Durch- 
messers, einen schmalen, festen Holzrińg und ein, 2/3 des Querscłmittes einnehmendes schwammiges Mark. Der Holz- 
ring besteht aus gelben, unregelmassigen, ofters halbkreisfdrmigen, dicht aneinanderschliessenden, niolit strahligen 
Gruppen stark verholzten Gewebes, umgeben von zahlreiehen, zerstreuten Gefassen, mit spaltenformigen Tiipfeln. In 
der Rinde befinden sieli, einen weitlaufigen Kreis bildend, ungleiehe, von żartem Parenchym umgebene Oelraume, 
dereń blassgelbes Oel gewohnlieh ausgetreten und durcl) das benachbarte Gewebe verbreitet ist. Der Kork ist aus 
wenigen Reihen rundlieher, brauner, oft Harz fiihrender Zellen zusanmiengesetzt.

V erbreitT ing. Auf' Torfmooren und gebirgigen, besonders waldigen Wiesen von Siid- und 
Mitteleuropa, ebenso in den lioheren Breiten von Asien und Amerika.

N am e u n d  G esch ich tlicb es . Der Name Wohlverlei (richtiger Wolferlei), Wulferley, Wulfer- 
ling, althochdeutsch wolves-zeisala (zeisan, zerreissen), icolfesgele (Wolfsgelb) steht in Beziehung zum 
Wolfe; man ist jedoch nicht im Stande eine niiliere Erklarung dieser Beziehung zu geben. Die Deutung 
Wolilverleih, Wohlferlei — W oh l fur a lle r le i kann keinen Anspruch auf Walirscheinlichkeit machen. 
Der Name Arnica stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist jedenfalls ans einer Verstiimmelung von 
Ptarmica ('/tragur/ńj Niesskraut, magftr/.óg niesen, icraggóg erregen, der Staub der gepulverten Pflanze 
erregt heftiges Niesen), einem Worte, welches sclion D iosco r id es  wahrscheinlich fur eine Achillea in 
Anwendung brachte, hervorgegangen. Die Pflanze war in der Yolksmedizin wohl schon sehr friihzeitig 
bekannt. M attliio lu s (1501 — 1577 in Siena) bildete eine ihm von A dam us L eonurus zugesendete 
Arnikapflanze unter dem Namen Alisma ab. Der Greifswalder Professor Franz J o e l empfahl gegen 
Ende des 16. Jahrhunderts die Arnika zu Arzneizwecken. Weitere Anpreisungen erfolgten 1678 durch 
den Schweinfurter Arzt Joh. Mich. Fehr, 1744 durch G. A. de la M arche und namentlich im 
Jahre 1777 durch Heinr. Jos. C ollin , durch dessen Empfehlung die Pflanze einen bedeutenden, wenn 
auch nur voriibergehenden Ruf erlangte. C. G essner nannte sie Caltha alpina; D odon aeu s: Chry- 
santhemum latifolium; Tabernaem ontanus: Damosonium primum Dioscoridis.

B liith ezeit. Juni, Juli.



O ffizineil sind der Wurzelstock: llhizoma (Eadix) Arnicae, die Bliithen: Flores Arnicae, 
wohl auch die Blatter: Folia Arnicae.

Dio A rnikabliithen  worden sammt der Kelchhillle im Juni und Juli gesammelt, auf Horden schnell und 
gut gotrocknet und iniissen dann, von den zieinlich hilufig darin befindliohen Larven und Puppen von Insekten 
(Trypeta arnicmora Loew.) gereinigt, in Blechkasten aufbwabrt werden. Sie riecben friseh widerlich, im troelcnen 
Zustande angenehm aromatisch und sind von scharf aromatisch-beissendem, bitterem Gesehmack. Im Handel unter- 
scheidet man lliithen oline Hiillkelcli: Flores Arnicae sine recepiaculis icalycibus) und Bliithen mit Hullkelch: Flores 
Arnicae cum receptaculis. Die Arnikawurz ein werden im Fruhjalir gesammelt und naeh dem Trocknen in Weiss- 
blechbiiehsen aufbewahrt.

Verwechselungen kOnnen stattfinden a) bezuglicli der Bliithen mit 1. Anthe.mis tinctoria L.: mit pappus- 
losen/ Aehiinen, 18 mm langer, 20— 25 mm breiter Zunge; 2. Calemlula officinalis L .: mit 4 nervigen Zungon und ge- 
kriimmten Frtichten; 8. Doronicum Pardalianches L .: randstandige Bliitben pappuslos, mit 10 mm langer und 20 bis 
25 mm breiter, 4—5nerviger Zunge; 4. Inula Britannica L .: kleiner, Zungenblilthchen 4nervig, 20 mm lang, 15 mm 
breit, Pruehtboden naekt; 5. Hypocliaeris, Scorzonera, Tragopoyon: olme Unterschied zwischcn Scheibe und Strabl, 
Bliithchen 5zahnig, Pappus gefiedert; b) bezuglicli der W urzeln mit 1. Solidago Virgaurca L.: Rhizom dicker, mit 
zahlreicheren Seitenwurzeln, der wasserige Aufguss dicklielier, beim Schiitteln stark schaumend, von SilberlSsung dunkel- 
grau gefiillt; 2. Hicracium umbdlatum L .: ringsum dioht mit diinnen langcn Pasem besetzt; 3. Betonica officinalis L .: 
ohne Balsamgiinge, Wurzel im Querschnitt yiereckig; 4. Geum urbanum L .: ringsum mit Nebenwurzeln, Geruek nelken- 
artig; 5. Fragaria uesca L.: olme Balsamgiinge langs-runzelig, nielit geringelt, mit schwacb herbem, weder scliarf 
noch gewiirzhaftem Gesclnnacke.

B estandtheile. Die Wurzel enthalt nach P fa ff  1.5 % atherisches Oel, G°/0 scharfes Harz,
9 °/0 Gummi, Wachs und eisengrunenden Gerbstoff; nach W al z auch einen nicht krystallinischen Bitter- 
,stoli' und Arnicin. Das Kraut enthalt nach W alz atherisches Oel, Fett und Arnicin. Die Blumen 
nach des letzteręn Analyse: atherisches, gelbliches Oel, Harz, eisengriinenden Gerbstoff, Fett, Wachs, 
einen gelben Farbstoff und Arnicin; nach den Untersucliungen von C hevallier und L assaigne ent- 
halten die Bliithen; atherisches Oel, Harz, einen bitteren, dem Cytisin (aus Cytisus Laburnum) ahn- 
lichen Stoff, Gallussiiure, einen gelben Farbstoff, Eiweis, Gummi und Salze. Das zuerst von Bastik  
1851 aus den Bliithen gewonnene Arnicin bedarf vorerst noch einer genauen Untersuchung. Bastik  
bezeichnet es ais ein Alkaloid, W alz ais ein Glykosid. Eine Reindarstellung des letzteren liat bis 
jetzt allem Anschein nach noch nicht stattgefunden.

A n w on d u n g . Welche Bestandtheile in der Arzneipflanze die wirksamen sind, ist his jetzt 
noch nicht festgestellt. Neuerdings sind die fruher so hochgepriesenen Arnicamedikamente fast voll- 
stiindig in Vergessenheit gekommen. Wurzel und Bliithen, weniger das Kraut, werden im Aufguss ais 
Nerven- und Gefasssystem anregendes, Itespiration und Blutumlauf beschleunigendes, Harn und Schweiss- 
absonderung beforderndes Mittel gereicht; so namentlich bei nervosen Affektionen, Epilepsie, Gehirn- 
erschiitterung, Geisteskrankheit, bei Malariakrankheiten und Ruhr; in Folgę ilires Aufsaugungsvermogens 
ebenso auch bei Blutergiissen, daher bei Apoplexie und ausserlich bei allen mit Blutaustritt verhundenen 
Leiden. Friiher fanden die Blumen in gepulverter Form Anwendung ais Niesspulver. (Husemann, 
Arzneimittell. 953.)

Praparate. Aus den Bliithen (auch in Verhindung mit Blattern und Wurzeln) wird die 
Arnicatinktur: Tinctura Arnicae ulid sowohl aus Bliithen und Wurzeln das Arnikaextrakt: Extractum 
Arnicae flormn (Extractum Arnicae radicis) gewonnen. Die Bliithen dienen ausserdem noch zur 
Bereitung des Fmplastrum Arnicae. ■

l i i t t c r a t n r .  Ahhildung' und Beschreibung: Neos v. Esenb., Taf. 239; Hayne, Arzneigew. VI., Taf. 47; 
Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XIII4 ; B en tley  u. Trim., Taf. 158; W ood ville , Taf. 17; Stepli. u. Oh., Taf. 123; 
Reichenh., Ic. FI. Germ. XIX., Taf. 958; Luerssen, Ilandb. d. syst. Bot. II. 1144; Karsten, Deutsche Flora 1.082; 
W ittstein , Pharrn. 919; Hager, Pharin. Pr. I. 462.

Drogen und Pritparate; Bhizoma (liadix) Arnicae: Pb. austr. (D. A.) 22; Ph. liung. 07; Ph. ross. 343; 
Pb. helv. 111; Cod. med. 35; Ph. belg. 11; Ph. Neerl. 81; Brit. ph. 48; Ph. suce. 169; Ph. U. St. 48; Berg, Waarenk. 83; 
Berg, Atlas, Taf. XV.; F liickiger, Pharrn. 434; F liickiger and Hańb., Ph. 390.

Flores Arnicae: Ph. germ. 107; Ph. austr. (D. A.) 22; 1’h. hung. 07; Ph. ross. 163; Ph. hele. 53; Ph. belg. 11; 
Ph. Neerl. 31; Ph. dan. 108; Ph. suec. 81; Ph. U. St. 48; Borg, Waarenk. 311; F liickiger, Pharrn. 775; Fliickiger  
and Hańb., Pharrn. 392.

Folia Arnicae: Ph. liung, 67; Ph. austr. 22.
Tinctura Arnicae: Ph. germ. 272; Ph. austr. 132; Ph. hung. 451; Ph. ross. 426, 437; 1’h. helv. 141; Cod. 

med. 376; Ph. bolg. 268; Ph. Neerl. 265; Brit. ph. 319; Ph. dan. 264; Ph. suec. 230; Ph. U. St. 334.
Extractum Arnicae: Ph. U. St. 101.
Emplastrum Arnicae: Ph. U. St. 98.

T a fe lb e sc h r e ib u n g 1:
AB Pflanze in natiirl. Gr5s.se; 1 Bluthenkopf im Liingsschnitt, desgl.; 2 Scheibenblumenknospe, wenig ver- 

grOssert; 3 Randblume, desgl.; 4 Scheibenblume, desgl.; 5 dieselbe im Liingsschnitt, stiirker vergr8ssert; 6 Slaub- 
gefilss, desgl.; 7 Pollenkorner, desgl.; 8 Fruchtkopf, natiirl. GrOsse; 9 Achane mit Federkrone, natiirl. Grosse und 
vergr5ssert; 10 Fruchtkopf mit Hullkelch, nach Samenabfall, natiirl. GrOsse. Nach der Natur von W. Muller.
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Cnicus benedictus L.
S y n . Centaurea benedicta L . Carbenia benedida B e n th  e t  H o o k . Caldtrapa lanuginosa L a m .

Benediktenkraut, Kardobenedikte, Bitterdistel, Bernhardinerkraut, Spinnendistel —
Blessed thistle —  Chardon benit.

F a m ilie : Compositae. G attung: Cnicus Yaill.
B esch re ib u n g . Die einjahrige, diinne, senkrecht in den Boden gehende, mit Wurzelfasern 

besetzte Wurzel treibt einen 20— 40 cm hohen, saftig-krautartigen, aufrechten, anten einfachen, ober- 
wiirts gespreizt-łistigen, Skantigen, gleich den Blattern zottig und klebrig behaarten, nach oben spinn- 
webefilzigen Stengel. Die unteren, bis 15 cm langen, in den breiten, kantig geflugelten Blattstiel 
verschmalerten Blatter langlich.-lanzettlich, buchtig-fiederspaltig, fast schrotsageformig; mittlere und 
obere Blatter kleiner, sitzend, mit breitem Grunde herablaufend, buchtig-fiederspaltig, stachelspitzig 
geziilint; die obersten breit eiformig, buchtig geziihnt, zuletzt in herzformige, grosse, das Bltithen- 
kopfchen einhiillende Deckblatter iibergehend. Bluthenkopfe einzeln, eiformig, bis 3 cm lang, 1 ij.1 cm 
dick, von den etwas liingeren Deckblattern eingeschlossen. Hullkelch ziegeldachformig, vielblatterig; 
aussere Hullkelcliblatter mit aufstrebendem, einfachem, die mittleren und inneren mit nach aussen 
gebogenem, 2 cm langem, kammartig mit 4— 5 kurzeń Staclielpaaren besetztem, gefiedert-liaarigem 
Stachel. Bltithenboden Iłach, etwas grubig, dicht mit langen, weissen, gliinzenden, borstenformig zer- 
schlitzten Deckblattclien besetzt. Randbluthen 4— 6, kelchsaum- und geschlechtslos, von der Lange 
der Zwitterbliithen, mit verkummertem Fruchtknoten und fadenformiger Krone, dereń Saum 3 tlieilig1) ist. 
Scheibenblumen zahlreich, zwitterig, mit oben ungleich 5spaltigem Saunie. Der oberstandige bleibende 
Kelch 3reihig; ansserste Reihe kronenformig, aus 10 kurzeń, verwachsenen, knorpeligen Schuppchen, 
die beiden inneren Reihen (Pappus) aus je 10 starren, rauhen Borsten bestehend, von denen die ausseren 
doppelt so lang sind ais die inneren. Die ca. 2 1/., cm langen Blumen schou gelb, die Hilllblatter nicht 
Uberragend. Fruchtknoten unterstandig, weiss, fast walzenrund, gestreift, am Grunde der inneren Seite 
genabelt. Die 5 Staubgefasse mit oben freien, unten mit der Blumenrohre yerwachsenen, mit sitzenden 
Drilsen bestreuten Faden und 2facherigen, gekrummt-rohrig yerwaclisenen Staubbeuteln. Beutelfacher 
am Grunde kurzspitzig verl;ingert, nach inuen der Lange nach aufspriugend, mit an der Spitze befind- 
lichem, seitlich gekriimmtem Connektiv. Pollen langlich, Sfurchig, gestutzt, unter Wasser kugelig, 
Snabelig. Griffel stielrund, unter den Narben etwas behaart. Die im inneren mit Pappillen besetzten 
Narben erst sich beriihrend, spater auseinandergehend. Frucht stielrund, 20furehig, kahl, mit an der 
Basis seitlichem Fruchtnabel, vom bleibenden Pappus gekront. Der eiweisslose Same das Frucht- 
gehause ausffillend. Der gerade Embryo mit kurzem, nach unten gerichteten Wurzelclien. Samen- 
lappen langlich, im Querschnitt planconvex.

Anatoinisclies: Der Quersehnitt der Blatter zeigt (nach Fliickiger) ein ziemlich gleichformiges Parenchym 
und einen von 3 Gofassbiindeln durchzogenen Mittelnery. Die langen Haare, womit die Stengel sammt Verzweigungen 
und Blattspreite besetzt sind, bestehen aus dfinnwandigen, leicht zusammenfallenden Zellen. Zwischen diesen Haaren 
und ebenso auch an den Blattern des Hullkelclies befinden sich kleine, kurzgestielte, mehrzellige Driisen mit klebrigem 
Inhalte. Der Same besitzt nach Berg (Waarenkunde 377) eine von der Epidermis gebildete, aussere Fruchtschieht, 
eine, aus ziemlich dickwandigem, von Gefassbiindeln durchzogenem Parenchym bestehende Mittelschicht, die nach 
innen in radial gestreckte Steinzellen ilbergeht und eine innerste Fruchthaut, die aus llusserst kleinen, tangential 
gestreclcten Zellen gebildet ist. Der Embryo besteht aus einem straffen Parenchym, dessen horizontalgestreckte Zellen 
kleine Tropfen fetten Oeles in sich schliessen.

V erb re itu n g . In Siideuropa, Persien, Transkaukasien, Syrien, Nordafrika wild vorkonnnend; 
in Mitteleuropa bis in das sudliche Norwegen und in Nordamerika ais Arzneipflanze in den Giirten kultivirt.

N am e u n d  G esch ich tlic lies . K ardoben ed ik te  ist abgeleitet von Carduus Distel und 
benedictus gesegnet, gelobt, wegen der grossen Ileilkrafte, die angeblich dem Kraute innewohnen, daher 
auch Herba sancta genannt. B itterd iste l bezieht sich auf den bittereri Geschmack der Pflanze, 
S p in n en d iste l auf die spinnweb-filzige Behaarung. Cnicus, abgeleitet von v.PiCuv (jucken, yerletzen), 
bezieht sich auf die stachelige Beschaffenheit der Pflanze. Centaurea verdankt seinen Ursprung dem 
lieilkundigen Centauren Chiron. Carbenia ist von A danson  aus Carduus benedictus (Chardon benit) 
gebildet worden. Calcitrapa ist aus calx (Ferse) und trapa (Falle, Schlinge) wegen der Stacheln, die 
einem Kriegsapparate ziuii Aufhalten des Feindes gleichen, hervorgegangen. *)

*) Die Pflanze, welche unserer Zeichnung ais Yorlago gedient hat, besass lautor Randbluthen mit 
dtheiligem Saum.



Die Alten haben schon Cnicus benedictus unter dem Namen Ir.coa zw/łcog gekannt und wahr- 
scheinlich arzneilich benutzt. Im Mittelalter glaubte man, dass die heilkraftige Akarna des T h eoph rast 
oder Atralctylis des D ioscor id es  unser Benediktenkraut gewesen sei, aus welchem Grunde man auf 
Empfehlung des A rn oldu s Y illanovanus um 1350 letztere Pfłanze in den Arzneischatz einfuhrte; 
die Hi;o<e/xvhę der Alten soli jedoch Carthamus lanatus L. gewesen sein, woliingegen die von 
N ico lau s M yrepsus (1222— 1255) angefuhrte Kaqdvojióvavov und die von P ię tro  de C rescenzi 
(um 1235) erwahnte Carduus (nach P liick ig er) wobl ais unser Benediktenkraut zu betrachten sind. 
Żur Zeit des Mittelalters wurde Cnicus benedictus ais ein Hauptmittel gegen Lungengeschwiire und 
Pest angeselien. Im IG. Jahrhundert wurde die Pflanze von Cam erarius abgebildet; B runschw ig  
empfahl um 1500 Aqua Cardui benedicti-, Y alerius Cordus nennt ais Beigabe einer Salbe Cardun- 
cellus. Gessner bericbtet in seiner Schrift: „Horti Germaniae*, dass unsere Pflanze zu Heilzwecken 
angebaut wiirde und M atth iolus giebt neben einer guten Abbildung uns Kunde davon, dass zu seiner 
Zeit das Benediktenkraut ais Arzneipfłanze sehr geschatzt war; letzterer empfieblt selbst das Kraut bei 
Pest, ansteckenden Fiebern und Krebs. Die Benedicta der łieiligen H ild egard  und anderer deutschen 
Arzneibucher soli (nach F liick iger) Geum urbanum L.-gewesen sein.

B luthezeit. Juli, August.
O ffizinell ist das Kraut: Herbu Cardui benedicti [Folia Cardui benedicti) und frtther auch 

die Frucht: Semen (Fructus) Cardui benedicti.
Die Bliitter und die beblatterten oberen Verzweiguugen werden vor der Bliithe gesammelt, an der Luft 

getroeknet und in holzernen oder bleohernen Kasten, gewohnlich zerschnitten, oder auch ais grobes Pulver aufbewahrt. 
Bliitter und Stengel schmecken stark und rein bitter, nicht aromatisch. Frisoh ist der Geruch widerig; trocken sind 
die Bliitter grfinlich-grau und wollig.

Yerwechselungen des Krautes mit C irsium  oleraceum  Scop. sind leieht an den glatten, nur zerstreut be 
haarten, selwach stachelig gewimperten, nicht bitter schmeckenden Bliittern letzterer Pflanze zu erkennen. Yer
wechselungen mit dem Kraut von C irsium  lanceolatwm  Scop. und S ilybu m  M a ria n u m  Gaertn. sind kaum denkbar.

Praparate. Aus dem Kraute wird gewonnen: Extractum Cardui benedicti; ausserdem wird 
dasselbe verwendet zur Ilerstellung von Speeies amarae, Tinctura amarae, Ptisana de foliis Cardui 
benedicti, Tinctura Absinthii compositu. Das Extrakt dient ais Beigabe zu Vinum amarum.

B estandtheile. Das Kraut enthalt reichlich Kalium-, Calcium- und Magnesiasalze. 100 Theile 
des lufttrocknen Krautes enthielten: 5 harzartigen Stoff, 13 Schleim und Gummi, 0.3 fluchtiges Oel, 
24 bitteren Extraktivstoff, 2.5 Kaliacetat, 5 Kali- und Kalknitrat, 1.6 Kalkmalat, 3.4 Kalksulfat und 
andere Erdsalze, 37.5 Holzfaser mit Eiweissstoff, 8.5 Feuchtigkeit und 0.2 Bitterstoff, Cnicin oder 
Centaurin genannt. Das 1839 v on N a tiv e lle  in den Bliittern von Cnicus benedictus entdeckte Cnicin 
(C,12 Hsu 0 15) bildet wasserhelle, seidenglanzende Nadeln, ist neutral, obne Geruch und von sehr bitterem 
Geschmacke, loslich in kochendem Wasser, wenig in Aether und gar nicht loslich in atherischen Oelen. 
Der Same enthalt fettes Oel und wahrscheinlich auch Cnicin. (Husem anu, Pflanzenstoffe 1533.)

A n w en d u n g . Das Kraut wird im Aufguss bei chronischen Leberleiden, Hypochondrie, 
tlysterie, Magenbeschwerden, chronischen katarrhalischen Leiden, Wechselfieher etc., im Allgemeinen 
aber nur ais Amarum bei Verdauungsschwache gereicht: Grossere Gaben bewirken Uebelkeit, Erbrechen, 
Kolik und Durchfall. Der Same findet, ebenso wie der Same von Silybum Marianum Gaertn., nur 
noch ais Hausmittel gegen Seitenstechen Anwendung; letzterem Umstande verdanken die Korner den 
Namen Stechkorner. (Husemann, Arzneimittell. 647.)

b i l  te rn  t u r. Abbildung und Beschreibung: Nees v. Esenb., Plant, med., Taf. 223; Hayne, Arznei- 
gew. VII., Taf. 34; Borg u. Schm idt, Ofliz. Gew. XXII»; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. II. 1147; K arsten, Deutsche 
Flora 1127; W ittstein , Pharm. 383.

Drogcn und Praparate; H erb a  Cardui ben ed icti: Ph. germ. 129; Ph. ross. 171; Ph. helv. 61; Cod. med. 
(1884) 47; Ph. belg. 22; Ph. Neerl. 52; Ph. dan. 114; Ph. suec. 85; F luckiger, Pharm. 645; Berg, Waarenk. 288.

E x tra c tw n  Cardui benedicti: Ph. germ. 85; Ph. ross. 124; Ph. helv. 41; Cod. med. (1884) 413; Ph. Neerl. 
100; Ph. suec. 72.

/Speeies am arae: Ph. hung. 399; Ph. suec. 198.
P tisa n a  de foliis  Cardui benedicti: Cod. med. (1884) 609.
V inum  a m a ru m : Ph. Neerl. 288.
T inctura am arae: Ph. dan. 263.
Tin ctura  A b sin th ii com posita : Ph. suec. 229.
Beziiglich der Drogen und Praparate siohe H ager, Ph. Prx. I. 746.

T a fe lb e s c h r e ib u n g ’ :
A oberer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; 1 Bluthenkopf von der Hfllle befreit, desgl.; 2 derselbe im 

Liingsschnitt, desgl.; 3 Scheibenhliithe, vergr8ssert; 4 StaubgelUss mit Gritfel, desgl.; 5 Stauhgefasse, desgl.;.6 Pollen- 
korn unter Wasser, desgl.; 7 geschlechtslo.se Kandbluthe; 8 Frucht mit Pappus, natiirl. Grosse; 9 dieselbe, vergrossert; 
10 dieselbe im Liingsschnitt, desgl.; 11 dieselbe im Querschnitt, desgl.; 12 Same, desgl. Nach der Natur von W .M u ller ,
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Taraxacum officinale Weber.
S y n .  Leontodon Taraxacmn  L . Taraocacum D ens leonis D e s f . Taraxacum mdgare S ch rk .

Leontodon officinale W ith .

Lowenzahn, Gebrauchliche Kuhblume —  Dandelion —  Pissenlit, Dent de lion.

F a m ilie : Compositae. Grattuug: Taraxacivm Juss.
B eschreibung'. Kraut mit ausdauernder, in der Jugend einfacher, kegelfórmiger, im spateren 

Alter verastelter, 20— 40 cm langer, l'j2— 2 cm dicker, fleischiger, stark milchender, aussen gelblich- 
brauner, innen weisser, meist yielkopfiger Wurzel. Blatter langlich oder lineal-lanzettformig kahl oder 
auf der Unterflache der Mittelrippe wenig behaart, schrotsageformig mehr oder minder tief gespalten, 
mit dreieckigen, mehr oder weniger spitzigen, grosstentheils geziihnten, jedoch auch ganzrandigen Ab- 
schnitten. Blumenschafte einkopfig, holil, kahl oder etwas wollig. Achanen lineal-verkehrt-eiformig, 
nach oben spitz hockerig, der imgefiirbte Theil des Schnabels langer ais der gefarbte Theil der Achane.

Die Pflanze variirt. sehr imd zwar:
a. genuinmn Kocli (Leontodon Taraxacmn Foli.) grasgriin, schrotsiigeformige Blatter mit dreieckigen, meist 

ganzrandigen Zipfeln. Hullkelchbllitter sammtlich linealisch, die aussern ahwlirts gebogen.
b. Taraocacum glaucescens M. B. meist blaugriin. Blattzipfel meist ge.z8.lmt. Hiillblatter linealisch oder die 

liusseren lanzettformig, letztere horizontal abstehend.
c. Taraxacnm cornicnlatum DC. unterscheidet sich von b nur durch den schwieligen Hdcker, welchen die 

inneren Hiillblatter unter der Spitze tragen.
d. Taraocacum alpinum Hoppe. Aeussere Hiillblatter eiformig, abstehend.
e. Taraocacum taraxacoides Hoppe. Aeussere Hiillbliittchen eiformig, zugespitzt, angedriickt, innere mit 

geliornter Spitze.
f. Taruxacum lividum W. K. ( Taraxacum palustre Sm.) wie e, die inneren Hiillbliittchen nicht gehornt; mit 

dicklichen, blaugriinen, ungetheilten, lineal - lanzettformigen, ganzrandigen oder kleingezahnten Blattern: Leontodon 
salinum Poll. und buchtig-schrotsagefOrmigen Blattern: Leontodon erectum Hoppe.

g. Taraxacum leptocephalum Rchb. wie f, die iiusseren, lanzettformigen Hiillblattchen an der Spitze zottig-biirtig.
Anatoinisclies: Die getrocknete, braun-graue, innen weisse, spiralig-liingsrunzelige Wurzel zeigt auf dem Quer-

schnitte eine dem Durchmesser des Holzkorpers mindestens gleichkommende dicke Rinde und den kaum sichtbar strahligen, 
gelben Holzkern mit fast verschwindendem Markę. Das Parenchym der von einer diinnen Korkscliicht bedeckten Rinde 
besteht aus 10— 30 schmalen, nach aussen grosszelligen, naeh innen kleinzelligen, concentrischen, von zahlreichen 
Milchrohren- und Siebrohrenbiindeln durchsetzten Kreisen, die aus durchschnittlieh 16 Reihen diinnwandiger, in axiler 
Riclitung lang gestreckter Zellen zusammengesetzt sind. Die Milchrohren bestehen aus langen, diinnen, reichver- 
zweigten, nur innerhalb ibrer Kreise aufsteigenden Schlauohen, in denen die eingetrocknete Mileli ais feinkornige, 
briiunliche Masse abgelagert ist. Der Holzkern zeigt auf dem Querschnitte zahlreiche, ungleich weite, oft gelbes Harz 
enthaltende Netztracheen mit dazwisc.hen unregelmassig eingebettetem Parenchym.

V erb re itu n g 1. Auf Wiesen, Tx-iften und an Wegerandern bis in die Alpenregionen iiber die 
ganze nordliche Erdhalfte verbreitet.

N am e und G esch ich tlich es. Der Name Leontodon ist abgeleitet von Xtwv Lowe und 
oóovg, odomg Zahn, wegen der zahnartig eingeschnittenen Blatter. Taraxacum (bei den alten arabischen 
Aerzten Tarakshagan) soli gebildet sein ans ccioagi g, womit die Aerzte des Mittelalters ein Augeniibel 
bezeichneten, gegen welcbes der Milcbsaft der Pflanze angewendet wurde. Nach anderen ist der in 
Rede stehende Name abgeleitet von caęaaatio beunruhigen (das heisst durch Abfiihren den Leib be- 
unruhigen) oder von caoagig Unrube und a/Jopai lieilen (Leibsclunerz heilen). Schon T h eop lirastu s 
beschreibt den Lowenzahn unter dem Namen Aphake (abgeleitet von ipay.og oder if u/.rj Linse, wegen 
der gtinstigen Wirkung auf Sommersprossen und Lcberflecken), doch erbalten wir beztiglich seiner 
medizinisclien Benutzung erst durch arabische Schriftsteller (Avicenna 980— 1037 und Serapion 9. oder 
10. Jahrhiuidert) bestimmte Nacliricbten. In den Werken der beiden genannten arabischen Aerzte wird 
der Name Taraxacum (Tarakshagan) zuerst genannt. Den Aerzten des 16. Jahrhunderts war (nach 
W ittste in ) die berubigende und einscblafernde Wirkung der Pflanze bereits bekannt. L eon liard  von



F uchs nannte sie dalier, nacli dem Vorgange von P lin iu s, Hedypnois (abgeleitet von rtdvg angenehm, 
lieblich und jcrcrya, nvov\ Hauch, Atliem).

Bltithezeit. Bltiht vom Frlihjahre bis zum Herbste.
Offizinell ist die getrocknete Wurzel: Iiadix Taraxaci und das Kraut der bltihenden Pflanze 

in Yerbindung mit der Wurzel: Radix et folia Tarasowi (Radia: Tarasowi cum herba, Herba Tarasowi 
cum radice).

Die Einsammlung der Wurzel erfolgt im Herbst, weil zu dieser Zeit in ihr der meiste Bitterstoff entbalten 
ist. Nacli der Einsammlung wird sie, und zwar gespalten, mehrere Tage der Luft ausgesetzt, sodami an einem lau- 
warmen Orte vollstandig getroeknet (im andern Palle unterliegt sie dem Wurmfrass) und in einem trocknen Raume 
aufbewahrt. Sie unterscheidet sieli von der ihr ahnlichen, jedooh helleren liadix Cichorii durch die coneentrischen 
Ringe, welche der letzteren fehlen und durch den Mangel der Strahlen, die bei Radia: Cichorii auf dem (Juerschnitt 
scharf und deutlich hervortreten. Getroeknet schwindet die Wurzel auf '/4 ihrer urspriingliehen Masse zusammen. Sie 
ist frisch aussen liellbraun, getrooknet dunkel-, fast sohwarzbraun, runzelig und meistentheils scliraubenformig gedreht.

Praparate. Aus dem getrockneten Kraute mit der Wurzel wird das LSwenzahn - Extraet: 
Extrwtum Taraxaci, aus der frischen Pflanze im Frlihjahre der Saft: Succus Tarasoaci und aus der 
zerschnittenen und zerstossenen Wurzel eine Abkochung: Decoctum Taraxaci gewonnen. Der ein- 
getrocknete, sehr bitter schmeckende Milchsaft heisst Leontodonium.

Bestandtheile. N achF rickh inger entbalten die geruchlosen und siisslieh-bitter schmeckenden 
Wurzeln Zucker, Inulin (letzteres ani liaufigsten in den Herbstwurzeln), Mannit (G,. Hs [OH]fi), Spuren 
von Gerbstoff, einen in kochendem Wasser und Aether leicht loslichen Bitterstofl' (Tarasoaciń), Schleim, 
eine in Alkohol losliche, wachsartige, krystallisirbare Substanz: Taraxacerin (CsHicO), Eiweiss, Kali- 
und Kalksalze. P o leck  erliielt aus dem Milchsafte das T araxacin  in weissen Krystallen; K rom eyer 
das T araxacerin  ebenfalls in Krystallform, jedoch das T araxacin  niclit krystallinisch. Das Kraut 
entha.lt nach S p ren gel viel Schleim, Gumnii, Zucker, Harz (Leontodin) etc. Die Błśitter und Stengel 
enthalten nach Mar me einen der Milchsauregahrung fahigen, Kupferoxyd nicht reduzirenden Zucker i 
Inosit (C°H12Oli) (Husem., Pflanzenst. 158).

Anwenduug. Die Lowenzahnwurzel wurde friiher ais eine die Sekretionen des Unterleibes 
und der Galie beforderndes, Stockungen und Yersclileimungen hebendes Mittel betrachtet. Neuerdings 
will man diese Wirkungen (namentlich beziiglich der Galie) nicht mehr in dem TJmfange anerkennen, 
wie friiher.

Litteratur. Abbildmig und Beschrcibung: N ees v. Esenb., Plant, medic., Taf. 249; H ayne, 
Arzneigew. II., Taf. 4; Berg u. Schm idt, Offizinelle Gew., Taf. VIIC; F ltick iger u. H aubury, 
l^harmacographia, p. 392; B entley  u. Trim., Medicin. pi-, p. 159; W ood v ille , Taf. 16; R eichenb . 
Ic. FI. Germ. XIX, Taf. 1404— 1406; Luerssen, Handb. d. syst. Bot. II, p. 1152; K arsten , Deutsche 
Flora, p. 1138; W ittste in , Handb. d. Phann., p. 493.

Drogen und Prilparate: Radix Taraxaci: Pb. austr. (D. A.) 130; Ph. hung. 443; Pb. ross. 338; 
Pli. lielv. 109; Cod. med. 74; Ph. belg. 851; Ph. Neerl. 257; Brit. ph. 317; Ph. dan. 195; Ph. suec. 174; 
Ph. U. St. 331; F ltick iger u. Haubury, Pharmacographia, p. 392; Berg, Waarenk. 55; B erg , Atlas, 
Taf. VII; F ltick iger , Pharmak. 406; H ager, Ph. Prx. II. 1108.

Radu' Tara rad cum herba: Ph. germ. 225; Ph. Neerl. 257; H ager, Pli. Prx. II. 1109: 
Husemann, Arzneimittell. 662.

Extractum Tarasoad: Ph. germ. 97; Ph. austr. (D. A) 61; Ph. hung. 195; Ph.ross. 145, 146; Ph. 
helv. 48; Ph. belg. 174; Ph. Neerl. 114; Brit, ph. 128; Ph. dan. 107; Ph. suec. 79; Ph. U. St. 149; 
H ager, Ph. Prx. II. 1110.

Succus Taraxaci: Brit. pli. 303.
Decoctum Tararwi: Br. ph. 101.

T a re lb eseh rei b u n g 1:

A unterirdisclier, B obenrdischer Theil der Pflanze in natiirl. Grosse; A1 Wurzeląuerschnitt, desgl 
1 Bluthenkopf mi Langssclmitt, desgl.; 2 einzelne Bliithe, yergrossert; 3 Staubbeutelrohr, lilngsgespalten un 
ausgebreitet, desgl.; 4 Pollenkorn, desgl.; 5 Achane mit gestielter Federkrone (pappus), desgl.; 6 Achane, ohr 
1 ederkrone, stilrker yergrossert. Nach der Natur von W. Mtiller.

/



i c o .



Lactuca virosa L.
Giftlattich —  Prickly Lettuce —  Laitue vireuse.

F a m ilie : Compositae. G attung: Lactuca L.
B esch re ib u n g . Die 2jahrige, senkrecht in den Boden gehende, stielrunde, astig-faserige 

Wurzel treibt einen ljahrigen, bis 2 Meter hohen, walzenrunden, anfangs markigen, spater hohlen, 
unten einfachen nnd borstigen, nach oben rispig verastelten, kahlen und blaugrttn bereiften, oft roth- 
lich gefleckten Stengel, der mit zerstreuten, horizontal abstehenden, bis 12 cm. langen, 4 '/2 cm. breiten, 
langlich - eiformigen, stachelspitzig- bis fast buchtig gezahnten, blaulich-griinen, unterseits auf den Nerven 
borstig-stacheligen Bliittern besetzt ist. Die untersten Blatter stielartig verschmalert, die iibrigen mit 
breit pfeilfórmiger Basis den Stengel umfassend, nach oben allmahlig in pfeil-lanzettformige Deck- 
blatter iibergehend. Bllithen zu einer weitlaufigen Rispe an der Spitze des Stengels vereinigt. Rispen- 
aste abstehend, mit aufrechten Aestchen. Bliithenkorbchen strahlenformig, armbluthig, mit wenig 
gewolbtem, kahlem, nacktem, feingrubig punktirtem Bluthenboden, der mit ungefahr 15 zwitterigen 
Bluthchen besetzt ist. Hiillkelch walzig, kalii, dachziegelig; iiussere Blattchen kiirzer, eine Aussen- 
hiille bildend. Die zungenformige Blume gelb, den unteren Theil des Griffels und der Staubgefasse 
rohrig umfassend, das abgestntzte Ende Szahnig. Staubgefiisse zu 5, hervorragend, mit freien Faden 
und linienformigen, zu einer Rbhre verwachsenen Staubbeuieln; letztere 2facherig, am Grunde pfeil- 
fórmig; Staubbeutelfiicher nach innen aufspringend. Pollen rundlich, mit 6 dornigen Leisten, unter 
Wasser rundlich 3seitig, Bnabelig. Fruchtknoten unterstandig, aus dem Unterkelcli gebildet, oval 
langlich, lfacherig, leiig, zur Bluthezeit kurz geschnabelt; dem kurzeń Schnabel die vielstrahlige, silber- 
weisse, haarformige Haarkrone angeheftet. Die 2 Fruchtbliitter bilden durch Verwachsung die Decke 
des Fruchtknotens, den Griffel und die 2 N arb en. Der fadenformige Griffel behaart, ebenso die zurucke 
gekrummten Narben auf der Aussenseite, wahrend die Iunenseite mit Papillen besetzt ist. Friicht- 
von dem Hiillkelche eingeschlossen, langgeschnabelt, mit einer haarformigen Haarkrone, die kiirzer ais 
der Schnabel ist. Achane langlich, zusammengedrttckt, breit berandet, kalii, so lang wie der weisse 
Schnabel, beiderseits mit 4— 5 erhabenen, gewimperten Rippen ausgestattet, schwarz. Der eiweisslose 
Same von der Form des Faches und dasselbe ausfiillend, aus einem geraden Embryo bestehend, mit 
blattartigen, langlich en Samenlappen und kurzem, nach unten gerichtetem Wurzelclien.

Die weiter verbreitete und haufiger auftretende Lactuca scariola L. mit senkrecht gestellten 
Blattflachen, pyramidaler Rispe und zuerst nickenden Aestchen wird von einigen Botanikern ais eine 
Form unserer Pflanze betrachtet.

Anatomisclies: Sammtliche griinen Theile, ebenso auch der Bluthenboden sind von einem RBhrensystem 
durclizogen, das bei der Yerwundung sofort weissen Milchsaft ausfliessen liisst. Dieses, auf dem Querselinitt einen 
einfachen oder doppelten Kreis dunnwandiger, verzweigter und querverbundener Rohren zeigende Milchsaftgefass- 
system befindet sich an der Grenze zwischen der Cambium- und Bastzone und der Mittelrinde. Einzelne und 
schwachere Milchrohren befinden sich ausserdem noch in der Peripherie der Cambialstriinge und Bogen, welche das 
weitinaschige Markgewebe von den Gefassbtindeln des Holzes trennen. Bie Milchgefasse der Rinde sind von nur 
4 — 6 Reihen nach aussen kleiner werdenden Parenchymzellen der Mittelrinde bedeckt, iiber welcher eine schwache 
Oberhaut lagert.

V erb re itu n g 1. An felsigen Orten, in lich ten Waldungen, Hecken und Graben des westlichen 
und siidbstlichen Eu rop as, bis zum siidostlichen Schottland verbreitet. Im nordlichen und nordostlichen 
Deutschland fehlend. Ueberhaupt nicht liaufig. Ais Arzneipflanze zum Zwecke der Gewinnung von 
Lactucarium, mit einer jahrlichen Ausbeute von 300 —400 Kilogr. in Zell an der Mosel und mit einem 
jahrlichenTCrtrag von ca. 35 Kilogr. bei Waidhofen in Niederosterreicli kultivirt.

N am e u n d  G esch ich tlich es. Der deutsche Name L a ttich , althochdeutsch wildin latecha, 
bei B ock  wild Latticli ist aus dem lateinischen lactuca gebildet; letzteres Wort bezieht sich auf den 
Milchsaft der Pflanze (lactiduca Milchfulirerin). Yirosa (von starkem Geruch, stark stinkend, giftig) 
bezieht sich auf den Geruch und die giftigen Eigenschaften der Pflanze.

Der Same und der Saft wurden schon von den Alten arzneilich verwendet, jedoch wird die 
(joi.óai; dyma des D ioscor id es  gewohnlich auf die unserer Pflanze ahnliche Lactuca scariola L. be- 
zogen. Der eingetrocknete Milchsaft, welcher von D iosco r id es  und P lin iu s  mit dem Opium ver- 
glichen und damals schon zur Falschung des Opiums verwendet wurde, diente namentlich zur Behand- 
lung von Wassersuclitigen. Y a leriu s Cordus bildete den Giftlattich unter dem Namen Lactuca 
agrestis ab, gab auch eine Beschreibung ihres nach Mohn rieehenden bitteren Saftes, ohne jedoch irgend 
welcher medizinisohen Anwendung zu gedenken. Die neuere medizinische Verwendung rerdankt der 
Giftlattich der 1799 erfolgten Empfehlung von Coxe in Philadelphia.

B lu th ezeit. Juli, August.
O ffiz in e ll ist das Kraut: Herba Lactucae mrosae (Herba Lactucae, Herba Intybi angusti) 

und der durch Yerwundung der Pflanze gewonnene Milchsaft: Lactucarium.
Bas Kraut wird von der bliihenden Pflanze in der zweiten Halfte des Juli gesammelt und sofort zu Extrakt 

oder Tinktur verarbeitet. Es riecht frisch, namentlich beim Zerquetschen, widerlich betiiubend und schmeckt an- 
haltend widerlich bitter und kratzend scharf.



Die Gewinnung des Lactucariums gelit auf folgende Weise vor sioh: An den 2jiihrigen Stengeln wird nacli 
vollstiindiger Entwiekelung des Blfithenstandes, also im Monat Mai, die Bliithenrispe abgesohnitten. Dor sofort 
herausąuellende, sehr dunnfliissige Saft wird mit dem Pinger aufgefangen und in eine 'Passe gebracht, worin 
er sehr bald gerinnt und zali-fiiissig wird. Da sieli die Milchrohren sehr bald wieder fiillen, so wird am niiehsten Tage 
abermals ein Scheibchen des Stengels weggeschnitten, worauf der Safterguss sofort wieder eintritt. Dieses Verfahren 
wird bis zum September fortgesetzt. Hat der gewonnene Saft in der 'Passe sich etwas verhiirtet, so wird er ais halb- 
kugelige Masse herausgenommen, in 4 oder 8 Stiieke gesehnitten und auf Htirden an der Sonne vollends getroeknet. 
An der Luft iiberzieht sich der Milchsaft mit einer braunen Haut und trooknet endlich z u einer braunen Masse zu- 
sammen. Das Lactucarium des Handels besteht aus gelblich-weissen Stiicken mit waehsartiger Bruchfl liche, narkoti- 
schem, opiumartigem Geruche und kratzend bitterem Geschmacke. Es lost sich in Wasser, Weingeist und Aether 
nur theilweise; in heissem Wasser wird es knetbar. Im Handel unterscheidet man:

1. Lactucarium germanicum, aus Lactuca virosa gewonnen, derbe, gleichformige, gelbbraune, im Bruche 
wachsartige Massen bildend, keine Feuchtiglceit anziehend.

2. Lactucarium anglicum, gleichfalls aus Lactuca virosa gewonnen, aus kleineren oder grosseren, melir 
oder weniger stumpfkantigen, matten, meist dunkelbraunen Korncrn bestehend, ebenfalls an der Luft 
keine Feuchtigkeit anziehend.

8. Lactucarium. gallicum s. parisiense, aus Lactuca sativa gewonnen, das eigentliche Thridax der Alton 
darstellend, besteht aus einem fetten Extrakte von schwarzbrauner Farbę, welches an der Luft 
Feuchtigkeit anzieht.

Praparate. Aus dem Kraute wird Extractum Lactucae virosae und Ti net ara Lactucae 
virosae, aus dem Lactucarium Extractum Lactucarii fluiclum gewonnen.

B estandtheile. Die bisherigen Untersuchungen er.strecken sich nur auf das Lactucarium. 
Letzteres enthiilt Lactucin, Lactucon (Lactucerin), Weiehharz, Eiweiss, Mannit, viel Zuclcer, Oxalsaure, 
eine besondere braune Substanz: Lactucopikrin, eine, jedoch angezweifelte, organische Saure: Lactuca- 
siiure, einen besonderen Riechstotf, der nach Thiem e ais ein schon unter 40° sublimirender Kampfer 
zu betrachten ist und nacli A u b erg ier  audi Asparagin. Das Lactucin, der Bitterstoff des Lactu
cariums bildet weisse, perlglanzende Schuppen, oder aus verdiinntem Weingeist krystallisirt rhombische 
Tafeln von stark und rein bitterem Geschmacke. Es reagirt neutral und besitzt nach K rom ayer die 
Formeln C22 His O7 und C22 Hu  0 8 (Cu Hu 0 4). Es lost sich ziemlich gut in heissem Wasser, leicht in 
Alkohol, jedoch nicht in Aether. Lactucon, aus dem deutschen Lactucarium mittels Alkohol lier- 
gestellt, besteht aus sternformigen Nadeln und besitzt die Formeln C15 Ha.t O (Ludwig) oder Ci9 H30 O 
(F luckiger). Es scheint dem Lactucerilalkohol nahe verwandt zu sein. Lactucerin, zuerst von W alz 
ais Lattichfett beschrieben, bildet feine farblose, sternformig vereinigte, geruch- und geschmacklose, 
neutral reagirende Nadeln, die bei 150 — 200° zu einer amorph wieder erstarrenden Masse schmelzen. 
Es ist unloslich in Wasser, hingegen loslich in Weingeist, Aether ulid fliichtigen Oelen. Seine Formel 
ist die des Lactucon: C15 H2i O. Beim Schmelzen mit Kali entsteht Essigsaure und Lactucerilalkohol 
(Cis H»o O). Lactucopicrin mit der Formel C44 H32 0 2i besteht aus einer braunen, amorphen, sehr bitter 
schmeckenden, schwach sauer reagirenden, in Wasser und Weingeist leicht loslichen Masse.

Die von L udw ig beschriebene Lactucasaure soli nach K rom ayer ein an der Luft sich 
bildendes Oxydationsprodukt des Lactucopikrins sein. (Husemann, Pflanzenst. 1535.)

A nw endung '. Ais wirksamer Bestandtłieil wird das Lactucin betrachtet. „Die im Alter- 
thume sehr boch geschiitzten hypnotischen Wirkungen des Giftlattichs konnen zwar nicht in Zweifel 
gezogen werden, sind jedoch sehr variabel, was yielleicbt im Zusammenhange mit dem wechselnden 
Gehalte von Lactucin stełit.“ Ais Form der inneren Anwendung empfehlen sich Pulver und Pillen 
mebr ais Lbsungen und Emulsionen. Aeusserlich findet Lactucarium bei erethischen, katarrhalischen 
Augenentzundungen Anwendung. Das amorphe Lactucin steht dem krystallinischen an Wirkung nacli 
(Husem ann, Arzneimittell. 1061). Lactucarium wirkt lindernd bei Husten der Phtisiker, katarrhalischen 
Leiden und entztindlichen Zustanden der Respirationsorgane. Giftlattichextrakt wirkt ahnlich dem 
Bilsenkrautextrakt, nur ist die Wirkung eine mildere. Man reieht es in Fiillen, in denen man die 
excitirende und leibesverstopfende Wirkung des Opiums meiden muss, bei krampfhaften Leiden der 
Brustorgane der Harnblase und des Uterus etc.

l , i ( t e r a ł n r .  Ahhilduici' mul Heschreibung: Nees v. Esenb., Plant, med., Taf. 250; Hayne, Arzneigew. L, 
Taf. 47; Berg u. Schm idt, Offiz. Gew., Taf. XXX“ ; B entley u. Trim., Taf. 160; W oodville, Taf. 81; Steph. u. Ch., 
Taf. 12; Luerssen, Hndb. d. syst. Bot. II. 1153; Karsten, D. FI. 1136; W ittstein , Pharrn. 473.

Drogen und Priiparate: llerba Lactucae uirosae: Ph. belg. 50; Ph. Neerl. 143; Brit. ph. 169; F luckiger 
and Hańb., Pharm. 395; Hist. d. Dróg. II. 26; Berg, Waarenk. 225.

Lactucarium: Ph. gerin, 153; Ph. hung. 261; Ph. rosa. 243; Ph. helv. 72; Ph. Neerl. 143; Ph. dan. 145; Ph. suec. 
117; Cod. med. (1884) 60; Ph. U St. 189; F luck iger, Pharm. 180; F lu ck iger and Hańb., Pharm. 396; Hist. d. Dróg. 
II., 28; Berg, Waarenk. 490.

Extractum Lactucae virosae\ Ph. hung. 189; Ph. helv. suppl. 43; Cod. med. 418; Ph. belg. 168; Pli. Neerl. 108; 
Brit. ph. 121.

Extractum Lactucarii fluidum: Ph. U. St. 129.
Beziiglich der Drogen und Praparate siehe auch Hager, Pharm. Prx. II., 334.

T afelbesehreibung’:
AB Pilanze in natiirl. Grosae; 1 noeh nicht entfaltete Bliithe, vergrossert; 2 Bliithe im Langsschnitt, desgl.; 

3 einzelnes Bliithchen, desgl.; 4 Staubgefilsse mit zu einer liohre verwachsenen Staubbeuteln, desgl.; 5 einzelnes 
StaubgefUss, desgl.; 6 Pollen unter Wasser, desgl.; 7 Grifłel mit den Narben, desgl.; 8 u. 9 Fruchtknoten, von ver- 
schiedenen Seiten, stark vergr6ssert; 10 Frucht in natiirl. GrOsse; 11 dieselbe yergrossert; 12 u. 13 dieselbe im Langs- 
und Ouersclinitt. Nach der Natur von W. Muller.
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