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Y orw ort.
Jm Auftrage des Herm Verlegers habe ich anieli der Aufgabe unterzogeii, in den 

nackstekeuden Blattern diejenigen Pflanzen zu hespreclien, deren Teile oder Inhaltstoffe seit 
dcm Abschluss des U. Bandes dieses Werkes (1890) in der Pharniazie Aufnalnne gefunden 
haben. Ihnen wurden. einige Yerwecliselungen ofłizineller Pflanzen und endlicli solclie Ge- 
wUclise angcreiht, welclie technisclie, die Pliarmazie umnittolbar beruhreiule Produkte liefern. 
Hierdurch ist, der Inhalt des III. (Erganzungs-) Bandes der Kbhler’ schen M edizinal- 
p f 1 a n z e n prazisiert.

Bei der Ausfiihrung haben wir die grO-sst* Sorgfalt auf Form en- und Farbontrcue 
verwendet und liaben uns bestrebt, alle Organe der aufgenommencn GewJlchse aufs JFewissen- 
hafteste wiederzugeben. — Die Bearbeitung des Tcxtes bcwcgt sieli in dem dureli die friiheron 
Ban.de vorgezeiehneten Eahinen; sie giebt, olane auf Vollstiuidigkei.t Anspruch zu maclien, 
ein gedrangtes Bild der gegenwartigeu Bedeutung der Pflanzen. Fiir die Anordnung der 
Gewfichse wurde das Biohler’ sche System gewahlt, hauptsflchlich um eiue Ubereinstinmiung 
des neuon Bandes mit den frllheren herbeizufuhren. Da in den Kegistorn, die Erschcinungs- 
nummern Beriicksichtigung gefunden haben. kann den Pflanzen auch leicht jede andere ge- 
wunschte Anordnung gegeben werden.

Das ITntemehmeu bat dureli die Herren Professoren der Botanik und Pliarmazie an 
den deutschen Hocliscliulen, sowie dureli zahlreiche Pr.ivatgeleh.rte tliackraftige Unterstiitzung 
erhaiten, teils durch tlbersendung von frischem und getrocknetom oder von Spiritusmaterial, 
teils dureli ihren Hat oder durch dargeliehene Litteratur; Firm en ersten Eanges des In- und 
Auslandes sind uns dureli Pat und That in freigiebigster Weise fbrdcrlich gewesen. In der 
letzten Zeit, ais die Berufsgesohafte mir die schnellere Fortsetzung der Arbeit unindglich 
mach ten, trat mir Herr .Kustos Dr. M. Giirke kier h iliłch  zur Seite und tlbernahm die 
Bearbeitung eines Teiles der nocla fehlenden exotischen Arten. Seine umfassenden Kenutnisse, 
seine rastlose Thatigkeit und seine Hingebung an die Saclae besclaleunigten die Beendigung 
des 'Werkes, wodurch ich ihm zu grossem Danke verpflichtot biu. Endlicli sei der grossen 
Opferwilligkeit und emsigen Fiirsorge des Ycrlegers Bdacht, die das Gelingen einer Arbeit 
ermoglichten, der sieli hmsichtlich des Materials -wie des Textos nic lit sol ton selir grosse 
Scliwierigkciteu in den Weg legten. "Wahrend diese oft durch die Munifizenz des Herm 
Verlegers glucklich uberwunden werden konnten, war es moglich, das ganzo Werk in einer 
AAeise auszustatten, die lioffentlicli den Bei fali der interessierten Kreise findeii wird.

Allen diesen Herren, die mir zum Gelingen meiner Arbeit mit Eat und That bei- 
gfetanden haben, sagę ich hierdurch nieinen wiirmsten Dank.

Mdee der neue Band bei Lehrenden und Lernenden freundliche Aufnalinie findenO
und hinsichtlich seiner Ausfiihrung nachsiclitige Beurteilung crfahren!

Berlin, Ostem 1898.
Dr. Max Vogtherr.



A u f z a h l u n g
der im Text erwahnten Pflanzeu nebst ihren Synonymen und Yarietaten

nach dem E ic h le r ’schen System.

(Die illustrierten Arten sind mit fettgedruekten Zahlen bezeichnet; die Synonyma dureh Cursivsehrift hervorgehoben. 
Die erste Zahlenreihe enth9.lt die am Fusse des. Textes stehenden Erscheinungsnummern; die zweite Zahlenreihe 
bezeichnet die Seite des Textes bei Anordnung der Tafeln nach dem Eiehlersehen System; sie mussen handschrifUieh

eingetragen werden.)

A. Cryptogamae.
1. Abt.: TJiallophyta.

1. Klasse: Algae.
1. Gruppe : Cyanophyeeae.

Fam. 1. Cliroococcaccac.
Fam. 2. Oscillariaceae.
Fam. 3. Nostocaccae.

2. G ruppe: Diatomaeeae.

3. G ruppe: Chlorophyceae.

I. Reihe: Conjugatae.
Fam. 1. Zygncmaceae.
Fam. 2. Desmidiaceae.

2. Reihe; Zoosporaceae. 
Fam. 1. Palmcllaeeac.
Fam. 2. Coiitenaccae.
Fam. 3. Siphoiiaccae.
Fam. 4. Oedogoniaceac.

3. Reihe: Characeae.
4 . Gruppe: Phaeosporaceae.

Fam. 1. Pliaeosporeae.
Fam. 2. Fucaeeae.

5. G ruppe: Rhodophyeeae.

ram. 1. Gfyinnosporcae.
Fam. 2. Angiosporeae.

Ersehein.- Seite der Krachem.-
Nu mm er Anordn. Nil miner

Seite der 
system. 
Anordn.

2. Klasse: Fungi.
1. Gruppe: Schizomycetes.

2. Gruppe: Eum ycetes.

1. Reihe: Phycomycetes.
Fam. 1. Mueoraeeae.
Fam. 2. Cliytridiaccac.
Fam. 3. Eiitomoplitoraccac. 
Fam. 4. Peronosporaceae. 
Fam. f>. Saprolegiiiaceae.

2. Reihe. Ustilaginaceae.
Fam. 1. Ustilagineae.

listilago Jlnydis DC.

3. Reihe: Aecidiomycetes.
4. Reihe. Ascomycetes.

Fam. 1. Saceliaromycetes. 
Fam. 2. Uymuoasci.
Fam. 3. Pensporiaecae.
Fam. 4. Pyrenoinycetes.
Fam. 5. Discomycetes.

78 ! 26
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5. Reihe: Basidiomyoetes.
Fam. 1. Trcmcllineac.
Fam. 2. llymcnomycetcs.
Fam. 3. ®hasteromycetes.

3. Gruppe: Lichenes.

I. Reihe: Ascolichenes.
A. Homoeomeriri.

Fam. 1. Byssaceae. 
Fam. 2. Gtelatinosi.
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Fam. Kryoblasti.
Fam. 4. Hiylloblasti.
Fam. 5. Thamnoblasti.

2. Reihe. Basidiolichenes.

2. A b t . :  B r y o p h y t a .
i. G ruppe: Hepaticae.

Fam. 1. Marchantiaecao.
Fam. 2. Antlioeorotaccae.
Fam. 3. Jinięermanniaceac.

2. G ru p p e : Musci.

Fam. 1. Spliamiaeoae.
Fam. 2. Andreaeaccae.
Fam. 3. riiascaceae.
Fam. 4. Bryaceae.

3. A b t . :  P t e r id o p h y t a .
1. Klasse: Eąuisetinae.

Fam. 1. Kquisctaccac.

2 . Klasse: Lycopodinae.
Fam. 1. Lycopodiaceae.
Fam. 2. Psilotaceae.
Fam. 3. Sela^inellaccae.
Fam. 4. Isofltaccac.

3 . Klasse: Filicinae. 
1. Reihe: Filices.

A. Leptospov•angiutae.
Fam. 1. Hyinciiopliyllaccatt.
Fam. 2. Polypodiaccae.
Fam. 3. Cyatlicaceac.
Fam. 4. (jrlcicheniaceae.
Fam. 5. ttchizeaceac.
Fam. 6. Osmumlaceac.

B. Emporangiatae.
Fam. 7. Marattiaccae.
Fam. 8. Ophio l̂ossaceae.

2. Reihe: Rhizocarpeae.
Fam. 1. Marsiliaeeac.
Fam. 2. Salviniaccac.

Fara. 1. Cycadoaooae.
Fara. 2. Coniferae.

Ufam. 1. Taxineae.
Ufam. 2. Cupressineae.

.hmiperu.s Oxycedrus U.
Syn. J. rufesKmts Lk.

J tenelła Antoine.
O-.n/calruH Ohts.

— virgini;um I>.
Ufam. 3. Taxodieae.
Ufam. 4. Abietineae.
Ufam. ">. Araucarieae.

2. Abt.: Angiospermae.
1. Klasse: Monocotyledones.

I. Reihe; Liliiflorae.
Fam. 1. Liliaccnc.

Ufam. 1. Lilieae.
Asphodelus listulosus L.

Ufam. 2. Melanthieae.
Ufam. 3. Smilaoeae.

Uonva]laria majalis L.
Syn. 7'onvnUium maj ale Moench. 

Polyganatum maj ale Allioni. 
Fam. 2. Aiuaryllidaceae.
Fam. Juiicaccac.
Fam. 4. Iridaceae.
Fam. 5. Ilaemodoj-aceae.
Fam. 6. Dioscoreaccac.
Fam. 7. Bromcliaccac.

2. Reihe: Enantioblastae.
Fam. 1. CentroLcpidaccac.
Fam. 2. ilstiaccao.
Fam. o. Eriocaulaccac.
Fam. 4. Xyridaceac.
Fam. 5. Commelinaccac.

3. Reihe: Spatliciflorae.
Fam. 1. Palniae.

Ufam. 1. Areceae.
Kuterpe edulis Mart.
Nipa fruoticaus U.
Caryota urens L.
— sobolifera L.

Ufam. 2. Lepidocarinae.
Daemonorops Dra co BI.
Aronga saccluirifera Uabill,

Ufam. 3. Borassinae.
Ufam. 4. Coryphinae.

Phoeiiwc silvestvis Iixb.

Erseheim-1 
Nunnner

|Seite der

B. Hetero)nerki.
B. Phanerogamae.
1. Abt.: (łymnospermae.

Scite der 
sy sieni. 
Anordn

TB t

43 203

00 | 00

S < )

8 a 
15 
43 
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19. 20 
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126
243
197
197

79
197

197



ftrsclioin.- 8eiI,c 1,01 Nuinmer 1 “-ysj Anordn.
Ufam. ń Cocoinae. I

Cocos nucifera L. 75. 7(>. -43 ] 97
FJlaeis giiineeusis Jacq. 77 H
— melanococca Gaertn. 77 13
Atalea excelsa Mart. 89 126

Fam. 2. Cyelanthaceac. |
Fam. II. Paudanaccae.
Fam. 4. Typliaceae.
Fam. 5. Araceao.
Fam. 0. Najadaccae.

4. Reihe: Glumiflorae.
Fam. I. Cyporaecae.

Ufam. 1. Cariceae.
Tribus 1. M onosturhyae.
Tribus 2. IlomoKtachi/ai;.

harex arentiria L.
Syn. Vignaa arenaria Kchb. 

C'arex intermedia fcroodenougli. 
Syn. U. disticha Huds.

Tribus 3. / leterostachyae.
t'arex hirta L.

Fam. 2. (tfriiinincae.
Ufam. 1. Panicoideae.

Tribus l. Olt/reae.

72 J7

72 ! 18. 19

72 18. 19

Zea Mais L. 7S , ^
1. J&jccdlens Alei’.

var. tunicata Larranhaga. 78 2:
var. involura Kcke. 78 21
var. macros permu KI. 78 2.-
var. Cuzcoensis Kcke. 78 2:i
var. mirabilis Kcke. 78 23
var. rostrata Uonafous. 78 23
var. ac umili a ta Kcke. 78 23
var. pungens Kcke. - 78 23

11. Saccharata Kcke.
var. rugosa Houaf. i 78 23
var. dulcis Kcke. 78 23
var. llavoduleis Kcke. 78 23
var. rubentidulcis Kcke. | 78 23
var. rubrodulcis Kcke. 78 23
var. lilacinodulcis Kcke. 78 23
var. coeruleodulcis Kcke. ■ 78 23
var. striatodulcis Kcke. 78 23
var. variodulcis Kcke. 78 23

1I[. Dentiformis Kcke.
var. leucodon Alef. 78 23
vur. alborubra Kcke. 78 23
var. xaiithodon Kcke. 78 23
var. flavorubra Kcke. 78 23
var. croeodou Kcke. 78 23
var. erococeros Kcke. 78 23
var. pyrodon Kcke. 78 23
var. cyanodou Kcke. 78 23
var. striatidens Keke. 78 23
var. rubrovestita Kcke. 78 23
var. rubrosti iata Kcke 78 23
var. rubrovelata Kcke. 78 23
var. poikilodon Kcke. 78 23
var. diasaccharata Kcke. 78 23

IV. Microsperma Kcke. 
var. oryzoides Kcke. ] 1 

78 | 24

var. leucornis Al. 
var. gracillima Kokę. 
var. xantliornis Kcke. 
var. baematornis Al. 
var. oxyoruis Kcke. 
var. melauornis Kcke. 
var. rosea Kcke. 
var. Iilaeina Kcke. 
var. coerulea Kcke. 
var. glaucoruis Al. 
var. rubrouigra Kcke. 
var. poikilornis Kcke.

V. Yulgarlu Kcke. 
var. alba Al. 
var. erytlirolejjis ISoual'. 
var. japenica Kcke. 
var. yulgata Kcke. 
var. turgida llonaf. 
var. gil va Kcke. 
var. Pliilippi Kcke. 
var. rubropalcata Kcke. 
var. rubropunctata Kcke. 
var. rubra llonaf. 
var. nigra. Al. 
var. violaeea Kcke. 
var. rubroviolacea Kcke. 
var. cyanea Kcke. 
var. caesia Al. 
var. rubrocaesia Kcke. 
var. (lieryrhra Kcke. 
var. versicolor llonaf. 
var. t.rist.is Kcke. 
var. albollava Kcke. 
var. uigrorubra Kolce. 
var. multicolor Al. 
var. leucodiasaccharala Kcke. 
var. eryl.lirodiasaccharata Kcke. 
var. poikilodiasuccliarata Kcke. 
i ribus 2. Andropogoneae. 

Ory/.a sativa L.
I. Unitatissima.

—  1. Oommunis Kcke. 
var. italica Alef. 
var. javanica Kcke. 
var. paraguayeusis Kcke. 
var. sundeusis Kcke. 
var. vulgaris Kcke. 
var. erytliroceros Kcke. 
var. xanthoceros Kcke. 
var. melanoceros Alef. 
var. rubra Kcke. 
var. leucoceros Kcke. 
var. auaura Alef. 
var. brunnea Kcke. 
var. siriata Kcke. 
var. catalonica Kcke. 
var. Savannae Kcke. 
var. pyrocarpa Kcke. 
var. Uesvauxii Kcke. 
var. afrofusca Kcke.
—  2. Mmut.a Pressl. 
var. cyclina Alef. 
var. melanaora Kcke.

i
J Erscliein.- 

Niimmei-
Soi te der 

| system, 
i A nowin.

i
78 21
78 21
78 24
78 21.
78 24

| 78 24
i 78 2 1
i 78 24
! 78 24

78 24
78 24
78 21

78 21
: 78 21
j 78 24

78 21
78 21
78 21
78 24
78 24
78 24

! 78 2.1
78 24
78 24

I 78 24
78 24
78 24
78 24
78 24
78 24
78 24
78 24
78 24
78 24
78 21
78 24
78 24

71 2!)

74 30
71 30
7 1 1 30
74 30
74 30
71 30
74 30
71 30
74 30
71 30
71 30
71 30
7 1 30
71 30
74 30
74 30
71 30
74 30

74 30
74 10



Erschein.- 
X m mii or

Se i te dor 
system. 
Anordn.

Oryza sativa var. microcarpa Kcke. 74 30
var. longior Alef. 74 31
Glutinosa Lour.
var. affinis Kcke. 74 31
var. Mi(|ueliana Kcke. 74 31
var. dubia Kolce. 74 31
var. alba Alef. 74 61
var. zom i ca Kcke. 74 31
var. Heuzeana Kcke. 74 31
var. isoehroa Kcke. 74 31
var. Kcdeniana Kcke. 74 31
vai*. melanocarpa Alef. 74 31
var. atra Kcke. 74 31
Saccharum spontaneum 43 157
Bambusa auriculata 43 197

TCrschein.- 
' Nimmier

Soi to d«r 
system. 
Anordn.

Ufam. 2. Poaeoideae.

5. Reihe: Scitamineae.
Fam. 1. Musaceae.
Fam. 2. Zinęiberaceac.
Fam. 3. Camiaceae.
Fam. 4. Maran taceae.

Maran ta arundinacea L.

6. Reihe: Gynantlrae.
Fam. 1. Orchideaceae.

7. Reihe: Helobiae.
Fam. 1. Juncajiineae.
Fam. 2. Alisniaceae.
Fam. 3. Hydroehari taceae.

2. Klasse: Dicotyledoneae.
1. Unterklasse : Choripetalae.

I. Reihe: Amentaceae.
Fam. 1. Cupuliferae.

Ufam. 1. Betulaceae.
Betula lenta L.
Syn. B. nir/'-a l)u Koi.

B. lutea Mich.
B. carpinifolia Elu-h.

Ufam. 2. Coryleae.
Carpinus Betulus L.

Ufam. 3. Fagineae.
Castanea vesca Gaertuer.
Syn. C. ■uulgaris Lam,

C. satwa Mili.
C. Castanea Karst.
Fagus Castanea L.

Fam. 2. Juglamlaceac.
Fam. 3. Myricaceae.
Fam. 4. Saiicaceae.
Fam. 5. Casuarineac.

2. Reihe: Urticinae.
Fam. 1. Urticaccac.

lit*

<><). 44

<59

7 0

35.20‘J.i'

35 

39

Fam. 2. Moraccae.
Ufam. 1. Moreae.

Maclura aurantiaca Nuttall.
Syn. Morus tinctoria L.

Ufam. 2. Artocarpeae.
Oastilloa elastica Cerv.
Urostigma elasticuni Miq.

Syn. Ficus elastica l!xb.
Ficus suborna tlamilt. 
Cystogyne Gasp. 
Microphtahna Gasp.

— Karet Mi([.
Syn. Ficus elastica BI.

— i.ndiea Lam.
-  - Taeda Iteinw.

— Vogelii Mig.
— religiosum Miq.

Syn. Ficus rsUfjiosa L.
— giganteuni Miq.
— benjamiimm Miq.

Fam. 3. Uhnaceae.
Fam. 4. Ceratopliyllaccac.

3. Reihe: Polygoninae.
Fam. 1. Pipcraccae.
Fam. 2. jChlorantliaceac.
Fam. 3. Polygonaccac.

1’olygonuin tinctorium Lour.

4. Reihe: Centrospermae.
Fam. 1. Chenopodiaceae.
Fam. 2. Amarantaeeae.
Fam. 3. Phytolaeeaceae.
Fam. 4. Nyctaginaccae.
Fam. 5. 0aryo|)liyllaceae

29

71. Sa
7 2 . 8a

72. 8a

72 
8 a 

52 
8a 
8a

Agrostemma tiithago L.
Fam. 6. Aizoaceae.
Fam. 7. Portulaccaceae-

5. Reihe: Polycarpicae.
Fam. 1. Lauraceae.

Bellota Miersii Gay.
Laurus Benzoin L.

Fam. 2. Berlierulaceae.
Fam. 3. Menispermaceac.
Fam. 4. Myristicaceae.
Fam. 5. Monimiaccae.

Peumus Iloldus Molina.
Syn, Peumus fragram  Pers.

BoUlea fragrans Jusa.
Boldoa fragrans (Lindl.) Gay. 
liuizia fragrans linia & Pavon

Fam 0. Calycantliaceae.
Fam. 7. Magnoliaceac.

Michelia Chanipacn L.
Fam. 8. Anonaceae.

Cananga odorata llook. fil. & Thorns.

3<>

<!()

59
44

59

311

43.127.125

45.125.127

45. 125

45
125
102
125
125

1 8.1

59

50
211

4 9

103

103



Fam. 9. Itanunculaecac.
Ufam. 1. Clematideae.
Ufam. 2. Anemoneae.

Adonis venialis L.
Syn. A. apennina Jaccj.

liannncnlus uernalin Tourn. 
Sarpedonia Adans.
Consilif/o DC. (syst.) 
Adamantha Spach.

— sibiriea Persoon.
Syn. A. pernnlis DC.

A. irmtiana Fiseh.
A. apminna Pall.

— wolgensis Stev.
— yillo.sa Ledeb.

Ufam. 3. Ranuncnleae.
Ufam. 4. Helleboreae.

Nigella sativa L.
__ __ Var. ,3. cretica Clus.
__ __ var. eitrina Moris.
__ __ var, d. indica Uxb.

Syn. N. indica Kxb.
— damascena L.
— awensis L.
Delphininm Staphisagria B.
Aoonituni ferox ,L.

Syn. A. pirontm Don.
Ilelphiniuni ferm  Ilaill.

— hetorophyllum Wall.
Syn. A. cordatiem Jloyle.

A. Atces Iloyle.
— japonicum Tliunb.
— Fischeri Reiohenb.
— chinense Sieb. & Zucc.
— album DO.
— glabrum DC,

Ufam. 5. Paeonieae.
Fam. 10. Jfymphacaccac.

6. Reihe: Rhoeadinae.
Fam. 1. PapaYcraceae.

Papaver lihoeas L.
Syn. P. erraticum (Plin.) .1. Bauli.

— — var. ,4 strigosum Boeningh.
Syn. P. strigosum Jloeniugh.

__ — var. y. trilobum Wallr.
— dubium L.
— Argemone L.
— hybridum L.

Fam. 2. Fumariaceae.
Fam. 3. Cruciłonie.

Ufam. 1. Siliquosae.
Sinapis alba L.

Syn. Brassica alba (L.) llook. fil. & Tb. 
Iłhamphospermnm album Andrzy.

— awensis L.
Syn. Napus Agriasinapis Spenn. 

Brassica nigra Koch.
Unica sativa L.

•soli ei u. 
'umnier

|SeUe cle ! system. 
Anordn

' Krseliein.- 
Xu miner

Seite der 
system. 
Anordn.

Ufam. 2. Siliculosae.
Isatis tiuctoria L. 30 138

i Fam. 3. Capparidaceao.
63 53

7. Reihe: Cistiflorae.
i

Fam. 1. Rcsedaceae. 
Fam. 2. Yiolaceae. 
Fam. 3. Droscraccae. 1

(i 5 54

|

Fam. 4. Sarraecniaceao. 
Fam. 5. Nepeiitliaceac. 
Fam. U. Cistaecac.

05
05

54 Fam. 7. Rixaceae.
54 Gynocardia odorata Pierre. 40 237

| — antisyphilitica Pierre. 40 237
llydnocarpus inebriaus Vabl. 46 237

(><> 57 Syn, II. renenata Gaemi.
00 58 II. Wrightiiana BI.
00
(id

liii

58
58

Fam. 8. Ilypcricaccac. 
Fam. i). Fraiikeniaceac. 
Fam. 10. Elatinaccac.

58 Fam. 11. Tamarieacoae.dd
67

(>0
(il
65

Fam. 12. Tcmstrocmiaccac.
68 Fam. 13. Canellaceae. 

Fam. 14. Dilleniaceae. 
Fam. 15. Clusiaccac.

08 07 (iarcinia Kola I Master i Heckel. 10. 20 80
Pentedesma butyracea Don. 19. 20 80

Fam. 16. Ocluiaceac.
08
08

08
OS Fam. 17. Dipterocarpaeeae.

08
08

08
08 8. Reihe: Columniferae.

08 08 Fam. 1. Tiliaceae. 
Fam. 2. Stereuliaceae.

Cola aouminata U Br. 1!). 20 77
Syn. Siphonopsis monoica Karsten.

Lunanea Bichi DO.
Sterculia aouminata Pal. IJeauv.
— uertińUata Scbum. & Tboun.
— macrocarpa Don.

17 6i) — nitida Ventenat. 
Bichea sólitaria Stokes.

17 70 Edwardia Inrida Raffinesijue.
Hcritiem litoralis Alton. 19. 20 80

17 70 Fam. 3. Malraceae.
17 70
17 70 9. Reihe: Gruinales.
17 70 Fam. 1. Ccraniaccae. 

Fam. 2. Tropaeolaceae. 
Fam. 3. Limnantliaccac. 
Fam. 4. Oxalidaceae.

18 73 Fam. 5. Linaceae.
Fam. 6. Halsaminaccac.

18 75
10. Reihe: Terebinthinae.

18 75 Fam. 1. Rutaceae.
18 75 Ufam. 1. Ruteae.
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Ufam. 2. Cusparieae. 
Ufam. 3. Xanthoxyleae.
Ufam. -i. Diosm eae.

Barosma betulina Bartl.
Syn. Diosma crenata Lodd. 

Hartogia betulina Berg.
Bueco betulina Uoem. & Sclnilt.

<53 83

Barosma crenulata Ilonk. (53 34. 85
Syn. Diosma crenulata L

— — var. a. latifolia Berg. 
Syn Diosma crenata L.

63 84. 85

— —  var. fi. longifolia Berg.
Syn. Diosma odorata DC.

Parapetalifera odorata Wendl. 
Diosma latifolia Lodd. 
Barosma odorata Willd.

63

i

84. 85

— — var. y. angusti folia Berg. <53 84. 85
Syn. Diosma serratifolia Jusa.

Barosma crenata Kuutsse. liii 84. 85
—■ — var. u. ovalis Berg.

Syn. Diosma crenata Tliunbg.
63 84

— — var. /i. obovata Berg.
Syn. Diosma betulina Tliunbg.

63 84

Barosma serratifolia Willd.
Syn. Diosma serratifolia Gurt.

Parapetalifera serratifolia Wdl.

63 84. 85

Empleurum serrulatum Sol.
Syn. Diosma ensata Tliunbg.

Diosma unieapsularis L. fil.

63 84. 85

— — var. a. angustissima Berg. 63 84. 85
—  —■ var. fł. intermedia Berg. 63 84. 85
—  —  var. y. ensata Berg. 63 84. 85

Ufam. 5. A m yrideae. 
Ufam. 6. A urantieae .

Citrus Bergamia Risso.
Syn. Citrus Limetta o ar. Bergamotta 

Risso.
Citrus Aurantium var. Bergamia 

Wight & Ani.

45) 87

Citrus Bergamia var. Calabariea ]
Kisso & Poit.

— — var. ii. torulosa lliss. & Poit. 49 88
— — var. f. pawa Kiss. & Poit.

Syn. Citrus Aurantium Bergamium 
Nouv. Duli.

49 88
1

!
—  — var. y. mellarosa Riss. & Poit. 49 88

Syn. Aurantium stellatum et roseum
l<’err.

Citrus Limetta mellarosa Nouv.
Duli.

Citrus Limetta Bergamotta I
stellata Nouv. Duli.

Citrus Limoiium llisso. 49 89
Citrus medica Kisso. 49 89
Citrus vulgaris Risso. 49 89

Fam. 2. Zygopkyllaccac. j

Fam. 3. Meliaceae.
Epicharis Loureirii Pierre. 43 202
—  Bailloni Pierre. 43 202

Fam. 4. Simarubaccac. 
Fam. 5. Burseraceae.

'

i
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Fam. 6. Anacardiaceac.
Ufam. 1. Rhoideae.

Rlms suecedanea D<‘. 50 5)3
— ver nici tera DO. 50 94

Syn. HU. Walliehii ilook.
Bh. juglandifolia Wall.

—  siivestris Sieb. & Zucc. 50 94
Ufam. 2. Mangifereae.

Anacardiiim o cci den tale L. 51 5)7
Syn. A. subcordalum 1’ressl. 1

Ufam. 3. Semecarpeae.
Semecarpus Anaeardium L. fil. 51 99
Losopterygium Lorentzu (iriseb. 48 263
Schiuopsis Balansae Kng-1. 48 263

II. Reihe: Aesculinae.
Fam. 1. Napindaccac. I

Ufam. 1. Eusapindaceae.
Schleiehera trijuga Willd. 52 101

Syn. Schleiehera pubescens Rotli.
Melicocea trijuga Juss.
Seytalia trijuga Roxb.
Stadmannia trijuga Sprengi.
<Jussambium spinosum Ramiit.
Pistaeia oleosa Lonr.

Paullinia Cnpana Kuutłi. 62 105
Ufam. 2. Dyssapindaceae.

Fam. 2. Aeeraceae.
Fam. 3. Malpitiliiaceac. 
Fam. 4. EvythroxyIac«at,i. 
Fam. 5. Polygalaceac.

Polygala Seuega L. 44 211
— alba L. 44 211
— vulgaris L. 44 211
— depressa Wendor. 44 211
— calcarea Schultz. 44 211

- oleifera Ueckel. 44 211
— oleifera U. B. K. var. albifiora DC. 44 211
— javana BI. 44 211

Fam. (i. Yocliysiaceae.

12. Reihe: Frangulinae.
Fam. 1. Cclastraceac.
Fam. 2. łlippocratcaccao. 
Fam. 3. Icacincae.

Villare/.ia Congonha DC. 60 1011
Fam. 4. Pittosporaceae. 
Fam. 5. Aquifoliacoae.

Ilex paraguariensis St. Ilil. 60 107
Syn. /. Matę St. Hilaire.

I. the.ae.zans llonpl.
1. curitibensis Miera.
/. Bonplandiana Munster.
/. domestica Reissek.
/. sorbilis Reissek.
I. vestita Reissek.

— — var. a. genuina Loes. 60 108
— ■— — subvar. (t. domesticaflleiss.) Loes. 1 60 108

Syn. I. domesfiea Reiss.
1. curitibensis Miera. 1
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Ilex parag-uariensis St. Hil.
__ __ v;n-r a. yenuina .1 ,oes.
__ __ — subvar. ,9. sorbilis f Reiss.; Loes.

Syn. /. sorbilis Reiss.
__ __ — snbvar. y. confusa Loes.
__ __ __ subvar. <)'. dasyprionata Loes.
_____  — snbvar. e. pnbesecŁit Reiss.; Loes.
__ — var. b. lllei Loes.
__ __ var. e. vest,ita (Reiss.) Loes.
__ — vai\ cl. euueura Loes.
I. arnara (Vell.) Loes.

Syn. Chomelin amara Yellozo.
Tlex nigropnnetata Miers.
I. Humboldt inna Bonpl.
/. om.lifoha Boupl.
J, brm folia  lionpl.
1. crepitans lionpl.

I. afłinis Gardener.
Syn. I. >4vularis Gardn.

I. medica Reiss.
I. Apoliinis Reiss.
1. pachypoda, Reiss,

I. theezans Mart. (non Bonpl.)
Syn. I. acrodonta Reiss.

I. fertilis Reiss.
/. gigantea lionpl.

I. cuyabeusis Reiss.
I. dnniosa Reiss.
1. conocarpa Reiss.
I. pseudothea Reiss.
1. Glazioviana Loes.
I. Congonhina Loes.

Fam. (5. Yitaceac.
Fam. 7. IMiiimnaccnc.

Rhamnus Purshiana JM,’.
Syn. lik. alnifolia Pursh.

Frangula Purshiana Cooper.
■— califnrnica liscli.

■Syn. Prany ula Oarolina Gray.
— tcnnentella llentli.
— Frangula L.

13. Reihe: Tricoccae.
Fam. 1. Eupliorbiaceac.

Ufam. 1. Euphorbieae.
Kuphorbia Oyparissias L.

Ufam. 2. H ippom aneae.
Manihot Glaziovii Mliii. Arg.

GO

GO
GO
GO
GO
GO
GO
GO

GO

GO

GO
GO
GO
GO
GO
GO

108

108
108
108
108
108
108
108

108

108

108
108
108
108
108
109

111

112

112

113

28 | 2(59
, !

„ „ 115. 12;
(>. 8a n. 127

Ufam. 3. Acalypheae.
Hovea brasiliensis Miiller Argov.

Syn. Siplionia brasiliensis Willd. 
S. Kunthiana Raili.

— — guianensis Aublet.
Syn. Jatropha, idastica L. fil. 

Siphonia guiaumsis Juss.
S. Calmchu Willd.
S. rtastica Persami.

—• Spruceana Miill. Ary.
—  pattciflora Miill. aŁ

Ufam. 1. Crotoneae.
Croton nivens .Jacq.
Aleuribs corclata Miill. Ary.
— laccifera Willd.

Ufam. 5. Phyllantheae.

Fam. 2. Callltricliaccac.
Fam. I{iiXiicc:io.

Fam. 4. Empctraccnc.

14. Reihe: Umbelliflorae.
Fam. 1. | mbellifcnie.

1. G-ruppe: Orthospermae.

Ufam. 1. H ydrocotyleae.
Ufam. 2. Saniculeae.
Ufam. 3. Am m ineae.

Cicuta virosa L.
Syn. Oimtaria agnatica Lam. 

Coriandrum Cicuta Rotli.
— — var. ,9. tenuifolia Koch.

Syn. Cicuta tenuifolia Frohlich.
O. anyustifolia Kitaibel.

—  maculata I i .

Ptychotis Ajowan 1)AJ
Syn. Clarum Ajowan L.

Petryselinuin sativm n H offm ann.
Syn. Apium Pctrosclinum L.

— tulgare Lam.
— latifolium Mili,
Carum Pctrosclinum Benth. & H. 
Pctrosclinum liortense Hoffm 
PctrosclinumPetrosclinumKnrsi.

— — var. augustifolium Kit.

8. G. 8a. ló

8. G. 8a

48

r>2

21

21
23

— utilissima Pohl. 7 117 — — var. crispum 1)0.
Syn. Jatropha Manihot L. Syn. Apium crispum Mili.

./. stipnlata Velloso. Ufam. 1. Seselineae.
Janipha Manihot Kunth. Aetlnisa Cynapium L.
Manihot cdulis Richard. Syn. Coriandrum Cynapium frant*.
Manihot Manihot Karsten. — —  var. o. Yulyaris Doli.

— pal mat a Miill. Argov. 7 118 S y n .-------- var. domcstica Wallr.
— carthagenensis Miill. Argov. 7 118 — — var. ,1. agrestis Wallr.
— Aipi Pohl. 7 118 Syn. — —  tar. pygmaca Koch.

Syn. Jatropha Manihot Aut. A. segetalis Boeningh.
— Janipha Pohl. 7 118 — — var. y. elatior Doli,

121 . Ili;
la:.. 213

12S. ui;
127

123
123

2G4

102

‘24. 22

12!)

130

130
i ir,

1J*:*. 140
I. 111

Syn. Jatropha Janipha L.
,7. carthai/enensis Jacq.

Syn. A. data Friedl.
— — var. (1, cynapioides M. B.

*24 134
*24 134

13 »
13,'). 130

*2*2 140

*22 140

*22 140

*22 140

i
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Ufam. 5. Angeliceae.
Ufam. <3. Peucedaneae.

Athamantha macedonica Spr.
Syn. Bnbon maeedonieum L.

Ufam. 7. Silerineae.
Ufam. 8. Thapsieae.
Ufam. 9. Cumineae.

Ouniinum Uyminum L.
—  — var. u, scabridum DC.

Syn. C. aeyyptiacum  Marat.
— — var. ,3. glabratum DC.

Syn. O. Cuminum Merat.
Ufam. 10. Daucineae.

2. Gruppe: Campylospermae.
IJfam. 11. Caucalineae.
Ufam. 12. Scandicineae.

Antliriscus silvestri.s Hoffmann., 1
Syn. Chaerophyllum silvestre U,

— — var. u. genuina DO.
—- —  var. jj. pilosula DC.
— ■— var. y. nemorosa Sprengel.
— Cerefolium Hoffmann.

Syn. Scandix Cerefolium L.
Chaerophyllum Cerefolium Crantz 
Chaerophyllum sativum Lam.

—  — var. (!. trichospenna Scliultes.
— yulgaris Persoon.

Syn. Seandix Anthriseus L.
Caucalis Scandix Scopoli.
Torilis Anthriseus (Jaertu. 
Torilis scandicina (Jmel. 
Anthriseus Caucalis M. 13. 
Anthriseus Anthriseus Karatem - 

Chaerophyllum bulbosum L.
Syn. Scandist: bulbosa Kotli.

Myrrhis bulbosa Sprengel.
—  aureum L.

Syn. Myrrhis anrea Sprengel.
Snandisc anrea Kotli.

— —  var. glabriusculum Koch.
Syn. Chaerophyllum maculatum Willd.

—  —  var. y. glabrum Koch.
Syn. Chaerophyllum, monoyynum Kitt.

— temulum L.
Syn. Chaerophyllum aureum L. 

(Mantiss.j
Myrrhis temida Gaertn.
Scandix temula Kotli.

Ufam. 13. Smyrneae.
Conium maculatum L.

3. Gruppe: Campylospermae.
Ufam. 11. Coriandreae.

Fam. 2. Araliaceac.
lleptapleuruin umbraculiferum
— venulosum

Fam. 3. Cornaccac.

15. Reihe: Saxifraginae.
Fam. 1. frassnlaccae.

■2i ; 13i

i
i

2 3  ] 1 4 3
2 3  1 4 4

2 3  U l

3 7 1 4 7

37 1 1 8
3 7 1 1 8
3 7 1 4 8
37 1 4 9

37
37

3 K

38

38

38

3 8

119
150

151

152

152

152

153

21. 22

37
3 8

i:iu.
131. i  11

118. Mi)
150

153. 15

13
43

197
197

Fam. 2.
Ufam. 1. 
Ufam. 2. 
Ufam. 3. 
Ufam. 4.

Sa\il'r agaccac.
S ax ifrag e ae .
Parnassieae.
F rancoeae.
H ydrangeae.

Ufam. 5. Philade lpheae.
Ufam. 0. Escallonieae.
Ufam. 7. Cunonieae.
Ufam. 8. Ribcsieae.

Fam. 3. Jlainaniclidaccac.
Hamanie lis Yirginituia L.
—  — var. j). macrophylla Nutt.

Syn. Ifamamelis niacrophylla 1’ursli.
— var. y, parvifolia Nutt.

Fam. 4. Platan iiccae.
Fam. 5. Podostomeae.

16. Reihe: Opuntinae.
Fam. 1. Cactaueac.

17. Reihe: Passiflorinae.
Fam. 1. Sainydaccac.
Fam. 2. Passifloraceae.
Fam. o. Turnera eeao-
Fam. 4. Loasaeeae.
Fam. r>. Datiscaccac.
Fam. (I liegoniaeae.

18 Reihe: Myrtiflorae.
Fam. 1. Onauraceae.
Fam. 2. IIalorrhasi,idaceac.
Fam. 3. Oombretaeeae.
Fam. 4. Khizoplioraceae.
Fam. o. Lytliraceae.
Fam. (i. Melas tomaccac.
Fam. 7. Myrtaceae.

IJfaiu. 1 M yrteae .
Ufam. 2. Leptospermeae.

Kucałyptu.s LUleritier
I. Rena.ntherae, Kenth.

K. obligua LMIeritier
■— amygdalina Lahill.
— marginata Sm.
— piperita Sm.

II. Helerostemoues. 
leucoxylon F. v. Muli.

— lmemastoma Sm.
Syn. K. siynata F. v, M.
III. Porantherae. 

li. populifolia llook.
-  odorata IJehr.

IV. Micrantherae.
- siderophloia Benth. 

drepauophylla F. v. M.
—- orebra F. v. M.

var. citriodora Bayley.
-  leptoplileba F. v. M.

— Bayleyana F. v. 331.

3 <l

39

3 9

ir»r>
155 

155

4 0 1 5 7

10 159. 161
10 i r.y. nu .

jn5 . if>l
40 159
10 159. 1U5

IKS

10 159. IKK 
1K8

40 1K0. l<ifl
iks

10 160. 16
10 1110. IKK

1K8

10 160. 16
10 160
40 160. 16
40 160
10 160
10 161. 16
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V. Normales.
1. Subsessiles. 

— globulus Labill.

M.

2. Kecurvae.
3. Eobustae.

— goniocalyx F. v.
— dumosa A. Cuim.
— robusta Sm.

4. Cornutae.
5. Exsertae.

__ dealbata A. Cunn.
__ vimiualU Labill.

Syn. E. mannifera Cunn.
— — var. fabrorum F. v. M.

Syn. E. fabrorum  Schlechtd.
— — var. gigantea F. v, .VI.

Syn. E. gigantea Hook. lii.
— ro,strata Sclileclitd.

6. Sube.\sertae.
—  alba Keinw.
— resinifera Sm.
— Maligna Sm.

7. Incluaae.
— oleosa F. v. M.
— Grunii Hook. fil.

8. Corymbosae.
— eorymbosa Sm.
— calophylla U. Ib'.
— maculata Hook. fil.

Syn. E. oariegata F. v. M.
__ — var. citriodora F. v. II.

Syn. E. citriodora Hook. fil.
— — var. melissiodora F. v. M. 

Syn. E. melissiodora Lindl.
9. Eudesmieae.

—  tetragona F. v. M.
Augophora Iauoeolata C'av.
— intermedia DC.
Backhousia citriodora F. v. M.

Ufam. 3. Granateae.
Fam. 8. Papayaceae.

Carica Papaya L.
Syn. Papaya Carica (iaertn.

— oulgaris A. DC.
—  sat.iua Tnssac.
— Papaya Karatem 
Carica mdyaris DC.
— Maniaja Vellero.
— hermaplirodita Blanco.

20. Reihe: Rosiflorae.

10

40
40
40

40
40

40

40
40
40

40
40

40
40
40

40

40

40
40
40
40

315. 34

157. na
104. 105 

107

n il.  hm  
108

l ia .  ioo
107
1(>G

1(51. IG
101. 105 
108. 100

1G5

105

102. 10:1 
100. 108

10-2
102

105. 100 
102

162.167 
162. 16i

165. 166 
103. 165

103
105. 107 

103
105. 107

103

163 
166 
166 
167

171

— — var. Forbesii Solms. 33. 34 172
— — var. Correae Solms. 33. 34 172
— var. Enistii Solms. 33. 34 172

19. Reihe: Thymelinae.
Fam. l . Thymelacaccae.
Fam. 2. Elaeaięnaceae.
Fam. O*). Proteaceae.

Fam. 1. Kosacoae.
Ulani. 1. Pom eae.

Ufam. 2. Roseae.
Ufam. 3. Potenłilleae.
Ułam. 4. Rubeae.
Ufam. 5. Poterieae.
Ufam. 6. Spiraseae.

Spiraea Ulmaria L.
— iilipendula L.
— salicifolia L.

Ufam. 7. Pruneae.
Ufam. 8. Chrysobalaneae.
Ufam. 9. Quillayeae.

21. Reihe: Leguminosae.
Fam. 1. Pupil ionaccac.

Ufam. 1. Loteae.
Ulex europaea L.
Sarotliannms scoparins Koch.

Syn, Sarothamniis scoparins Wiium. 
Sparimm scoparinm L.
Cytisus scoparins Link.
Cienista scoparia Sprengel. 
Cytisngenista scoparia Tournef. 

Spartium jiinceum L.
Syn. Spartianthus junctus Link. 

Cienista juncea (Link) Desf.
— odorata Meneli.

( ytisus Laburuum L.
Indigofera Auil L.
— — var. (e. oligopliylla DC.
— — var. /i. polypliylla DC.
— — vav. ortliocarpa DC.
— tinctoria L.

Syn. 1. indica Lam.
— — var. u. macrocarpa DC.

Syn. I. Sumatrana Gaertn.
— — var. brachycarpa DC.

Syn. 1. Gnatimala Lun.
— argentea L.

Syn. I. arliculata Gouan.
I. tinctoria Forsk.
/.  ylauca Lam.

— disperma L.
— aspolathroides D<'.
— galegoides DC.
Swartia tomeutosa DC.

Syn. Robinia Panacoco Aubl.
Ufam. 2. Hedysareae.

Aracliis hypogaea L.
Syn. Arachis asiatica Lour.

— africana Lour.
— prostrata I-Iassk.
Arachnida guadrifolia Noronha. 
Arachnidoides Nissoli.
Mandnbi Marcgrav.

— — var. «. hirsuta (typica) L 
Syn. A. asiatica Lour.

— — var. fi. glabra L.
Syn. M. africana Lour.

Ufam. 3. Vicieae.
Ufam. 4. Abreae.
Ufam. 5. Phaseoleae.

44
44
44

30
3ó

42

42

211
211
211

179
177

35 179

35 179
S(> 181
36 182
36 182
36 182
30 182

36 182

36 182. 185

36 182

36 182
36 185
36 182. 185
48 263

12 187

188

188
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Ufam. 6. Dalbergieae. Gaultberia punctata Blume 44 211
Piscidia erythrina L. 41 193 — leucocarpa Blume 44 211

Syn. Erythrina piscipula U. Ufam. 3. Rhodoreae.
lehtyomethia P. Browne. Ufam. 4. Piroleae.
Piscipula Loeifling. Mouotropa Jlypopitys L. 44 209. 2

Pterocarpus santaliims L. fil. 4 3 204 Ufam. 5. Clethraceae.
Butea fromlosa L. 1(1 266 Fam. 2. Epacritlaccac.

Ufam. 7. Sophoreae.
Baptisia tinctoria B. Br. 36 183 2. Reihe: Primulinae.Fam. 2. Cacsalpiniaceae.
Copaifera liym en aeae folia Moris. 48 263 Fam. 1. Primulaceae.
Oassia emarginata L. 48 263 Fam. 2. Plumhaginaccao.

Fam. 3. Mimosaceae. Fam. 3. Myrsinaccae.
Inga dulcis Wall.

22. Reihe: Hysterophyta.

43 197

3. Reihe: Diospyrinae.

Fam. 1. Aristolocliiaceae. Fam. 1. Sapotaeeae.
213.2Palaijuium Gutta Burek i

Fam. 2. llalflesiaceae. Syn. Isonandra Gutta llook.
Fam. 3. Santalaceae. Eichoysis Gutta Benth. & Hook.

Ufam. 1. Anthoboleae. — Treubii Burek 1* 215. i
I5xocarpus latifolius 11. Br. 43 202 — — var. parvifolimu Burek V* 21Ó

Ufam. ‘2. Thesieae. — oblongifoliuin Burek 2 217. •:
Ufam. 3. Osyrideae. Syn. Isonandra Gutta Ilook. var. oh-

Santalnm album L. 43 197 longifolia de Vrie.se
var. u. myrtifolium DC. 43 198 I. Gutta var. Sumatrana Miq.

Syn. Santalium myrtifolium  lixb. Dichopsis nov. spec. Beauvixage
Syrium myrtifolium  Bxb. 1). ohlongifolia Burek

— Preychietiainim Gaud. 43 IDU
200. 201 Payeua Leerii Benth. & Ilook. 2* 219.

—■ Yasi Seem. 43 199. 200 Syn. Azaola Leerii 1'. & B.
— persicarium jf. v. M. 43 199. 200 Keratophorus Leerii Hassk.

Syn. S. aeummatum 1’ . v. M. Ceratophorus L,eerii Miq.
Eusanus acuminatus ,b\ v. M. Jjucuma mammosa (L.) Gaertn. 4 22
Santalum dwersifolium A. DC. Bassia Koen. 4 22

■— 1’reissiainmi jVliquel 43 200. 201 Bumelia nigra Sw. 4 22
Syn. S. Preissianum 1)0. tSideroxylon Bentli. & Ilook, 4 22

S. amminatum DC. Sapium biglandulosum Mliii. Arg. 4 22
S. cognatum Miq. Clirysopbyllum L. 4 22
Eusanus acuminatus K. Br. Sapota Miilleri Bleek. 4. 8a 225.

— eyguorum Miq. 43 199. 200 Syn. Alimusops Bolata Gaertn. fil.
Syn. S. spicatum 1)0. Acltras 1J. Brown.

Eusanus spieatus 11. Br. Dipholis salicifolia A1)C. 4 22
— insulare Brotero 43 199 Ae.liras sideroxylon Aut. 4 22
—■ Cunningliami Ilook. lii. 43 199 Mimusops globosa Gaertn. 8a 12

Syn. Alida Cunningliami 1)0. — elata Gaertn. 8a 12
— neocaledonicum Vieill.
—  pyrularium A. Gray

43 200 Fam. 2. Elicnacoac.
43 200

Fam. 3. Styraceae.Fam. 4. Nyssuceac.
Fam. 5. Loraiitliiiceae. Symploeos laueeolata Mart. 

— variabilis Mart.
60
60

10
10

Fam. 6. llalanophoraccac. — caparaoensis Scliwaeke 60 10

2. TJnterklasse: Sym petalae. 4 . Reihe. Contortae.

I. Reihe: Bicornes. Fam. 1. Oleaeeac.

Fam. 1. Erieaceac. Fam. 2. Gnitianacoae.
Ufam. 1. Vaccinieae. Fam. 3. Logaii i acoao.
Ufam. 2. Ericeae. Ufam. 1. Gelsemieae.

Gaultberia procumbens L. 44 207 Gelsemium sempervirenw Ait. 47 22
Syn. Gaultheria humilis Salisb. Syn. Cr. nitidum Mieli.

Gautiera repens Itassin. G. lueidum Poir.
— Shanon DC. 44 211 B i gnania sempernirens L.
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Syn. Lisianthus semperuirens Mili. Plumieria alba Iixb. 43 202
Anonymos semperoirens Walt. Cerbera Odollam. Gaertn, 55 '£57. 258. 

259
—  elegans Bentli. 47 228 Syn. C. Manghas BI. Bijdr.

Ufam. 2. Strychneae. Tanyhinia Odollam Don.
Stryclmos toxifera Benth. 45 231 ■— laetaria Ilam. 55 258.259
—. Curare Baillon 45 232 Syn. C. Manghas Gaertn.

Syn. Lasiostoma Curare Knnth C. Odollam BI. Bijdr.
Rouhamon yuianense Aubl. — Tangliin Ilook. fil. 57 259
Rouhamon Curare, 11. B. Ii. Syn. Tanyhinia oenenifera Poir.
Stryclmos Oubleri Planehon Cerbera venenifera Steud.

— Castelnaeana Wedd. 45 232 Tanglduia uencaijlua Bojer.
Syn. Str. Casldneae Benth. Aspidosperma (Inebraeho Sclilechtendal 4S 2(11

— Crevauxiana Baillon. 45 232 Syn. Asp. OitebracJto-blancn Schlclitdl.
Syn. Str. Crevavxii P Janch. Macaglia Quebraeho Bieli.

— Mellinomiana Baillon 45 232 Pdtosperma (Juebracho DC.
— triplinervia (Inertu. 45 232 Ostreocarpus fjnebracho Bieli.
— rubiginosa Gaertn. 45 232 Ufam. 2. Echitoideae.
— leaya Baillon 45 232 Wrightia tinctoria K. Br. 30 183
— Tieutó Lesch 45 232 Urceola elastiea Roxburgh k > 2(ir>
— Ignatii Bergius 40 235 Syn. Ohnvane.Ua elastiea DC.

Syn. Str. philippinensis Blanco (7) Tabernaemontana elastiea Spr.
Ignatia amara L. fil. (?) — esculenta Benth. 16 265. 266
lgnatiana philippinka Loar. Fam. 5. A s e lc p ia d a c e a c .

Fam. 4. A p o c y n a c e a c . Asclepias Cormiti IX '. 8 a 125
Ufam. Plumieroideae. Callotropis gigantea K. Br. 8a 125

Sekt. Arduineae. —- procera 11. Br. Sa 125
Willoughbya firma Blumc Sa. 15 125.241 Periploca Sec ani one (L.) Delile 28 269

Syn. Willughheia ssawie ns Willd. Syn. Secamone Alpini lloem. & Sclinlt.
Tabernaemontana macrocarpa Cymuichum luonspeliacum L. 28 269

Kortli. Herb.
—  —■ var. oblongifolia 15 242 5 . R e ilie ; T u liif lo r a e .

15 242
—■ Barbidgei 15 242 Fam. 1. C o n v o lv u la (tc a c .

— eclulis Kxb. 15. 8a 242. 125 Batatu.s edulis Chois. 7 119
—■ javanica BI. 15. 8a 243. 125 Tpomoea bona uox L. 71 44
Heueonotis eugenifolins BI. 15 212 Ipomoea Ori/.abensis Ledanois. 28 269
Landolphia Watsoniana Kort. bot. Kew. 

Syn. Carpodmus Watsonianus
— coraorensis (Bojer) K. Soli.
— — var. llorida (Benth.) K. Sch.

Syn. L. jlorida Benth.
Yahe.a Lam.

-  Ileudelottii ABC.
Syn. L. Trawili Sadeb.

— Iiirkii Byer
— Peteraiana (Klot/.sch) Byer
— Owariensis Pal. de Beauv.
— gummifera (Lam. & X’oir.) K. Sch. 

Syn. L. madayascariensis Bojer
Vahea gummifera Poiret 

Hancornia specio.sa Gomez 
Sekt. Plumiereae.

Acocanthera abys.sinica (Ilochst.) Ii. Sch. 
Syn. Slrychnos abgssinica Ilochst. 

Carissa abgssinica 11. Br.
C. mepte Ilochst.
O. Scltimperi DC.
Acocanthera Scltimperi Benth. 

Ilook.
A. aenenata G. Don.

— Beflersii Schweinf.
.— Ouabaio Cathelineau
— venenata (TbnnbJ| Cl. Bon.

14

1.5

245

247

Calonyction speciosum Cbois. 
Convolvulus Scammonia L. 

Syn. O. elongatus Salisb.
lo  Ba. 14 £47. 125 

219. 2 Ii>
Calystegia sepium li. Br.

Fam. 2. Poleinoiiiacnac.

13. 8a 125. 218 
219

Fam. 3. Ilydrophyllaeeae.
Fam. 4. Asperifoliaccac (Borraęina-

13. Sa 
13. 8a 
13. 8a 
13. 8a

125. 218 
2 19

125. 2*18 
2-19

125. 218 
2-19

125. 2-19

ceae).
Ufam. 1. Cordieae.
Ufam. 2. Ehretieae.
Ufam. 3. Borrageae.

Trib. 1. Cynoglosseae.

13. 8a 125 251.

Trib. 2. Oerintheae.
Trib. 3. Anehuseae. 
Macrotomia eephalotes BO.

64 253 Syn. Munbya eephalotes Bois.s.
Munbya eonglohata Boiss. 
Amelia eephalotes BC.
-4. densiflora Ledeb. 
Lithospermum densijlorum BC.

Trib. 4. Lithospermeae.
Fam. 5. Solanaceae.

Ufam. 1. Solaneae.
04 254 Ufam. 2. Atropeae.
64 254 Ufam. 3. Hyoscyameae.
64 25-4 Scopolina arropoides Schultes

71
28

28

44
2(57

259
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Nunimer

.Syn. Atropa carniolica Scopoli 
Scopola carniolica Jaq. 
llyoscyamus Scopolia L. 
Scopolina trichotoma Miinch 
Scopolia carniolica G. Don. 
Scopola Scopolia Karst.

— — var. brevit'olia Dunal.
Syn. Scopolia llladnickiana Freyer 

Sc. Infundibulum Fleischmann 
Scopolia japonica Maximowitz 
Anisodus luridus Luk.

Syn. Scopolia luriila Dunal.
Datura Stramonium L.

Ufam. 4. Cestineae.
Ufam. 5. Salpiglossideae.

Duboisia myoporoides 11. Br.
Syn. Notelaea liyustrina Sieb.

— Ilopwoodii Fr. Miill.
Syn. Anthocercis Piluri F. v. Miill.

27

66
27
27

6. Reihe: Labiatiflorae.

26

26

Fam. 1. tScrofulariaccae.
U fam . 1. V erbasceae .
Ufam. 2. A n tirrh in eae .

Digitalis purpurea L.
Ufam. 3.

Fam. 2.
Ufam. 1. 
Ufam. 2. 
Ufam. 3. 
Ufam. 4. 
Ufam. 5. 
Ufam. 6. 
Ufam. 7. 
Ufam. 8. 
Ufam. 9,

Fam. 3. 
Fam. 4. 
Fam. 5.

Rhinantheae.
Laliiatae.

Menthoideae.
Monardeae.
Ocymoideae.
Melisseae.
Satureinae.
Nepeteae.
Scutellarieae.
Stachydeae.
Ajugoideae.

Lcntibulariaccae. 
tiesncriaceac. 
Pedaliaceae.

Sesamum indicum D.
Syn. Sesamum orientate L.

S. luleum Ketz.
S. oleiferum Moncli

— radiatum Sclium. & Korn 
Syn. S. foetidum Atzel

S. occidentale Ileer & Kegel
— angnstifoliuni (OliY.j lingi.

Fam. 6. Bignoniaccac.
Acantliaccac. 
Selagincllaccae. 
Yerbenaceae. 
Plantaginaccac. 
Myoporaccae.

54

Fam. 7.
Fam.
Fam.
Fam.
Fam.

8.
9.
10. 

11.
Eremopliila Mitcliellii

7. Reihe: Campanulinae.

58

58

58

43

Fam. 1. Campanulaeeae. 
Fam. 2. Lobcliaccae.

Lobelia Cautchuo Humb.

275

59
276
276

279

280. 281

297

283

285

285

8n

202

Fam. 3. Stylidiaceae.
Fam. 4. (Joodeniaccac. 
Fam. 5. Cncurbitaccac.

Fevillea cordifolia L. 
Fevillea trilobata L. 
Hypantliora Guapeva Mauson
Anisosperma Passiflora

21
46
46
46

8. Reihe: Rubiinae.

125

Fam. 1. Hubiaceac.
Ufam. 1. Stellatae (Galieae).

Rubia tinctorum L.
— peregriua L.

Syn. Ii. tinctorum L. var. peregrina. 
II. tinctorum Seop. 
l i  anglica lluds.

— Munjista Rxb.
Syn. li. Manjith l!xb. 

li. cordata Tliunby.
Tl. tinctorum L. rar. cordifolia.

— cbinensis Molina.
Kelbun Schlechtd. & Chum. 

Spermacoceae.
C offeae.
Psychotrieae.
Chiococcaceae.
Gardenieae.

Posoąueria longifolia Aubl.
Ufam. 7. Cinchoneae.
Ufam. 8. Uncarieae.

Fam. 2. Caprifoliaccac.
Ufam. l. Sambuceae.
Ufam. 2. Lonicereae.

Ufam. 2. 
Ufam. 3. 
Ufam. 4. 
Ufam. 5. 
Ufam. 6.

53
53

53

O.J
53

46

9. Reihe: Aggregatae.
Fam. 1. Yalciriancac. 
Fam. 2. Dipsaeeae. 
Fam. 3. Compositac.

1. Abt.: Tubiflorae.
1. G ruppe: Vernonieae. 

2. G ru p p e : Eupatoriaceae. 
Ufam. 1. Eupatorieae.

Pupatorium tinetorium Pulil. 
Ufam. 2. Tussilagineae.

3. G ruppe: Asteroideae.

Ufam. 3. A stereae.
Urigeron acer L.

Ufam. 4. Buphtalmeae.
Ufam. 5. Inuleae.

Conyza sijuarrosa L.
Syn. Conyza uulgaris Lam. 

Inula conyza DC. 
lnula sguarrosa liernii. 

Pulicaria vnlgaris Gaertn.
— dysonterica Gaertn.

36

54

54

54
54

132
237
237
237

281)
290

290

291
291

237

181

29:

21)

29'
29'



Erscliein.- Seite der 
system. 
A nor dn.

Erseliein.-N urn mer Nil miner

Blumea balsa miłe ra DC. 50 305 Syn. Matricaria maritima L.
Ufam. (3. Ecliptideae.

4 . G ruppe : S e n e c io id e a e . 
Ufam. 7. Ambrosieae.

Pyrethrum maritimum Sm. 
Chrysanthemum maritimum Pers. 
Tripleurospermum maritimum 

Koch
— — var. z. luxurians 32

Ufam. 8. Helenieae. Syn. Chrysanthemum inodorum L.
Ufam. 9. Heliantheae. Jloribus omnibus ligulatis
Ufam. 10. Gnaphalieae. Matricaria Chamomilla L. 32. 60. 10. 11
Ufam. 11. Anthemideae. Syn. Chrysanth. Chamomilla Beriih.

Artemisia vulgaris L. 12 299 Matricaria suaveolens L. 9
Syn. Artemisia latifolia Fuchs. Acliillea Ptarmica L. 9
Syn. Artemisia officinalis Gatterau Anaeyclus anreus L. 9

— Absynthium L. 12 301 Antliemis nobilis L. 9. 32
— mollis Gay. 12 301 Syn. Chamomilla nobilis Godron
—  chinensis Burin. 12 301 Chamaemelum nobile Allioni
Olirysanthemum Parthenium (Pers.) Bern- — arveusis L. 1(1. 29.

hardj. 5«. 20. 30
31. i)

303. 311 Syn. Anthemis agrestis Wallr.
Syn. Matricaria Parthenium L. Matricaria agrestis Baill.

— odorata Lam. Chamaemelum aroense Allioni
Pyrethrum Parthenium Smith. — — var. Papprit/.i 10
Tanaee.tum Parthenium Schulz — —- var. inerassata 10

Ilip. Syn. A. inerassata Loisl.
Leucanthemnm Parthenium A. diffusa Salzm.

Godron. — — var. reflectens 10
— praealtum Yentenat. 56 304 Syn. A. rejleetens Rchb. lixc.

11. 20. 30 
31. !>Syn. Pyrethrumparthenifolium Willd. — Cotula L.

— — var. nivea As cli era. 56 304 Syn. A. cohdoides Kaffin.
Syn. Chrysanthemum nweum Lagasca. — foetida Lam.

— pulrendentum Willd. — psorosperma Tenore
— ciuerariaefolium (Bocc.) Beutli. & Hook. 29. 30. 31 307.317 — ramosa Lk.

Syn. Chrysanthemum Tiirreanum Chamaemelum Cotula Allioni
Yisiani. Cotula foetida  ,1. Bauhiu.

— Willemotii Dueliartre. Marut.a Cotula J1C.
Pyrethrum cinerariaefolium — foetida Cassini

Treviranus. —• vniyaris Bluff & Fingerhut
Tanacetum cinerariaefolium Ufam. 12. Senecioneae.

Schultz Bip.
311. 310 

317

Arnica mon tan a L. 61
~  Leucanthemum L. 20. 30. 31 5. Gruppe: Cynareae.
— indicum L. 20 310. 311

Ufam. 13. Calenduleae.
— ro.seum Weber & Mohr. 30. 29 313.3io Caleudula officinalis L. <>i

Syn. Chr. carneum Karsten. Ufam. 14. Echinopideae.
— coecine.um Willd. Ufam. 15. Carlineae.
— tanacetifolium Willd.
— eoronopifolium Willd. 
Pyrethrum carneum M. B. 
Tanacetum carneum Schultz Bip.

Ufam. l(j. Centaureae. 
Ufam. 17. Serratuleae. 
Ufam. 18. Carduineae.

—  Marscliallii Asclierson.
Syn. Pyrethrnm roseum M. B,

31. 29 314.3io U. Abt.: Labiatiflorae.
Chrysanthemum roseum Adam. Ufam. 19. Mutisieae.

— inodorum L. 3 2 .  20. 30 
31. 0

811. 318
325 Ufam. 20. Nassavieae.

Syn. Matricaria inodora L.
—  perforata Mćrat 
Ohamaemelon inodorum Visiani III. Abt.: Liguliflorae.
Chamomilla, inodora C. Koch 6. Gruppe: Cichoriaceae.
Pyrethrum inodorum Smith Ufam. 21. Lampsaneae.
Tripleurospermum inodorum Ufam. 22. Cichorieae.

Schultz Bip. Ufam. 23. Leontodonteae.
— —  vnr. f i .  ambiguum Rchb. 32 320 Ufam. 24. Hypochoeerideae.

Syn. Pyrethrum ambiguum Ladeb. Ufam. 25. Scorzonereae.
— — var. y .  salinum Rchb. 32 320 Ufam. 26. Chondrilieae.

Syn. Pyrethrum salinum Wallr. Ufam. 27. Lactuceae. i
— — var. A. maritimum Rchb. 32 320 Ufam. 28. Crepideae.

i system. 
Anorrtn.

320

305. 321 
328. 330

325
325
325

323.321

:t«7 . 8iiaas

327
327

327

32‘J ail:ui>. ;sar.

333

m



A lp h a b etiseh e  A u fzah lung
der im Text erwalmten Pflanzennamen.

(Die illustrierten Arten sind mit fettgedruekten Zahlen bezeichnet. Die erste Zahlenreihe enthalt die ani 
Fusse des Textes stehenden Erseheinungsnummern; die zweite Zahlenreihe bezeichnet die Seite des Textes

bei Anordnung desselben nach dem Eichler’sehen System.

1
Erschein.-
Niunmer

Seite der 
system. 
Anordn.

j Erschcin.- 
Nu miner

Seite der 
system. 
Anordn.

Achillea Ptanriica L. a 325 Antliemi.s agrestis Wallr. 10 i 327
Aehras Sideroxylon Ant. 4 220 — arvensis L. 9. 1(1. 29 ;Ł>5. 327. 310
Acocanthera abyssinica (Hochst.) K. Scb. 04 253 — — var. Pappritzi Rchb. 10 327
— Deflersii Schwoinf. 04 254 — var. inerassata Boiss. 10 o 2 7
— Ouabaio Cathelineau 04 254 — — var. reflectens 10 327
— Schimperi Bentli. n. Hook. 04 253 —  Cotula L. i:II. 2!>, 30.31 2f>. 32D. 310. 

31(5
— venenata (j. Don. 04 253 — cotuloides Ha 117n. 1 1 329
Aconitum Atces Koyle 68 67 dillusa Sal/.m. 10 327
— cliinense Sieb. 08 (i 8 — toetida Lani. i i 329
— cordatum Royle 08 07 — inerassata Loisl. 10 327
—  ferox Wall. 08 05 — nobilis L. i). SS. 50 323. !!21. 'idt
— Fischeri Keichenb. 68 08 —  parthenioides Bernb. 9 325
— lieterophylluni Wall. 08 07 —• psorosperma Tenore 1 1 1 329
— japonicum Thunb. 08 08 — ramosa Link 11 329
— luriduni Hook. fil. et Tboms. 08 G5 — rellectens Ilclib. Exc. 10 327
— Lycoctonum L. 08 00 Antliocercis Pituri F. v. M. 26 281
—  Napellus L. 08 07 Anthriscus Anthriscus Karat. 37 150
— palmatum Don. 68 05 - -  Caucalis M. 13. 37 150
— 1111 cinatum L. 68 05 — Cerefolium Hoffm. 37 149
— virorum Don. 08 05 —  — var. trichospenna Schultes 37 149
Adamautha Bpach. 05 53 — silvestris Hoffm. 37 147
Adonis apennina Jacq. 05 53. 54 -— —  u. var. genuina DC. 37 148
— ircutiana Piech. 05 54 — —  var. pilosula DO. 37 148
— sibirica Persoon 05 54 •— — y. var. nemorosa DC. 37 148
— vernalis L. 05 53. 54 —• vulgaris Persoon 37 151)
— yillosa Ledeb. 05 54 Apium crispnm Mili. 24 133. 134
—  wolgensie Stev. 05 54 — latifolium Mili. 24 133
Aethu-sa Oynapium L. 21. 22 130. 13!) —■ Petroselinum L. 24 1 33
-  - — ic. vulgaris Doli. 22 140 —  vulgare Lam. 24 133
—■ —  j). agrestis Wallr. 22 140 Arachis africana Lour. 42 187. 188
— — y. elatior Doli. 22 140 — asiatica Lour. 42 187. 188

— domestica Wallr. 22 u h — hypogaea L. 42 187
— elata Friedl. 22 140 — —  var. «. liir.suta 42 188
— pygmaea ICoch 22 140 — var. 8. glabra 42 188
Agrostemna tiithago L. 00 59 — prostrata Ilassk. 42 187
Aleurites laccifera Willd. 52 102 Aracliuida (juadrifolia Nor. 42 187
Anacardium oecidentale L. 51 !)7 Araclmidoides Nissoli 42 187
— eubcordatum Presl. 51 97 Arenga saccliarifera Labill. 43 197
Anacyclus anreus L. 9 325 Arnebia cephalotes DC. 25 271
Angopliora lanceolata Cav. 40 100 — densiflora Ledeb. 25 271
— intermedia DO. 40 100 A rni ca mon tan a Ł. 01 333
Anisodus luridus Link. 27 270 Artemisia Absynthium I.. 12 301
Anisosperma Passiflora Manson 40 237 —  chinensis Burni. 12 301
Anonymus sempervirens Walt. 47 227 — latifolia Fuchs 12 301
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Artemisia officiualis Gatterau 1‘2 299 Carissa abyssiniea li. Br. 04 253
— vulgaris L. 12 29!) — niepte Hochst. 04 253
Asclepias Cornuti DC. 8a 125 — łSchiwperi DC. 04 253
Asparagus sarmentosus L. 08 07 Oarpodinus Ii. Br. 14 245
Aspliodelus fiatulosufl B. 00 00 (Jarum Petroselinum Bentli. fi Hook. 24 133
Aspidosperma O-uebraclio Sclil. 48 261 Caryota sobolifera L. 43 197
— (iuebraclio-blauco Sclil. 48 262 urens Ł. 43 197
Atalea excelsa Mart. 8a 120 Cassia emarginata L. 48 203
Atamantha maeedonica Spr. 24 134 Castanea Castanea Karst. 70 39
Atropa carniolica Scopoli 27 275 — sativa Mili. 70 39
Aurantium stellatum et roseum Ferrari. 49 88 —  vesca Gaertn. 70 iii)
Azaola Leerii T. & IS. 2* 219 — vulgaris Lam. 70 39

Castanospennum australe Cunn. 7 119Hackhausia citriodora F. v. M. 40 107 Castilloa elastica Cerv. 8a. 71 125. 4 iiBacillus pneumoniae Frisch 30 184 Caucalis Scandix iScouoli 37 150— rhiuoscleromatis Friedl. ] 84 Ceratopliorus Leerii Min. 2* ■ 19Bambusa auriculata li. 43 197 Cerbera lactaria Hani. 55. 57 257. 259Baptisia tiuctoria K. Br. 36 183 — Manghas Gaertn. 55 258Barosma betulina Bartl. BB 83 — Manghas BI. Bij dr. 55 257
— creuata Kuntzo 08 84 — Odollam Blume Bij dr. 55 258— — u. var. ovalis Berg 03 84 Odollam Gaertn. 55. 57 257. 259.
— — [i. var. obuyata Berg 03 84 — Tanghin llook. fil. 57 25!)
— crenulata llook. 03 84 — veneuifera Steud. 57 259— — (t. Var. latifolia Berg 03 84 Chainaeinelum arvense Allioni 10 325

— ,8. var. longifolia Berg 63 84 —- Cotula Ali. 11 329
— — y. var. angustifolia Berg 03 84 — inodorum Visiani 32 319

— odorata Willd. 03 81 Ghamomilla inodora C. Koch 32 319
- serratifolia Willd. 03 84 Ohaeropliylhun aureum L. 38 152. 153

Bassia klin. 4 221 — bulbosum L. 38 151
Batatas edulis Chois. 7 119 ■— — var. ji. glabriusculum Koch 38 152
Bellota Miersii Gay 59 50 — — var. y. glabrmn .Koch 38 152
Betula carpiuitolia Elirli. 09 33 — Cerefolium Crantz 37 149
—  lenta L. 44. Gil 20U. 210. 35 — maculatiuu Willd. 38 152
— lutea Mieli. 09 35 — monogynum Kit. 38 152
— uigra I)u Boi 09 35 — sativum Lam. 37 149
Bieliea solitaria Stokes 19. 20 77 — silvestre L. 37 149
Bignonia sempervirens L. 47 227 — te unii um L. 38 153
Blumea balsamiiera BO. 50 305 Clirysantliemum carneum Karst. 30. 31 313
Boldea fragraus .luss. 59 49 — Chamomilla Benih. 32 321
Boldoa fragraus Lindl. 59 49 —  cinerariaefoluun(Bocc.)Bentli.&Hook. 29. 30. 31 ii()7. ii 17
Brassiea alba (L.) Hook. fil. & Thoms. 18 73 — cocciueum Willd. 30. 31 313
— mgra Koch. 18 74 — corouopifolium Willd. 30. 31 313
Bubon macedonicLim L. 24 134 — iudicum L. 29 310. 311
Bucco betulimi Bom. & Sclmlfc. 03 83 — inodorum L. :)». :li. 32. u3 IG. 319. 325
Bumelia uigra Sw. » 4 226 — — var, ji. ambiguum Rchb. 29. 32 310. 320
Buten Irondosa L. 10 206 — — var. y. salinuni Bchb. 32 320
Calendula oflieinalis L. 61 331 — — var. ()'. inaritimum Bchb. 32 321
Łllotropis gigantea K. Br. 8a 125 — var. c. luxians Bclih. 32 321
— procera B. Br. 8a 125 — — Iloribus omn. ligulatis Weiss 32 321
Calonyction speciosum Ohoss. 71 44 —  Leucantheinum L. 29 310. 311
Calystegia sepium B. Br. 28 209 — maritimum Pers. 30. 31. 32 317. 321
Caimnga odorata Hook. fil. & Thoms. 52 103 . — Marschallii Ascherson 29. 30. 31 310. 314
Carex arenaria L. 7ii 17 — niveum l.agasca 50 304
— distielia Huds. 73 18 — Parthenium Pers. 9.2! 1.30.31.56 325. 310. 311!. 

303
— liirta L. 73 18 —■ praealtum Veuteuat 50 304
— intermedia Gooden. 73 18 — — var. niveum Ascliers. 50 304
Carica hermaphrodita Blanco 33. 34 171 — pulverulentum Willd. 50 30 1
— Mananga Vellero 33. 34 171 — roseum Adam 30. 31 314
— Papaya L. 33. 34 171 — roseum Web. & Mohr 29. 30. 31 310. 313
— — var. u. Forbesii Solms 33. 34 172 — tauacetifolium Willd. 30. 31 313
— — var. /j. Correae Solms 33. 34 172 — Turreammi Visiani 29 30.
— — var. y. Ernstii Solms 33. 34 172 — Willemottii Duchartre 29 307
— vulgaris DO. 33. 34 171 Chrysophyllum L. 4 221
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Cicuta angustifolia Kitaibel 21 130 Diosma serratifolia Juss. 63 84
— maculata L. 21 130 —  serratifolia Curtis 63 81
— tenuifolia Froehlich 21 130 —  imicapsularis L. fil. 63 81
— virosa L. 21 129 Dipliolis aalicifolia -i. DC. 4 226
— var. tenuifolia Koch 2 i 130 Duboisia llopwoodii F. v. 3IulI. 26 280. 281
Cicutaria aquatica Lour. 21 129 — myoporoides R, Br. 20 179
Citrus Aurantium Bergamium Duli. 19 88
■— —  var. Bergamia Wiglit & Aniott. 19 87 Edward i a lurida Raffinesque 19. 20 77
— Bergamia Risso 4!) 87. 89 Elaeis guineensis Jacą. 77 U
— — a. torulosa 19 88 — meUinococca Gaertn. 77 13
— — vav. Calabarica Risso & Poit. 19 87 Empleurum serrulatum Hol. 63 81
— —  var. (3. parva 19 88 — — var. u. angustissima Berg 63 81
— — var. y. mellaroaa 19 88 — — var. /}. intermedia Berg 63 81
■— Limetta var. Bergamotta Risso 19 87 — — var. y. ensata Berg 63 81
— Limetta Bergamotta stellata Nouv, Epicliaris Bailloui Pierre 13 202

Duli. 19 88 — Loureirii Pierre 43 202
— Limetta mellaroaa Nouv. Duli. 19 88 Eremophila Mitchellii 13 202
— Limonum Risso 19 89 Erigeron aeer L. 51 297
— medica Risso 19 89 Eruca sativa Lam. 18 74
— vulgaris Risso 19 89 Hrytlirina piscipula L. 11 193
Cocos nucifera L. 75. 7G. 43 5. 197 Euealyptus alba Iteinw. 10 162
Cola acuminata R. Br. 19. 20 77 — amygdalina Labill. 40 159 L(U. 

K»5. 197
Couium macxil a tu ni L. ii. 22. 37. 38 130. 131. 1-11 —  Bayleyaua Er. 31. 40 161. 167

118. 1-10. 150. 
153. 151] — calophylla II. Br. 10 103. 165

Consiligo DC. syst. 05 53 — citriodora Ilook. fil. 10 Ki3. it;r>. ii;7
Convallaria majalis L. 80 o —  cneorifolia DC. 10 167
Conyallium majale Móncli 80 3 - -  coryinbosa Sm. 10 165. 166
Convolvulus Hcammonia L. 28 207 —  eorynocalix F. v. M. 10 165
Conyza squarrosa L. 54 295 — erebra F. v. >T. -10 160. 167
— vulgaris Lam. 51 295 —  — var. citriodora Bayley 40 160
Copaifera liymeuaeaefolia lloris 48 263 — dealbata A. Cunn. 10 161. 167
Coriandrum Cicuta llotli 21 129 — diversifolia Bpi. 10 165
— Oynapium Crant/. 23 139 — drepanophylla F. v. 31. 10 160
Cotula foetida J. Bauhin 11 329 —  dumosa A. Oumi. 10 IGI. 167
Croton niveus Jacq. 18 —  eugenioides Sieb. 10 165
Cuminum aegyptiacum ilerat 23 111 — fabrorum Helileclitend. 40 165
— Cuminum Merat 23 111 — gigantea Hook. fil. 10 165
— Cyminum L. 23 143 — glob ul us Labillardiere 40 157. Kil. KU 

l(ifi. K57
— —  u. var. scabridum 23 141 — goniocalyx F. v. 31. 10 Kil. Ki8
— — ,3. var. glabratum 23 l t l -  Guni i Hook fil. 1.0 162. 166
Cussambium spinosum Ham. 52 101 — liaemastoma Sm. 10 ltiO. Ki5. li>8
Cynanchum monspeliacum L. 28 269 — hemipliloia F. v. 41. 10 lli(>. 107. li!8
Oystogyne Gasparini 72 15 — inerassata Labill. 10 167
Cytisogenista Tournefort 35 177 — leptoplileba F. v. M. 10 160
Oytisus Laburnimi L. 35 179 — leucoxylon E. v. 31. 10 159. Kiii. K58
— scoparius Link 35 179 ■—• macrorrhy licha E. v. 31. 10 165

— maculata Ilook. fil. 10 liiii. Kio. Kii!
Daeinonorops Draco BI. 19. 20 79 —  — var. citriodora F. v. JI. 10 K53. Kia. Ki<i
Datura Strammonium L. 60 59 — mannifera Ouim. 10 166
Delpliinium ferox Baill. 68 05 —- marginata Sm. 10 159
— Stapliisagria L. 07 o i —  m ega car pa E. v. 31. 10 168
Dichopsis Gutta Bentli. Ilook. l 213 — melissiodora Lindl. 10 163
— nova species Beauvis. 2 217 *—• meliodora A. Omni. 10 165
— oblongifolia Burek 2 217 — microcorys E. v. 31. 10 167
Digitalis purpurea L. 54 297 —  nu dis E. v. 31. 10 168
Di Ósma betulina Tlmnbg. 03 81 obli([ua L’ iierit. 10 159. 165
— eremita L. 63 84 —  odorata Belir 10 K50. K5(i. 1(>8
— eremita Tlnmbg. 63 81 — oleosa F. v. M. 10 162. 167
— crenata Lodd. 63 83 paniculata Hm. 10 166
— cronulata L. 63 84 — pilili a lis Sm. 40 165
— ensata Tlnmbg. 63 81 — piperita Hm. 10 159. k;:». k;h
— latifolia Lodd. 63 W - Plaiiclioniana E. v. 31. to 159
■— odorata DC. 63 81 — populifolia Ilook. 10 160. 168



Seite der Seit.o der
Nuinmer system.

Anordn. Nil min er Anordu.

Kucałyptus pnnctata DC. 10 160 Heptapleurum venulosum 43 197
—  resinifera Sm- 40 n 2. uw. uw Heritiera litoralis Aiton 19. 20 80
— robusta Sm. 40 100 Ilevea brasiliensis Muller Arg. 0. 8. 8a iUi. 121. 122.
— r oh trat a Sclilecht. 10 UW. UW. UW. 

1(W. —■ guianensis Aublet S. Sa. 0 121. la*. liii
— naligna Sm. 40 102 Hydnocarpu.s inebrians Vohl 40 237

—  sideropliolia Bentli. 40 102. 100 — veneuata Gaertu, 40 237
— Sieberiana F. v. M. 40 105 — Wriglitiami IB. 43 237

— siguata F. v. 31. 40 100 Hyoseyanuis Scopolia L. 27 ‘21 ń
— Staigeriana F. v. 31. 40 107 Ilypantliera Guapeva Mansou. 40 237
— stellulata Sieb. 40 105
— Stuartiana F. v. 31 40 100 Janiplia Mani hot Kunth 7 117
— tenninalis F. v. M. 40 100 Jatropha carthageuen.sis Jacq. 7 118
— tereticoruis Sm. 10 105 — elastica L. lii. 8 122

- tetragona F. v. M. 40 105 — Janipha L. 7 118
—  vnriegata F. v. M. 10 103 — Mauiliot Aut. 7 1 18
—■ viminalis T.abill. 40 nil. uw. i«ii;

UiS. —- Mauiliot L. 7 117
— — var. fabrorum F. v. M. 40 105. 100 — stipulata Velloso 7 117
— — var. gigantea F. v. M. 40 105. 160 Ichtyomethia I'. Brown u 193
Kupatorium tiuetorium Folii 30 183 Tgmitia amara L. iii. (?) 40 235
Kuphorbia Oyparissias L. 28 209 Jguatiana pliilippinica Loureiro 10 235
Euterpo edulis 3Iart. 8 a 120 11 ex acrodonta Reiss. 00 108
Exoearpus latilolius R. Br. 43 202 —■ affinis Gardn. 6t) 108

amara (Vell.) Loes. 00 108
Fagus Oastanea L, 70 39 — Apollinis Reiss. 00 108
Feyillea cortlifolia L. 21 132 — Bonplandiana Miinster. 00 107
— trilobata L. 40 237 — brevifolia Bonpl, 00 108
Ficus elastica Itoxb. 72 45 — Congonluna Loes. 00 109
— elastica .Blume 72 40 — conocarpa Reiss. 00 108
— indica Lam. 72 47 — erepitans Bonpl. 00 108
—  religiosa L. 52 102 — curitibensis Miera 00 107. 108
— suborna Hamilton 72 45 — cuyabeusis Reiss. 00 108
— Taeda Reinw. 72 -17 — diuretica Mart. 00 108
Forsteronia floribunda 8 a 125 — domestica Reiss. 00 107. 108
Frań gul a Carolina Cray 5 112 — duniosą Reiss. 00 108
— Purshiana Cooper 5 111. 113 — fertilia Reiss. 00 108
Fiisanus acuminatus R. Br. 43 199 — gigantea Bonpl. 60 108
— persiearius F. Mliii. 43 199 — Glazumana Loes. 60 108
— spioatus R. Br. 43 199 — 11limboIdtianae Bonpl. 00 108

— Matę St. liii. 00 107
Garcinia Kola (Master) Ileckel 19. 20 80 — media Reiss. 60 108
Craultheria liumilis SalLsbury 44 207 — liigropimctata Miera. 00 108
— leucocarpa Blume 44 21 1 —- ovaliiera Bonpl. 00 108
— procumbens L. 69. -i-i 30. 207 — pacliypoda Reiss. 00 108
— punetata Blume 44 211 — paraguariensis St. Hil. 00 107
—  repens Hałinestjue 44 207 — — var. a. genuina Loes. 00 108
—  Shanon -14 211 - -  — a. domestica (Reiss.) Loes. 00 108
Gelsemium elegans Bentli. 17 228 — — ,1. sorbilis (Reiss.) Loes. 00 108
— lu ci dum Poir. 47 227 — —• y. confusa Loes. 00 198
—-  nitidum Mich. 47 227 — — i)', dasyprionota Loes. 00 108
—  sempervirens Alt. -17 «27 — — t. pubeaeena (Reiss,) Loes. 00 108
Genista jimcea (Lam.) Desibntaiues 35 179 — — var. b. Ulei Loes. 00 108
— odorata Moencli 35 i<y — — var. c. vestita (Reiss.) Loes. 60 108
—  seoparia Sprengel 35 177 — — var. d. euneura Loes. 00 108
Gynocardia antisyphilitica Pierre -to 237 — pseudothea Reiss, 00 108
— odorata Pierre 40 237 — riyularis Gardn. 00 108

— sorbilis Reiss. 60 107. 108
Hamamelis macropli.ylia Pursli. 39 155 — tlieaezans Bonpl. 00 107
— virginiana L. m 155 — tlieenaus Mart. 60 108
— — j). macrophylla Nutt. 30 155 — vestita Reiss. 00 107. 108
— — y. parvlfolia Nutt. 39 155 Indigofera Anil L. :i(i 1H1
Hanooniia speciosa Gom. 8a. 13 125. 251 — — oligopbylla DC. 30 182
Hartogia betulina Berg 03 83 — — polypbylla DC. 30 182
Heptapleurum unibraculifenini 43 197 — — y. ortliooarpa DC. 30 182
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Indigofera argentea L.
l

30 182 Maniliot Glaziovii Miill. Arg. (i- 8a 115. 125
— articulata Gouan. 3(5 182 —  Jauipha Pohl 7 118
— aspolathroid.es I)C. 36 185 — Maniliot Karsten 7 1 117

— disperma L. 36 182 —  palinata Miill. Arg. 7 118. 119
—  galegoides I)C. 36 182 ■— utilissima Pohl 6. 7 1 Ki. 117. 120
— glauca Lam. 36 182 Maranta arundinacea L. 7 119
— Guatimala Lun. 36 182 Maruta < otula DC. 11 329
— indica Lam. 36 182 —  foetida Cassini 11 329
— — ((. macrocarpa 1)0. 36 182 —  yulgaris Bluff u. Fingerhut 11 329
— — (i. bracliycarpa I)C. 36 182 Matricaria arrensis Baillun 10 327
—  Sumatrana Gaertn. 36 182 —  Chamomilla L. 32. 56 321. 305
— tinctoria L. 36 182 —  inodora L. 32 319
— tiuctoria Forsie. 36 182 — maritima L. 32 321
Inga dulcis Wall. 43 197 — nobilis y 325
Inula Clony za DC. 54 295 —  odo rata Lani. 56 303
-  - sąuarrosa Bernli. 54 295 -—• Parthenium L. 56 803
Ipomaea orizabensis Ledanois ‘28 269 — perforata Murat 32 319
Ipomoea bona nox L. 71 44 — suaveolens L. y 325
Isatis tiuctoria L. 30 183 Mays americana Baunig. 78 21
Isonandra Gutta Ilook. i 213 Melicoeea trijuga Juss. 52 101
— — var. oblougifolia De Vrie.se 2 217 Miclielia Cliampaca L. 52 103
—  — var. Sumatrana Mig. •2 217 Mieroplitalma Gasp. 72 45
Juniperus Oxycedrus L. 7!) 1 Mida Cunninghami DC. 43 1 99
— rufescens Link 79 1 Mimusops Gartn. 4 221
— tenella Antoine 71) 1 —  Balata Giirtn. fil. 4 225
•— virginiana L. 43 203 — Balata Gaertn. 8 a 125

—  elata Gaertn. 8 a 126
— globosa Gaertn. 8a 125

Keratopliorus Leerii Hassk. 2‘,: 219 Honotropa Ilypopitys L. 44 2oy
Morus tiuctoria L. 2(.) 311

JLaudolphia comorensis (Bojer) K. Helium. Munbya cuphalotes lloissier 25 271
var. Honda (Bentli.) K. Schum. i:i 247 — conglobata lloissier 25 271

- llorida Bentliam 13 247 Myrrliis aurea Sp ren gol 38 i 52
— gummifera (Lam. u. Poir.) K. Scluim. 8a 13 125. 249 - bulbosa Spreugel 38 151
— Heudelotti A. DC. 8a 13 125. 248 —  temula Gaertn. 38 153

— Kirkii Dyer 8a 13 125. 248
— madagascariensis Bojer 13 •249 Sfapus Agriasinapis Speiu. 18 75
— ovariensis Pal. de Beauv. 8a 13 rc tr* CC Nigella awensis L. 66 60
— Petersiana Kirk 8 a 125 — damascena L. (iii f)8
— Petersiana ('Klot/.scli) Dyer 13 248 — indica Roxb. 66 58
— Traunii Sadeb. 13 248 —  sativa L. (i(i 57
— Watsoniana Kort. Bot. Kew. 14 245 — —  (3. cretica Clus. 66 58
Lasiostoma Ourare Kuntli. 45 232 —  — y. citrina Sloris 66 58
Leucanthenunn Parthenium Godron 56 303 —• — d. indica Roxb. 66 58

Leuconotis eugenifolius BI. 15 242 Nipa fruticans 15 243
Lilium convaUium Tournef. 80 3 Notelaea ligustrwia rfieb. 26 279
Lisianthus seinperyirens Mili. 47 227
Litliospernmm densiflorum Ledebour. 25 271 Oryza sativa L. 74 29
Lobelia Cautcliuc Humb. 8 a 125 — —  1. usitatissima Kornicke 74 30
Loxopterygium Lorentzu Griesebach 48 263 — —  l. comnmnis Kcke. 74 30
Lucuma mammosa (L.) Gartn. 4 226 2. minuta Presl. 74 30
— mammosa Gnesel 19. 20 80 - — 11. glutinosa Lour. 74 31
Lunanea Biclii I)C. 19. -20 77 — var. alba Alef. 74 31

— — var. affinis Kcke. 74 31
— —  var. anaura Alef. 74 30

Macaglia Uuebracho Kich. 18 261 —  — var. atra Kcke. 74 31
Maclura aurantiaca Nuttall 29 311 — — var. atrofusca Kcke. 74 30
Macrotomia cep hal ot es DC. 25 271 — — var. brumea ICcke. 74 30
Mais Zea Gartn. 78 21 — var. catalonica Kcke. 74 30
Mandubi Marcgrav. 42 187 — -— var. cy cliii a Alef.

1 74
30

Maniliot Aipi Pohl 7 118 — var. Desvauxii Kcke. | 74 30
—  eartageneusis Miill. Arg. 7 118 —- — var. dubia Kcke. 74 31
—  edulis Richard 7 | 117 — var. Eedeniana Kcke. 74 31
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Oryza sativa L. var. erythroceros Kcke. 7-1 30 Polygala javaua BI. 41 211
—  — var. ITenzeana Kcke. 71 31 — oleifera Ileckel 11 211
— — var. isooliroa Kcke. 71 31 — oleifera II. B. K. 11 211
— — var. italica Alef. 71 30 — var. albillora DC. 11 211
— — var. javanica Kcke. 71 30 — Senega L. 11 211
— — var. leucoceros Kcke. 71 30 . — vulgaris L. 41 211
— —- var. longior Alef. 71 31 Polygonatum majale Allioui 80 3

— — var. molanacra Kcke. 71 30 — tinctonmi Lour. 30 183
— — var. melanocarpa Alef. 71 31 Posoąueria longifolia Aubl. 40 237
— — var. melanoceros Alef. 71 30 Pterocarpus Marsupium 10 105
— — var. microcarpa Kcke. 71 30 — santalinus L. lii. 13 201
— — var. Mifjueliana Kcke. 71 31 Ptychotis (Carurn) Ajowau DC. 23 115
— — var. paraguayeusis Kcke. 71 30 Pulicaria dysenlerica Gaertn. 51 297
— — var. pyrocarpa Alef. 71 30 — yulgaris Gaertn. 51 297
— — var. rubra Kcke. 71 30 Pyrethnuu ambiguum Ledebour. 32 320
— — var. Savannao Kcke. 71 30 —■ ca memu M. B. 30. 31 313
— —- var. striata II en ze 71 30 — cinerariaefolium Treviranu.s ■2 i) 307
— —■ var. suudeusis Kcke. 74 30 — iuodorum Smith 32 319
— — var. vulgaris Kcke. 71 30 — maritiminn Sm. 32 321
— —- var. santlioccros Kcke. 71 30 —- partii enifolium Smith fil) 301
— —- var. zomica Kcke. 71 3 i — rosemn 31. B. 30. ,31 311
Ostreocarpus Q,uebracho Kich. -18 201 — salinum Wallr, 32 320

1’ aUupuum Gutta Burek 1. 2. i 213. 218. 221 11iiimncu 1 us To urnęf. t»r» 53
— oblongifolium Burek i. i . 221. 217 Kliaimius aluifolia Pursli 5 n i
— Treubii Burek i*, i 215 — califoruica Escli. 5 112
— — var. parvifolia i*. 2 215. 218 — Prangula L. 5 113
Papayer Argemone L. 17 70 — Pursliiana DC. r> (U
— dubium L. 17 70 — tomentella Benth. 5 112
— erraticum fPlin.j J. Liauh. 17 09 —■ Wightii Wigbt u. Arnott 5* 113
— hybridmn L. 17 70 Ithaniphospermum album Andrz. 18 73
— llhoeas L. 17 (i!) Rhus j ugl and i folia Wallich 50 91
— — var. strigosa Kocli 17 70 — silvestris Sieb. & Zucc. 50 91
— — var. triloba Wallr. 17 70 — succedanea DC. 50 !):■{
— strigosum Boenninghaiisen 17 70 — Yonucifera DC. 50 91
1‘apaya Carica Gaertn. 33. 31 171 — Wallich ii Hooker 50 91
— Fapaya Karoten 33. 31 171 Robinia Panacoco Aubl. 18 203
■— sativa 33. 31 171 Rouhamon Curare 11. B. K. -15 232
— vulgaris A. DC. 33. 31 171 — guianense Aubl. ■15 232
Parapetalifera serratifolia Weudl. <33 81 Rubia anglica łluds. 53 290
Paullinia Cupana Kuutli. fi-2 105 — cliilensis Molina 53 291
— Cururu 02 100 — cordata Thunb. 53 290
— piunata 62 100 ■— Manjitli ltoxb. 53 200
— sorbilis Mart. 02 205 — Munjisla l!oxb. 53 290. 293
Payena Leerii Beutb. u. Hook. 2. 2*. 1 2IH. 219. 221 —■ peregriua L. 53 290
Peltospermia ducbrnclin DC. 13 201 — llelbun Scblecliteiulal & Cliamisso 53 291
Pentedesma butyrnceu Don. 19. 20 80 — tinctorum Scop. 53 290
Periploca Socamoiie Dclile <X.) 28 209 — tinctorum L. ;)*> -2Si)
Petroselinum hortense flollm. 21 133 — — var. cordifolia L. 53 290
— Pctroaeliuum Karoten 21 133 — — var. peregriua L. 53 21)0
— sativum Iloffm. 22. 21 1 10. 111. 133 Uuizia fragraus Ruiss. & Pav. 5 i) 19
— — «. augustifolium Kit. 21 131
— — p. crispuiu DC. 24 131 Succharum spontaneum 13 197
Peumus Boldus Mol. :><) 4!) Sautalum acuminatum F. Jliill. 13 199
Peunnis fragraus Pers. 59 49 — acuminatum DC. 13 199
Pboeuix silvestris Rxb. 13 197 — album L. 45 11)7
Piscidea Erytbrina L. 11 m — — u. myrtifolium DC. 13 198
Piscipula LoeiFling 11 193 — cognatum Mitp 13 199
Pistacia oleosa Lour. 52 101 ■— Cuuninghami llook. fil. 13 199
Plumiera alba 13 202 — cygnorum Mi<p 13 199
Polygala alba D. 11 211 — diver,sifolium A. I)C. 13 199
— calcarea Scbullz 11 211 — Preycinetianum Gaud. 13 199
— depressa Weiuler 11 211 — insulare Bertoro. 13 199
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.Santalum niyrtifolium Rxb. 43 108 iStrychnos abyssinica llochst. 64 253
—  neocaledonicum Yieill. 43 200 —  Castelnaeana Wedd. 45 232
— persiearium F. v. Miill. 43 199 —  Castelneae Benth. 15 2 32
— Preissianum Miquel 43 199 — Crevauxiaua linillou 45 232
—■ Preissianum DC. 43 199 — C'revauxii Planck. 45 232
—  pyrularium A. tiray 43 200 — Curare Baillon 45 232
— spicatum DC. 43 199 —  (iubleri Planck on 45 232
—  Yasi Seem. 43 199 — leaya Baillon 45 202
Sapium 8a 125 — Ignatii Bergius 46 235
— biglandulosum Miill. Arg. 4 220 — Mellinomiana Baillon 45 232
Sapota Mlilleri llleck 4 225 ■— pliilippinensis Blanco (?) 46 235
Sarrotliamnus scoparius Koch 35 177 — rubiginosa Gaertn. 45 232
— scoparius Wimmer 35 177 — Tieute Lesch. 45 235
Sarpedonia Adans. (15 53 — toxifera Benth. 45 231
Scaiulix Authriscus L. 37 150 — triplinervia Gaertn. 15 232
— aurea Ilotli 38 152 Swartzia tomentosa DC. 4s 263
— buli)osa llot.li 38 151 Symplocos capa.roensis Schwacke 60 109
— Cerefolium L. 37 1 Li) —- lanceolata Mart. 00 109
— temula Kotli 38 1 53 — variabilis (Mart.) nliq. 60 109

Schinopsis Balansae lingi. 48 263
Schleiehera pubescens Kotli 52 101 Tabernaemontana elastiea Sprengel 16 265
—  trijuga Willd. 52 101 niacrocarpa Korth. Herb. 15 241
Soopola carniolica .Iacq. 27 275 Tanacetum cameum C. H. Scbultz Bip. 30. 31 313
— .Scopolia Karsten 27 275 — cinerariaefolium 0. II. Scliultz Bip. 29 313
-Scopolia Jlladnickiana Kreyer 27 275 —- Partkenium II. Scbultz Bip. 56 303
— Infundibnlum Fleischmann 27 275 Tanghinia Odollam Don. 55 257
—- japonica Maximowicz 27 270 —- yenenifera Poir. 57 259
—  lurida Dunal 27 276 — yeneniflua Boj. 57 259
Scopolina atropoides Scluiltes 26. 27 281. 275 Tliymus yulgaris 23 145
— — jt. brevifolla Dunal 27 275 Torilis Antliriscus Gaertn. 37 150
— trichotoraa Moencli 27 275 — scandicina Gmelin 37 150
Secamone Alpini Roeraer u. Scliultes 28 269 Tripleurospermum inodoruni V. II. Scliultz 150
Semecarpus Anacardium L. lii. 51 98 Bip. 32 319
Sesamum angustifolium (01iv.) lingi. 58 285 — maritinmn Koch 32 321
— toetidum At/.el 58 285
— indicum L. 58 283
-  luteum Ketz 58 283 Ulex europaea L. 35 179

— occidentale Ileer et Kegel 58 285 IJrceola. elastiea Jliq. 8 a 125

—• oleiferum Moencli 58 283 — elastiea Koxb. 16 205
— esculenta Bentli. 10 265— orientale L. 58 283
Uredo Maidis Lćv. 78 20—  radiatum Schum. et Koni. 58 28 5

■Sey talia trijuga ltoxb. 52 101 Urostigma Benjaminum Miq. 2* 219

Sideroxylon Ben tli. Ilook. 4 221 ■ — elaaticum Miq. 8a. 72 125. 45

Sinapis alba L. 18 73 — giganteum Miq. 8a 125
— Karet Miq. 8 a 72 125. 46-— aryensis li. 18 7 o

Siphonia brasiliensis Willdenow 8 121 — religiosum Miq. 8a 125

— Oaliuchu Willdenow 8 122 — Vogelii Miq. 72 47
Ustilago Fisclieri Passerini 78 27— elastiea Bers o on 8 122
—  Maidis Lev. 78 27— guiancnsis Jussieu 8 122
— Schweinitzii Tulasne 78 27Kuntliiana Kaillon 8 121

Siplionopsis monoica Karsteu 19. 20 77
Sirium myrtifoliuin Rxb. 43 198 Yaliea gummifera Poir. 13 249
Spartianthus junceus Link 35 179 Vignea arenaria lłeiclienb. 73 17
Spartium scoparium L. 35 177 Villarezia Congonlia (DC.) Miers. 00 109
Spiraea filipeiulula L. 44 211
— saliciiolia L. 44 211 Willoughbya Barbidgei 15 242
— Ulmaria L. 44 211 —- edulis Rxb, 8a. 15 125. 24
Stadmannia trijuga Spreng. 52 101 —  i inna Blurne 8a. 15 125. 24
Sterculia acuminata Palis-lleauv. 19. 20 77 — — var. oblongifolia 15 242
— niacrocarpa Don. 19. 20 77 — jayauica BI. 8 a. 15 125. 24
— nitida Ventena.l. 19. 20 77 — scandens Willd. 15 241
— yerticillata .Schum. u. Tlionn. 19. 20 77 — Treaclieri 15 242
Stipa tenacissima L. 35 178 Wriglitia tinctoria Li. Br. 36 183
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Zea Mais L. 78 21 Zea mais L. var. mirabilis Kcke. 78 'żó
— — I. Excellens 78 23 — —  var. multicolor Al. 78 21
— — 11. Saccliarata 78 23 — — var. nigra Al. 78 24
— — III. Ueiitifoniiis Kcke. 78 "23 — —■ var. uigrorubra Kcke. 78 24
— — JY. Mierosperma IĈ ke. 78 2-1 — — var. ory/.oides ICcke. 78 24
— — V. Vulgaris Kcke. 78 24 — — var. oxyoniis Kcke. 78 24
— — vm\ alba Al. 78 24 — — var. Philippi Kcke. 78 24
— — var. alboflava Kcke. 78 24 — ■— var. poikilodiasaccliarata Kcke. 78 24
— — var. alborubra Kcke. 78 23 — — var. poikilodon Kclce. 78 23
— —  var. acuminata Kcke. 78 23 — —  var. poikilornis Kcke. 78 24
— — var. caesia Al. 78 24 — — var. pungens Kcke. 78 23
— — var. coerulea Kcke. 78 24 — — var. pyrodon ICcke. 78 23
— — var. coer ul eo dulcis Kcke. 78 23 — — var. rosea Kcke. 78 24
— — var. crococeros Kcke. 78 23 •—• —  var. rostrata Bonafous. 78 23
— — var. crocodou ICcke. 78 23 — ■— var. rubentidulcis Kcke. 78 23
— — var. (bizcoćnsis Kcke. 78 23 — — var. rubra Boiuif. 78 24
- -  — var. cyanea Kcke. 78 24 — ■— var. rubroeaesia Kcke. 78 24
— — var. eyanodon Kcke. 78 23 —- var. rubrodulcis Kcke. 78 23
— -  var. diasaccharata Kcke. 78 23 — — var. rubrouigra Kcke. 78 24
— — var. dierytlira Kcke. 78 21 — —  var. rubropaleata Kcke. 78 24
—■ — var. dulcis Kcke. 78 23 — — var. rubropuuctata ICcke. 78 24

— var. ery fchro diasaccharata Kcke. 78 24 — — var. rubrostriata Kcke. 78 23
— — var. erythrolepis Bona!'. 78 24 — — var. rubrovelata Kcke. 78 23

— —- var. fhwodulcis Kcke. 78 23 — — yar. rubroyestita ICcke. 78 23
— — var. fhiyorubra Kcke. 78 23 — —- var. rubroviolacea Kcke. 78 24
— — var. gilva ICcke. 78 24 — — var. rugosa Bonaf. 78 23
— — var. glaucornis Al, 78 24 — — var. striatidens Kcke. 78 23
— — var. gracillima Kcke. 78 24 ■— — var. striatodulcis Kcke. 78 23
—  — v;ir. kaemotoruis Al. 78 24 — — var. tristis Kcke. 78 24
— — var. inToluta Kcke. 78 23 — — var. tunicata Larranbaga 78 23
— — var. japonica Kcke. 78 24 — —  var. turgida Bouaf. 78 24
— — var. leuco diasaccharata Kcke. 78 24 — — var. variodulcis ICcke. 78 23
— — var. leucodon Alef. 78 23 — — var. yersicolor Bonaf. 7S 24
— — var. leucornis Alef. 78 24 — — var. violacea Kcke. 78 24

— var. lilaciua Kcke. 78 24 —  — var. yulgata Kcke. 78 24
— var. lilaciuodulcis ICcke. 78 23 — — var. xanthodou Kcke. 78 23

— — var. maerosperma KI. 78 23 — — var. xantlioruis Kcke. 78 24
— — var. melanoruis Kcke. 78 24



Alphabetisehe Aufzahlung
cler im Texte besprochenen Drogen nebst ihren wirksamen StofTen und 

dereń wichtigsten Zersetzungsproclukten, der deutschen und 
auslandisehen Pflanzennamen.

(Die erste Zahlenreihe enth5.lt die am Fusse des Textes stehenden Erscheinungsnummern; die zweite Zahlen- 
reihe bezeiehnet die Seite des Textes bei Anorclnung der Pflanzen naeh dem Eiehler’sehen System.

Erschein.-
Nummer

Seite der 
system. 
Anordn.

1
Erscliein.- 
N umm er

Seite der 
system. 
Anordn.

Aardamaiulel 42 187 Apopseudaconin 08 60
Aardnoot a 187 Apopseudaeonitin 68 00
Acajou-Gnmmi 51 97 Aqua branca 02 100
—  -Niisse 51 97 — Chamomillae rom. dest. <) 320
Aceite de Enebrio 79 ź — Petroselini 24 137
Aelie des cliiens *22 1 39 Aracanreis 74 32
Ackersenf 18 75 Aracliido 42 1«7
Acrylsenfol 18 75 Arachinsaure 42 191
Adonide 05 53 Arach is 42 187
Adonidin 05 55 A raclii sol 42 191
Adonidinum liydrochloricum 05 55 Arbre 5 la iiovre 40 157
Aesculin 47 229 Arboi* de Ule 71 43
Aetlieroleum Bergamiae 49 89 Ari 71 29
Aguason 46 237 Ari maru tó 233
Akarclm-Ol 51 98 Armoise 12 299
Alban 4 223 A rro wroot, Bras i 1 iaa usch 7 119
Alben 4 224 —■ Brasilia ni,soli es 7 119
Aleoliol Salviae vuluerarius 12 302 Arroz 74 29
Alfuta 58 283 Artemisia 12 299
Alkauna, syrise.be 25 271 lor ŁLUOLIC 12 299
Alizariu 53 292 arvus 74 29
Amapola 17 09 Aspidosamin 48 203
Amendoim 42 187 Aspidosperinatin 48 203
Amido 7 119 Aspidosper min 48 203
Amylum Maidis 78 25 Ataicha 08 07
— Manihot 7 119 Atesin 08 07
— Oryzae 74 32 Atis 08 07
Anacardia occidentalia 51 97 Ati-vadayam 08 07
Auacardien 51 97 Aitivislia 68 00. 07
Anacardsiiure 51 98 A tropili 45 234
Angoda (Tigre) 58 283 Attaps 75. 70 8
Anil 30 181 Atvika 08 07
Anilindigo 30 181 A w ara 45 233
Anilpflanze 30 181
Anjouan 13 248 1S achnag 08 05
Autliemin 10 328 Balata 4 225
Anthemissffure 10 328 — , Bastard — 4 220
Apiin 24 130 — , Gal i ma ta. — 4 220
Apiol 24 130 — , L licu ma — 4 220
Apiolum gallicum 24 137 — Neesberry — 4 220
Apojapaconitin 68 08 Balem-tandoek 2* 219



JSrscbein.-
Nummer

Seite der 
system. 
Au ord n.

Erschcin.-
Nummer

Seite der 
system. 
Anordn.

Balem-tjabeli 2* 219 Box box tree 40 160
Balls 13 250 — — berry 44 207
Barbas de milko 78 25 Braut iu Haaren 00 58
Bartaballibaum -1 220 Brąz ii ian Arrow- Iloot 7 119
Bastard Balata 4 226 Breuukegel oder Moxen 12 301
— -Box 40 101 Broom 35 177
— Mabogany 40 159 Brticin 40 238
Beau-tree 7 119 Bucco 03 83
Beavei'i)oison 21 130 Buccoblad 63 84
Beliensiuire 18 75 Buccobliitter 03 84
Beifuss, gemeiner 12 299 Bucln; 03 83
Beugalreis 74 32 Bucliubladereu 63 84
Bemie 58 280 Bucliu leave,s 63 84
Bergamiol 49 90 Buchustrauck, birkenblatteriger 63 83
Bergamot 4.9 87 Bucu; Buccu 63 83
------oil 49 89 Bully-tree 4 225
Bergamotta mellarosa 49 88
— ])iccola 49 88 Claa-cuy 60 109
— Ntriata 49 88 Caaguaza 60 107
Bergamottbirne 49 89 Caa-giiazu 60 109
Bergamotte a fruit. toruleux 49 88 Caa-iuini 60 109
— a, petit fruit. 49 88 Cacluicliu 8a 127
— mellaro.se 49 88 Ca chiuiuss-Barnu 51 97
Bergamotte 49 87. 89 Caclm-Wein 51 97
—  gerippte 49 88 Cade 79 1
— gestreitte 49 88 Cadjans 75. 76 8
— kleine 49 88 Cadinijl 79 1
Bergamottol 49 89 Cadiuolie 79 2
Bergapten 49 90 Caju 51 97
Besengi lister 35 177 Cąju-Binieu 51 97
Besenstrauch 35 177 Caju-Niisse 51 97
Beure de Cocos 75. 70 7 Cahucliu 8a 125
■—■ de Palmę 77 13 Calce* 13 250
Bichy 19. 20 77 Caleudul in 61 333
Bhudrusckree 43 197 Camomilla ietida 11 329
Biclie 19. 20 77 Camomille puante 11 329
Bijvoet, gemeine 12 299 — romaine 9 323
Birke, -/.ahe 09 35 Campxeuhas 80 3
Bia 08 05 Canaugaol 52 103
Bish 68 65 Caulara 46 237
BisquitH 8a 120 Caiina amara 60 109
Bissy-Bissy 19. 20 77 ■— de 1'olkas large 60 109
Bitter Cassave 7 117 Camiina 60 109
Black Bircli 09 35 Caoutchou 8a 125
Blackbutt 40 100 Caoutchouc 8a 12 ■>
Black Mountain-Ash 40 159 Capillanienta Mi lii 78 25
Bliittermate 00 109 Carbnroleo do Oxycedvo 79 2
Blaiigiunmi baum 40 157 Cardol 51 98
Bhie Gum Tree 40 157. 100 Cardolum prnriens 51 98
Blumea-Borneol 56 305 —■ ve.sicaus 51 98
Bois de fer 48 204 Caricafettsaure 33. 34 174
— — perdrix 48 264 Carmiuum coemleum 36 184
— des chiens 41 193 Carpain 33. 34 174. 175
-—■ iveant 41 193 Oascara amarga 5 114
— pagaie blanc 48 264 — aromatic 5 113
Boldin 59 51 —« examarat 5 114
Boldogluciu 59 51 — sagrada 5 112
Boi doi 59 51 — — out of season 5 114
Boldoól 59 51 Oasliew-nut 51 97
Bombay-Ilolz 43 200 Caasareep, Casaripe 7 120
Uorstenkraut 21 129 Cassavebrot, 7 118
Boschkervel 37 147 Cassavemelil 7 118. 119
Box 40 101 Ca*savestrauch 7 117

.



Erschein.-
Niunmer

Seite der 
system. 
An or dn.

Erseliein.- 
I N lim mer

Seite der 
system. 
Anordn

Cassave, siisse 7 118 Cocospalme
i

75. 76 5
Cassayi 7 110 Cocotier 75. 76 5
Castanier 70 30 Cocuo 37 147
Catalonga 46 237 Codein 41 105
Cataplasma fariuae Hanihot 7 120 Coffein 62 10G
Cau-cliu 8 123 Coir-Easer 75. 76 <)
Cay mupsat 55 257 Cola 10. 20 77
Ceara-Kautscliuk-Baum 6 115 — d’Afrique 10. 20 77
Ceara-rubber-tree G 115 — de Afiica 10. 20 77
Ceara-Scrap 0 1 IG Collemplastrum Ha 127
Cedern-W acholder 70 1 Colophon 28 208
Ceder, spanische 70 1 Cominho 23 143
Cepipa 7 110 Coniino 23 143
Cera japonict 50 05 Congoin 00 107
Cerberin 55 258 Congoiufe 60 107
Oerefolho 07 140 Congonha 60 107
Cerfeuil 37 140 — min da 60 109
— sauvage 37 147 Contusa bastarda 11 320
Oerfoglio 37 140 Convallaretin so 4
Cerifolio 37 140 Convallaniarin 80 4
Ceylon-Oak 50 101 Convallarin 80 4
Chaeropliyllin 38 153 Copperah 75. 76 7
Chamaebalanus 42 101 Coprah 75. 76 7
X.a {.udar{kup 0 323 Coquelicot 17 . GO
Cliamomile 9 323 Oorn 78 21
Ohamomille cliampetre 10 327 — Ergot 78 20
Champacaol 52 103 ------Poppy 17 GO
Chandana 43 204. 107 — silk 78 28
Charta sinapis 4 224 — *Smat 78 27
Cliataignier 70 30 Cornstarch 78 28
Chaval 74 20 Coitex Cassiae caryophyllatae 25 273
Chestnut 70 30 — Copalcki 18 2G4
— -leaves 70 41 —■ Euealypti 10 1G3
Cliiendent rouge 73 17. 10 — Eianculae 5 112
CUima 58 283 - Hamamelidis 30 156
Chipa 7 120 — Q,uebraoho blanco 48 2G2
Chittem-Rinde 5 113 — (radicis) Pisoidiae 41 10 1
Christwurz G5 53 — Rhainni americanae 5 112
Chrysantliemin 20 311 —  —- Purshiauae r> 112
Coniin 38 153. 154 Couaijue 7 117
Cibils Papayafleischpepton 33. 34 17G Cow-b;me 21 129
Cicutaire aquatique 21 120 Cua-Chiri GO 109
Cicuta me nor 22 130 Cucumina Scoparii ' 35 178
■—• minor 22 130 C umi u 23 143
Cicutaria 21 120 Cumiualdebyd 2:1 145
— aguatiea 21 120 Cumiualkoliol 23 115
Cicutoxin 21 132 Cuniinol 2;’> 115
Cider-tree 40 162 Cuminol 23 145
Ciguii des jardins 22 136 Cuminsaure 23 145
— vireuse 21 120 Curarao’sclie A mandel 42 187
Cineol 40 104 Curare 45 232
Cire de Japon 50 05 Curarepflanze 45 221
Cissus- Wurzel 54 233 Curare-iSorteu 45 232
Citral 40 167 Curarin 45 233
Citronellal 40 167 Curin 45 233,
Coccus Eicus Rab. 52 102 Cynie n 23 145
— laccae Kerr. 5'2 102 Cymol u. p. -Cymol. 23 145
Coekwood 25 279 Cymolsulfosaure 23 145
Coooaimt-eotton 75. 70 8 Cynapin 22 141
— -oil 75. 76 7
—  -Palm 75. 7G 5 Iłabur 55 287
Coco de deute 77 i i Dadauw 1*. 2 215, 21
Coconut-oil 75. 7G 7 Da masce ni n GG 50



Erschein.-
Nummer

Seite der 
system. 
A nordn.

Ersehein.- 
1 Nu miner 
1

Seite der 
system. 
Anordn.

Damasceninblau (16 59 Extr. Duboisiae 26 280
—  rot <30 59 — fol. Artemisiae 12 302
Daneagay 40 237 — — molle spirit. 5 11 i
Decan •23 145 —  rad. Artemisiae 12 302
Delphiniu 07 62 -— Ithanmi Pursli. fluid. 5 114
Delphinoidin 07 02
Delphisin 07 02 Faba Ignatii 40 230
1) hak lir 55 257 — indica febrifuga 46 230
Dliau 74 29 Faktis •Sa 127
Diagrydium 28 208 False .Jessamine 47 227
Dihydrospartein 35 179 Fao d ’azeite OO 109
Dimethylprotocatecliusaure 08 00 Farberrote 53 289
Diolsaure 03 85 Farbę rwaid 30 183
Diosphenol 03 85 Fari lilia 7 119
Djeiitawan 10 205 — de Pńo 7 119
Dntterbluine ot 331 —  Manihot 7 119. 120
Osclin gunume 42 187 Fasi-no-ki 50 93
Duboisin 26 280 Fatak 19. 20 79
Diiboisinsulfat 20 280 Fava de San Ignacio 40 235

— di .Santo Ignacio 16 235
JOarth-mit 42 187 Faulbaum, ameri kanisclier 5 l i t
Ebonit 8a 127 Fanx Persil 22 139
Eeorce sacree 5 112 Feeula 7 119
Edelkastanie 70 39 Fecule de Batate 7 1 19
Elaeis de Guinóe 77 11 — de Tapiocea 7 119
El as tik liarpix 8a 125 Federliarz 8 a 125
Elefantenlaus-Baum 01 97 Federharzbaum, Brasilianischer 8 121
Elelantenlause, westindische 51 97 Female Kola 19. 20 77
Elm 20 279 Feminelle 01 332
Em oclili 5 1 13 Fenillrs de Bucco 63 84
Emplastrimi Oumini 23 145 Feve de St, lgnące 40 235
Enebaer 79 1 —  d’ lgatiiu'6 46 230
— -tjaere 79 2 — igasuri(|iie 40 235
Enebro 79 1 Fever-few 50 303
Ener 79 i Fieberbaum 40 157
—  -tjaere 79 2 Fijne 53 292
Enlbohne 42 187 Fiscbfanger, gemeiner 41 193
Erdeichel 42 187 — korallenbaumartiger 41 193
Erd kas tanie 38 151 Fleur de Garance 53 292
Erdinandel 42 187 Flocken tapiocea 7 119
Erd miss 42 187 Flobkraut, armcnisches 29. 30. 31 310. 314
Erdmissgriitze 42 191 —  dalmati.sches 29 307
Erdnussmehl 42 191 — persisclies 29. 30. 31 310. 313
Erdnussol 58 287 — ungarisches 29 310
Erdpistazie 42 187 Flooded Gum 40 102
Ergot du Jlais 78 20 Flores Oalendulae 01 332
Erytbrocin 53 292 —  ClmniomiUae t'oet. 11 330
Escammonea 28 208 — —- romanae 9. 50 301. 324
Espargoutte 50 303 —• Chrysanthemi caucasici 30. 31 310
Essence de bergamotte 49 89 — —  dalmatici 29 308
Etblad 80 3 —  —  persici 30. 31 310
Eucalyptol 40 104. 108 —  Convallaiiae 80 8
Eucalyptolura 40 103 ■— Genistae Scopariae 35 178
Eukalyn 40 106 —  Matricariae 56 305
Eukalyptus 40 157 —  Papaveris Rhoeados 17 70
—  -Honig 40 103. 100 —  Spartii Scoparii 35 178
—  -Kino 40 105 Fluavil 4 223
—  -Manna 40 103. 100 Folia Bucco 63 81
— -Pritparate 40 105 — Bucliu 03 84
Extr. Casc. sagr. iluid. examarat. 5 114 —  Castaneae 70 41
-------------- liq. 5 114 —  Diosmae 03 84
—  —  —  spirit. ó 114 — Duboisae myoporoidis 26 280
—  rhamomillae romanae 9 320 —  Eucalypti 40 103. 104

4



Erscliein.-Numincr
Scite cler sy sieni. Anordn.

Erscliein.-Numiner
Seite der system. Anordn.

Folia Gaultheriae 44 208 Goudsbloom 61 331
- Hamamelidis 39 156 I Grano turque 78 21
— Petro.selini 24 135 Grappe 53 291
— Uva Ursi 44 208 Grelchen im Busoli 66 58
Foo-moon-keug 47 288 Grey-Box 40 161
Fools Parsley 22 139 Ground-Madder 53 289
Forest Maliogauy 40 162 Ground-noot 42 187
Fructus Anaeardii 51 97 Ground-nut 42 187
— Arachidis 42 189 Guadliasaru 43 197
— — Mandelssorten 42 189 Guarana 62 105
— Cu mini 23 144 — -sipo 62 105
— Hamamelidis 39 156 — -lira 62 105
— Petro.selini 24 135 Guaranin 62 106
— Phellandri 21 131 Guaran-Pasta 62 106
Fruhlingsadonis 65 53 Guentta Seundek ■>* 219
Frumeutum turcicum 78 25 —■ tabaii merali 2 217
Fuba 7 119 Gum mi Acajon 51 97
Fustós-feuyó 79 1 Gummibaum 72 45
Fiistiłs-fenyO-olaj 79 -> Gminni elasticnui Ha 125

— Kino 40 166
arance 53 289 Gummilack 52 102

—■ non robee 53 291 Gummispeck 8a 126
Garanceux 53 292 Gum-topped liox 40 160
Garancin 53 292 G ur ra 19. 20 77
Garden Chevil 37 149 Guru 19. 20 77
Gartenkerbel 37 149 Gntta 4 223
Ganltheriacil 44 209 luassa 4 222
Ganltherie 44 207 — nierah 4 222
Gaultlierin 44. 69 37. 209 — lnoentah 4 222
Ganltiere, gestreckte 44 207 Guttau 4 223
— niederliegende 44 20 7 Guttaperelia 1. 1*. ‘Z. 2*. 1. i-i. 2ir». -In. 220. 221
Gausani 52 101 — depurata 4 223
Gedang 15 241 — -Kitt 4 224
Gelbholz 29 311 — lamellata 4 223
Gelseminin 47 229 — laminata 4 224
— amorphes 47 229 ----- Muli 4 224
Geuót a ISalais 35 177 Gutta putch 4 222
Geraniol 40 167 — Taban 4 221. 222
Getak bałam 4 221 - - s/.un 4 222
— — briugiu 4 221 SZlllI i 4 222
— — dnrian 4 221 Gyolen 52 101

- pipis 4 221 Gyongy-virag 80 3
— — tembajo 4 221

bringin 4 221 Haba de San Ignacio 46 236
— gitau 15 241 Hiidrich 18 75
— Seundek 2 219 Hagi 50 93
Ghedulajo 64 255 11 aj i 50 93
Giestera 35 177 Hamamelidin 39 156
Giftboom 64 255 Haniameliu 39 156
Giglio delle oonvalli 80 3 Ilascliiscb 41 195
Gingelly oil 58 286 Haze 50 93
Gingil 58 283 Hazelin 39 156
Ginguba 12 187 Uedgemustard 18 75
Gleisse 22 139 Llerba Adonidis 65 54
Gloekenbilsenkraut 27 275 - Artemisiae 12 300
Goldke^bel 38 152 — Caleudulae 61 332
Gom artific.ial Gefays 4 224 — Cerefolii 37 149
— elastiek 8a 125 — Chaeropliylli buLbosi 38 153
Gomme ó.la.sticpie 8 a 125 — — foetidi 38 153
Gommier l)leu de Tasmania 40 157 - Chamomillae foetidae 11 330
Gonja 19. 20 i ™ — Cicutae aquaticae 21 131
Gon-kaduru 55 . 257 - Cicutariae 37 148
Gottesgerichtsbobne 57 259 Convallariae 80 3



E r s c h e in  - 
N u n im er

S e ite  d er
system .
A n ord n .

E rsch e in .-
N u m in er

S e ite  d er 
sy s tem . 
A n o rd n .

H e rb a  0 'o n y z a e  m a jo r is 5 4 2 9 0 J a p a n la o k 5 0 9 5 . 90

—  —  m e d ia e 5 4 2 9 7 J a p a n ta lg 5 0 95

—  —  m in o r is 5 4 2 9 7 J a p a u w a ch s 5 0 9 5

—  —  —  c o e n iie a e 5 4 2 9 7 J a p a n -w a x 5 0 95

—  J la t r ica r ia e 50 3 0 5 ,1 a r a k 7 1 2 0

—  P a e d e r o t is 37 149 J m ig fe r  im  G rfin en 0 0 5 8

— ■ P e t r o s e  l in i 2 4 135 J un  g fe r n s c  am m  o n i um 2 8 2 0 8

— S p a r t ii  S c o p a r i i 35 178 J u n ip e r  tar  o i l 7 9 1

H er  b e  a  v ers 50 3 0 3

H e r v a  d u  C o n g o u h a 0 0 107 K a d a m a 55 2 5 7

—  J la te 0 0 1 07 K a d d ig o l 79 1

I l ć v e  d u  B rfS il 8 121 K a d d ig s tr a u c h 79 1

H e v e n 8a 1 27 K a d e o l 79 1

H ic k o r y 4 0 102 IO u lestra u eh 79 1

I lo n d s -p e t e r s i l ie 22 1 39 ICadu 55 2 5 7

H o p fe n l ia i i ib  u c h ę 31) 1 55 K a ju 51 97

H u  i le  d e  C a d e 7 9 1 —  te in d a n a 1 3 197

—  —  O ooos 7 5 . 70 7 K a k a ł b l 7 5 . 70 8

—  p a lm o 77 13 K a la p a 7 5 . 7 0 r>

—  —  p a p  e to  ns 78 2 5 K a la  til 58 •284

— • p e p in  d e  p a ln ie 77 13 K  iii b  e r k ro p  Ft b e  t iiu b e n d e r :-bs 15 a

—- S an  ta l 4 3 2 0 2 —  k l e  i n e r i i8 153

—  —  S esa m ć 58 2 8 0 —  k n o l l i g e r 3 8 151

H u -m e n g -ts a o 47 2 2 8 K a -lw a li 55 2 5 7

I l im d s k a m i l l e ,  A c k e r - 10 3 2 7 K a m il le ,  K d e l- 9 3 2 3

— • s t in k e n d e U 3 2 9 —  fa ls c l ie 10. 3 2 3 1 9 . 3 2 7

H u n d s p e te r s i l ie 2 ‘2 139 —  C łarten- 9 3 2 3

H y o s c y a m in 20 2 8 0 —  g e r u c h lo s e 3 2 3 1 9

H y o s c in 2 0 2 8 0 —  rm u is ch e 9 3 2 3

l l y p o ą u e b r a c h in 48 2 0 3 K a n y a 1 9 . 2 0 80

K a re t  ta p o k 72 4 5

I g a s u d 4 0 2 3 7 K a s m e e r 72 45

Ig a s u r 40 2 3 7 K a ssu m a 5 2 101

Ig a s u re 46 2 3 5 K a s ta n ie , e c lite 7 0 39

Bt. I g n a t iu s -B e a n 40 2 3 5 — ■ essb a re 70 3 9

I g n a t iu s -B o h u e 4 0 2 3 5 K a s ta u je , tam m e 70 39

I n d ia n  C orn 7 8 IC atara li 5 5 2 5 7

I n d ia  R u b b e r 8a 125 K a t ja n g  su ru k 4 2 1 87

In d ie a n 30 183 —  tan ah 42 187

I n d ig b la u 30 1 84 K a tz e n p e te r s il ie 22 139

I n d ig b r a im 30 1 8 4 K a u ts ch in 8 a 1 2 7 . 128

In d ig c a r n i in 30 1 8 4 K a u ts c lm k 8 a 125

I n d ig g lu e in 30 1 84 —  A m  a zo  n e ii ' S a 120

In d ig le in i 30 1 8 4 —  A n g o la - 8 a 1 25

I n d ig o ,  H g y p tis ch e r 36 183 —  A ssam - 7 2 47

— H a m le ls s o r te n 36 1S3 — ■ ba  u m  v . G u y a n a 8 122

—  o s t in d is c h e r 36 183 —  —  v . J a v ita 8 121

—  s ic h e l fr u e l i t ig o r 36 181 —  B o rn e o - 8 a . 10 1 2 5 . 2 0 0

—  w e s t in d is c l ie r 30 1 83 —- B u r m a- 8 a 125

I n d ig o s in 3 0 184 —  C en n i- 8 a 1 25

I n d ig o t in 3 0 184 —  g e g r a b e n e r 8 a 1 20

I n d ig r o t 3 0 1 84 —  J a v a - 8  a 1 25

I n d ig w e is s 3 0 1 84 -  K a m e ru n - 8 a 125

In s e k te n p u lv e r , d a lm a t is c h e s 2 9 3 0 8 —  lia n ę 13 2 4 7

Ir o n -b a r k 4 0 159 —  —  B o rn e o - 10 2 0 5

Is o p r e n 8a 127 —  — • W a tso iP s 14 2 4 5

—  M a d a g a sca r - Ba 1 25

J a la p in 2 8 2 0 9 —  M a n g a b e ira - Ba. 13 1 2 5 . 251

J a la p in o ls iiu re 2 8 2 0 9 —  o s ta fr ik a u is c h e r 8 a 1 25

J a m a ica  U o g w o o d 41 1 93 —  o s t in d is c h e r 8 a. 1 25

J a p a c o n in 0 8 0 8 —  P a n i- Sa 1 20

J a p a c o n it in 6 8 0 8 —  P e r n a m b u c o - 13 251

J a p a n k a n ip fe r 5 0 3 0 5 —  p lla s te r 8 a 127

4?



ł rsehein.- 
X u miner

Seite der 
system. 
Anordn.

j 1Jrscliein.-
STumnuir

Seite der 
system. 
Anordn.

Kautscliuk, Rangoon- Sa. 15 125. 243 Krapp von Avignon 50 •) Ij O
— Senegal- Ua 125 Krupp w lirze 1, indische 53 293
— Uruguay- 8 a 120 Krbtendille 1 1 329
— Yulkanisierter 8 a 120 Krugbliune, malayische 10 205
—  westindischer 8a 125 Kuhauge 10 327
Kerbel, echter 87 149 Kulidille 11 329
Kerbelrubehen 88 153 Kulnuelle 9 323
Kerbelriibe 88 151 Kukuruz 78 2\
Keryel 87 149 | Kula 52 101
Ketah y Bidzie 38. 34 171 Kulau 2* 219
Kiku 20 310 ICiijnmel, iigyptischer 28 143
Kino, australe 40 103 — trarten- 23 148
— australisolies + 40 11)5 —  Haber- 23 143
— Botany Baj-- 40 105 — Kreuz- 23 1 13
— gerbsiuire 40 105 —  Kronen- 23 143
— Rubin- 40 105 — langer 23 143
Kirfwel 37 149 — Keller- 23 143
Kinndo 13 247 —• rbmiscber 23 113
Kitschilema 75. 70 U — welscher 23 143
Klapperose 17 09 Kuimnen 23 143
IClaprozen 17 09 Kurk imiapul ver 29 311
K la t sc Inno h u 17 09 Kusnir 72 45
Klatschro.se 17 09 Kussumb. 52 101
Klebreis 74 31 Ku.su m-Laclc 52 103
Kle i ugra a n 42 190
Klopo 75. 70 5 Habradorthee 44 207
Koba 58 283 Lac 52 102
Koelan 2* 219 Lacca 52 102
Koluun 52 101 — alba 52 103
Kokkelskorner 41 195 — iu granis 52 102
Kokosili 52. 75. 70 103. 7 -— — rainulis 52 102
Kola 19. 20 77 — —■ tabulis 52 102

-  bittere 19. 20 80 Lac.cainsaure 52 108
—- niaimliche 19. 20 80 Laekbaum 50 94
—■ Matę- 19. 20 80 — wilder 50 91
— Neo- 19. 20 80 Lack-dye 52 102
Kolanin 19. 20 80 —- indischer 52 103
Kolanuss 11). 20 80 Lacklack 52 103
Kolarot 19. 20 79 Lac-lac 52 102
Kol benspiudclb rand 78 27 Lahore Baelinab 08 Gd
Korni ju 23 143 1 Laiche des sables 73 19
Kon 52 101 1 Łaudolpliia (blut.enreiche, priichtige) 13 247
Koortsboom, australische 40 157 — Watson’s 14 245
Koprah 75. 70 7 Lanka 80 3
Koriander, romischer 00 57 Lanuszka 80 3
— selrwarzer 06 57 Laps 71 44
Kónierlack 52 102 Lilusekraut 67 01
Ko ruro se 17 09 Leather Jacket 40 Ui 2
Ko ruro zen 17 09 r.eaves 71 44
Koriimb. 52 101 LignunJ tantali album 43 199
Kos un 52 101 —- — citrinuin 43 199
Kotelet 72 ' 45 Lilje konvalj 80 3
Kranewett 79 1 Lily of the valley 80 3

- dl 79 l Limettier a fruit eloile Risso 49 88
Krapp 53 *281) Limim Bergamotta 49 89
— ans dem Klsass 53 292 Iiimone 49 89
— beraubter 58 291 Limonen, llechts- 49 90
— blumen 53 292 Linalool 49 90
— holiandischer 53 291 Linalylacetat 49 90
— indischer 53 2\)2 Lines 13 250
— Levantinischer 53 292 Lip ochrom 77 15
— Smyrna- 53 292 furio de los valles 80 3
— uiiberaubter 53 291 Liseron purgant 28 207



Erschein.-
Nummer

Soi to der 
.system. 
Anordn.

Erschein.-
Nummer

Seite der 
system. 
Anordn.

Lookingglas-tree 19. 20 80 Manmigaii bujok 15 242
Lumps 13 250 —■ Lianę 15 242

— ni a nga 15 242
Macella dnurada 9 323 — ptilan 15 * lz
Madder 53 289 Manzanilla foetida 11 329
Mahagony, Mouutain- 69 35 Marbles 13 250
— tree 40 159 Miuigold 61 331
Ma lii z 78 24 Maro ute 11 329
Maiblttnichen 80 3 MaiTOiiier d'Europę 70 39
Maiktanos 24 133 Marshall’s łusek ten b 1 lite 30. 31 314
Mais 78 21 —■ Wucherbłuuie 30. 31 313
— ausgezeiehneter 78 23 Mas de camp 17 09
— beuleubraud 78 26 Małe 60 107
— brand 78 27 —• em fol bas 00 109
— gemeiner 78 24 Matricaire 56 303
—• kle inko rniger 78 24 Matricaria 56 303
— narben 78 25 Matrum 56 305
— 61 78 25 May 52 101
— Pferdezalin- 78 23 Mayweed 11 329
— siiure 78 25 Mbibo 51 97

— starko 78 25 Meekrap 53 289
— Zueker 78 23 Meliga 78 21
Mai z 78 24 Melitose 40 165
Maizauken 80 3 Helia Kosa Zuccanni 49 88
M aizena 78 25 Molonenbaum 38. iii 171
Maizensaure 78 25 Meinuigan 16 265
Malze oil 78 25 Mepte 64 253
Makassar-01 52 102 Miero 79 1
Maktah 64 253 Mik-vine 8 a 125
Makutis 75. 76 8 Milho 78 21
Mallierbe 50 303 Misko to u 12 299
Mamaliua 78 26 Mitlia zali ar 68 66
Mamoeiro 33. 34 171 Mnasi 75. 76 5
Mamona 33. 34 171 Moa 58 283
Mana ka 41 195 Moederkruid 56 303
Mauanaog 46 237 Moim, roter 17 69
Mandiano 50 303 — wilder 17 69
Maudijba 7 117 Molayuyn 43 197
Maudiocca 7 119 Moiidamiu 78 25
— amargosa 7 118 Mor jo 64 253
— assu 7 118 Morphiu 41 196

— brauca 7 118 Mostarda blanca 18 73
— brava 7 118 Mostaza blanca 18 73
— cloce 7 118 Mostrada brauca 18 73
—  dulce 7 118 M otjignsu 12 299
Mandubi 42 187 Mouutain-Ash 40 160
Mangaba-Jlauni i a 251 — Mahagouy <59 35
Mangabiba 13 251 — tree 44 207
Mail gai ba 13 251 Moussaclie 7 117. 119
Manguba-Baum 13 251 Moustarde anglaise 18 73
Mani 42 187 — blanche 18 73
Manihotin 7 120 Moxen s. Bremikegel 12 301
Mauihotoxin 7 120 Moyo 64 253
Maniliotsaure 7 120 Mpira chiloane 13 250
Manioc 7 119 — ndogo 13 250
— amer 7 117 — nkuba 13 250
— doux 7 118 Mptab 64 253
— nutzbarster 7 117 Mtschi-kitsclii 77 11
Manjisclita 53 290 Mughetto, il 80 3
Manjit 53 290 Mugnet 80 3
Mail j itti 53 290 Muli 53 292
Manuca 45 233 Mnlungn 41 195
Mamingan 15 241 Mundubi 42 187



i
Ersehein.- 
Nu mm er

Seitc der 
system. 
Ano idu.

rOrseliein.-
Nummer

Seite der 
sysiem. 
Anordn.

Mimjistin 53 293 Oleum Maldis 7S j 25
Mupta 04 253 1’almae (fruetuum) i 13
Muraniu 45 233 —  Santali 43 ] 99
Muruugu 41 195 — — ostindicum 43 2 os
Mutterkraut 50 303 —■ Semiuis Palmae 77 l d
Mutterkummel 23 143 — Sesanii 58 286
Myrosin 18. 33. 34 75. 175 — Wiutergreen 44. 09 36. 208

Oleili 77 Ib
Nardensameu 00 57 Oleo de (Jadę 79 Ł
Narel 75. 70 5 —  — Coco 75. 76 7
Narikela 75. 70 5 Ol palmo 77 1 t
Native Peaches 43 199 Ombene 19. 20 77
Negroheads 8 a. 13 126. 250 0 mm gum ab i e 26 279
Ngai-ye 12 299 Ordeal Bean 57 259
Ngmoo 20 279 Ort]iodioxyantb rac hinon 53 292
Niesekraut 80 1 3 Ouabam 64 2r>r>
Niesswurz, bdlnnische 05 53
— falscbe 05 53 l'addy 74 31
— ach warze 05 53 Palmbutter 77 1 fl
Nigelle 60 57 Palmie tt 77 1 )\
Nigellin 06 59 Palm kemel oil 77 13
Niog 75. 70 5 Palm ker nm ehl 77 14
Njatoeh bałam abang 2 217 Palmkernol 77 13. 15
— — briugin 2* 219 Palmkuchenmelil 77 ir>
— — doerian 2 217 Pal mi u 75 76 8
— — merah 2 217 Palmitin 77 15
-------- pipit 2* 219 Palmitinsaure 77 15
-------- pisang 2 217 Palm oil 77 13
— — sirah 2 217 Palmol 75. 76. 77 8 13
— — Hoendai 2* 219 Palmolie 77 13
— — soesoen o 217 Palm pit olie 77 13
—  — tembaga 2 217 — seeds olie 77 13
— ka-malan rauas 2* 219 Palmwein 75. 70 8
Njior 75. 70 5 Panacoeoholz 48 263
Njugu 42 187 P a n e l i  m e l i a l s 52 101
N o i s e t t e  d e  l a  s o r c i e r e 39 155 P a o  d e  X e r i n g a 8 121
N o i x  d ’ A o a j o u 51 97 F i l o  s e r i n g a 8 123
—  d e  C o l a 19. 20 77 P a p a i 33. 34 171
—  d e  G o  n r  o u 1.9. 20 77 P a p a y a 33. 34 171
—  d e  t e r r e 42 187 P a p e i n 33. 34 174
—  d u  S u d a n 19. 20 77 —  e l i x i r 33. 34 176
N o z  d e  e a j u 51 97 —  K e u s s 1 33. 34 176
N u c ą  d e  K o l a 19. 20 77 P a p a r ó u e 17 69
N u e z  d e  K o l a 19. 20 77 P a p a w 33. 34 171
N u t s . 13 250 P a p a y a 33. 34 171

P a p a y a  e i n 33. 34 174
O c h . s e u a u g e 10 327 P a p a y a h a r z s a u r e 33. 34 174
O d o l l a m 55 257 P a p a y a f i l 33. 34 174
O i l  d e  ( J a d ę 79 1 P a p a y a s i l u r e 33. 34 171
O k k a r 33. 34 171 P a p a y e r 33. 34 171
O l e u m  A r a c h i d i » 42 189. 190 P a p a y o t i n 33. 34 173. 17
—  B e r g a m o t t a e 49 89 P a p o i l a  v e r m e l l u i 17 69
—  B e t u l a e  l e u t a e 69 36 P a r f c k a u t s c h u k 0 116
* — -  c a d i n u m 79 1 P a r a l d e h y d 41 195
—  C h a m o m i l l a e  r o m a n a e 9 326 P a r a m e t b y l p r o p y l b e n z o l 23 145
—  C o c o s 75. 70 7 P a r K  l t u b l e r - t r e e 8 121
—  C u m i n i 23 145 JIanOu'01/ JJóa 56 303
—  E u c a l y p t i 40 103. 104 P a r s l e y 24 133
—  —  a u . s t r a l e 40 108 P a r t r i d g e - b e r r y 44 207
—  G a u l t b e r i a e 44 208 —  w o o d 48 264

—  J u n i p e r i  e m p y r e u m a t i c u m 79 1 P a r z e n i c  r a u t 21 129
—  — n  i  g  r u m 79 1 P a s t i n a k ,  w i l d e r 21 1 30
— l i g n i  . S a n t a l i 43 202 P a t e n t  O o r n - f l o w e r 78 25



Erschcin - 
Nu mnie r

Se i te der 
system. 
Au ord n.

Erscliein-
Nummer

Seite der 
system. 
Anordn.

Piituareis 74 32 (iiiebraelio blanea 48 201. 201
Pea-nut 4- 187 — borouoca 48 204
Peli-tau 411 107 — Colorado 48 203. 204
Peppermint-Gum 40 101 —  de Chile 48 203
Peppermint-tree 40 150 ■— de (Juba 48 203
Peregil 24 133 — de Venezue1a 48 203
Perilla oeyinoides 50 05 ilojo 48 203
Perltapioeca 7 110 — lico 48 264
Fersicein 30. 31 317 —• weisser 48 201
Pers i cin 30. 31 317 Uuebrachol 48 203
Persil 24 133 Omecke, rotę 73 17
— (1’aiie 37 147
Persilje 24 133 Kadix Adonidis 05 54
Persille 24 133 -—■ Aleannae syriaca 25 273
Pętała Jihoeados 17 70 — Artemisiae 12 300
Petersilie, Gar ten- 24 133 — (Jicutae aąuatieae 21 131
— gemeine 21 133 — Gelsemii 47 220
I * e te rs i 1 en k arn p l'e r 24 137 — Graminis major 73 19
Petite Uergamotte 40 88 —  — rubra 73 10
Petite 22 130 — łlaniliot 7 1 20
Pfoiigiftliane' 45 231 — Munjistae 53 203
Pfriemeiistraudi 35 177 —- Petroseliui 24 135
Picramuia 5 L14 — Kubiae tiuctorum 53 201. 202
Picramnin 5 114 — Sarsaparillae germanica 73 10
Pieterselie 24 133 - Scammoniae 28 208
Pikroadonidiu 05 55 Raugoon-Kautsclmk 8a 125
Pisuidia 41 103 — — Lianę 15 241
Piscidiu 41 105 Ravison 18 75
Pistaehe ■ 42 187 Ueblnihnhol/. 48 204
— de terre 42 187 Ked Gum 40 100
Piturin 20 282 — Mahogany 40 102
Poiwette oo 00 — Pappy 17 00
Polenta 78 20 Reis, Berg- 74 31
Pum erauze 40 80 — Carolina- 74 32
Pomerauzenol 40 00 — -futtei-mehl 74 34
Pomnie d’acaj(Hi 51 07 — italienischer 74 32
Pouceau 17 00 — Japan- 74 32
Popan Karet 72 45 ■— Java- 74 32
PopIar-Box-tree 40 100 — Rangoon* 74 32
Pós de Go ni me 7 110 — Siam- 74 32
Potabo 10 205 Resina elastica 8. 8a 124. 125
Prezzemolo 24 133 — jalapae 28 200
Pseudacouin 08 00 — Scammouiae 28 208
Pseudaconitin 08 00 — — alba 28 200
Pseudoliy oscy amin 20 281 Rliizoma Carieis 73 10
P seu dopur pu ri n 53 292 — Couvallariae 80 3
Pumaram 52 101 —- Scopolinae atropoidis 27 ■ 270
Punac 75. 70 8 —■ — japonicae 27 1 270
Purgierwinde 28 207 — Veratri 07 03
Purpurin 53 202 Klioeadiu 17 ! 71
Purpuriiicarbonsiiure 53 202 Rhoeagenin 17 71
Purpiirox!Uitliin 53 203 lłice 74 20
— -saure 53 203 Riesenmandiocea 7 118
Puvam :V2 101 Kijaku dhau 43 197
Puvu 52 101 Ringelblume 01 331
Pyreth rosin 20 312 Rittersporn, sclmrfer 07 01
Pyrethrunikanipfer 50 305 River Gum 40 101
Pyroleum Oxycedri 70 1 Riz 74 20

Ro 50 115
<luadong 43 109 Roataugka 52 I 101
Q,uanga 7 120 Kobee 53 201
Uuebracliamiu 48 203 Rohalkannin 25 274
Quebrauliiu 48 203 17 09



Ersehein.-
Niwimcr

Seite der 
system. 
A nor dii.

Erscliein.-
Nunnner

Seite der 
sy sieni. 
Anordn-

Eom erske Kam ille 50 303 Scarn ony, bindw eed 28 207
Romer.sk lcamill 56 303 —  Patent- 28 209
R om ey. roniisclier 9 323 —  pure 28 208
Koom scke Kam ille 9 323 - Y irgin 28 208
E osolaccio 17 09 Seliellack, blonder 52 102
Ko te, Breslauer 53 292 —  orangefarbener 52 102
Rotom 27 270 —  weisser 52 103
Rough rice 7-1: 31 Scherte 21 129
Kubery tli rinsftur 6 53 292 Scliervelli 53 290
Ruuas 53 289 Schierling, Garten- 22 139
K ouk 71 29 —  kleiner 22 139
IŁoya. 75. 70 9 Sclilangen wurzel 21 130

Sclim inkbohne 42 187
Sacred  Bark 5 112 Scliokoladem iurzel 42 187
Safed til 58 284 Schonhaube, kugelige 40 157
Sagade 52 101 S ch w a vzkli ni niel, d ani asce n er GO 58
Sagdimarra chakota 52 101 — echter 00 57
Sago, brasilianischer 7 119 Scoparia 35 1 77
—  siidam erikanischer 7 119 Scoparin 35 178
Sal Genistae 35 178 Scopolam in 20. 27 281. 277
Si lid 58 283 Scopolaininum hydro brom i emu 27 ' 277

Salsa 24 133 —  hydrochloricuin 27 277

Sandał 43 197 —  liydrojodicum 27 277

Sandalo 43 197 —  jod icum 27 277

Sandał wood 43 202 Scop oleili 27 277

Sandelholz, Makassar- 43 201 Scopolotin 27 277

—  baum 43 197 Scopolie, tollkirsclienartige 27 275

—  Haudelssorten 43 200 Scopoli genin 27 277

Sandelhout 43 197 Scopolin 27 277

Sanders 43 197 Scrap 13 250

Sandlae 52 102 Scraps 71 41

Saiulriedgras 73 17 Sea sedge 73 17

•—  wurzel 7 3 19 ---  ---- l’0()t 73 19

Samlsegge 73 17 Secale cornutum 78 28

Sangaguason 40 237 See.snape 21 129

Santal 43 197 H ł/ .fy o r 2-4 133

Santalol 43 203 Semen A pii petraei 2 1 134

Sapote 19. 20 80 — Cola 19. 20 79

S apo til 1 baum 4 225 — Cum ini nigri 00 59

Sarsaparille, deutsche 73 19 —  Erucae 18 71

Sar.saparillwurzel 73 20 - Genistae 35 178

Sansages 52 101 —  Melanthii 00 59

Scammonea 28 208 —  Nigellae 00 59

—■ li ars 28 2G8 —  ■—• damaseenae 00 59

Scammonee 28 208. 209 —  —  sativae 00 59

—  pure 28 208 ■—  Petroselini m acedonici 2 4 134

—  vierge 28 208 —  Sesami 58 280

Seammonia harpiks 28 208 —  Sinapis albae 18 7 4

—  w indę 28 207 —  Staphidis agriae 07 02

Scammonium 28 208. 209 —- Staphisagriae 07 02

—  antiochicum 28 209 —  Strychni 40 239

—  europaeiim 28 209 Se min a Arach idis 42 189

—  gallicum 28 209 —  Ignatii 40 23 o

—  germ ani cum 28 209 —  Oryzae 74 32
—  lialepense 28 208 1 Seneve 18 75
—  harz 28 209 Senf, englisclier 18 73
—  m ouspeliacum 28 209 —  Garteu- 18 73
—  puruin virgineum 28 208 —  gelber 18 73
—  reines 28 208 -—  weisser 18 73
—  sSure 28 209 Se-no-abura 50 95
—  smyrnaeuin 28 209 Seprieolytin 7 120
Scammonols&ure 28 270 Serapit 16 205
Scammony 28 208 —  larat. 15 242



Erschein- 
N u mm er

Seite der 
system. 
Anordn.

Erscbein.-
Nmnmer

Seite der 
system. 
Anordn.

Sesara 58 283 Summitates Matricariae 56 305
— wilder 58 285 — Scoparii 35 178
Sesame 58 283 S uri n am-Q,uass i a 43 202
tSesame 58 283 Sweet Birch 60 35
— oil 58 286 Sweet-bircli-oil 60. 44 aou. 210

Sesamol 58 286 Sweet Cassave 7 1 18
Simsim 58 283 — Corn 78 23
Si u albiu 1 8 75
Sinalbinaenfol 18 75 Tafellaek 52 102
Sinalbinsulfat 18 75 Talgbaum 50 03
Si napili 18 75 Tandii-Taiidu 15 241
X \ iv u m  t o  'kf.oy.ov 18 75 Tanghinin 57 2 GO
Singya 68 G5 Tapioca 7 110
Siringuru 8 121 Tapiocca 7 118. 119
Sittem-Kinde 5 113 — jMauiliot 7 120
Silu 50 04 — Mehl 7 110
Sitz daj u 50 iii Tara rem o-W nrzel 45 233
Slieets 13 252 Tarum Kembaug 36 181
Hhining Box-tree 40 160 Taumelkerbel 38 153
h lx u n u iO v t a 28 268 Teel oil 58 2SG
Suapping Hazel-uutt 3!) 155 Te ni bo 75. 76 0
Smgelin 58 283 Terephtolsiiure 23 145
Sosau 80 3 Terpentinol 40 00
Smibi 61 331 Terre-iioix 42 187
Souela 12 200 Teufelsauge 65 514
Sparrige Diinwurs: 54 205 Thallilie 80 14
Spartein 35 178 The de .Jersey 44 207
Sparteinum sulfurieum 35 178 ■— — moiitagiie 44 207
Spartium junceum L. 35 178. 170 — — Terre Neuve 14 207
Speckgummi 8 a 126 Tliee, kanadisclier 44 207
Spiegelbaum 10. 20 80 The rouge 44 207
Sp i rantbera 43 202 Tliimbles 13 250
Spis Kunimi)] 23 143 Thiophen 8a 126
Spotted Cow-bane 21 130 Til 58 283
—  Gum tree 40 160 Til oil 58 286
Sprengrod 21 120 Tiuctura Cascarae sagradae 5 114
Springauf 80 3 -  rad. Artemisiae 12 302
Stablack 52 102 Tita 58 283
Staphisagria 67 61 Toddy 75. 76 9
•Staphisagrin 67 62 Tolylsiture 23 145
Staphi,saigre 67 01 Tongues 13 250
Stareh 78 25 Totenblume 61 331
Stengellack 52 102 Tous les mois G1 331
Stephanskorn 67 lii Toutes espices 60 60
Stephanskraut 67 61 Traumaticiuum 4 223
St.ernapfelbaum 4 225 Triibe Kino’s 40 166
Stick-lac 52 102 True Balata 4 220
Stigmate de Mais 78 25 Tsaou woo GS 68
Stigmata Maidis 78 25 Tubera Aconiti japonici 08 67
Stinking Ckamomile 11 320 Tucupe 7 120
Stocklack 52 102 Tuinkervel 37 149
Striugy-bark 40 159 Turksch Koren 78 21
— — -tree 40 150 rJ'urvali 53 289
Strips 71 44 T u r v i e n g-Wurzel 45 233
Strychnin 45. 46 234. 238 Tweebladig dalkruit 80 3
Studentenblume 61 331
Snccus Caricae Papayae siccus 33. 34 173 Unrana 02 105
— Papayae coagulatus siccus 33. 34 174 Ufuta muita 58 285
— — crudus siccus 33. 34 174 Ule-Baum 71 43
Suggar Corn 78 23 Ulequalmitl-Ule 8a 127

Suld 28 268 llnifoglio 80 3
Summitates Artemisiae alb. et rubr. 12 300 Untergruudboime 42 187

— Genistae 35 178 Urari 45 231. 233



r Erschein- 
Nunimer

Se i te (ler 
system, 
Anordn.

Erscliein.- 
X uininer

SoilC der
system.
Anordn.

I( ' . v .. ! Urucuri-Nusse
i

8a | 126 Wiutergreen 44 207
Urus 50 94 W intergriui, a me rika n isches 44 207
Urushi 50 94 Witach hazel 39 155
UrUH-no-ki 50 94 Witte Mostaard 18 73
Ustilaginin 78 28 — Mosterd 18 73

Wooly butt 40 161
Vil(le Kornros 17 69 W oorara 45 231

Woorari 45 233
Wabei 64 255 Worara 45 233
Wachholderbolztheer 79 i Wourali 45 233
Waclubaum, japanischer 50 93 Wucherblunie, aschenkrautblflttri^e 29 307
Wftkarimo 45 233 — Pers is che 30. 31 313
W ale lima 68 68 —  rosafarbene 30. 31 313
Waldkerbel 21 129 Wiinscheirute 39 155
Wandpastinak 37 147 Wlithericli 21 129
Warzenkraut 61 331
Wassersohierling, gelleckter 21 130 Yama-Urushi 50 94
—  giftiger 21 1 29 V\ apou 60 109
— zartblattriger 21 130 Ve 75. 76 5

Waterliemloek 21 129 Gonia 50 95
Waterscheerling 21 129 Yellow Jaśmin e 47 227
Weeping Gum 40 161 Torba .Matę 60 107
Wegwood 12 299 Yerva de palos 60 109
Weissen, tiirkischer 78 21 Yuca amar^a 7 117. 113
Welschkom 78 21 — dulce 7 118
Wbite Gnm-tree 40 159. 160
Wbite niustard 18 7;» JKauberhaselmiss 39 155
Widjin 58 283 Ziiubernuss 39 1 •' 5
Wild Gbervil 37 147 Zenmibo 1 75. 76 9
Wilde Kervel o 7 i 147 Zitrone 49 : 89
Wild Oar.snip 21 130 Zitronemil i 49 90
— yollow J es,sam ino -17 i 227 i 1



System atisehe Anordnung
des IX Baiides.

Syst.
Keihen-

fol
Erschein.- 
N ummer

Seite der 
system. 
Anordn.

Syst.
Iłeihen-

1'olge
Erschein.-
Nmniner

Seite d'-r 
system. 
Anordn.

1 Juniperus Oxyeedms L. 7 i) 1—2 47 Santalmn album L. 43 197— -206
2 Cmivallaria majalis L. 80 3— 1 48 Gaultheria proemnbens L. 44 207—212

3. 4 , Coco.s mieilera L. -a w< C
i 5 — 10 49 Palaquium Gutta Burek 1 213 — 214

5 Elaeis guincensis L. 77 11 — 1(5 50 Palatjuium Trcubii llurck 1* 215— 216
(3 Carex aren aria L. 73 17— 20 51 Palaquium oblongifolium
7 Ze a Maya L. 78 21— 28 Burek 2 217 218
8 O ryza sativa L. 74 29— 34 52 Payena Leerii Benth. & llook. 2* 219—220
9 Betuhi lenta L. (19 35— 38 Gutta Percha 4 221— 224

10 (Jastanea ve.se*a Gaertn. 70 39—42 Balata 4 225— 226
U Castillna elastica Cerv. 71 43—44 53 Gelsemium sempervirens Ait. 47 227 — 230
12 Urostigma elasticuin Mup 72 45—48 54 Strycluros toxifora Uentli. 45 231— 234
iii Peunuis Boldus Mol. 59 49— 52 55 Strychu os Ignatii Berg. 46 235— 240
14 Adonis vernalis L. 65 53— 5(1 56 Willoughbya firma BI. 15 241— 244
15 Nigella s:rtivau. rtaniascena L. 06 57—60 57 Landolphia Watsoniana Ilort.
1(3 Delphinium Staphisagria L. 67 61— 134 Kew. 14 245- -216
17 Aconitum ierox Wall. 68 65—68 58 Landolplria coinoreusi.sK.8eh. 13 247—252
18 Papaver Rhoeas Ł. 17 69 -7 2 59 Acocanthera abyssinica K.Sch. 64 233—256
19 Siuapis alba L. 18 73— 76 60 Cerbera lactaria u. 0 doiłam. 55 257— 258

20. 21 Cola acuminata R. Br. 19. 20 77- -82 61 Cerbera Tanghin Hook. fil. 57 259 -260
22 Barosma betulina Bartl. 63 83— 88 62 Aspidosperma Uuebracho
23 Ci truś Bergamia Risso 49 87—92 Scbl. 48 261— 261
24 Rlms succedanea DO. 50 93— 96 63 Ureeola elastica Rxb. 16 265— 266
25 Anacardium Occidentale L. 51 97 — 100 (54 Convolvulus Weaminonia L. 28 267— 270
2(5 .Schleichera trijuga Willd. 52 101 — 104 65 Macrotoniia cephalotas DC. 25 271— 274
27 Paullinia Cu pan a Kunth. 62 105— 106 66 Scopolina atropoides Schultes 27 275— 278
28 Ilex paraguariensis St. Hil. 60 107— 110 67 Duboisia myoporoides K. Br. 26 279—282
29 Rhamnus Purshiana DC. 5 111 — 114 68 Sesanuun iudicum DC. 58 283— 288
30 Manihot Glaziowii Miill. Arg. (ł 115— 116 69 Rubia tinctorum 53 289—294
31 Maniliot utilissima Miill. zVrg. 7 117— 120 70 Conyza sijuarrosa L. 54 295 — 298
32 Hcvea brasiliensis Muli. Arg. 8 121—124 71 Artemisia vulgaris L. 12 299— 302

Kautschuk 8a 125— 128 72 Clirysantliennim Partheuium
33 Cicuta virosa L. 21 129— 132 Pers. 50 303—306
34 Petro«elinum sativum L. 24 133— 138 73 Chrysantheiuiim cinerariae-
85 Aetliusa Cyiiapium L. 22 139 — 142 folium Bentli. 29 307 312
36 Cum i num Cym i n um L. 23 143— 146 74 Clirysautheimun roseum Web.
37 Anthriseus silvestris L. 37 147— 150 Mohr 30 1
38 Cliaerophyllum bulbosum L. 38 151— 154 75 Clirysanthenuun Marschallii j 313—318
39 Hamamelis virginica L. 39 155— 156 Aseh. 31
40 Euealyptus globulus Labill. 40 157 — 170 76 Clirysaiitheinum iuodorum L. 32 319 — 322

41. 42 Carioa Papaya L. 33. 34 171 — 17(5 77 Authemis nobilis L. 9 323—326
43 Sarotlianmus scoparius Koch 35 177— 180 78 Anthemis awensis L. 10 327— 328
44 Indigofera Anil L. 36 181 — 186 79 Antbemis Cotula L. 11 329— 330
45 Arachis hypogaea L. 42 187— 192 80 i Calendula ofliciiialis L. 61 331— 334
40 Piscidia erythrina L. 41 193— 196 j I



Juniperus Oxycedrus L.
Cedern-Wachholder, spanische Ceder, Kadestrauch, Kranewett, Kaddigstrauch. Engl.: Cade. 
Frań z.: Cade. Dan.: Enebaer. Norw.: Ener. Span.: Enebro, Miero. Ung.: Fustos-fenyo.

S y n .: J u n iperu s ru fescens Link. J u n iperu s tenella  Antoine. O xyced ru s  Glus.
Familio: C oniferae. U n te r fa m ilie : Cupressineae. G a ttu n g : J u n iperu s  L. S ek t.: 

Oxyc,edrus Endl.

Besclireilning. Diese, dem gewOhnlichen W acliholder sehr almliche Ptlanze ist ein 
Straueh oder klciner Baum von 4 bis 5 m Hohe. Sein Stamm ist biswcilen bis 40 cm stark, 
sein Ito lz ist weiss und wohlriechend, seine Rinde rotbraun, durni und gdatt. Die Astę (wie 
der Stamm) sind stiolrund und ausgebrcitet, die Zweige dagegen kurz, aufreeht oder ab- 
stehend, deutlich dreikantig, niit hervorragenden stumpfen Kantem Die nadelformigon Blatter 
stehen in gedrflngten dreizahligen abstehenden Quirlen und laufon in eine hervorragende 
lange Stachelspitze aus. Die griine Obcrseite ist von einem hervortretenden Mittelnorven 
durchzogen und ersclieint dadurch seicbt zweiCurchig; die Furćhen selbst sind durch weisslich 
braunen Reif deutlich sichtbar. Die Unterseite zeigt einen gerieften hervortretonden Kieł, 
die Bander sind stumpf, drtisenlos und griin, die Blatter im ganzen gewohnlich 15 bis 20 mm 
lang und 1,5 bis 2 mm breit, seltener an sterilon Zweigen ktirzer. Der Straueh ist dioziseh. 
Die mannliehen Katzchen sind beinahe sitzend und nahezu kuglig, 3 bis 4 mm lang und 
breit, also nur etwa ein Drittel bis ein Ftlnftel so lang ais die Stiitzblatter, unter sich aber 
ziemlieh gleicli. Die einzelnen Deckschuppen sind nahezu kreisformig, ara Rande zerrissen- 
zahnig; am Grunde tragen sie vier bis fflnf kuglige, cinfacherige Antheren mit rundlichen 
Pollenkornerm Die weiblichen Bliiten stehen aut kleinen Kurztrieben in den Blattaehseln 
und sind von drei bis sechs rundlichen Schuppen umgeben und von etwa zwei Blattwirteln 
gestutzt. Die Blattclien der letzteren sind aufreeht, mit kurzer scharfer Spitze, eiformig oder 
beinahe kreisrund. Diese kleinen Kurztriebe stehen zu zwei bis drei oder einzeln in den 
Blattaehseln, sind breit eiformig oder kuglig, stumpf dreikantig und nach der Spitze zu aus- 
gerandet. — Die Bliiten enthalten drei aufreehte Samenanlagen mit mich oben gerieliteter 
M ikr opylę; diese verwachsen mit den Stutzblattern zu beerenartigen Zapfen , welclie dann 
also einzeln oder zu wenigen in den Blattaehseln erscheinen. Diese Zaplenbeeren liaben 
weehselnde Grosse; bald sind sie (i bis 7 mm lang und etwa 5 bis <> mm breit oder sie er- 
reichen 10 bis 12 mm, sind also etwa halb so lang ais die Blatter. Sie sind nahezu kuglig, 
rbtlieh oder rotbraun, glanzend, zeigen, wie die W aehholderbeeren, an der Spitze die Vcr- 
eiuigungslinien der drei HCillblatter, und unter der Spitze die kleinen dreieckigen Spitzenreste 
dieser drei Blatter. An der Spitze sind die Frtichte leieht bereift; sie enthalten einen bis 
zwei, selten drei tetraedrische, gelbliche Samem Der Embryo liegt aufreeht in dom reioli- 
liehen Nahrgewebe und hat mehrere Keimblattcr. — Die flcischige Fruehthiille ist reich an 
atherischem Ol, welclies sieh, wie bei den W aehholderbeeren, in weiten Ólraumen vorfindet. 
Es verharzt sehr leieht. und bildet bei alteren ausgetrocknetcn Beeren bernsteingelbe, den 
Samen anhiingende, aromatiseli sclimeekende ITarzkugelehem

Bliitezeit. Mai.
Yorkom m cn. Der Straueh waclist an steinigen Abliangen Siideuropas, von Grieohen- 

land bis zu den Pyrenaen und dem sudlichen Frankrcich, im nordliehen Afrika, auf Madeira, 
in Kleinasien und dem Orient. Er steigt bis zur Hohe von 2000 m, und beginnt sclion in 
der Region des Ólbaumes sieh zu zeigen.

Pharmazoutiscli w ichtig ist der in Siidfrankreieh und [Tngarn durch troekene Destillation 
des Holzes und der Zweige der Pflanze erhaltene Theer: Oleum Juniperi empyreumaticum, 
Oleum Juniperi nigrum , 1‘ yroleum O xycedri, Oleum cadinum, Kadeol, Kaddigdl, Kranewettol, 
Cadinól, W achholderholztheer, engl.: J u n ip er  ta r oil, Oil oj' C ad e; franz.: llu ile  de C ad e; dan.:

79



E n eb a er-tja ere ; n orw .: E n er-tju ere ; u ilg .: F iistZ s-feiiyo -o la j; holi.: (Jad in olie; spam: A w ite  de E n ebrio , 
M iero ; port.: Oleo de Cade, C arburoleo do <>xycedro. Der von der gloichzeitig destillierenden 
wijreerigen sauren PTiissigkeit getrennte Tlieer ist eine hellgelbe, spiiler dunkclbraune, in 
2 mm dickeu Lagen klare, durch sieli tige, dickfltl.ssige Masso von der Konsistenz des Pcru- 
balsams, welehe brenzlich tlieerartig und docli wnchholdertthiilicli rieclit und aromatisch, 
bremiend und bittor schmeokt. Er ist leichter ais W asser; spozifisohes G ewicht —. O,W0; in 
W asser kaum loslich, aber A s e m  eine saure lieaktion erteilend; klar und leicht K5st er sieli 
in A lkohol, Atlier, Chloroform , Am ylalkohol und Schw efelkohlenstolf. Petrolcumatlier lasst 
ca. 8 " /0 unlosliche Substanz in Gestalt einer festeh Masso zuriick; drei Volumen W eingeist 
von 90 °/H (spez. Ge wieli t =  0,830) Ibsen ein Volurnen Ol in der WSrnie, lasson in der Killte 
aber 50 °/0 w ieder herausfallen. W asser wird durch das Ol au d i beim Kochen nicht getriibt, 
der wftsserige Auszug des Oleś reduziert aber Silbernitrat beim K ochen, aur Zusatz von 
Ammouiak auch in der K iii te; ebenso schoidot er rotos Kupferoxydul aus Felilingseher Ldsung ab.

YeiTiilschuijgfcii. Andere Holztheere unterscheiden sieli vom  Kadebl durch ihr hbheres 
spez. Gewicht. Schuttelt man 2 bis 3 c cm ® l mit 10 ccm  W asser, so darf das Ul sich weder 
ganz, noch teilweise zu Boden setzen, auch darf das 'Wasser nicht gefilrbt werden.

Bestamlteile. Die einzelnen Best.andteile des Glos siud noch wenig gekannt. Durch 
Destillieren mit gespaimten Wasserdampfen erliii.lt man daraus reich liche Mongen ein es 
JSesąuiterpens C15 I-I21, vvelcb.es bei 274 bis 275° C. siedet. Genauere Untersuchungen 1'ehlen.

Anwemluiui. Das Kadebl ist seit langer Zeit ein V olksheilm ittel; hóclistens wurde 
es friiher in der Tierarzneikunde liin und wieder angewandt. Erst in neuerer Zeit hat man 
sich mehr mit dem Ol beschitftigt und bat es auch beim Menschen versuclit. Man beuutzt 
es ausserlicli ais Einreibung bei chrońischen Ilautkrankhciten, bei Gicht und Rheumatismus 
in Form von Salben oder Seifen. Inncrlich giebt man es ais W urm m ittel, sowie ebenfalls 
bei Beluindlung chronischer Hautausschlage in Dosen von zwei bis funt' T ropfen , dreimal 
taglicli. Man hat es fast in alle Pharm akopben von Europa aufgenommen.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. J u n ip erw . L in n ó , Gen. n. 1134. —  B e n th a m  
llo o k .,  Gen. III. 427. n. 7. —  L. C. K ich ., C oniferae. —  N e e s  v. E sen b ., Gen. Flor. Germ. 
Monochl. n. 12. —  R e ic h e n b a c h ,  Icon. Flor. Germ. t. 537. —  M og g r ., FI. Ment. t. 05. —  
T en ., Flor. Nop. t. 247. —  P a ll., FI. Ross. t. 44. — >Sieb. & Z u cc ., PT. jap . t. 125. —  W eb b ., 
Pliytol. Canar. t. 217. —• J u n ip eru s  (Jxycedrus. L in n e , Spec. p. 1470. —  R ich ., Conif. p. 39. 
t. 6. F. 1. —  R clib ., Ic. FI. Germ. et Helv. cut. 11. Fig. 1145. —  B ert., PT. Ital. 882. —  
C lus., Rar. pl. hist. 39. —  L in k , PT. amer. (1846) 576. — E ndl., Conif. p. 11 excl. var. B. 
— C a r r ie r o ,  Conif. p. 15. excl. var. A. —  A n to in e , Cupress. Gatt. 18. p. 20. t. 30. 23 bis 
25. UJ. tenella). DC., Prodr. X V I. 2. 477. —  B rot., PT. lusit. I. 126. — L o w e , PT. o f Madeira
I. 111. —  H e n k e l, Bot. 263. — K a r s te n , PT. v. D. I. 319. — L u e r s s e n , Med. pliarm. Bot.
II. 96. —  K o s t e le t z k i ,  Med. pliarm. PTor. II. 347. —  Th om  6, PT. v. D. I. 58. —  
S c h le c h t o n d a l - I I a l l i e r ,  PT. v. D. I. 22. t. 83.

Drogę. H a g e r , Praxis II. 230. — W ie g a n d , Pharrn. 365. — H ir s c h , Univ. Pliarm. 
II. 313. n. 2284. — B e c k u r t s  & I l i r s c h ,  Encykl. d. Pliarm. II. 312. n. 1181. — R e a le n c y k l .  
d. P h arm . V. 533. •— M e r c k , Index 1897. 145. —  P lia rm . A u str . (VII) 144. n. 351. —  
B e lg . (II) 188. — B rit . Suppl. (I890j 28. —  D an . (1893) 262. —  G a ll. (1884j 43. 632. —
H enn. IV. 140. - H e lv e t . (III) 191. — H isp. (VI) 7. —  .Ilung. (H) 407 n. 307. — N cd e r l .
Suppl. 138. —  N o rv . III. 176. —  P o rt . (1876) 283. — R om . (III) 375. 451. (Vesicatóre
Tasbot). — S u e c . (VII) 166. — U. St. P h a rm . (1890) 274. —  D e u ts c h e  A r z n e i m i t t e l ,
Berlin 1891. 199 n. 509.

T  a fe lb e s c h r e ib u n g .
A Zweig- der bliihenden mimulichen Pilanze, daran zwei durch łusektenstiche erzeug-te Gallen. B 

Zweig- der blułiendcn und fruclittrag-enden weibliehen Pllanze. 1 niiiiuilielies Katzclicn; 2 eine Schupjie von 
aussen mit auigesprungenen Antlieren; 3 dieseli)e von der Aclise aus gesohen; 4 woibliches Kiitzclien; 5 dasselbe 
im Lang-sschnitt: C Frucht mit Stiitzblatt; 7 dieselbe im Ouersclmitt; 8 Samcu mit Harzklumpcheu. A, B 
natiirliebe Grosse; 1 bis 8 verg-r<3ssert. Nac.h Pflanzen aus lsirien (Uerbarium II a u s s k u e c. li tj.
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Convallaria majalis L.
M aiblflmchen, Springauf, Thallilie, Maizauken, Niesekraut. Franz.: Muguet. Engk: L ily  
o f  the valley. H oli.: T w eebladig  dalkruit. D an.: Etblad. Schw cd.: Lilje konvalj. Poln.: 
Lanka, Lanuszka, U n g .: G yongy-virag. Itak: il mughetto, g ig lio  delłe convalli. P ort.: 

U nifoglio, C'ampxenhas. S pan .: L irio de los valles. A r.: Sossan.
S yn .: C onvallium  m ajale M óncli. L ilium  conuallium  T o u rn e f. Połygonatum  m ajale A llion i.
Psunilic. L iliaceae Juss. U n torfa m .: Swn7areaeIt.Br. G a ttu n g : C onm llaria  (N eck) D esf.
Beschreibung. Die Maiblume ist eine monokotylische Staude mit. unterirdischom 

kurzgliedrigen vielfach verzweigtem Ithizom, an dessen Knoten mehrere Nebenwurzeln 
entspringen. Am Kopfe des Rhizoms, mich der Spitze zu, sind die Internodien besonders 
kurz, wodurch sich an dieser Stelle die W urzelfasern buschelig driingen. An den oberen 
Knoten sitzen Niederblatter. In der Achsel des zweitobersten Niederblattes entspringt ein 
Spross der sieli erst im zweiten Jahre zu eineni bliilienden Stengel entwickelt. Ani Grundę 
der oberirdischen Schcinachse nelimcn die Niederblatter an Grosse zu. Zwisclien ilmen 
entspringen zwei, seltener drei oval-lanzettliclie Bliitter mit hervorragenden Mittelnorven u ml 
parallelen Langsnerven, die sieli in der Spitze des Blattes vereinigen. Die Blattseheiden 
sind lang und bilden, sich gegenseitig umhUllend, eine Selieinachse. Seitlieh von ihncn, aber 
mit ihnen von den zalilreiehen grossen sehuppigen Niederblatthauten umgeben, entwickelt 
sich der Bliitenschaft, halbstielrund bis dreiseitig, blattlos, unbehaart, etwas nickend, an der 
Spitze die einseitwendige Traube der nickenden Bluten und sclimale linealische, trocken- 
hautige, hinfftllige Deckblatter tragend. Die Blutenhulle ist einfach, verwachsenblattrig, 
kuglig -g lock ig , weiss, selten rotlich, mit sechs mieli aussen zuruckgebogenen ualiezu gleiclien 
kurzeń Zipfeln. Staubgefiisse zweimal drei, nahe dem Grunde der Kronenrohre angeheftet, 
kiirzer ais diese, mit kurzem dicken, oben verschmalerten Staubfaden, lRnglichen, aufrechten, 
am Grunde angehefteten, an der Spitze verschmalerten, dem Griffel genalierten Antheren; 
die Faclier springen seitlieh, nacli innen zu gekehrt, in Spalten auf. Der Fruchtknoten ist 
sitzend, oberstiindig, kuglig-ciform ig, dreifaclirig, der Staubweg dreiriefig, saulenfdrmig, mit 
kaum verbreitertor N arbe; jedes Fruchtknotenfach enthiilt mehrere Samenknospen (vier bis 
aclit). Die Bluten sind sehr wohlriechend. —  Beim Iteifen whclist der Fruchtknoten aus dem all- 
malilich vertrocknendeu Perigon heraus, und biJdet reif eine kugelige, rotę, saftige Beere, 
welche nicht selten am Grunde durch die troeknen Perigonfetzen nocli gestutzt wird. Die 
Samen, meist zu mehreren in einem Fach, sind rundlich-eitormig, blassgelb ; die Samenscliale 
ist dicht anliegend, der Embryo etwa oder 1/,J so gross, ais das hornige Eiweiss.

Yorkommen unii Yerhrcitung. Eie Pllanze ist weitverbreitet in der nordlichen ge- 
raassigteri Zonę beider Hemispliaren, fehlt aber in den Tropem Sie liebt schattige Laub- 
wiilder und Haine und bildet ein beliebtes GartengewJlchs, welches durch kiinstlichen Antrieb 
im Zimmer oder Warmhaus schon im Winter zur BlUte gebracht wird. Bei den alten Germanen 
war die Pfianze der Fricdensgottin Oscera geweilit.

Uliitezeit. April, Mai.
Olli/Jncll sind das Rhizom mit den Wurzeln, das Kraut und die Bluten. Rlnzoma 

Comallariae ist das mit den Nebenwurzeln verseliene bis zu 20 cm lange, bis zu 13 mm dicke 
horizontale Rhizom der Piianze. Es ist liier und da veriistelt, cylindrisch, runzlich, durch 
einzelne kreisiormige Narben gekennzeichnet. Aus dem ringfcrmigen knoten entspringen 
acht bis zehn lange dtinne Nebenwurzeln. Der Brueh des Rhizoms ist etwas fasrig, weiss, der 
Gerucli eigentiimlich, angenehm; der Geschmack siisslich-bitter und etwas scliarf. —  U. St. Ph.

Ilerba Conyallariac besteht aus den zwei dem W urzelstock entspringenden grund- 
standigen, langgestielten BRlttern mit 15— 20 cm langcr, und etwa 50 mm breiten Spreite, 
nebst dem Bliitenschaft mit den seitlieh daranhangenden Bluten. Flores Conrallariae sind die 
vom Schafte abgenommenen Perigonbliiten von bitterem Geschmacke. (A. I). A.)

Bestamlteile. Die Pflanze enthiilt nach W a l z Asparagin, Stiirke, Zucker, Apfel-
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silure, ZitroJieiisSure und zwei G lycoside, <Jonr,aUavin und C onnallm nnrin ( 183(W| St. M artin  
(and 1865 noch Mąjalin. Das C otim lin rin  entsprieht naci) W a lz  der Form el C** II‘ia On ; es 
krystallisiert in rektanguBlrcn Silu 1 en ; Schmelzpunkt 100°; im W asser IDst es sieli wenig 
zu einer schaumenden FlUssigkeit von kratzendem  Gesehm aek; vou A lkohol wird es leicht 
gelost, niebt von Ather. Durch Sauren und Alkalien wird es in Zucker und C o m a lla m tin  
Cw I-I** O8 gespalten. — Das C o m a lla m a rin  C'i!* IIu O1- ist oin kyrstallinisches, bitter sttsslieh- 
schmeekendes, brechenerregendes Pulver, leicht loslich in W asser und Alkohol, ebenfalls 
unloslich in Ather und Chloroform. Es dreht die Polarisationsebene des Lichtes nacli links. 
Durch Sauren zerfallt es in Zucker und C orw allam aretin  C2" II3(; O8.

Anweiidung. M arm ft land, dass C on va llarin  abfUhrend wirkt, wahrend C onod llam arin  
in hervorragender W eise die llerzthatigkeit beeinflusste. Das Cm waU arin  findet sich ins- 
besondere in den Bliiten, das C oiw allam arin  dagegen mehr in W urzeln und Stengeln. Jeder 
Teil der Pflanze wirkt anders. iiltere Arzneibiiohcr empfehlen nur den Gebraucli der Bliite, 
spiitere die der Bliite und des Krautes und erst neuere Pharmakopoen haben sich der W urzel 
zugowandt. Die Bliiten dienten schon vor langer Zeit ais niesenorregendes Mittel und ais 
Laxans in Form einer starken Abkochung oder einer Latw erge aus dem Pulver. Die 
W irkung auf die llerzthatigkeit erkannte mail erst, ais man Stengel und Rhizom e mit den 
Bliiten vcreint anwandte. Das Ext.yac.tmn C on va lla riae  von S ee  ist ein Ext;rakt aus der ganzen 
Pflanze und diente auch W a lz  bei der Entdeckung der beiden Glycoside. Man bat infolge- 
desson die einzelnen Pflanzenteile gesondert zur Anwenduiig gebracht und wcnngleich die- 
selben noch in den meisten ueueren Pliarmakopden vertreten sind, so diirfte die medizinische 
Anwendung sich wohl auf das Fluidextrakt der Drogen, oder die Glycoside, besonders das 
C om a lla m a rin  beschranken. Die W urzel wirkt, entgegen der Bliite, brechenerregend und 
liarntreibend; das daraus lrergestellte C om a lla m a rin  dient ais Stimulans bei Herzkrankheiten 
und Ódemen und ebenfalls ais Diuretikum. In ersterer Boziehung soli es m anche Vorzttge 
vor der D ig ita lis  und ihren Prflparaten haben. Man giebt es innerlich in Dosen von 0,05 bis 
0,06 g sechs- bis achtmal tag licli; zu Ilauteinspritzungen benutzt man 0,005- -0,02 g mehr- 
mals tSglich; seine m aximale Einzelgabe ist 0,06 g, die Tagesgabe 0,6 g. Bei Vergiftungs- 
erscheinungen wirken Brechmittel, W ein oder Kampfer, oder die Magenpumpe ais Gegenmittcl. 
— Das C onuallarin  dagegen ist kein Ilerzgift; zur Erzeugung starken Abfuhrens beiKonstipationen 

wurde 0,1— 0,25 g gegeben. D ie letzteren Erlahrungen haben das Ansehender D rogen wieder 
gehoben, wahrend dieselben bis zum aehten Dezenium dieses Jalirłiunderts ais obsolet galten.

Litteratur. Beschreibung und Abbiidung. C on va lla ria  L in n e , f>en. ed. 1. 272. ed. 6.
n. 425. Spec. 451. —  E n d l . , Gen. n. 1183. —  R e ic h e n b .,  Jc. 11. C erm. t. 960. — T o u r n e f., 
Jnst. 77. t. 44. — I la y n e ,  Arzneigew. III. t. 18. —  B en th . IIoolc., Gen. III. 770 n. 20. — 
A l l io n i ,  FI. pedem. I. 130. —  B a i l lo n , Hist. plant. XII. 513. 489. —  Traite de Bot. med. 
1408. — Icon. fl. fr. n. 238. — E n g l. & P r a n t l ,  PU. fam. 81. —  G reń . & G od r ., FI. Fr.
III. 229. —  G u ib ., Dróg. smpl. II. 167. —  H e n k e l, Bot. 227. — B e r g , Bot. 195. —  Charaet.
t. 10 n. 116. —  G a ertn ., Fruet. I. 59. t. 16. Fig. 6. —  N ees. v. E sen b ., PI. med. t. 43. —  
G a r c k e ,  Fl. v. D. ed. VII. p. 609. Gatt. 615. Spec. 2172 m. Fig. - K a r s te n , Fl. v. D. I. 
446. F ig 292. —  L u e r s s e n ,  Med. pharm. Bot. I. 406. —  S c h l e c h t e n d a l - I I a l l i e r ,  Fl. v.
D. IV. 24. t. 290. Ncudruck, IV. 24. t. 290. — T h o m e , Fl. v. I). 1. 282. t. 111. —  R e a le n c y k l .
d. P h a rm ., III. 287. — K. S ch u m a n n , Syst. Bot. 292.

Drogę. H e n k e l,  Pharm. 278. (Flor.) —  B e r g , Pharm. 286. — H a g e r , Praxis I. 948. 
(Flor.) —  W ie g a n d , Pharm. 258 (Flor.) 398 (Herb.) —  R e a le n c y k l .  d. P h arm , HI. 287. - 
l l i r s c h ,  Univ. Pharm. I. 838 n. 1594. (Herb.) —  B e c k u r t s  &  I l i r s c h ,  Prakt. Pliarm. I. 97 
n. 874. — P h a rm . G a ll. 64. (tiges, fleurs, feuilles, racine, suc.) —  H e lv e t . 144. Hb. florens.

-  H isp . 67. 357. —  Ita k , 105. (pl. tota). — U. St. Ph. 100. —  D e u t s c h e  A rz n e im . 1891. 
141 n. 363. (Hb.) 125. n. 307. (flor.) ■— D o r v a u lt ,  L ’Officine 632.

Priliiarate. C om a lla m a rin  und C oiw allarin  H u sem a n n  - H i l g e r , Pil. St. 1. 400. —  
R e a le n c y k l .  d. Pli., III. 286. — Ph. G a ll., (Extr. aq. e tota pl. siec.) 418. —  (Kxtr. e pl. rec.) 
419. —  (Pulv. flor.) 511. —  (Pulv. sternut.) 592. — I I e lv e t ,  99. (Extr. fluid.) —  Ita l., 130. 
(Extr. aquos.) — R uss., p. 592 n. 708. (Tinct. e pl. rec.) —  U. St. Ph., 132. (Extr. fluid.).
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im  Q u e r s c l m i t t ; 8 S a m e n ; 9 d i e s e lb e  im  Lilng-sschn itt .  A  6, 7 n a t i i r l i c h e  G r o s s e .  1— 5, 8, 9 y e r g r i l s se r t .  N a c i i  
d e r  N a t u r  g -eze ic lm et .
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Cocos nucifera L.
Cocospalm e. E n g l.: C ocoa  nut Palm. Frań z .: Cocotier. K isuaheli: mnasi. Sanskr. : 
narikela. H indost.: narel. M alay.: Kalapa oder K lopo. Sumatr.: njior. Philipp.: niog.

C h in .: ye.

F am ilie: Palmae. U n te r fa m ilie : Ceroxyloideae. G ru p p e : Cocoineae. U n te r g r u p p e : 
Attaleineae. G a ttu n g : Cocos L.

Be.sclmdbmig. Eine Palmę mit sclilankem, manclimal etwas gekrUmmtcn, am Grunde 
meist verdicktem, mit ringformigen Spuren der abgetallenen Blatter versolienen, 15 30 M#ter 
hohem und ungef8.hr 1/„ Meter dickem Stamme. Dieser tragt an seiner Spitze. otwa ftinfzelm 
bis dreissig geflederte Blatter, welche eine Lange von 4— 5 Meter erreichen. l)io  Fiedern 
stelien von der Mittelrippe wagereeht und starr ab; sie. sind von linealer Gestalt, oben zu- 
gespitzt, am Grunde zusammengefaltet, im Mittel 50— 70 cm lang und 5 cm breit; nacli der 
Spitze des Blattes nehmen sie allmahlich an Lange ab. Zwischen den Blattern entstehen 
gewohnlicli mehrere sehr grosse, aufrechte, spftter etwas herabgekrummto Bliitenstandc. Die 
Gesamtliinge des Bltitenstandes betriigt etwa 2 Meter; die Khachis ist einfach verzweigt 
und tragt an ihren starren, dicken grubigen, 3- -4 dcm langen Asten dreibltltige Kiniuel und 
zwar zum grossten Teile mannliche, am Grunde der einzelnen Astę aber wcibliehe Bliiten. Der 
BlUtenstand ist von einer mitchtigen Scheide umgeben, welche yor dem Aufblflhen geschlossen 
und dann von spindelformiger Gestalt ist, spater durch einen brciten Langsriss sieli Offnend, 
ausgebreitet, lanzettlich spitz, langsfurchig, aus dicker llolzm asse besteliend, von Liings- 
furchen durclizogen, zuerst von graubraunem Filz bedeekt, spater aber fast ganz kalii. Die 
mimnlichen Bliiten sind zylindriseh-dreikantig, etwa 1 cm lang, zuerst von milchweisser Farbę, 
nach der Bi Ute abfallend. Der lederartige, selir kurze Kelch ist dreiteilig oder drcispaltig; 
die Zipfel sind eiformig zugespizt und decken sieli in der Knospcnlage breit dachziegelig. 
Die Blumenkrone ist dreiblattrig; die Blumenbliltter sind mehrmals liiiiger ais der Kelch, 
breit lanzettlich, starr lederartig mit klappiger Knospenlage und hiingen am Grunde durch 
einen kurzeń Diskus zusammen. Die sechs Staubblatter sind einem kurzeń, hypogynen Diskus 
eingeftlgt, kiirzer ais die Blumenkrone und von ihr eingeschlossen, mit plriemenlormigen 
Staubfaden und aufrechten, pleilformigen, oberhalb der Basis angeheftoten Staubbeutelm 
In der Mitte der mannlichen BlUte befindet sieli ein kleines dreispaltiges Fruchtknoten- 
rudiment von der Lange der Staubblatter. Die weibliclien Bliiten sind mehrmals grbsser 
ais die mannlichen, etwa 25 mm hocli und 30 mm im Durchmesser, von kugelig-nieder- 
gedriickter Gestalt, in der Achsel einer spitzen, am Grunde herztormigen Bractee, welche 
ein viertel- bis ein halbmal so lang ais die Bltite ist. Die drei Kelchblatter sind breit, an 
der Basis herztormig, oben abgerundet und am Saunie zersclilitzt, von dick lederartiger 
Konsistenz, in der Knospenlage dachziegelig und dabei halbkreisformig umeinander gewickelt. 
Die drei Blumenblatter sind kiirzer ais die KelchbUitter, stumpf oder kurz bespitzt, am Grunde 
nierenformig, in der Knospenlage sick breit dachziegelig deckend. Staubblatter felilen voll- 
vollstandig. Der Fruclitknoten ist auf einem flachen, etwa 2 mm hohen, hypogynen, fleischigen 
Diskus inseriert, von niedergedrtickt-eiformiger Gestalt, 8 mm hoch und imgefahr 12 mm im 
Durchmesser, von der Blumenkrone eingeschlossen, mit drei sitzenden, stark papillosen 
Narben. Die Ovula sitzen an einer Zentralplacenta tief im Grunde der dort aus weicliermn 
Cewebe bestehenden Fruchtblattcr, mit sehr stark entwickelter ltaplie, die M icropyle nach 
unten gerichtet. Die Fruclite, von denen an einem Baume stets zelm bis dreissig zu glcicher
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Zeit rcifon, sind einsamige Steinfruehte, aus droi yąrwaohsencn Fruchtblattern bcstehend, 
von dreikantig-eifOrmiger Gestalt, mieli oben etwas spitz. D ic aussere ,Selmie ist lederartig, 
derb', von hellbrauncr Farbę. Sie umscliliesst das dicke, aus dichtgedrangten, hellrotbraunen 
Lftngsfasern bestehende Mesokarp. ])ie  Sehale des das Endokarp bildenden Stoinkenics, das 
Putamen, ist ctwa 4 —6 mm dick, bestelit aus selir hartem, braunem Sklerenchym  und besitzt 
nahe an ihrer Basis drei Narben von etwa 5 mm Durchm esser, von denen aber nur die- 
jenige sieli Sffnet, welclie dem sieli bildenden Ernbryo am nilolisteii liegt; die beiden anderen 
sind blinde Offnungcn. Die unreife Fruclit enthalt eine wiisserige FlUssigkoit (Cocosm ilch), 
aus w elclier sieli wftlirend der Reife das fes te Endosperm aussclieidet; dieses bestelit aus 
einer weissen, ziemlieli harten Masse, w elclie sieli in der Form einer etwa 1 cm dicken 
Schale an die Innenseite der Steinkernscliale anlegt, und, von einer braunen, diinnen ILaut 
tiberzogen, sieli ziemlieli leicłit von der Steinschale loslost; sie bildet die sogenannte Koprah 
und enthalt reiehliehe Mengen von Ol und Proteinkornern. Der Ernbryo sitzt im Grunde 
des Endosperm, von diesem umschlossen. Bei der Keimung entsendet der Ernbryo W urzel 
und Plumula durch die in der .Steinschale yorhandene Offnung, wahrend sein oberer Teil 
allmahlieli zu einem grossen Saugorgan anseliwillt, welehes, aus einer weissen sehwannnigen 
Masse bestehend, zuerst ci- oder pilzform ige Gestalt besitzt, sehliosslich aber den ganzen 
Innenraum der Nuss erfullt, naelidem es wahrend seines W achstums allmahlieli das yorhandene 
Endosperm aufgezelirt liat.

Bliitezeit. Die 1 Siu ten erselicinen in der heissen Jahreszcit, und die Friielite brauchen 
zur Reife einige Monate. Da aber mehrere lilfUcnstande naelieinander sieli entwickeln, so 
findet das Reifen der Ntisse in den meisten tropischen Landem  fast wahrend des ganzen 
Jahres statt.

Form cn. W ic bei allen Kulturpfianzen, haben sieli aueh bei der Kokospalm e, im Laule 
der Jalirhunderte eine grosse Anzahl von Formen ausgebildet, welclie von don Eingeborenen 
wohl untersehieden und besonders benannt werden. Dieselben begriinden sieli allerdings 
meist nur auf ganz geringfugige Unterschiede in der Form der Friielite, welclie dem gewTilm- 
lichen Boobachter yollstandig entgehen; diese yerschiedenen Formen haben dalicr aueh kauin 
wissenscliaftlichen W crt. B lu m e  zahlt z. B. in der Rumphia aehtzelm Varietaten fur Java 
und die benachbarten Inseln und neununddreissig fur die Philippinen auf, wahrend in Indien 
und Ceylon von den Eingeborenen insgesaint gewiss gegen fitnfzig Formen benannt werden.

Yorkom m cn und Yerbreitung. Die Kokospalm e ist in den Kiistengebietcn der heissen 
Regionen Asiens, Afrikas, Polynesiens und Amerikas yerbreitet. Am besten gedeiht sie auf 
niederen, sandigen Kustenebenen, innerlialb des Einllusses der Seeluft. .Sie geht z war aueh 
in einzelnen Gegenden, indem sie feuehten Flusstbalcrn folgt, ycrlniltnismassig weit ins Innere 
h inein ; so findet sie sieli in Ostindien bis zu einer Mcereslibhe von 1500 m, und in Ostafrika 
z. B. in einzelnen Exemplaren bis zuiri Tanganyikasee; es sind dies aber alles nur vereinzelte 
Fiille, in denen die Palmę mit Unterstiitzung des Merischen ein kummerliches Dasein ftihrt; ihr 
eigentliehes Verbreitungsgebiet ist auf die Kustenregionen beschrankt. kast tiberall, wo wir 
sie jetzt finden, ist sie dureh die Kultur yerbreitet. Am hauiigsten w&ehst sie in dem iudiseh- 
malayisehen Gebiet. A uf Java sollen nacli einer oberfUtehlichen .Scluitzung 70 Millionen 
Baume vorhanden sein, und ebenso zalilreieh finden wir sie in Ostindien und auf Ceylon. 
A uf einer grossen Anzahl der polynesischen Inseln bildet sie die einzige Baumvegetation 
und verbreitet sieli aucli auf den unbcwohnten Inseln schnell und olme Zuthun der Menschen 
durch ihre Friielite, w clehe infolge ihrer leichten, faserigen Umhiillung im M eerwasser 
schwimmen und dureh die Meeresstromungen olme Sehwierigkeit an entlegene Kiisten gefiihrt 
werden. Ebenso baufig ist sie auf den Inseln des Indischen Ozeans, wahrend sie an der 
ostafrikanischen Ktiste zwar yorzuglich gedeiht, aber infolge der Indolenz der Eingeborenen 
bisher bei weitem noch nicłit so zalilreieh kultiviert wird, ais dies m óglich wiire. In Deutsch- 
Ostafrika ziihlt man jetzt noch liiclit viel tiber eine Million Baume. Im  tropischen W estafrika 
ist sie sp&rlicher yerbreitet. In Am crika findet sie sieli in grósserem  Masse nur an der 
Westktiste vor, wahrend die Verbreitung an der Ostkiiste, also narnentlich in W estindien, 
Guyana und Brasilien eine besehranktere ist. .Sie maeht hier durehaus niclit den Eindruck 
einer alten Kulturpflanze; es ist sogar siclier, dass ihre Einfuhrung im óstlichen Amerika, 
ebenso wie in W estafrika niclit weiter ais auf dreiliundert Jahre zuruckgeht.



Ober die ursprUngliclie Heimat der Kokospalme sind die Meinungen der Forseher geteiłt. 
13as tropische Afrika, sowie das ostliche Amerika erseheint, wie eben erwahnt, ais Heimat aus- 
gesch lossen ; es liandelt sich nur darum, ob wir das westliche Amerika oder Siidostasien mit 
den ątidseeinseln ais Ursprungsland anzusehen liabcn. Die Griinde, welelie fur einen amerika- 
nischen Ursprung sprechen, bestehen hauptsftchlich nur in der Thatsache, dass samtliche 
Palmengattungen (mit Ausnahme von E laeis) entwcder nur in der Al ten Welt, oder nur in 
der Neuen W elt vorkoinnien, und da nun die ubrigen Arten, welelie mit der Kokospalme 
die Gattung Coeos zusammensetzen, samtlicli in Amerika einheimisch sind, so bat man auch 
tiir unsere Palmę neuweltliclien Ursprung angenommen. Sehr viel zahlreicher dagegen 
und wohl auch wichtiger sind die Argumente zu Gunsten des asiatischen Ursprungs. In 
Siidostasien besitzen, wie schon oben erwahnt, die Eingeborenen eine sehr grosse Anzahl 
von Varietaten und Formen des Baumes; und das lasst aut’ eine sehr alte Kultur desselben 
schliessen. W ahrend ferner in Asien die Vcrwendung und Itenutzung der cinzelnen Teile 
des Baumes eine sehr mannigfaltige und ganz allgemein gebrfluchliche ist, wird in Amerika 
die Kokosnuss fast nur ais Nahrungsmittel verwendet, und die Verarbeitung zu Kopra, Dl 
und Coirfaser ist nur wenig bekannt. Auch sind die volkstumliehen Kamen der Kokosnuss 
in Asien sehr zahlreich und einheimisch, in Amerika dagegen seltener und oft europaisclien 
Ursprungs. W enn ferner die Kokosnuss auf dem amerikanischen Kontinent urspriinglich 
vorgekonnnen wilre, so ist nicbt wahrscheinlich, dass die in ihrcr Kultur so lioch stehenden 
alten Mexilcaner und die ubrigen Bewohner von Zentralamerika den Anbau der Pfianze nacli 
verschiedenen Riclitungen nicht verbreitet luitten, z umai auch die geringe Breite der Eand- 
enge von Panama die Befórderung von einer Ktiste zur anderen erleichtert haben wurde. 
Nach allen diesen Griinden ist also fur die Kokospalme der asiatische Ursprung mit grosserer 
W alirscheinlichkeit anzunehmen ais der amerikanische.

Kultur. Der Anbau der Kokospalme ist auf dem ihr zusagenden Boden ein ausserst 
leichter und ertragreicher. Es werden vdllig reife Fruchte, welelie Biiumen mittleren Alters 
entstammen, auf Beete in einer Entfernung von etwa 30 cm gepflanzt in einen lockeren 
Boden, dem mit Vorteil Asche und Salz beigemischt wird. Nach ftlnf bis sechs Monaten 
werden die jungen Pflanzen auf ihre bleibenden Pliitze versetzt. Im vierten Jahre erseheint 
der Stamm, der zuerst etwa zw olf Blfltter besitzt, welelie sieli schon im naclisten Jahre auf 
die doppelte Anzahl vermehren. Im seelisten Jahre beginnt die Palmę gewohnlieh zu bliihen, 
ohne zuerst reife Fruchte zu zeitigen; erst vom ach ten bis zehnten Jahre tragt sie voll. 
Im Mittel bringt jeder Blutenstand zehn bis funfundzwanzig Niisse, jeder Baum im Jahre 
seidizig Fruchte, welelie letztere Anzahl aber bei geeignetem Boden und Klima und bei 
guter Pflege auch sehr flborschritten w ird ; es sollen ausnahmsweise Baume bis zu 
zweihundert Niisse pro Jahr bringen. Die Tragfahigkeit der Palmę dauert siebzig bis 
achtzig Jahre.

Oflizincll ist das aus dem Nilhrgewebe des Samens durcli Auspressen erhaltene fette 
01, Kokos-01, Oleum Coeos, engl. Cocoanut-oil, Cocowut-oil, franz. B eure de Cocos, M aile de Cocos, 
port. Oleo de Coco. Dasselbe wird aus dem Endospcrm des .Samens, w elcher ais Kopnih 
oder C o p ra h  oder C o p p e ra li , sich im Handel befindet, durcli Auskochen und Auspressen 
gcwonnen. Die Koprali wird aus der Selmie gelbst, vollstandig von Fasern befreit und 
bildet danri rinnen- oder scherbenahnliche jjpucke, aussen mit brauner Jlaut bedeckt, innen 
weisslich, ziemlich hart, von nicht unangenehmem, an Mandeln erinnernden Geschmack. 
Zur Erzeugung von farblosem 01 wird die zerschlagene Koprali in Indien zuerst in W asser 
gekocht und dann in einer Presse zerąuetscht; diese Emulsion wird darauf nochmals ge- 
kocht, bis das 01 an die Oberflache steigt. Das gewohnliche 01 wird in Olmiihlen gewounen, 
welelie meist durcli Ochsen getrieben werden.

Eigenschaften. Das Kokosili ist im gewohnlichen Zustande ein weisses, seltener 
gelbliches butterahnliclies Fett von leicht ranzigem Geruch, welchos etwa bei 26— 30" zu 
einer farblosen, beim Erwllrmen eigentumlich riechendcn Fliissigkeit sclunilzt. Die Masse 
erstarrt bei 16—20" und besitzt ein spezifisches Gewicht von 0,9250 bei 18°, oder 0,8736 
bei 100°, die Jodzahl des Fettes liegt bei 8,9, die Reichertsche Zalil ist 3,7 (auf 2,5 g Fett), 
die Verseifungszahl im Mittel 261,3. —  Unter dem Mikroskop erkennt man lange verlilzte
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Krystallnadeln; das Fett ldst sieli leicht in Ather, sowie in zwoi Tcilen W eingeist von 90 n/lv 
beim Erwiirmen auf 100°. Mit verdiimiter Lange verseift sieli das 01 nicht, wolil aber, und 
z war sehr schnell und in geringer Warnie, mit konzentrierter Lauge. Die Natriumseife ist 
eine ziemlich harte Masse, welclie grosse Mengen von W asser aufnehmen kann. Sie wird 
nur durch einen sehr grossen Uberschuss starker Salzlosung gefallt und eignet sich deslialb 
besonders z urn Gebrauch auf Seeschiffen, wobei Kernseifen durch das Salz des Meerwasscrs 
gefallt werden.

Das zu Arzneizw eekcn verwendete Kokosdl soli frei von Sauren scin; ein Teil 01 in 
funf Teilen A lkoiiol gelost, soli auf Zusatz von funfundzwanzig Teilen W asser dem letzteren 
keine saure Reaktion erteilen. (Deutsche Arzneimittel.)

Bestanuteile. Das Kokosdl bestelit zurn grdssten Teilo aus dem Triglycerid  der 
Myristinsaure und kleineren Mengen von Laurinsaure-, Palmitinsaure- und Olsaure-Triglycerid. 
Ausserdem finden sich darin dieselben Derivate der Capron-, Capryl- und Caprinsilure. Aus 
dieser Zusammensetzung erkliirt sich die hoho Verseifungszahl, w elche nur von der des 
Palmkerndles (241) annahernd erreicht wird, wahrend Palmdl und Kakao fil und ahnliclie 
Fette erheblich niedere Zahlen (202— 204) zeigen.

Aiiwemlung. Das rohe Kokosnussol liat eine scliwacli gelbliche Farbę und einen 
charaktoristischen sOsslichen G erucli; in den TropenUindern ist es fast so tlitssig wie W asser, 
bei uns aber von Salbenkonsistenz. Frisclr besitzt es einen angenchmen, siissen Geschm ack, 
wird aber infolge von Zersetzung schon nach wenigen Tagen ranzig und ist darni wegen 
seines stechendcn Geruches und kratzenden Gescliniackes ungeniessbar. In Indien wird es 
zum Kochen, Brennen u. s. w. verwendet, bei uns vorw iegend und in grossem  Massstabe 
zur Seife- und Licht-Fabrikation. Der grosste Teil des in Europa verbraucliten Materials 
wird ais rohe Koprah eingefuhrt, und fur die Sudsceinseln ist die Ausfuhr dieses Produktcs 
von der allergrossten W ichtigkeit. Urn das Fett au d i fur europaischen Gebrauch ais Nahrungs- 
mittel verwendbar zu maelien, mttssen vor allern die Eiweisskorper, die freien Fettsiluren 
und die tibrigen Zersetzungsprodukte des Rolióls entfernt werden. Es ist dies audi jetzt 
durch Neutralisation mit Magnesia, oder W aschen mit Alkohol in zufriedenstcllender W eise 
gelungen, und das unter dem Namen Palmin in den Handel gebrachte Produkt ist ein ganz 
vortreffliches Speisefett, dessen Konsum im stetigen Steigen begriffen ist.

Die nach dem Auspressen des Oleś zuruckbleibenden Reste geben sehr gute Futter- 
und D ungcm ehle; sie werden in der Form von Ol kuchen und von Ceylon und Indien aus 
unter dem Namen l'unac, in den Handel gebracht.

Andorę Produkto. Die Kokospalm e wird, w ie so viele andere derselben Familie 
angehorende Arten, in ausserordentlich m annigfacher W eise benutzt, so dass sie, dank iliror 
ungeheuer weiten Verbreitung, zu den nutzbarsten Gewaehsen der Erde geliort.

Die .Staninie werden allgemein zu Ilauzwecken benutzt, und ebenso dienen die 
kraftigen Blattstiele zur Ilerstellung von Zauncn u. s. w. und sind besonders beliebt ais 
Tragstangen.

Am Grundę der Blfttter, an den Blattschoiden, lindet sich die K okoswolle, (engl. Cocoanut- 
cotton), wollartige Fasern, w elclie von den Eingeborenen in Indien ais blutstillendes Mittel 
benutzt werden. Die Blattfiedern liefern ein ausserordentlich viel verwendetes Materiał fur 
Flechtarbeiten. Es werden Matten und K orbę der mannigfachsten Art daraus liergestollt, 
und besonders haufig werden sie der Quere nach zusammengefaliet und auf einen ctwa 
meterlangen Slab nebeneinander gereiht und befestigt, sodass dadurcli eine Art viereckiger 
Filcher entsteht; dieselben werden allgem ein zum D ecken von D achom , in ahnlicher W eise 
wie grosse Dachscliindeln, zur Ilerstellung von Zaunen u. s. w. benutzt, und sind in Ost- 
afrika ais Mnkutis, in Indien ais Cadjans, in Neu-Guinea ais Attaps bekannt.

Durch Anzapfen des Stammes erhiilt man frischen Saft, der zur Ilerstellung von 
Palmwein dient. Zu diesem Z w cck e  wird ein BlOtentrieb abgeschnitten und das stehen- 
bleibende Stiick abwŚrts gebogen. Nach etwa zchn Tagen beginnt der Saft auszulliessen 
und wird in einer darunter aufgehangten Kalebasse oder einem anderen Gefass gesammelt. 
D er sehr erfrischendc, siisse, inostartige Saft wirkt im frischen Zustande wenig berauschend, 
geriit aber schon nach wenigen Stunden in Giihrung und bildet darni den se'hr alkoliolreiclien



Pahnwein (Tembo in Ostafrika). In Indien wird er viellacli zu Toddij destilliert, und in 
ahnlicher W eise gewinnen die Portugiesen der ostafrikanischen Kiiste, ein alkoholreiches, 
Zerambo genanntes Destillat daraus. A uch ein brauchbarer Essig kann ans dcm Palmwein 
liergestel.lt werden.

Die Vegetationspitze des Stammes (Kitschilema im Kisuaheli genannti giebt, wie von 
mehreren anderen Palmen, ein en vortrefflichen Palmkohl.

Alle die genannten Produkte werden ab er an Wiehtigkeit bei weitem iibertroffen dnrcli 
die Teile der Frucht. Das Mesokarp derselben besteht, wie oben bericlitet, aus einor dicliten 
faserigen Masse. und diese liefert das im Welthandel unter dem Nam en Coir-Faser z u  iinmer 
grOsserer Bedeutung gelangende Produkt. Dasselbe ist schon urn die Mitte des 16. Jalir- 
hunderts nacli Europa gekommen, wurde aber erst seit der Londoner Ausstellung 1851 in 
seiner W iclitigkeit erkannt. Die Schalen werden in der Regel seelis Monate in Gruben, 
welche zur Edutzeit unter W asser stehen, gerostet. Nacli dem Trocknen werden die Fasern 
mit Keulcn geschlagen, mehrfach gew aschcn und darni zu grossen gal len verpackt. In der 
Neuzeit werden zur Gewinnung der Faser v ielfach , besonders aut' Oeylon, Maschinen ver- 
wendet. Die Coir-Faser wird hauptsachlich zur Herstellung von groben Stricken, zu Netzen, 
Gurten, FfUngematten, Sacken, bei uns vorwiegend zu Bursten, Besen, Matten u. s. w. benutzt.

Die Coirfaser wird hauptsSlehlich von den VarietHten rutila und mpuliformis gterwdnnen. 
Die iibrigen Formen geben kurze, selir steife und borstige Fasern. Das Mesokarp dieser 
Varietaten koimnt ais „B oy a 44 in den Handel und wird oft erst. in Europa weiter vorarbeitet. 
Gute Fasern sind 15 bis 63 cm lang und 0,05 bis 0,3 mm dick, an den Enden duim und 
zugespitzt, in der Mitte dioker. .Sie sind selir fest und widerstandsf&hig und sch wimmen auf 
W asser. Die Fasern bestehen aus Bastfasern, feinen zarten Leitzellen und stark verkieselten 
Parenchyinzellen, und cndlich aus schmalen Poreri- und Spiralgefhssen. Durcli Behandlung 
mit Kalilauge lassen sieli die Elemente um leichtesten trennen, wobci die Bastfasern stark 
aufąuellen. Die Parencliymzellen belialten aucli nacli dem Verbrennen i liro urspriingliche 
Form und sind daher in der Asche leicht zu erkennen. (W iesn er.)

Die innere, feste Scl)ale der Frucht wird in den Tropenlandern allgemein zu Gefassen 
verarbeitet, besonders zu Loffeln, Schopfgeta.ssen, Wasserpfeifen und dergleichen; besonders 
bevorzugt man zu diesem Zw ecke die diinnschaligen, noch niclit vollig ausgereiftcn Fruclite.

Die PYuclit entbfUt im unreifen Zustande eine Fliissigkeit von angenehmen Gerucli 
und seuerlich-siissem erfrischendem kiihlendem, sch wach prickelndem Gesclimack; sie wirkt 
etwas abftUirend und dient in indien ais Volksbeilrnittel, wird besonders bei Fieber und bei 
Blasenkrankheiten gegeben und gilt aucli ais blutreinigend. Das Endosperm der reifen 
Frucht, die Koprah, ist zwar wohlscbm eckend, aber zu bart und unvcrdaulich, um direkt 
olme Zubereitung ais Nalirungsmittel zu dienen; es wird jedocli geraspelt und dann ais Zu- 
satz zu vielen Speisen benutzt. A udi in Europa verwendet man es je.tzt nacli Art von 
Mandeln ais Zusatz zu Kuchen und sonstigen Backwaren. Es besitzt einen ausserordentlieb 
bohen Gebalt an fettem Ol und infolgedessen benutzt man es vorwiegend zur Gewinnung 
desselben.
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Elaeis guineensis Jacq,
Olpalme. Franz.: Elaeis de Guinee. Brasil.: Coco de den iw. K isuah.: mtschi-kitschi.

Fam ilie: Palmetę. U n ter fa m ilie : Veroxyloideae. Gr u p p e :  (locoinerte. U n ter g r u p p e :  
Elaeidinae. Ga t t ung :  Elaeis Jaraj.

Bcschreibim g. Die Ólpalme besitzt einen meist sonkrecht aufsteigenden, mannstarken, 
relativ dicken, haufig iiber dem Boden etwas angeschwollenen Stamm uml erreic.ht eine lldlie 
von 10—15, aueh von 20, ja  im W alde sogar von 30 m. Die Blatter, gewohnlieh zwanzig 
l)is flinfundzwanzig an der Zahl, werden bis 7 ni Jang urid sind gefiedert; die in grosser An
zahl vorhandenen Fiedern sind etwa 1 m lang, die untersten Fiedern jedes Blattes sind in 
Dornen umgowandelt. Die vcrbreiterten Basalteile der dicken Blattsticlc bleiben gewohnlieh 
nacli dem Abfailen des Blattes am Stamme sitzen, werden aber in der Kultur meist von 
den Eingeborenen entfernt, da sie die Besteigung des Baumes mit der Kletterscldinge ver- 
hindern. Die Bltlten sind monocisch. Die weibliclien Bliitenstande sitzen tiefer anten, die 
mannlichen melir nacli der .Spitze des Stammes z u ; die letzteren sind in grosserer Anzald 
vorhanden ais die ersteren; aucii erscheinen sie schon ein Jalir vor den weibliclien. Die 
m a n n l i c l i e n  B l i i t e ns t a nd e  bestehen aus langlicli-eiformigcn, etwa 40 cm langen Kolben, 
welche an der Basis von zwei grossen Scheiden eingehiillt werden. Die einzelneil Astę des 
Kolbens sind 8— 15 cm lang, zylindriscli, in der Mitte etwas verbreitert; nacli oben zu laufcn 
sie in eine Stachelspitze aus. An ihnen sitzen in grosser Anzahl die mannlichen Bltlten, in 
Alveolen eingesenkt. Der Kelcli ist dreibhittrig, die Kelchblatter sind schmal, fast lanzettlich. 
Die Blumenkrone ist so lang oder wenig langer ais der Kclcli, dreibltlttrig, mit eiformigen, 
in der Knospenlage klappigen Blumenblattern. Die sechs Staubgefasse sind ziemlich hoch 
zu ejpem lleischigen Tubus verw achsen; die Staubbeutel sind langlich-lineal, am Kiicken 
angeheftet. In der Mitte der Bliite sitzt ein dreispaltiges Fruclitknoten-Kudiinent. Die we i b -  
l i c h e n  B l u t e n  sind ebenfalls an einem Kolben angeordnot, welcher von melir eiformiger 
Gestalt und auch grosser ist ais der mannliche Blittenstand; bis zur Roife der FrOchte niinmt 
er allmahlich sehr bedeutend an Grosse zu und erhalt darni auch melir kugelige Gestalt; er 
wird bis 70 cm lang, 50 cm breit, und zuweilen bis 1 Ctr. schwer. Am Grunde ist er eben
falls von zwei Bltttenscheiden umgeben, die spiiter in lange grobe Fasern zerschlitzt sind. Die 
weibliclien Bluten sitzen in den langlichen, in eine stechende Spitze auslaufenden Asten des 
BKitenstandes, nur wenig in flacho Alveolen eingesenkt, an jedem Astę in weit geringerer 
Anzahl ais die m&nniiehen Bluten, und in der Achsel eines lanzettlichen, zugespitzten Deck- 
blattcs, w elches die Bliite an Liinge iibertrifft. Die drei Blumen- und die drei Kelchbliitter 
sind von ziemlich gleicher Gestalt, eiformig, spitz, mit gedreht-dachziegeliger Knospenlage. 
Die Spuren des Androeceums sind in der Gestalt eines hypogynen Ringes vorhanden. Der 
Fruclitknoten ist flaschenformig und an der Spitze in drei kurze, etwas nach aussen gekrummte
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Griffeliiste gespalten, w elclie an der Innenseite die Narbenflachen tragen. hi jedem  der drci 
Facher des Fruchtknotens befindet sic,li eine Samenknospe, w elclie von der Zentralplacenta 
herabhangt und die ganzc Fruchtknotcnhohlung ausfflllt. Nach der Bliite vergrossert sieli 
der Fruchtknoton erheblich und entwickelt sieli zu einer, etwa 4 cm langen und 3 cm  brciten, 
meist verkehrt-eiformigen Steinfrucht, welclie an ihrerri abgerundeten Ende von dem Griffelreste 
gekront ist. Die iiussere Fruchtschale besteht aus einer hochgelben, roten oder briiunlichen, 
ausserordentlich ólreichen, etwa 5 mm dicken Schieht, w elclie aussen einen ausgeprilgten. 
Fettglanz besitzt, nach innen zu fasriger ist, ais nach aussen. Diese umgiobt einen kreisel- 
oder vorkehrt- eiformigen, zuweilen auch etwas dreikantigen Steinkern, dessen mit Liings- 
riefen vorsehene, selir harte Schale an der Spitze drei Keimlbcher besitzt, von denen ab er 
zwoi blind sind und nur die eine zum Durchtritt des Keimlings bestimmt ist. In der Stein- 
schale liegFjder einzigo Same, da nur eine der vorhandenen drei Samenknospen zur Ent- 
wickelung kommt. Derselbe besitzt eine soli w arze, diinne Schale und besteht grósstenteils 
aus dem sehr . olhaltigen, gleiclimflssig weiss gefarbten Niihrgewebe, in dessen Grunde der 
kleine, zuweilen etwas schiefe Embryo sitzt.

Yorkom m en und Ycrbreitung. Die Olpalme hat ihre ITeimat im westafrikanischen 
W aldgebiet. An der Kiiste kommt sie vor von Senegambien bis Mossamedes, am hauflgsteri 
am G olf von Guinea im unteren Niger- und IlenuĆgebiet, sowie am unteren Kongo. W irklich 
wild lindet sie sich nur selten, und zwar dann im W alde und namentlich in den Gallerie- 
waldungen lflngs der Strom e; meist wird sie angepflanzt oder entsteht subspontaii aus ver- 
schleppten Sam en; daher tritt sie auch massenluift in der Niihe der Ansiedelungen auf. Am 
besten gedeiht sie in feuchten, schattigen T h a lern ; in den Gebirgsgegenden der west
afrikanischen Kiiste wird sie sclion se lten er; dagegen gelit sie am Kongo bis zum Oberlauf 
liinauf und findet sich z. B. noch  bei Nyangwe in einer Meereshohe von 800 Metern. Die 
bstliclie Grenze ihres Vorkommens bildet die Kette der grossen afrikanischen S e e n ; am 
Ubanghi und im Monbuttulande ist |sie noch massenhaft vorhanden, nicht melir aber im eigent- 
lichen Nilthale. Sie fehlt also dem ganzen ostafrilcanischen Steppengebiet. Nur an der Kiiste 
wird sie an einzelnen Stellen kultiviert, besonders auf der Insel Pemba; liier ist sie aber 
sicherlich nicht urspriiriglich wild.

Ferner findet sich die Olpalme auch im tropischen Sfldamerika und zwar in dem 
Kustenstrich von Guyana bis Bahia, vorw iegend im >Mundungsgebiet des Amazonas. Aber 
auch hier ist sie keinesfalls urspriinglich wild vorhanden gewesen, sondern entweder durch 
Menschen angepflanzt oder durch Meeresstromungen dorthin gefuhrt worden. Durch die 
Kultur ist sie auch in den Malayischen Archipel gelangt, wenn auch dort ihr Vorkom m en 
ein ganz beschriinktes ist.

Kultur. Von einer eigentlichen Kultur der Olpalme in ihrem Heimatslande kann 
kaum gesprochen werden. Sie beschrankt sich auf eine Ausnutzung der wildwachsenden 
Biiume durch die N eger; erst in der neuesten Zeit haben die in W estafrika lebenden Europiier 
hier und da Anpflanzungen vorgenominen. In den jenigen Gegenden dagegen, wo die Olpalme 
eingefiihrt worden ist, wie in Ostafrilca (Insel Pemba), Sudamerika, ,Java und Nord-Borneo, 
handelt es sich um w irkliche Kultur. Die Palmkerne werden zuerst in Saatbeete ge- 
legt, und nachdem  die jungen Pflanzen vier bis funf BUitter entwickelt haben, versetzt man 
sic auf ihre dauernden Standorte in etwa 9 m weiten Abstanden. Die Pflege beschrankt sieli 
meist darauf, die abgestorbenen Blattreste zu entfernen.



Auf gutem Boden beginnt die Olpalme im vierten oder fUnfteu Jalire z u tragen, aber 
orst im fiinfzehnten Jalire orreicht sie die volle Tragfahigkeit, die sie etwa bis zum seclizig- 
sten Jalire belia.lt. Jahrlicli produziert sie drei bis vier, zuweilen sogar bis sieben Fruchtstande.

Amlere Artcii. Ausser der Elaeis guineensis gehort nocli eine zweite Art, Elaeis melano- 

cocca, der Gattung an. Diese ist im tropischen Amerika einheimisch and findet sieli von 
Costarica bis zum Amazonas - Gebiet.. Sie unterscheidet sieli besonders habituell von der 
eigentlichen Olpalme dureh ihreri niodrigen Wuchs ; ilir Staram kriecht zuweilen ganz am 
B od en ; aueli besitzt sio ein nocli hoheres Feuchtigkeitsbedflrfnis ais E. guineensis. Ibre 
Friielite liefern ebenfalls Ol, aber doeh nur in sehr bescbrftnktem Mas#*.

Produkte. ObgJeich von der Olpalme, wie von so yielen anderen Palmen, die ver- 
schiedcnsten Teile im Uaushalte des Menschcn zur Verwendung gelangen, so tritt doeh hier 
e in  Produkt in den Vordergrund, dessen W ert die Olpalme allein ihre Bedeutung ais Nutz- 
pflanze zu verdanken bat, namlieli das Ol.

D ie Olpalme liefert zwoi verschiedene Olsorten, welehe beide in grossen Mengen auf 
den europaisclien Markt kommen, nSmlich 1. Das eigentliclie P a l m ó l ,  aus dem Fruclitfleiscli 
der Palmę iii der lleim at gewonnen, uud 2. das P a l m k e r n o l ,  aus den zerstossenen Samen- 
kernen in Europa dargestellt.

1. Pili mdl, P a lm fett, Palm bulter, Oleum  (fru ctu u m ) Palm ae, engl. Palm oil, franz. Huile de 

pa ln ie, B eu re  de P a lm ę, holi. P alm olie.

Die Gewinnung des Palmoles ist von Seiten der Neger eine nocli ganz urwiichsige: 
die Frttchte werden in G-ruben oder auf Haufen gew orfeu ; naeli sechs bis zehn Tagen ist das 
olreiche Fruchtfleisch w eiclier geworden und lost sich leichter ab. Darauf werden die Friielite 
einige Stunden in W asser gekoclit, und das Fleisch dann mit den Hftnden oder durcli Stampfen 
in M orsem oder auch dureh Treten mit den Fflssen losgelost. Nachdem schliesslich die ganze 
Masse mit W asser iibergossen worden ist, werden die Kerne getrennt und die faserigen Be- 
standteile des Fruchtfleisches mit den Iianden ausgepresst und beseitigt. Das Ol schwimmt 
dann an der Oberllacne des Wassers und wird dureh feine Siebe und mehrmaliges Kochen 
gereinigt. Es wird leicht ranzig und trocknet nicht an der Luft ein. In Westafrika 
ist es ein wichtiges Speiseol, ohne welches kaum irgend eine Speise von den Negcrn an- 
gericlitet wird. Technisch verwertet wird es besonders zur Fabrikation von Seifen, Kerzen, 
Sehmierol, sowie besonders zur Fabrikation des Glycerins.

2. Palm kernol, Oleum Seminis Palmae, engl. Palm seeds oil, Palm kernel oil, franz. Huile 

de pepin de palmę, holi. Palm pit olie.

Nicht nur das Fruchtfieisch wird zur Gewinnung von Ó1 verwertet, sondern in eben 
so hohem Masse auch die Palmkerne. Die Steinkerne werden aufgeschlagen und der Inhalt, 
die Palmkerne des Handels, meist direkt nach Europa verschifft. Sie konnen jahrelang auf- 
bewahrt w erden, ohne dass ihre Qualitat leidet. Dureh sehr krftftige Pressen oder dureh 
Ausziehen mit Benzin oder Schwefelkohlenstoff wird das Palmkernol aus ihnen gewonnen, 
w elches in ahnlicher W eise wie das gelbe Palm51 verwendet wird. Zum geringen Teil werden 
die Palm kerne auch an Ort und Stelle gerostet, zerstossen und mit Wasser gekoclit, worauf 
das obenschwim m ende Ol abgeschopft w ird; es geschieht dies aber nur zur Deckung des 
eigenen Bedarfs ; zur Verschiffung gelangt dies Palmkernol nicht. Der Transport nacli Europa 
ist in der Form der Kerne beąuemer, und die Ólausbeute ist auch infolge der vollkommeneren 
Methoden eine reichere, wozu auch noch die Verwertung der Pressriickstande in Form von 
Palmolkuchen ais sehr gutes Vielifutter konimt.
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Das Palmol ist friseh butterartig und orangegelb, sdnneckt angenehm siisslioh und 
neolit schwach veilclienahnlich. Es verliert aber cliesen Gerueh allm ahlicli, da es Uberaus 
leiclit ranzig wird und darni den Gerueh nach freien Fettsiluren besitzt. Dureli Einwirkung 
der Luft verliert es gleiclizeitig seine Earbe und wird bald weiss. Es solunilzt boi 27—42", 
sein spezifisches Gewielit botrŚgt 0,920— 0,927 bei 15" und 0,857 bei 100" C. Di© Ilehnjerscb©  
Zalil liegt bei 95,(1, die Ilcichertscho Zalil ist 0,5, die Jodzahl 51,5, die Yerseifungszahl 202,0. 
Bosonders dureli die letztere ist das Ol selir charakterisiert. Das ungebleichte Palraol wird 
durełi Chlorzink intensiv griin, dureli Schwefelsaure blaugrtin, dureli Salpetersaure blau 
geftlrbt. (Bcnedikt.)

Das Palmkernol ist gewbhnlicb etwas hlirter ais das Palmol. Es ist setten ganz 
weiss, ineist etwas hellbraun oder gelblich , schm eckt jedoch  ebenfalls nielit unangenehm. 
Sein ScLmelzpunkt liegt bei 25— 26"; iiltercs Ol sehmilzt etwas bober. Sein speziiisclies Gc- 
w icht ist bei 15° =  0,952, bei 100" =  0,873. —  Die Jodzalil ist bier 10,3- 17,5, die Ver- 
seifungszabl 247,6, also e r h e b l ie h  b o b e r  ais bei dem Palmol. Im allgemeinen herrsclit 
hi er die grOsste Almlicbkeit mit dem CocosOl, dem das Palmkernol aueli darin gleicbkommt, 
dass seine Seifen sieli sebwer aussalzen Jassen. Von dem Palmol ist es durchw cg ver- 
sehieden.

Das Palmkernmehl, welelies dureli Mahlcn der Pressriiekstande der Palmkerne er- 
halten wird, ist ein uberaus wieditiger llandelsartikel. W cgen  seines bolien Niibrwertes ist 
es bei uns ein gesehatztes Futterm ittel; wegen seiner Alm licbkeit mit gcmahlenem Pfoffer 
wird es indessen auch haufig zur Verfalschung des letzteren benutzt. Es besteht aus grau- 
weissem Pulver des Nlibrgewebes, dem die dunkleren Teile der Samenliulle beigem engt sind. 
Dureli die m ikroskopisebe Untersucbung konnen die EigentUmlicbkeiten des Pulvers leicht 
festgestellt werden, und dieses somit idontifiziert werden.

In den Handel kommen ungefabr 750,000 D oppelzenlner und 1,250,000 D oppe'
ł '■

zentner K enie im Gesamtwerte von 50 Mili. Mark. Das meiste stamint aus Lagos und aus 
dem Niger-Gebiet. Das Lagosól ist besonders gut infolgo der verbesserten Teelmik bei der 
Gewinnung und Reinigung. Im N igergebiet sind es besonders die Bezirke Alt- und Neu- 
Kalabar, Opobo und Bormy, w elclie einon grossen Export besitzen. In Kamerun sind be
sonders am Oherlauf des Cross-Flusses sebr grosse Streckon mit Olpalmen bedeckt, dereń 
Produkt© aber ineist tiber das englisebe Kalabargebiet zur Ausfuhr gelangen. 4'rotzdem betrug 
die direkte Ausfulir von Kamerun im Jalire 1895 docli 60,000 Do]ipelzentner Palmkerne im 
W erte von 1,122,000 Mark und 34 Hektoliter Palmol im W er te von 1,038,000 Mark. Die Ausfulir 
aus Togoland war in demselben Jabre noch grosser, namlich 90,000 Doppelzentner K enie 
im W erte von 1,653,000 Mark und 2!),000 Doppelzentner Ol im W erte von 1,084,000 Mark.

Neben diesen llauptprodukten der Olpalme tritt die sonstige Verwcrtung derselben, 
wie sehon erwiihnt, lnebr in den Hintergrund.

Die Blatter di en en besonders zur Herstellung von Zaunen; ilire Rippen werden zu 
Korben und wie die Streifen der Blattliedern ais ausgezeiehnotes Fleehtinaterial von den 
Eingeborenen verwendet. Aus den Fasern der Blatter stellt mail gute Stricke und besonders 
Angelsolmure lier. Die wollartigen Fasern am Grundo der Blatter und an der Spatba werden, 
wie von mehreren anderen Palrnen, ais Stopfmaterial fur Kissen, Matratzen u. s. w. benutzt.

Der Palmwein aus der Olpalme ist in ganz W estafrika das Lieblingsgctrank der 
N eger ; er soli in jeder Ilinsicbt besser sein ais der aus der Kokospalme gewonnene. Man 
erlialt ihn durch Abschneiden der mannlichen Blutenstiinde, und zwar fliesst tiiglich eiue



Menge von %  bis 1% Liter ttaft aus. In anderen Gegenden grtibt rnan die von den Blatt- 
stielen befrcitc Palmo aus, und schneidet, nachdem man sic vicr Wochon licgen gelasscn 
liat, ein Loch in den Staram, uin daraus den Salt abzuzapfen.

Dio Vcgetationss])itze, das sogenarmte Horz, giebt einen beliebten Palmkohl, der aber 
nur selten bereitet wird, da der Baum durch Entfernung derselben zu Grunde gelit.

D ie liarte Selmie des Steinkernes wird von den Eingeborenen zur Herstellung von 
Ringen, llalsbandcrn und anderen Schmuckgegenstflnden benutzt.

Anatomisches. TJnter der stark kutikularisierton Epidermis der Eruclit lasst sich 
ein subepiderm ał«s G-ewebe mit vereinzelten Sklerenchymzellen unterscheiden. Zwischen 
den ziem lich dickw andigen, polySdrischen Zellen des Parenchyms liegcn selir zalil- 
rciche, grosse, mit Krystallbiindcln von Calciumoxalat gefullte Schiauehe. Die Gefass- 
bOndel des Mesokarps enthalten neben den anderen gewolmlichen Elementen namentlich 
aucli Krystallkammcrlasern. Die Samenschale besteht aus radial gestellten, nicht laser- 
artigcn ►Sklcrenchymz«llen. An dereń Samenhaut ist zu unterscheiden ein o iiussersto, aus 
kurzeń, starken Fasern gebildete, an die innere Samenhaut der Kaffeebolmen crinnerndc 
Schicht, zweitens ein isodiametrisches mittlcres Gewebe, mit grosseren und klcineren 
U ick on , drittens eine zusaramengedrtickte Lagę von zwei odcr einor Reihe diinnwandiger, 
parenchym atischor Zellen. D ie annfUiernd wurfeltbrmigen, dickwandigen Zellen des Endo- 
sperms sind ganz mit Fett und Klumpen von Eiweisskorpern erftillt. (Nach Ilan au sek ). 
Das das Krystalloid umgebende Eiweiss wird nach dem Behandeln mit Zuckerlbsung durch 
Schwefelsfturc praclitvoll roscnrot gefJlrbt, eine Reaktion, welcho sclion mit blossem Augc 
an dem Pulvor sclbst wahrgenonnnen werden kann. (R a sp a ilsch e  Reaktion.) Gleichzeitig 
trcten in dem m ikroskopischen Pritparate sowohl streiiige Zeiclmungen aut'den Proteinkórnern, 
ais aucli Krystallbuschel aut', welche aus Fettsauren bestehen und iliren Ursprung in Fett- 
masscn liaben, die trotz der Fettabsondcrung in dem Pulver zuriickgeblielien sind. Duroh 
diese Eigenscliaften dieser Zellen des Nahrgewebes ist das Pulver der Palrnkerne so 
charaktcrisicrt, dass man selbst selir kleinc Mengen in Gemischen, z. B. im Mischpfeiter, 
siclier erkcnnen kann.

Jtostandtoilo. Das Pal mdl enthfllt schon im frischon Zustande 1 2 %  freie Palmitin- 
siiurc, altes sogar bis 5 0 % ; der Rest besteht hauptsachlich aus Palmitin und Oleili. Die 
Farbcnreaktionen sind dem in grossen Mengen anwesenden Lipoclirom zuzusohreiben. Das 
P alm kcm dl entlialt nach O u d e m a n s  2G,6 %  Triolem, oo,0°/(, Tristearin, Tripalmitin und 
Trimyristin, ferner etwa 4 4 %  Triglyceride der Laurinsaure, Capronsaure, Caprylsauro und 
Oaprinsaure. Es ist dem nach dem Kokosol almlicher, ais dem Palmol.

Palm kiiehcnm ekl entliiilt durchschnittlich 2,59 %  Stiokstolf — 15,6 Protein; wochselnde 
Mengen Fett, 2,6 %  Asche, in der Kiesolsaure, viol PhosphorsRure, Kalium, Calcium, Magnesium, 
wenig Natrium und Schwefelsaure sich lindan.

Littaratiu*. Beschreibungen und Abbiidungen. J a cq ., Stirp. Am. p. 280, tab. 172. — L in n e , 
Mant. I. p. 137. —  G a cr tn ., Fruct. I. p. 17. tab. (i. — Lam ., Illustr. tab. 896. —  W illd ., 
Spec. plant. IV. p. 799. —  II. B. K., Nov. gen. et spec. I. p. 246 (306) (A lfon sea ). —  
K o s t e le t z k y ,  Mcd. pliarra. FI. 1. p. 294. — E n dh , Gen. p. 255 n. 1771. — K u n th , Enum. 
plant. III. p. 278. — M a rt., Palm. brasii. p. 62. tab. 54 et 56; Palm. Orbigny. p. 91. — Benth. 
et I lo o k .,  Gen. pl. III. p. 944. —  D. C., Urspr. d. Kulturpll., Deutsclic Ausg. ]). 543. 
S e m le r , Trop. Agrikult. Ed. I. p. 651. — D r u de in Mart. Pl. bras. III. 2. p. 457, tab. 105
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ot in E n g le r -P r a n t l ,  Natflrl. Pflanzenfam. 1L o. p. 78. —  J lem sl., Bot. contr. ain. TIT. p. 
415. — W a r b u r g  in E n g lc r  Ptlanzenw. Ostafr. Toil B. p. 8. — B a illo n , 1 list. plant. XIII. 
p. <599. —  A rth . M e y e r , Arc.h. d. Pbarra. Pd. 22. — K a r s te n , El. v. I). I. 419. — L u e r s s c n , 
Mcd. pharrn. Pot. ii. 669. —  H e n k e l, Pot. 224. —  B e r g , Pot. (1852) 190. — K. .Sol) u ni an n, 
Syst. Pot. 266.

Drogę. PuJmRl und Palm kenidl. 0  ud cm ans in Journ. pract. Chemie 110. p. 895. 
J lu scm a n n  und I l i lg e r ,  PHanzcnstolle Ed. II. j>. 412. — H a n a u s c k  in Zeitsclir. osterr. 

Apotli. Ver. 1882. p. <525. —  Pcaleneyctopau. der Pharrn. (B e n e d ik t) VII. 624. — P c n e d ik t , 
Analyse der Eette 678. —  I l e l f e n b e r g e r  A n n a le n , Erstos Dezcnnium. 71. 86. — H a g e r , 
Praxis 1. 91.5. III. 1078. 1089. — F l u c k i g e r ,  Eeitfadcn der Pharrn. II. Auli. 46. P e r g , 
Pharnrac. (1852) 616. —  H e n k e l ,  Pharrn. 562. —  W ic g a n d , Pharrn. 679.

Pnlmkernmehl. Realencyklop. d. Pharrn. (H a n a u sck ) VII. 92. —  H a g er , Praxis III. 
995. 1006. —  F ld c k ig e r ,  Leitfadon der Pharrn. II. Auli. 46. —  A r th u r  M e y e r , 1. c. — 
M o lie r , i\likroskopie doi* Nahrungsmittel 241.

Tafelbeschreibung.
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L a n g \ ssd n u tl.; 4  S la m in a l lu b u s ;  5 w e ib l id i e  T 51 i i t e ; (> d ie s e lb e  im  L a n g s s d m i t t ;  7 F r u d it k n o t e n  im  Q u ev sclm iU ; ; 
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11 d e r s c lb e  im  L i in g s s d m iU ;  12 c in  z w e isa m ig -e r  R le in k e m  im  Q u e r sd ii> it t ; 13 R a m ę ; 11 d e r s d b e  im  Q u er - 
s d m it f ,;  15 d e r s c lb e  im  B ang-ssdm iU ,.
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Carex arenaria L.
Sanclriedgras, Sandsegge, rotę Ouecke. lingi: Sea sedge. Fmnz.: Chiendont rouge. 

.Syn.: Vi.gnea arenaria Rcichen bach.

Familio: C yperaceae. U n tc r la m i]ie : Oarieeae. G a ttu n g : O arex  L. S ek t.: / lom oslachyae.

Besehreibuiłg. l)ie  Sandseggo ist ein ausdaucrndes Kraut von grasahn lichom Ilabitus. 
Das l bis 3 in lango, federkielstarke, beinahe stielrunde gelbbraune Rhizom ist knotig imd 

triigt an den Knoten Buschel von dUnncn Nebenwurzeln. Ebenda soli ein eri die nach oben 
gonach te ten, senkrccht od er mit einem kurzeń Knie aufsteigendeii oberirdischon Stengel zu 
entspringen, wUhrend sich das Rhizom im Boden fortsetzt. Thatsachlich ist das Rhizom ein 
Sympodium, dessen Glieder sieli dichasial verzweigcn. Der cine diescr Zweige endet kurz 
in die Knospe der oberirdisehen Aclise und wird durch den kraftig entwickelten zweiten Fort- 
sotzungsspross zur Seite gedrangt. Das neue Fusssttick wird von einem zerschlitzten Trag- 
blatt gestiitzt und vollstandig eingehttllt, und ist vom Vegetationskegel durch einen Qucrspalt 
abgegliedert, welclier senkreeht zur Medianę des Tragblattes veriituft. Die aus den auf- 
strebenden Knospen entwickelten Stengel sind rnarkig, dreikantig, an den Kanton rauh, im 
oberen Teile knotenlos und nur am Grunde mit Blattern besetzt. Wahrend die Astę des 

Ehizoms gabelastig gegeneinander stehen, gelien die Blittter am Stengel in die spiralige 
Stellung ii ber, jedoch  nicht in eine einlache Spirale mit '/., Stellung, sondern man kann drei 

Spiralen mit komplizierter er Insertion naehweisen, was im vorliegendcn Falle um so schwierigor 
ist, ais die Entwickelungsknoten am Grunde des Stengels sehr diclit beioinander liegen und 
die Blatter grundstiindig erscheinen lassem Am Ubergangin die oberirdisclio Achse erschcinen 
die Blatter schuppenlormig und braun, die spóiteren erst sind griin; alle umfassen mit gc- 
schlossener Scheidc die naclifolgenden Blatter und den in ihrer Mitte beiindlichen Bliiten- 
schaft. Die Laubblatter sind etwa 20 cm lang, 5 bis 8 mm breit, linealisch, in eine lange, 
borstliclie, dreikantige, scharfe Spitze endigend, gestreift, rinnig; der Mittelnerv ist oberseits 
eingesenkt, tritt unterseits stark hervor, und ist scharf gelcielt. Der Rand der Blatter ist 

durch feine rtickwarts gerichtete Ziihne rauh. Die Blatter biegen sich bald nach aussen, 
bald nach innen; die alten vertrocknenden rollen sich spiralig zusammen. Der Bltitenschalt 
in ihrer Mitte erreiclit zur Blutezeit eine Hdhe von 20 cm, zur Eruclitzeit sogar von 50 cm; 
seine drei scharlen Kanten sind ebenfalls durch rtickwarts gerichtete Ilaare rauh; er triigt 
an seiner Spitze eine einzige 4 bis 5 cm lange Ahre, wclche bisweilen unterbroclien und 
aus neun bis funfzehn kleineren Ahrchen zusammengesetzt ist. Die unteren dieser Ahrchen 
sind durch ziemlich grosse, langlich-eiformige, in eine lange borstliclie Spitze ausgezogene
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braune Tragbliitter versehen, dereń Kieł griin geftlrbt, der Rand dagegen weisslieh durch- 

sichtig ist. Die Einzel&hrchen werden bis 1 cm lang und 3 mm brcit; die untere ist dic 

grosste, die hoher stehenden nehmen ari Grosse allmahlich ab; ihre Tragbliitter verschwinden 

schliesslich ganz. Die Ahrchen sind spiralig gestelit und bestchen aus einer grosseren An- 

zahl wiederum spiralig gestellter Bliiten. Die oberen Ahrchen enthalten nur mannliche 

Bltiten; die unteren sind rein weiblich, die mittleren Ahrchen dagegen tragen an der Spitze 

mannliche und am Gr urnie w eibliche Bliiten. Die mannlichen Bliiten bestehen nur aus drei 

Staubbliittern; sie besitzen w eder den Rest einer Bliitenhulle noch eines Pistills und werden 
nur von einer braunen, griingelcielten, weiss gerandeten, eifórmigen, langspitzigen D eckspelze 
gestiitzt. Von den drei Staubbliittern steht eines in der Medianę nach vorn , zwei seitliche 

nach hinten; die Staubbeutel sind lineal, an der Spitze abgerundet und am Grundę an das 

Filament angeheftet. D ic weiblichen Bliiten enthalten einen langlich-eiformigen Fruchtknotcn, 
auf dem nach der Achse zu der Grille 1 etwas unter dem Gipfel eingeiugt ist. Der Fruclit- 

knoten enthalt nur eine anatrope grundstandige Sam enanlage, besteht aber aus zwei mit- 

einander verwachsenen Fruchtblattern, w elche in der Transversalebene, der Achse zugelcehrt, 

stehen, wahrend das vordere (dritte) in der Mediano fehlt. Ein Perigon, sowie Reste von 

Staubblattern fehlen ebenfalls gflnzlich; dagegen ist ein adossiertes Vorblatt vorhanden, 
w elches den nackten Fruchtknotcn einschliesst und ihn in Form eines langlicli-eifOrmigen, 

sieben- bis neunnervigen, an der Spitze zwcizSlmigen, mit seitlichen gezahnten Flugeln ver- 
sehenen Schlauches umschliesst und nur den Narben des Gritlels den Austritt gestattet. Diese 
mit dem Schlauch yersehene BlUte wird durch ein breit eiformiges, lang zugespitztes, braunes, 

weissrandiges, griingekieltes D eckblatt gestiitzt. Die Frucht sitzt in der Achsel ihres D eck- 

blattes und bleibt von dem Schlauche um geben; sie bildet dann eine kleinc oblonge, zu- 

samm engedriickte Caryopse mit mehligem N ahrgewebe, welches den selir exzentrischen 
Keimling allseitig umschliesst.

Bliitezeit. Mai und Juni.

Yorkommen. Die Pflanze wachst an der nordlichen deutschen Meereskiiste, w o sie 
bei der Befestigung der Diinen eine sehr wichtige Rolle spielt. Sie (bidet sieli dann an 
sandigen, salzhaltigen Orten des deutschen und nordamerikanischen Binnenlandes, erreicht 
z. B. den Thtiringer W ald, findet sich u. a. auch in Sehlesien, um Dresden, Magdeburg, W itten
berg und Dessau, sie fehlt aber in den siidlichen Gebieten.

Yer walidte Arten und Verwcchsclungcn.
Carex intermedia Goodenough. Syn. C. disticha  Huds. Die Pflanze ist im Ilabitus der 

vorigen ahnlich; sie unterscheidet sich indesseu durch die Anordnung der Bliiten in den zu 

einer einzigen Ilauptahre gedrangten kleinen Ahrchen. Von diesen tragen die an der Spitze 

und am Grunde stehenden Ahrchen nur w eibliche, die in der Mitte stehenden Ahrchen da

gegen nur mannliche Bliiten, daher der Name „ in term edia“ . Der Fruchtschlauch der weib
lichen Blute ist neun- bis elfnervig und besitzt keine seitlichen Flugel; doch sind seine seit

lichen Rtinder feingesagt rauh. Das Rhizom zeigt in der Rinde keine Luftliicken und die 

Pflanze findet sich nicht nur in der Nahe des Meeres und salzreicher Orte, sondern ist auf 

feuchten sandigen Stellen durch ganz Mittel-Europa und Nordamerika verbreitet.

Carex liirta L. Das Rhizom ist von oben her zusam m engedruckt; die weiblichen



zwei bis drei Abrchen sind lun,"lich walzenformig, seitenstftndig und von den nn der Spitze 

des Stengels stehenden zwei bis drei mannlichen U r e n  weit entfernt; diese Segge gehórt 
ulso zu den U ełerostach yae. Der Griflel triigt drei Narbeu; der Fruchtsehlaueh endet in eiuen 

gernndeten zweispitzigen Schnabel; die Fruchtchen sind behaart, und haben keine seitlichen 

Fliigel. Die unteren Deckblatter haben lange Scheiden. Alle Scheiden und Blatter sind 

behaart. D ie Pflanze wachst hiiufig an Flussufern und auf feuchten mageren Wiesen.

Pharmazeutiscli angewandt ist das Rhizom von Carex arenaria L., Rliizoina (Jaricis,
R adix Sarsaparillae germauica, Radix Graminis major oder rubra, Sandriedgraswurzel, rotę 

Q uccke, deutsclie .Sar,sap arii le, engl.: Sea sedge root., franz.: Laiche des sables, (Jhiendent, rouge.

Die Rohdroge besteht ans dem langen walzenfbrmigen, gelbbraunen Ehizom, welches 

ganz von den an den Knoten entspringenden, zerschlitzten, scheidigen Niedcrblflttern cin- 

gehtillt wird. An den Knoten entspringen Btischel von Nobenwurzeln, wflhrend die 3 bis 5 cm 

langen Internodien von hlebenwurzeln frei bleiben. Auf dcm Querschnitt sieht raaii unter 

der Lupę oder mit unbewalfnetem Auge das gelbgraue Fiillgewebe der inneren Wurzel von 

zahlreichen, im Querschnittc rundlichen helleren Gefiissbiindeln durclisetzt und von einer 

sehr schm alen Endodermis abgegrenzt. Daran schliesst sieli die bramie Einde, welche von 
sehr weiten Luftliicken durchbrochen ist, derart dass sic nur durch radiale Leisten mit dem 

Geftlssbiindelcylinder verbunden zu sein scheint. Das Mark erscheint dem blossen Auge 
sternfdrmig.

Anatomie. Die Einde des Ehizoms zeigt von aussen her zuniichst eine Eeilie sehr 

enger, lufterftillter, beinahe wiirfelformiger Epidermis-Zellen, auf welche lockeres Parenchym 

folgt. Dieses Parenchym  umgrenzt die grossen radialgestreckten Luftkanale der Einde. Heine 

Zellen sind an den tangentialen WJlnden der Luftliicken tangential gerichtet und sehr zu- 

sammengesunken, wałirend sie in den radialen Trennungswanden auch radial gestreckt sind. 

Der Eand des Gefassbiindelcylinders wird durch mehrere Schichten sehr starlc verdickter 

Parenchym  zellen gebildet, auf Avelche dann die einreihige Endodermis folgt. Das Fiillgewebe 

ist im Innem  des Ehizoms wieder lockerer und diinnwandiger; in ihm liegen die ungefahr 

kreisformigen Gefassbiindel in drei unterbrochenen Kreislinien, von denen die aussere 
durch sklerenchym atische Z w isch ei i scli ich ten yollstitndig geschlossen ist. Die Gefassbiindel 

sind zen trał gebaut; um das zen trale Phlocm gruppieren sich vier bis sechs weite Gefiissc 

nur die Jlusserstcn Gefassbiindel zeigen bisweilen eine radiale Anordnung. Das Fiillgewebe 

ist reich an Starkę.

Ycrweeliselungeii. Die Ehizome der iihnliclien Eiedgrtlser des Eirmenlandes, insbesondere 

der oben genami ten beiden Arten, C'arex intermedia Echb. und C. liirta L. sind die wichtig- 
sten Verwechselungen der Sandseggenwurzel. Sie unterscheiden sich besonders dadurch von 

der letzteren, dass die Einde keine Luftkanale cnthalt. Die Gefassbiindel liegen boi V. inter

m edia  Echb. in drei diehtgedrfbngten Kreisen gruppiert; O. liirta L. dagegen zeigt nur zwei 
solcher K reise, von denen besonders der aussere dicht geschlossen erscheint. Eeide zeigen 

ein deutliclies, aber nicht stemformiges Mark. Bei beiden Ehizomen sind die Internodien 

nicht lflnger ais 1 cm ; die Nebenwurzeln sitzen nicht nur an den Knoten, sondern auch an 

der Internodien.



Bestandteile. Frisches R bizom enthillt 8puren atherischen Ols, Stftrke, W cichharz 

und etwas Calcium oxalat; trockenes Rhizom hat alles lltherisches Ol vcrloren.

Anwemlung. Das Rhizom dient ais blutreinigendes, schwach diuretisches Mittel und 

wird ais Ersatzmittel der teuereren Sarsaparillwurzel venvendet. Es erreiclit abcr in seinen 

diuretischen Eigenscliaften die Sarsaparille bei weitern nicht.

L i t t e r a t u r .  Beschreibung und Abbildung. C a re x  a re n  a r ia . L in n ć , Gen. n. 104(1. 
S p e c . 1381. —  S teu d ., Syn. pi. glum. II. 189. — B e n th a m  & I l o o k e r ,  Gen. pl. III 1073

n. (51. —  G reń . G od r., FI. dc France III 391. —  B a i l lo n , llist. pl. XII. 353. 309. — 

K o s t e le t z k y ,  Med. pharm. F lora I. 114. —  I la y n e ,  Anzneigew. V. t. 7. —  N ees  v. E sen b ., 

PI. med. Lief. 9. t. 9. —  I lo s t ., Glum. I. t. 49. — H e n k e l ,  Rot. 257. — B erg , Botan. (1850) 
186. —  S c l i l c c h t e n d a l - l l a l l i e r ,  FI. v. I). V. 179 t. 458. —  T lio ra ć , FI. v. Deutschl. I. 

211. t. 91. — G a r e k o ,  FI. v. N.- u. M.-Dcutscbl. 653. Gatt. 648. Spec. 2279. — K a r  s te n , 
FI. v. D. I. 342. Fig. 199. —  L u e r s s c n ,  FI. v. I). I. 348. 351. —  K. S ch u m a n n , Syst. Bot. 

261. Fig. 106. —  I i e a le n c y k lo p .  d. P h arm . II. 538. —  <Jarex in te r m e d ia  Goodenough. 

I la y n e ,  1. c. V. t. 8. I lo s t . 1. t. 50. - K o s t e l e t z k y ,  1. c. 115. — Ilo s t .,  1. c. 1. t. 50. —  

G a r e k ę , 1. c. 635. Spec. 2278. Fig. 2278. —  S c h l e c b t c n d a l - I l a l l i c r ,  1. c. V. 176. t. 4 5 7 .—  

T h o in e , FI. v. I). 2 1 2 .— K a r s t c n ,  1. c. 1.343. —  ()arex hirta L. I la y n e ,  1. c. V. t. 1 0 .— 
Ilost., 1. c. I. t. 96. —  N ees  v. E sen b ., Lf. 9. t. 10. — G a r e k ę ,  1. c. 651. spec. 2359. Fig. 
2359. —  S c h l e c h t c n d a l - l l a l l i e r  VI. 178. t. 553. —  T h o m li, 1. c. I. 214. t. 92. —  K a r s t c n ,

1. c. I. 346. Fig. 202, 1. 2.

Drogę. H e n k e l, Pharm. 43. —  B e r g , Pharm. 72. — W ie g a n d , Pharm. 100, 101. 

H a g e r ,  Praxis I. 749. —  F lU c k ig e r ,  Leitf. Pharm. 23. ----- R o a le S ie y k lo p . d. P harm . 

(T s c h ir c h )  1. c. — I l ir a c h , Univers. Pharm. II. n. 2731. p. 538. —  B e c lcu r ts  & l l i r s c h ,  

llandb. d. Pharm. II. 401. n. 1338. —  D e u ts c h e  A r z n e im it t e l ,  Berlin 1891, p. 228. n. 594.

T  afelbeschreibung.
A bliihende Ihlansse. 1 (juurschnitt des Ithizoms; 2 m;timUelie Bliite vom Jlucken aus geselicn; 

d Schlauch der weiblichcn Bliite mit Deckblatt; 4 Fruchtschlaucb, beinahe reit. — A naturliehe Grbsso, 1 bis 
4 vcrgr8ssert. Nacli getroekneteu Exemplaren vom Strande der Nordsee.
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Ze a Mais L.
Mais, W clschkorn, turkischer W eizen; Kukuruz. E n g l.: Corn, Indian Corn. F ran z .: 

Mais. H oli.: Turksch Koren. Itak: Meliga, Grano turque. P ort.: Milho.
Syn. M ais Zea  Gaertn. M ays am ericana Baurng.

Fam ilie: Oram ineae. Un ter fa m ilie : P anicoideae. T r ib u s : O lyreae. G a ttu n g : Zea  L.

Beschrcibung. Der Mais ist ein einjaliriges, bis 3 m hohes Gras. Scin Halin wird 
armstark und d ick er ; er ist stark knotig, rund und m arkig; die unteren Knoten sind goniihert 
und mit W urzeln besetzt. Die den oberen Knoten entspringenden Blatter sind in der Jugend 
zusammcngerollt, sp&ter gross und flach, an den Randem etwas wellig und in eine Spitze 
allmahlich auslaufend. Sie sind 50 bis 100 cm lang und bis 10 cm breit, hellgrun, zweireihig 
gestellt, mit oberseits eingesenkter, unterseits stark hervortretender Mittelrippe und parallelen 
Nerven. Die Oberseite ist kahl oder fast kahl, der Rand gewimpert, die Unterseite aber 
besonders an den Nerven hurzhaarig, am Ubergang der offenen Scheide in die Spreite lang- 
haarig und liier mit kurzem, gewimpertem, durchschimmerndem, zarthftutigem Blattliautchen 
versehen. In den Achseln der mittleren Stengelbliitter sitzen die weibliclien Bliitenkolben, 
wiihrend die Spitze des Stengels von einer weitschweifigen, vielastigen, pyramidalen Rispe 
mannlicher Bliiten gekront wird. Die mannlichen Rispen werden 25 bis 30 cm lang 
und bestehen aus zwanzig bis dreissig ahrenformigen, verzweigten Asten mit welliger, weieh- 
liaariger Spindel, in dereń Ausschnitten die kleinen Ahrchen sitzen. Die mannlichen Ahrchen 
stehen zu je  zweien bei einander; man bemerkt ein unteres nahezu sitzendes oder selir kurz 
gestieltes und ein oberes, liinger gestieltes Ahrchen; seltener findet sieli nocli ein drittes, 
ungestieltes vor. Jedes kleine Ahrchen enthalt zwei Blutclien; es ist von zwei krautig-hautigen, 
m ehm ervigen, weisslichen Htillspelzen eirigeschlossen; jedes Bkitchen hat eine sehr zarte, 
hautige, oberseits gewimperte, schwach fflnfnervige Deckspelze und eine ebensolche, zwei- 
nervige Vorspelze. Diese schliessen zwei gestutzte, breit viereckige, fleischige Perigonblatter 
fliodiculae) und drei hangende, in Lochem  nach innen aufspringende Staubbliitter ein, von 
den en, wie gewohnlich, eines zwischen den Perigonblattern in der Median e nach aussen liegt. 
Ein Fruchtknotenrudirnent ist nicht vorhanden. Die weibliclien Bliiten sind einem dicken, 
fleischigen Koili en inseriert, welcher von einem grossen Deckblatte allseitig umhiillt wird. 
Dieses Deckblatt wird bei der Reife trockenhiiutig und trttgt iiber dem Kolben ein drei- bis 
vierlappiges, gefranztes Blatthautchen. Die weiblichen einbliitigen Ahrchen sitzen in acht bis 
vierzehn Liingsreihen an der Spindel. Jedes Ahrchen besitzt zunachst in der Mediane nach 
aussen eine breite, dicke, am Rande durchscheinende und behaarte iiussere Htillspelze; ilir 
gegenuber, in der Mediane der Achse zugekehrt, steht eine zweite zartere, aber noch gróssere, 
innere Htillspelze, und endlicli findet sich noch eine dritte in der Mediane nach aussen, also

78



z z

Ober der im teren Iliillspclze, von nocli zartcror JieseliiiiT'onlif-it and łasi farblos. Diese drei 
IlOllspelzen umschliwssen nun mehr oder weiiiger dicht die sehr żarto Vorspelze und die 
D eckspelzc, w cielie den Fruchtknotcn bis nalio an den Grund dos Griflbls umluillen und von 
denen die Vorspelze in der Medianę nach aussen, die D eckspelze mieli innen zu sitzt. B cidc 
.Spelzen sind frei von N crvon und Adern, ab er am Ran de mit cinem Kranz einfaeher, cin- 
zelligcr Iiaare besetzt. —  Lodiculae sind in der weiblielicn lilii te nicht vorlianden ; der Frucht- 
knoten ist eiformig, nach innen zu stark bauehig erweitert und triigt nur eine liangende Samen- 
k n osp c ; er ist von dem 15— 20 cm  langcn, an der Spitzo zweispaltigen, fadlichcn, grunlieh 
weissen oder roten Griffel gekrbnt. Zur Bliitezeit wird der Kolben von der grosseu Ulali 
scheide fest umhullt, so dass nur die Griffel aus der Spitze der ii  Li 1 le hervorragen kdnnen; 
crst zur Fruchtreife trennt sieh diese Scheide und liisst den 2Z>-— 50 cm langen, 5 —8 cm 
dicken (flbrigens in der Grosse selir variablen) Kolben frei. Die Fruclitc sind weisse, gel.be, 
rotę oder violette, kable, glatte Caryopsen, dereń abgcrundetc, flacho oder zugescharltc Spitzen 
nach aussen liegen, dereń Sciten durcli gegenseitigen D ruck mehr oder w oniger abgeflacht 
sind, und die am Grunde in ein kurzes Sticlchen auslaufon. Die IIuli- und Blutcnspelzen 
sind tcils vcrtrocknet, teils sehr klein geblieben, so dass sie am Maiskolben erst nach Ent- 
fernung der Friichte ais kleino napfformige Rosetten sichtbar werden. Nur beim Spelzcnmais 
werden auch im Fruchtkolbcn die Fr fi eh te von den Spelzen cingeschlossen. Entfemt man 
die Fruclitschale, so ist dabei eine besondere Samcnsehale kaum untersclieidbar. Das ganzc 
Innere ist ausgcfiillt teils von dem N ahrgewebe, teils von dem Keimling. Das N ahrgewebe 
liegt nach aussen an der Spitze, der Em bryo, der K olbenachsc zugewandt, an der inneren 
Seite des Korns dem Stielchcn nahe und durch die Keimriefe gokennzeichnet. Das N ahrgewebe 
ist gewdhnlicli glasig trtibe, nur an einigen Stell en m elilig; beim Zuckerm ais liat es das An- 
selien des Senegalgummis, ist auf dem kruche vollsttindig gliinzend und boinahe durchsichtig; 
nur bei einigen Varietaten ist das Endosperm melilig. D er Keimling nimmt fast die lliilfte 
des Kornes ein. An dem Endosperm liegt das grosse, wolilausgebildete Scutellum, wclehes 
bei der Keimung die Vermittelung zwischcn dem Endosperm und der jungen Pilanze bildet 
und letzterer die Nalirstoffe des ersteren zufuhrt; der Keimling selbst gestattet die leiehte 
Unterseheidung der einzelnen T e ile : Das W urzelclien von der W urzclsclieide (Golcorhiza) bc- 
deckt, das Knospchen von dem einzigen Keimblatt w ie von einem Mantcl cingeschlossen. 
Das W urzelclien ist nach unten gerichtet; beim Keiincn durchbrieht es die leicht erkennbare 
W urzelhulle, wie das Knospchen die Keimblattrólire. Bisweilen zeigt sieli sclion im Keimling 
die Anlage einer oder mehrerer W urzeln.

Bliitezeit. Juni, Juli.

Y orkom m cn. Das Vaterland der Maisstaude ist zicmlich unsicher. Es ist wohl un- 
zweifelhaft, dass sie aus Am erika stammt; uber die engere Ileim at abor gehen die Ansichten 
weit auseinander. Es werden Mexiko, Ncu-Granada, Peru genannt, und wahrend A. d c  C a n d o lle  
meint, man miisso niedrig gelegcne Regionen, wie Paraguay, ausschliessen, wenn man den 
Urstandort des Mais finden will, sieht sieli R e n g c r  geradezu vcranlasst, in Paraguay die 
Ileimat zu vcrm uten und łioflt, in den noeli unbewohnten Teilen des Inneren dieses Landes 
Spurcn der wildwachsenden Pilanze zu finden.

K ultur. Mais wird in den warmeren Teilen der E rdc uberall gebaut, ist in den 
einzelnen Landem  aber von sehr versehiedener Bedeutung fur den Ilaushalt des Menschen; 
wahrend er in Deutschland und bcispielsweise Japan nur in geringerer Menge konsumiert 
wird und liochstens ais Viehfutter dient, ist er in Stideuropa und Cliina ein wichtiges Volks- 
nahrungsmittel. Durch Klima und Boden, sowie durch Krcuzung sind eine grosse Anzalil 
von Yarietaten entstanden, die von K o r n ic k e  in folgender W eise gruppiert w erden:



I. Mxcellens Alef. Aitsgezeiclimder Mais.

Diireli Aussehen des Korns o der der Kolben selir a u fłle n d .

a. Friiohte von den Spelzen eingehiillt.

1. var. tan icah i Larranhaga. Frucht gelb.
2. var. in ooln ta  Kolce. Frucht rot.

I). FrBchte nackt, selir gross, 2,5 cm lang.

• >. var. m a cro ^ erm a  KI. Weisser Cuzco-Mais mit weissen Spelzen.
4. var. C n z co tn m  Kcke. Weisser Cuzco-Mais mit roten Spelzen.
o. var. m irabilis Kcke. Rotgestreifter Cuzco-Mais.

c„ Frucht zugespitzt, von gewolmlicher Grosse.

6. var. ro» trata  Bonafous. Gclber gesclmabelter Mais, die Spitze rilckwarts ge- 
Icrummt.

7. var. a a m in a ta  Kcke. Gelber spitzkbrniger Mais mit gerader Spitze.
8. var. p im g  ans Kcke. Roter .spitzkbrniger Mais.

II. Saceharata Kcke. Zuekerinais.

Frucht getroeknet stark runzelig, Niihrgewebe glasartig, dem Sencgal-Gummi ahnlich
(Sw eet Corn, Suggar Corn).

9. var. ru g om  Bonaf. Frucht runzlig, innen farblos.
10. var. d u k is  Kcke. Frucht wenig runzlig, innen farblos.
11. var. jkw odidcis Kcke. Frucht gelb.
12. var. n iben tidu lcis Kcke. Frucht rótlich.
13. var. rubrodulcis Kolce. Frucht rot.
14. var. Ulacinodulcis Kcke. Frucht vkdett.
15. var. coeruleodulcis Kcke. Frucht blau.
1(>. var. striatodidais Kcke. Frucht weiss, rotstreifig.
17. var. uarm lu lcis Kcke. Friichte im Kolben verschieden gefarbt.

1 0 . Dentiformis Kcke. Pferdezahnmais.

Niihrgewebe m elilig, Korner von verschiedener Form, aber stets mit quer gerichteter Ver- 
tiefung an der llac.hgedruckten Spitze, oft aucli mit einem Zahn in der Spal te. Selir hohe

Htauden; Kolben acht- bis yierzehnreihig.

18. var. leu cod m  Alef. Weisse FrBchte mit weissen Spelzen.
19. var. alborabra  Kcke. W eisse FrBchte mit roten Spelzen.
20. var. x a n lh o d m  Kcke. Gelbe Friichte mit weissen Spelzen.
21. var. fkw orubra  Kcke. Gelbe Friichte mit roten Spelzen.
22. var. crocodon  Kcke. Saffrangelbe Friichte.
23. var. crococeros Kcke. Saffrangelbe, spitzige Friichte.
24. var. prgrodon Kcke. Rotę Friichte.
25. var. eganodon  Kcke. Blaue FrBchte.
20. var. stria tu lm s  Kcke. Weisse, rotgestreifte Friichte mit weissen Spelzen.
27. var. ru bnw estita  Kcke. W eisse rotgestreifte FrBchte mit roten Spelzen.
28. var. rubrustriata  K cke. W eisse rotgestreifte Friichte mit weissen Spelzen.
29. var. ru brm ela ta  Kcke. Gelbe rotgestreifte FrBchte mit roten Spelzen.
30. var. p o ik ilo d m  Kcke. FrBchte im Kolben verschieden gefarbt (bunt).
31. var. diasaccharata  Kcke. Friichte verschieden, Bastard aus Pferdezalnimais und 

Zuckermais.



IV. Mierosperma Kolce. K leinkdrniger Mais.

Mit sclilankcn Kolben, mit kleinen, 6 mm lang^n, glasigcft mul glanzendon Kornern in zw ólf 
bis yierzehn Reihen. Spitze der Friichte abgerundet oder zugespitzt; Kolben oft zu m chrcren

in einem Biiscliel.

32. yar. oryzoid es  K cke. Friichte klein, weiss, spitzlich.
33. var. leu m rn is  Al. Friichte lclein, weiss, rundlich.
34. var. gracillim a  K cke. Friichte gelb, rundlich.
35. yar. xa n th orn is  K cke. Friichte gelb, spitzlich.
36. var. haem atornis Al. Friichte rot, rundlich.
37. var. o x y o rn is  K cke. Friichte rot, spitzlich.
38. var. m elanorn is K cke. Friichte schwarz, rundlich.
39. var. rosea  K cke. Friichte rosafarben.
40. var. lilacina  Kolce. Friichte lilafarben.
41. var. coerulea  Kolce. Friichte blau, Kolben diclc.
42. var. glau corn is  Al. Friichte blau, Kolben schlanie.
43. var. ru b ron ig ra  K cke. Friichte schwarz und rot.
44. var. p oik ilorn is  K cke. Friichte bunt.

V. Vulgaris Kcke. Gemeiner Mais.
Friichte meist in acht Reihen, Bruch glasig, seiten m ehlig; Spitze der Friichte meist abgerundet.

45. var. alba Al. Friichte weiss, glasig, mit weissen Spelzen.
46. var. eryth rolep is  Bonaf. Friichte weiss, mehlig, mit roten Spelzcn.
47. var. japon ica  K cke. Gelber panachierter Mais.
48. var. vu lgata  K cke. Gemeiner gelber Mais.
49. var. tu rg id a  Bonal'. Gelber Mais mit diclfen kegeltorm igen Kolben.
50. var. g ilva  Kcke. Isabellfarbener Mais.
51. var. F h ilip p i K cke. Gelbbrauner Mais.
52. var. rubropaleata  K cke. Gelber Mais mit roten Spelzcn.
53. var. ru bropun cta ta  Kcke. Gelber Mais mit rotern Griftelpunkt.
54. var. ru b ra  Bonaf. Roter Mais.
55. var. n igra  Al. Schwarzer Mais.
56. var. violacea  K cke. Violetter Mais mit weissen Spelzcn.
57. var. rubroviolacea  K cke. Yioletter Mais mit roten Spelzen.
58. var. cyan ea  Kcke. Reinblauer Mais mit weissen iSpclzen.
59. var. caesia  Al. Schmutzigblauer Mais mit weissen Spelzcn.
60. yar. ru brocaesia  K cke. Schmutzigblauer Mais mit roten Spelzcn.
61. var. d iery th ra  K cke. W eisser rotgestreifter Mais.
62. var. versicolor Bonaf. Gelber rotgestreifter Mais.
63. var. tristis K cke. Dunkelschmutzig blaugruner rotgestreifter Mais.
64. var. alboflava K cke. W eiss- und gelbkorniger Mais.
65. var. n ig roru b ra  K cke. Gemeiner schwarz- und rotkorniger Mais.
66. var. m ulticólor Al. Gemeiner bunter Mais.
67. var. leucodiasaccharata  K cke. W eisser gem ischter Mais.
68. var. erythrod iasaccharata  K cke. Roter gemischter Mais.
69. var. paikilodiasacćliarata  Kcke. Bunter gem ischter Mais.

Nam© und Gcschichto. Uie Staude hiess bei den IJreinwolinern Amerikas „M ahiz“ . 
Der Name kam durch die Spanier nacłi Europa, wo er zuerst ais „M aiz“ in den Schriften 
des D o d o n a e u s  1569 auftritt. Nach diesem  ist er dann von den spateren Schriftstellern,



O a e sa lp in  u. A . gebraueht worden. — Es wird erziihlt, dass der Mais schon im zwolften 
Jahrhuiidort in Japan bekannt gowosen soi, dass cr dagegcn in Chiiia erst im sechszelmten 
.Jahrhuiidort durch westliehe Vóllcor (rortugiesen) cingefiihrt worden soi. — C olu m bu s 
seheint iim zuorst (1493) nacliBpanien gebraeht zu haben, wo ihn 1525 0 v ie d o  in Andalusien 
und u ni Madrid angebaut land. Von hier hat er sich dann schnell u bor dic warmoren Teile 
Europas verbreiiet. D ic erste gute Besc-hreibung findet sioii 1539 boi T ra g u s ; er nonnt den 
Mais „welsches K ornu und kennt weisse, gelbe, roto und bramie Erilciite. E uolis giobt 
1542 dic erste gute Abbildung des „F ru m en tu m  tu rcku m “ .

Oflizinclle Teile. In der Pharmazie fmden dic Griffcl der Pfianze, Stupnata Afdidis, 

und die Maisstiirke Anwonduug. — Die Maisnarben, Stiginata Maidis, cu g i.: (Joru silk, franz.: 
Stii/mate de M a k , port.: B arbar tle milko, Camllameuta M d ii, sind 15— 20 cm lange, 0,1 nun brcite, 
gelbe oder grflnliche, żart seidengliinzende, feinhaarigc, elastisc.be Kaden, die der LJlnge naeli 
fcin gerieft sind. .Sie sind gerueidos und besitzen eiuen siisslichcn Gescimiack. Mim 
sammelt sie zur Bl.ijteze.it vor der Befruchtung, troeknet sie sclmell und bowalirt sie in dicht 
verselilossenen Gclassen auf. .Die Abkochung der Maisnarben reagiert sehr scliwacii sauer, 
giebt mit Bleiacetatlosung einen braunlichen Niederschlag und wird durch Kerrichloridlosung 
getriibt. D ic Maisstiirke, Amylmn MaTdis, Starek d. IJ. St. Pb., lindet sieli in den Zelleu des 
Endosporm s, welche dicht davon ausgofOllt werden. Die Korner liegen bei den glasigen 
.Sorten so dicht, dass sie liickenlos aneinander schliessen, wiilirend sie an mehligon Stel len 
der Korner und in den Kriichten der mehligen Sorten lockerer sind und infolgedessen sieli 
abrunden konnen. Die Korner des glasigen Nahrgewcbes sind naliezu isodiametrisch, sehari- 
kantig, mit einem Spalt vei,selicn, ab er ohne walimehmbare' Sbhichtung, oft zu melireren zu- 
sammenhangend, rneist 10— 18 [a , seltener 25 /a erreichend; liingegen sind die Korner des 
mehligen Teiles rundlich und selten Liber 25 /a gross. Die Starkę besitzt im tibrigen die 
Eigcnschaft der tibrigen Stitrkearten; verbrannt soli sie nicht tiber 1 %  Asclie geben. —  
Im gekeimten Mais finden sich neben kantigen und abgerundeten Kornern auch teilweise 
korrodierte, halb geplatzte Korner, die im ausseren Ausseiien sich sehr leicbt von denen des 
Mehl- oder Ilornnahrgewebes unterscheiden. —  Die Maisstiirke kommt in versehiedenen 
Priiparatan v or : 1. M aizen a  der Amerikaner, F alen t Oorn-flour der Englander, Coru starek  ist 
reine natureJle Maisstiirke; das nordamerikanische „M on śm n in “  ist entfettete Maisstiirke ans 
Kornern, dereń Keimling vor dem Malilen entfernt worden ist.

yostandtclle . Die Maiskorner entlialten durehschnittlich 32%  Stiirke, 11%  Porteru, 
8 %  lettes Ol, 19%  Asclie, Zucker und losliche Extraktstoftc, Wasser und .Rolilaser. —  Das 
fette Ol des Em bryo, Maisiil, Oleum M aid is, M a ize  ml, H tńle de papetons, ist blassgclb, frisch 
vom Gerlich und Geschmack des Mandelols, aber leiclit ranzig werdend. Es erstarrt bei 
— 10° O., hat ein spezifisches Gewicht == 0,9215 bei 15°, ais Verseifungszahl 188,1— 189,2, 
Ilehnersche Zahl 97,4, Jodzalil 119,4— 119,9, Reich ertsche Zalil fur 2,5 g =  0,33. —  Es ent- 
hiilt 1,35% Unverseifbares und erhiirtet teilweise bei der Elaidinprobe, wiilirend Salpetersaure 
von 1,40 es rot fiirbt. —  Krystallisierten Rohrzucker stellten W ash bu rn  und T o lle n s  ans 
badisebem und Zuckermais im Jalire 1889 ber. — Die Maisnarben entlialten ebenfalls 5,25%  
fettes Ol, welches bei der Elaidinprobe erstarrt, lerner 3,25%  Harz und eme eigentiimliclie 
Siiure, Mais- oder Maizenslture, welche in W asser, Alkohol und Atlier loslich ist und sclion 
krystallisierte Salze lieferte. Ausserdem entlialten die Maisnarben Gutnmi, Eiweiss, Zucker, 
Salze, Roli laser.

AiiwciKlnng. Die Maisplianze ist in allen iliren Teilen dem Mensclion sehr nfitzlich. 
Die Stcngol sind zuckerrcich und geben einen giihrungsfahigen .Salt; die trocknen Stengel 
dienen ais Klecht- und Brennmaterial. Die grUnen Bliitter sind ein geselnttztes Viohfutter,
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die getrockneten werden ebenfalls z u Flechtarbeiten gebraueht. D ic grossen Schciden der 
JMai.skolben, die Maislieschcn, zeichnen sieli durcli gro.ssc Elastizitat und Zahigkeit a u s ; nae.h- 
dern sie in einzelne Fasern zerrissen sind, benutzt mail sic ais Polsterniaterial, zur Fabrikation 
von Papier uud Packi einwand. Die Kornel- werden in Deutschland Fast nur ais Vield'utter 
vcrw e»det. In den Tropen und subtropischen Gegenden aber dienen sie dcm  Menschcn ais 
Nalirung, da sie sowolil fur sieli gerOstet, ais au d i zu Griitze gerleben, eine wohlsclim eeken<le 
Speisc liefern. Mit Roggcn- und W eizenm elil verm ischt, liisst sieli Maismebl zu Pr od und 
Kuchen verbacken (Poienta der Italiener und Marnalina der Spamer). Die MaiskOrner geben 
6 0 %  Starkę, dereń Kleister besser steift ais Reis- und W eizenklcister. Die von den Kornern 
abgelosten Keime geben Miiisol; der Rtiekstand diont ais Futtermittel, welelies gegen 14%  L̂ olr- 
protein und gegen 6 5 %  Kohlehydrate enthalt. Die Maisnarben dienen teils fur sich , teils 
in Form cines Fluidextrakts ais ein gesoluitztcs Mittel gegen Blasenkrampf. Sclbst die Kolben 
benutzt mail no eh ais Stopfmatcrial. und zum Verbrennen.

Anatomie. Peziiglieh der Anatomie der Maispllanze verweisen wir łiior auf dic selir 
ausluhrliclien Arbeiten von A. M e y e r , ,J. M b lle r  und T s c h ir e l i  & O e s t e r le  (s. u.), desgl. 
auf den Artikel der R e a le n c y lc lo p a d ic  d. P h arm . VI. 499. W ir bescliranken uns auf An- 
deutungen: Die Epidermis der Maisfruelit besteht aus polyedrisclion, aussen stark verdickten, an 
der Seite porosen Z e llen ; die Mittelscliicht ist knorpelig, vielreiliig, ebenfalls stark verdiekt und 
getiipfelt, naeli innen zu mit inelir und rriehr abnohmendem Lumen. D ie Zellen der Q,uor- 
zellenschicht sind itusserst żart, tangential gestreckt, von eigentumlich knorriger Form , mit 
verbindenden und verschlungenen Auswiiclisen versehen. Die Schlauchzellen sind schmal 
aber derbwandig. Eine Samcnseliale ist mit Siclierlieit nielit nachzuweisen. Die Aleuron- 
schicht besitzt radialgestreekte oder ąuadratische, derbwandige, mit Aleuron, Ol und Plasnia 
gefullte Z e llen ; das N ahrgewebe endlich besteht aus radial gestreckten, zartwandigen Zellen, 
welche entweder mit polyedrisch seliarfkantigen Starkekornern liickenlos ausgefullt sind und 
dann makroskopisch glasig ersclieinen oder mehlig, wenn die rundliclien Starkekorner Liicken 
zwischen sieli lassen —  Die Maisliesehen liaben derbw andige, brcite, oft zu Gruppen ver- 
einigte Epidermiszellen und 10— 82 ,a breite, an den Enden knorrige, gabelige, dunnwandige, 
verliolzte Faserzellern.

N a c h tr a g .

U redo M aidis Lev.
Maisbmileńbrand. Engl.: Corn Ergot. Branż.: Ergot du Mais.

Fam ilie: (Jredineue. G a ttu n g : (/rado Ł.

ISesclireilnmg. Der Peulenbrand des Mais ist eine der gefurchtetsten Kranklieiten 
der Maispllanze. Sie tritt iiberall auf, wo Mais gebaut wird. Urn ihr Ersclieinen zu ver- 
hindern und ihre Schiidliohkeit herabzudriicken, bedarf es der sorgfftltigsten Pllege und grosster 
Aufmorksamkeit im Petriebc. • Der Maisbrand bildet an allen mOgliclicn Teilen der Plianzc 
faust- bis kindskopfgrosse Auftreibungen, w elche mit Schwarzem SporenpuWer angofOllt sind. 
Letzteres zerstbrt zur Reifezoit die Pllanzenteile und wirft die Sporen aus. Die Sporen sind 
9 bis 12 /i gross, liesitzen die Gestalt unregelmassiger Kugcln und sind iiberall mit feinon 
Staclieln bosetzt und braun geftirbt. Naeli kurzer Ruhepause zcigen sie lebhafte KeimMhig- 
keit, w elche sie mehrere Jalire behalten. Ausserhalb der WirtspUanzo beginnen, besonders 
auf Podeń, der mit frischom Mist gediingt ist, mit dem Peginn der luichsten W achstums-



periodc. dic Sporen zu koirnen. Sie erzcugen einen farblosen Faden, das Promyeeluim, das 
sieli durcli drei bis vier Wamlungen fjuerteilt. Die einzelnen Zcllen bildon hefealmlich 
sprossend* Oonidien, Sporidien, welelic abgescliniirt und sehliesslieli abgostossen worden. 
Diese Oonidien kOnnen spiiter abermals neuc Oonidien oder Sporidien erzeugen, so lange 
nocli reichliehe Nahrung sich ihnen bietet oder sie waclisen selbst nebst den Zcllen des 
Prom yecls zu vegetativen Faden aus, wenn die Nahrung mangelt. Diese Mycolfilden in- 
fizieren die jungę Maispllanzc und dringen tiberall oin, wo sie weiehes unfertiges Gewebe 
(inden. Sie infizicren ebenso Stengel und Wurzeln, Blattsehciden und Blatter, wic inamiliche 
oder w eibliche Blutenstiinde; namentlieh die letzteren werden hSTifig von ihnen befallen. Die 
cindringenden Filden verbrciten sieli indessen nielit in der Pflanze, sondom bcsehriinken sieli 
auC das der .Infektionsstelle nahejiegende Oewebc und entwickeln liier ihre Sporcn, indem 
sie den Pfianzenteilen das Ghloropliyll entziehen, sie biassgriin maclicn und unter Pildung 
grosser Anscliwellungcn deformieren. Es geseliieht dies in der W cise, dass der Keimfadon 
der fcporidio sieli zu einem gallertartigen weitverzweigtcn Fruchtinycel umwandclt, welc.hes 
sieli von aussen naeli imion fortschiebt und sieli daselbst in grossen Massen anliauft. Die 
M ycelaste erzcugcn endogen die Sporcn ; die Membran der Zcllen vertrooknet aber sohlicss- 
lieli, so dass die Clilamydosporon in Freilieit gelangen und sehliesslieli die trockene Beule 
an der Maispilanze sprengen.

Cliarakterisiiscli ist, dass von dem Pi Iz nicht die ganze Pflanze, solidem nur der 
dirckt befallene Teil iniiziert wird. K n o w lc s  liat gefunden, dass nocli unverholzte Xylem- 
tcile in iliror Vollendung gehindert werden und in ilirem Verlauf sieli schlangehi, dass ferner 
normale Siebrolircn nicht zur Entwickelung gelangen, dass dagegen in parenciiymatisciiem 
G ew obe oine Aufspeicherung von Stiirke stattfindet, welelic dem Pilz zur Nahrung dient. In 
den Kolben bloibl: meist nur ein geringer Teil der Ahrehcn intakt; in den befallenen ver- 
krunniern die Frtlchte; ilire Stiirke dient dem Pilz zur Nahrung. Oft wird sogar die Bildung 
von Friiehten iiberhaupt unterdruckt.

Y ein ielm ing des Pilzes. Die Gefalir der Verbreitung des Pilzes ist sehr gross. Leicht 
w erden die Maiskorner durcli anliaftende Sporcn infiziert. Die letzteren keimen mit dem 
Korne, waclisen eine Zeitlang mit dem Keim ling; sehliesslieli dringen die Asto der koimenden 
Conidic in die jungo Pflanze ein. Durcli Behandeln mit starker KupfersulfatłŚsung gelingt 
cs, die Kcim kraft der Sporen sehliesslieli zu ertoten. —  A udi muss man darauf Bedacht 
nelimen, nielit frischen Kulidung auf die Folder zu bringen, da dieser die Entwickelung der 
Sporen sehr begtinstigt. W o lin y  land auf Folderu, die mit frisehem Kiihdung gediingt waren, 
7,6 °/0 infizierte Pflanzen, bei Anwendung alten Dungers 1,6 °/0 und auf ungedungtem Lande 
keinc kranken Pflanzen.

Ycrweclisehmg. In Oberitalicn findet sich auf Mais der Kolbenspindolbrand, Ustilago 

F isch eri Passerini (.1 u st, bot. Jaliresber. 1887, p. 123). Er bewirkt das Ycrkihnmorn der 
Maisfriichte. *Seine Sporcn sind 4—6 p  gross, kugelig und schwacli gokornt. In soi nor 
medizinisehen W irkung unterschoidet er sich wesentlicli. Dagegen sclieint UstUago S ć tn m n itń i  

Tulasne in Carolina mit 77. M au lis  Lev. identisoh zu sein.

Pliarniazeutische Anwendung findet das braunschwarze Sporenpulver des Pilzes ais 
Pstilago Maidis, ongi. C m i E rg o t, Corn timut, Maisbraml. Es ist ein braunschwarzes, loekcn 
abfarbendes Pulver ohne Gerucli und Geschmack, in Wasser unloslich, an Alkoliol und 
Glyeerin aber die loslichen Extraktstoffe abgebend. — Man verwendet die Drogę nielit im 
rohen Zustande, soudern beroitet daraus oin Fluidextrakt, welehes in Dosen von 0,6 1,.>ecm
(g) ais wehenbeforderndes und blutstillendes Mittel benutzt wird.

Bestamiteilc. Neben Zueker, Gummi und dergl. fand man noeh einen Oelialt an
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Sklorotinsaure und ein A lkaloid, w clchos man U stilaginin genam i! liat. —  D iose beiden Be- 
standteile sollen eine W irkung haben, w cl che der des Secaln norntdum  gleiehkommt oder letztere 
sogar iibertrifft, indem es die storenden Nebcnwirkungen des Secale arrnutum  nielil; besitzt. 
W ahrend seino Vorzuge von  ameriltanischer Scitc hochgcsehatzt werden, hiilt K o  b o r t  die 
D rogę fur wirkungslos. Es bleibt hierbci fraglieh, ob die europłtlsclie D rogę diesclben Eigen- 
schaftcn besitzt, ais die amerikanische.
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O ryza sativa L.
Reis. lingi.: rice. branż.: riz. Span.: arroz. Arab.: rouz oder arvus, Ilindost: cllian,

chaval. Malay.: ari.

Fam ilie: G ram ineae. T r ib u s : Oryzeae. G a ttu n g : O ryza  L.

Bosch roił) ling. Ans einer bttschcligen W urzel crJiebt sieli die, unserem llafer selir 
almlielie, e -nja,hrige Staude. Der Halna erreieht eine Hohe von 1,5 m ; cr ist liohl, kalii, glatt, 
sclten Bostreift und besonders im oberen Teilo vbllig stielrund. Die kalilen Blattscheidcn 
siad von den Seiten ber zusammengedruckt, die der unteren Blattcr auf dem Riicken ciii 
wenig gekielt; am Ansatz der Knoten sind sio ebenfalls kahl. Das schr lange Blatthftutchen 
lauft iu eine Spitze aus, an den oberen Blattern ist es ein wenig gestutzt, behaart und ge- 
wimpert und rotbraun gestreift. Die Blattspreite erreieht eine Liinge von 80 cm und eine 
Breite von 2 cm ; sie ist am Grunde geohrt und an den Óhrchen gewimpert, breit lincnlisch, 
zugespitzt, oberseits mit einzelnen I-Iaaren besetzt, unterseits ganz kahl oder nur sehr spiir- 
lich behaart; der Rand ist sehftrflich. Der Bliitenstand ist eine Rispe, dereń Seitenstrahlcn 
erster Ordnung einzeln oder gepaart in spiraliger Anreihung an der Spindel betestigt sind, 
wSlhrend die der zweiten und hoheren Ordnungen dorsiventral zweizeilig stehen. Die Ahr- 
clien sind von der Seitc lier zusammengedruckt und umscliliessen nur eine Zwitterbliite; nur 
ausnahmsweise kommen weibliclie Ahrchen vor. Jedes Ahrchen triigt zuntchst ein paar 
kloino Ilullspelzen von sehr reduzierter Form. Darauf folgt ein zweites Paar Hullspelzen 
von pfriemlicher oder lanzettlicher, lang zugespitzter Form. Das michste Spelzenpaar stellt 
die Deck- und die Vorspclze dar. Sie sind doppelt so lang ais die lltilispelzen, tief kahn- 
fdrmig und auf dem Riicken ziemlich stumpf; ihre Textur ist; derb, fast lederartig; auf der 
O berlltchc sind sie foin gegittert und etwas rauh; beide sind am Endo entweder nur sehr 
kurz und stumpf lich zugespitzt, oder die Deckspelze, sclten auch die Vorspelze lfiiift in eine 
ktirzere oder Rtngcre, riickwarts sehr rauhe Gramie aus. Die Deckupelzc greift mit den 
kurz oiugebogenen scharfen Randem  in eine Vertiefung der Vorspelzo; die letztere ist eben
falls an den Randem eingekrummt und umfasst mit ihnen die beiden vorn verbundenen, 
breit eiformigen, spitzen und fleischigen Lodiculae, die mit den Flanken an die RSndcr der 
Vorspclze angeklebt sind. Die sechs Staubgefasse sind so geordnet, dass je  ein cinzelnes 
auf jede der beiden Spelzen zugewendet ist. Die »Staubfaden sind yerhaltnisniiissig lang; die 
linealischen, stumpfen Staubbeutel springen mit Liingsrissen auf. Der Fruchtknoten besitzt 
eine langlich-ellipsoidische Gestalt und ist von eiuem zweispaltigen Griffel gekront, der Ihiulig 
mich der Deckspelze hm noch ein Rudiment eines dritten Narbenstrahles aufweist. Die 
Narben sind mit zahlreiehen, verzweigten I-Iaaren besetzt. Die Fracht ist mit iliren beiden 
Spelzen fest verbunden und von ellipsoidischer Gestalt; auf den beiden llaclien Heiten besitzt 
sie je  zwei Langsrippen. Der ldeine Keimling liegt mit der Riickenkante aussen dem glasigen, 

inehr oder minder mehligen Nahrgewebe an.



Forincn. Der Reis wird in einer grossen Monge von Kulturvarietftten und Form cn 
gebaut. Nach. K o r n i c k e  kann man die Yarietaten in folgcnder W eise gruppieren:

O ryza  sativa  L.
I. u sita tissim a  K o r n ic k e .  Gewohnlicher Reis. Der Eiweisskórper ist im Brucli glasig, 

et was glanzend (koch- und backfahig).

1. com m unis K o r n ic k e . Frtichte gross (5 bis 7 mm lang).

A. Unbegrannt.
a. Frucht weiss.

var. ita lica  A le k  Scheinfrucht gelbrótlicli, Frucht weiss.
var. jauanica  K ó r n ic k o . Scheinfrucht dunkelrot, Frucht weiss.
var. p a ra g u a y en sis  K o r n ic k e . Scheinfrucht scliwarzlich, Frucht gross, weiss.

b. Fruęht rotbraun.
var. sundensis K o r n ic k e . Scheinfrucht gclbrotlich, Frucht lotbraun,

B. Begrannt.
a. Frucht weiss.

var. uulgaris K o r n ic k e .  Scheinfrucht und Grannen gelbrótlicli. 
var. erytkroceros  K o r n ic k e . Scheinfrucht gelbrótlicli, Grannen schmutzigrot. 
var. ccanthoceros K o r n ic k e .  Scheinfrucht gelbrótlicli, Grannen dunkel- 

violettbraun.
var. m elanoceros A lc f .  Scheinfrucht gelbrótlicli, Grannen Schwarz.
var. rubra  K o r n ic k e .  Scheinfrucht und Grannen rot.
var. leucocerots K o r n ic k e .  Scheinfrucht schmutzigbraun, Grannen weisslich.
var. am au ra  A le f . Scheinfrucht und Grannen braun.
var. brunnea  K o r n ic k e .  Scheinfrucht schm utzigbraun, Grannen dunkcl- 

violettbraun.
b. Frucht weiss, rot gcstreift.

var. stria ta  l ie u z e .  Scheinfrucht und Grannen gelbrótlicli.
c. Frucht weiss, schwitrzlieh gestreilt.

var. ca ta lon ica  K o r n ic k e .  Scheinfrucht braun, Grannen schwarzlich.
d. Frucht rotlicli.

var. S a van n ae  K o r n ic k e . Scheinfruclit gclbrot, Grannen rot.
e. Frucht rothraun.

var. ‘p y r o c a r p a  A le f . Scheinfruclit und Grannen gelbrótlicli. 
var. D esv a u x ii  K o r n ic k e .  Scheinfruclit gelbrótlicli, Grannen dunkelviolett- 

brauri.
f. Frucht scliwarzhraun.

var. a tro fu sca  K O rn ick e . Scheinfrucht gelbrótlicli, Grannen rot.

2. m inuta  P r o s i .  Scheinfrucht und Frucht klein (Frucht weiss, 4 mm lang).

A. Frucht rumliich.
a. Unbegrannt.

var. c y d in a  A le f .  Scheinfrucht gelbrótlicli.
var. m d a n a cra  K o r n ic k e .  Scheinfrucht graurot, an don Endalirchen der 

Rispeiuiste mit violettbraunen Granuenspitzen.
b. Begrannt.

var. m icrocarpa  K o r n ic k e . Scheinfruclit gelbrótlicli, Grannen rot.



13. Fruciit liinglich (uubegraimt).
var. lon g ior  A le k  jjSlieinfruelit gelbrotiieli.

II. g lu t mona L ou r . Klebreis. Der Eiweisskorper im Bruclie von stearinartigem Ans- 
selicn, matt (nur kochfahig).
1. Uubegraimt.

A. Fruciit weiss.
var. a ffin is  K o rn ie k e . Selieinfruelit gelbrotlich.
var. M igu elian a  K o r n ie k e . Selieinfruelit graurotbraun.

13. Urucht rotbraun.
var. dubla K o r n ie k e . Selieinfruelit gelbrótJicl).

2. Begraimt.
A. Fruclit weiss.

va.r. alba  A le k  Soheinfrucht und Grannen gelbrotiieli.
var. nornica K o rn ie k e . Schcinlrueht gelbrotlich, Granne rot.
var. lleuzeana  K o r n ie k e . Selieinfruelit gelbrotiieli, Grannen dunkelviololt- 

braun.
var. isochroa K o rn ie k e . Selieinfruelit und Grannen rot.

13. Fruciit rotbrauu.
var. K edm uana  K o r n ie k e . Selieinfruelit gelbrotlich, Grannen dunkelviolett- 

braiui.
O. Fracht schwarzbrann.

var. m d a n oca rpa  A le k  Selieinirueht und Grannen gelbrotiieli.
var. a tra  K o r n ie k e . Selieinfruelit gelbrotiieli, Grannen dunkelviolettbrauii.

Vorkommcn uml Yerbreitung. Der Reis findet sich w i Id in feueliten Gegenden Siid- 
asiens und des tropiselien Australiens und wird in zahliosen Varietaten ais G-etreidepflanze 
in Asien bis zum 42.", in Europa bis 4 6 0 (Po-Ebene), in Nordamerika bis 360 nordlieher 
13reite und auf der Siidhalbkugel bis 26° siidlielier Breite kultiviert und z w ar besouders in 
Cbina, Japan, Korea, auf den Philippinen und den Sundainseln, in Vorder- und Ilinterindien, 
auf Ceylon und Madagaskar, in Nordamerika und Italien.

Kultur. Ais Sumpfpllanze verlangt der Keis grosse Eeuelitigkeit des Bodens und 
ausserdem sine mindestens vier Monate hindureh dauernde und mógliehst gleielnniissige 
Sommertemperatur von 2!)°. Man bant ilin dalier meist in niedrigen, feueliten Gegenden, 
welełie man anhaltend unter W asser setzen kann, und liat in vielen Landem ktlnstliehe Be- 
wiisserungsanlagen geschaffen, welche bei gtinstigen klimatisehen Verhaltnissen die Gewinnung 
von zw ei Ernten im Jahro ormóglichen. Die anhaltende Bewasserung des Bodens erzeugt 
leieht Sumpffieber, weshalb aueii die Reiskultur in Oberitalien in der Nalie von Ortscliaften 
verboten ist. Der Bergreis, w elcher aueh auf troekenem Boden gedeilit, kiirzerer Vegetations- 
zeit bedarf und nur bei grosserer Troekenlieit Bewasserung bedarf,- wird in Siidasien ebenfalls 
in sehr ausgedelintem Masse gebaut, kommt aber viel weniger in den Handel. Dasselbe ist 
der Fali mit dem Klebreis, dessen Kórner beim Koełien eine fest zusammenhangende Masse 
bilden; er wird hauptsachlieh in Japan und China kultiviert.

Bei der Ern te werden die Ilalme mit der Sense oder Sieliel abgeschnitten, und die 
Frucht durch Dreschen, meist auf selir primitive Weise gewonnen. Der dadurcłi erbaltene 
rolie Keis lieisst in Sudasien allgemein Paddy, in Nordamerika rough riee; er wird auf be-
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sonderen Ileismiililen enthiilst oder gesdiii.lt, imd darauf ;iuf Poliermaschinen poliert. Durdi 
diese Prozesse crliiilt man von dem roli en lleis im Mitlel etwa die Halli,e ais Ganzreis, walirend 
ein Viertel Bruchreis und ein Viertel Ab fali (Kleić) itbrig blcibt.

Name und Ocscliichte. Der Name des lleis im Sanskr.it ist vrihi, w olch es in den 
iranisdien Sprachen zu brizi wurde; aus dieser altpersisclien Form mach ten die Griechen 
oryza, woraus dann die Bezeidm ungen des Reises in alien europaischen Sprachen entstanden. 
In China wird lleis seit etwa 5000 Jałiren kultiviert. Von da gelangte der Ileisbau naeh 
Innerasien, K orea und Japan, naeh ganz Stldasien und Persien. Im Abendland wurde er 
wohl crst durcli die Feldziige A lexander des Grossen genauer bckannt, diente jodoch  zur 
Zeit des Iloraz nocli nieht ais Speise, sondern nur ais Medizin. Die Araber 1'uhrten den Iteis- 
bau im Nildelta und in Spanien ein. Um 1530 baute man lleis auoli in Italien. Nacli Nord- 
amerika kam der Ileisbau im Anfang des 18. Jalirliunderts.

Hamlelssorten. Die HauptausfuhrpBttze des indisehen llcises sind Ilangoon, Akyab, 
Moulmein und Kalkutta. D er in Indien arn meisten produzierte Bengalreis ist grób von K oni 
rotłich, grosskornig, w ohlschm eekend, aber sehwer zu enthulsen; eine andere Hauptsorte 
Indiens ist der Patnareis, kleinkórnig, langgestreckt, diuin und sełir wciss. In Hinterindien 
sind die wichtigsteu Sorten der Kaiigoonrcis (aus Brit. Birma), Sianireis und Araeanreis. Von 
meist selir guter Q,ualitftt ist der Javareis mit langen, gerieften, durchsclieinenden K oniem . 
Japanreis, von sehr guter t^ualitat, kommt immer mehr in den Handel. Die nordamerikanischen 
Sorten fasst man meist unter dem Nameii Carolinarcis zusammen; er gehOrt infolge der sehr 
hoehstehenden Kultur und vorsielitigcn Bebandlung zu den besten Sorten. Der italienisclic 
lleis h at dicke, rundliche, weisse Korner.

Aiiwendung. Die Verwendung des lleis ais Nalirungsmittel ist bekannt; im Orient 
und in Asien schatzt man die Anzahl der Menschen, w elcbe von dem lleis ais Ilauptnahrungs- 
mittel leben, auf etwa 750 Milliouen. Es werden dort aus lleis und Iteismelil die verscbieden- 
artigsten Nalirungsmittel bereitet. Ferner dient er zur Ilerstellung von Arak, und in Japan 
zur Ilerstellung von Bakę, eines ausserordentlicli beliebten bierartigen Getrankes. Auch in 
Europa ist der Konsum des llcises seit melireren Jalirzehnten ausserordentlicli gestiegen, 
zumal auch die Verwertung zu lleisstarke immer mehr zuninnnt.

Pharmazeutisch w ich lig sind gleiclifalls die geschalten Ileiskorner, Scmina Oryzae, 
und das daraus gewonnene Starkemehł, Amylum Oryzae. Die Scmina Oryzae der Pharma- 
oopden bestelien aus den von den Spelzen befreiten KOrnern, dem Tafcl- oder dem Bruchreis 
des Ilandels. U iizerbrochcne Korner liaben eine Liiiige von  5 bis G mm und eine Breite von 
3 mm; sie sind seitlich zusam m engodruckt, w odurch zwei flachę Bciten und eine Kante im 
Umfange des Kornes entstehen. D er Grund des Korns zeigt aut- der einen Seite eine Lilcke, 
in der der ziem lich grosse Keimling friiher gesessen hat; die Breitseiten sind mit mehreren 
Langsriefen versehen, w elćlie in der Spitze zusammenlaufen. Die Korner sind durchscheinend 
hornartig, nur an der Kante, an der der Keimling gesessen hat, ist das Korn mehlig.

Die Eeisstitrke, Amylum Oryzae wird aus den Abfilllen beim ScliiUcn und Polieren 
der Ileisfruclit erlialten, indem man dieselben, soweit sie nocli Ileste des Endosperms ent- 
halten, mit Kalilauge au flockert und dann aus den crweichten Geweben das ,Starkemehł, 
wie gewohniich, durcli den Schlaminprozess abscheidct. Das Icuchte .Satzmehl wird alsdann 
entweder in ungeform ten Massen getrocknet oder durcli Pressen in wurfellorm ige Stitcke



geform t, iii denen es sich in Strahlen absondert. (Brocken- oder Luftstftrke und Strahlen- 
starke). D ie Sthrkekorner sind meist 4 bis 6 /i gross, scharfkantig polyedrisch und krystall- 
ahnlich, selir selten rundlich; sie lassen nur selten eine Kernhohle oder den Kern erkennen, 
die Zellen des Endosperms werden von Starkę ganz ausgefullt, die meistens ans kleinen 
Einzelkornern (Fiillstarke) besteht. Zwiscben derselben befinden sich einzelne zusammen- 
gesetzte Korner, welche ungefahr ovale Form haben und ans zahlreichen dieser kleinen 
Starkekornchen gebildet werden. Die zusammengesetzten Korner haben aber weder die 
abgerundete O ber flachę der HaferstJlrke, noch behalten sie die Form; sie zerfallen vielmehr 
leicht in ihre Teilkorner, so dass in den feineren Fabrikaten solche zusammengesetzte Korner 
kaum wahrgenornmen werden.

Anatom ie. Das die Stiirkekorner fuhrende Endosperm besteht aus zartwandigen, 
strahlenfórmig gestellten Zellen, welche in dem hornigen Teile von den kleinen eckigen 
Starkekornern vollst9udig augefiiłlt sind, wahrend letztere in dem meliligen Teile weniger 
dicht liegen und daher haufig rundliche Form annehmen. Uber dem Endosperm liegt eine 
einzige Lagę dunnwandiger Aleuronzellen, welche von der Samenhaut in Gestalt einer voll- 
standig obliterierten Zellschicht bedeckt wird. —  Die Fruchtschale besteht ebenfalls aus nur 
sehr zartwandigen Elementen, da dieselbe stets von den geschlossenen Spelzen eingeluillt 
Avird, sie selbst also der schutzenden Funktionen, die ihr sonst zutallen, iiberhoben ist. Von 
innennach aussen zunachst weist die Schlauchzellenschicht horizontale, langgestreckte, 7 bis 8 (k 
breite Schlauclie auf, welche wenig miteinander yerbunden sind. Die vertikal gerichteten Quer- 
zellen sind zw ar liickenlos aneinander gelagert, bilden aber nur sehr undeutliclie Ilorizontal- 
reihen. Die Oberhaut endlich zeigt wellige, oft tief ineinander eingreifende Zellen. —  Ein 
Bart an der Spitze der Fracht, wie bei Weizen und Roggen, fehlt hier yollstandig.

Von besonderem W erte ist hier die Kenntnis A'on der Beschaffenheit der Spelzen. 
Da dieselben, wie bei Hafer und Gerste, die Fracht dicht umhtillen, sind sie Bestandteile der 
Reisfuttermehle. Es sei hier auf die ausfiihrlichen Arbeiten von T s c h ir c h  und O ester le  
(Anatom. Atlas 1. c.) und von M o lie r  (Anatomie der Nahrungs- und Genussmittel) hin- 
gew iesen; nur soviel sei an dieser Stelle erwahnt, dass die Epidermis der Aussenspelze sehr 
stark verdickte und starli wellig gebogene Wandę besitzt, welche sich durch ihre charakteristisclie 
Form  in allen Schnitten leicht kenntlich machen und die Auffindung der Reisschalen in Ge- 
mischen rasch und sicher gestatten. Besonders interessant gestaltet sich auch das Ineinander- 
gieifen  der beiden Spelzen, von denen die aussere (unterej Spelze mit einem scharfen Zahne 
in einen Falz der inneren (oberen) Spelze eingreift. Beide Spelzen sind mit einfachen, langen 
dickwandigen Haaren besetzt; ihre W and, wie die der Epidermiszellen ist starli verkieselt.

Bestandteile. Von allen Getreidearten ist Reis am armsten an eiweissartigen Stolfen, 
dagegen am reichsten an Sthrkemehl. Im Mittel entlialt er 12,58 °/0 Wasser, (1,73 °/0 Eiweiss- 
stoffe, 0,88 ° /o  Fett, 78,48 °/0 Starkę und stickstofffreie Stoffe, 0,51 °/0 Rohfaser, 0,82 °/0 Asche. 
Die beim Schftlen abfallende Kleie, die ais lteisfuttermehl in den Handel gebracht wird, 
enthalt im Durchschnitt 12,90 Wasser, 11.20 Eiweissstoife, 7,85 Fett, 62,10 Starkę und stick
stofffreie Extraktstotte, 1,60 Rohfaser, 4,35 Asche. Es findet also beim Reis in sehr hohem 
Grade eine ungleiche Verteilung der einzelnen Bestandteile statt; die Eiweissstoffe sind haupt- 
sachlich in den ausseren Schichten abgelagert und werden beim Schalen zum grósseren Teil 
in die K leie ubergefuhrt.

L i t t c r a t u r .  Abbildungen und Beschreibungen. Linn., Gen. n. 448. —  Pal. B eau v ., Agrost.
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Betula lenta L.
Ziihe Birke. Engl.: Sweet Birch, Mountain Mahagony, Black Birch.

S yn .: Betula -nigra Du Roi. Betula lutea Mich. Betula carpinifolia Ełirh. 

F am ilie: Capuli/erae. Un te r  fa m ilie : Betulae ffiichl. G a ttu n g : Betula Tournef.

Bcscliroibuiig. Die ziilie Birke ist ein schoner, dem Kirselibaum ahnlicher Baum. 

Er wird (i bis 10 m lioch und nimmt ku.ltiviort ilielit sclten pyramidalen Wuehs an. Scin 

Stamm erinnort an den unserer Birken und erreicht eine D icke von 1 m. Kr ist mit weiss- 

graucr Rinde bedeckt, w clcho sieli von alteren Baumen in 2 0  cm  langen Banderii ablost. 

Das iio lz  des Stammes ist triach rosenrot, welche Farbę beim Trocknon nocli intensivcr 

wird. Die jungen Zweige sind dunkelbraun und gliinzcnd und mit zahlreichcn weissen Rindcn- 

poren (Lentieellcn) bedeckt. Jiingstc Triebe sind dicht flaumhaarig. Die wcclisclstandigcn, 

einlachen Blattcr erinnern an die der Hainbuche (Carpinus Betulus L .); sie baben oinen 

kurzeń, kaum uber 1 cm langen, flaumhaarigcn, rinnigen Blattstiel und herzformigen Gruiul; 

sie sind breitlanzettlich oder eilanzettlich und am oberen Ende lang zugcspitzt. Sio erreiclien 

eine Lange von 12 cm und eine Breite von 7 bis 8 cm. Ihre Farbę ist oben ein gesattigtcs 

Dunkelgrtin; die Unterscite ist heller; bcide Sciten, besonders aber die unterc, sind an den 

Adern flaumhaarig. Die jungen B kit ter sind mit silberglanzenden Scidenliaaren bedeckt, die 

sie aber spilter fast vollstandig verlieren. Die Blattspreite wird von einer starken Mittol- 

rippe bcinahe schnurgerade durchlaufen. Von dieser gehen aut' jeder Scite funfzehn bis 

aclitzelm Seitennerven aus, welche in je  oinen groben Zahn des gesagten Randes enden. 

Zwischen je zwoi dieser Zalme befinden sich fiinf oder melir kleinero, aber sehr ungleiche 

Sagezaline, w elche je  von einem kleinen Spitzchen gekrónt sind. —  Zu beiden Sciten des 

Blattes zeigen sich in der Jugend zwoi hinfallige, gelblicho Nebcnblatter, die nach kurzer 

Zeit vcrschwinden. — Die m onoecischen Bili ton sind zu Katzclien vcreinigt. Lotztero sitzen 

an der Spitze diesjaliriger Kurztriebe und sind, wie die Blattcr, von zwoi hinlalligcn gclbon 

Ilocłiblattern gesttitzt; die Kurztriebe selbst tragen am Grim de zwei dunkelbraune, glanzendc, 

imion gelbe Knospendeckschuppen. Die mannlichen Katzchen stehen zu drei bis vier loeker 

an der Spitze vorjahriger Zw eige ; sic sind 8 bis 10 cm lang und bis 1 cm dick, walzig, 

nickend oder liangend und besitzen eine sehr bewegliclie Aclise, an w elclicr die Blllten in 

drei Spiralen inseriert sind. Die Bltiten besitzen kein Perigon. An kurzem Tragstiel bc-

findet sieli vorn ein grossos naliczu rautenformiges gelbes Deckblatt mit brciter scliwarz-

brauner Spitze und zwei gelbe Vorbliitter; alle drei haben ziorlicli gesagte Randor mit sehr
G9



ungieiehc.n ZiUinen; sio bedeckcn ungcfahr zchn Staubgcfas.se mit yollstandig gctreim ten, je  

von winem kurzeń Filament getragenen liinglich ovalen, em kammerigen, gclben Iteuteln. 

*Die aufrechten, walzigen Katzchen steli en seitlieh am yorjalnigon Zw cige und zwar am Jfcfi.de 

kleiner, mit Nioderblattern besetzter Kurztriebe. —  D ie Katzchen sind 2,5 cm  Jang, 0,5 cm 

dick, gelbgrtłn. Die BlCItclien steli en in Spiralon an der gcinoinsohaftliohon Aclise und 

zwar in Gruppen zu je  drei in den Aehsoln oincs Doekblattes und zweier kleiner Vorblftttor. 

Sie besitzen kein Ferigon, sondern bosteJien nur aus dem naelcten zwciblattrigen, dreiwulsti- 

gcn, an der Spitze seidenhaarigen Ovar mit zwei purpurroten fadenJormigen Narben. Das 

Ovar ist am Grunde zweifllehrig und tritgt liier in jodem  Faehe oine umgekelirto Samem 

knospe. Die beiden Fruolitblatter stelien transyersal zum Dcckblatte. IJei der Fruchtrcife 

wiiehst das K&tzclien bis zur Lange von (5 cm und einer DicJco von 2 cm lieran, w obci sieli 

das Deckblatt mit den beiden Vorblattern zu einer einzigcn dreizipfeligcn braunen Fruohtsoliuppe 

yereint, dereń stumpfte Lappen gleielilang sind, whhrend die seitlichen eon den Randem des 

mittleren bedeckt w erden ; ilire Aussenseite wird von stark hcryortretęndon seidenhaarigen Nerven 

durchzogen. An ilirem Grunde finden sieli drei kleine gefliigelte Fruohtehcn mit an der Spitze 

verbreitcrtcm  .Flugel und zwei Narbonreston. Das Fruelitelien ist ein braunes ovales oder 

eilorm iges NUssehen, die Flugel sind gelb. Der Same cnthalt kein Nfthrgewebe, der grosse 

Keimling fu lit mit seinen fieiseliigen Kotyledonen und dem n a d ! oben gerieliteten W ttrzelchen 

das Nussehen yollstandig aus.

JUiitezcit. April und Mai; Fruchtreife im August und September.

Yorkommen. Der Baum ist haulig in W aldern und an Waldrandwrn dureh ganz Nord- 

ainerika; in Europa lindet man iłm nieht selten ais Parkbaum kultiviert.

Drogę. Von pharmazeutischem Interesse ist das aus der Rinde und den jungen 

Zweigen erhaltene atherischo Ol: Oleum Betulae lentae oder Oleum Wintergreen, Sweet- 
birełi-Oil. Man erhfllt dasselbe durcli Destillation der Zw eig- und Astrindo des Baumos. Die- 

selbe giebt sehon beim Befeuehton den Gerach naeh W intorgreenBl und untersclieidet sieh 

dadurch leiebt von den Rinden verwandtor Birkenarten, w clch e  selbst beim Erwarmen mit 

W asser dieses Ol nicht entwickeln. Das Ol ist durchw eg fthnlich dem W intergreenol aus 

den Blattern von O a n lth eria  procum bens L. (s. dieses) und untersclieidet sieli davon nur dureh 

seine optische Inaktivit&t, sowie dadurch, dass es zwar aucli Methylsalieylat C H I4(011) C « ) .C H -,  

den Ester C  li'-1 O2 und ein Paraffin enthillt, nieht aber den A lkohol C8H l60 ,  dem man die 

Linksdrehung des RaultheriaOles zusehreibt. —  Das O l  wurde von S c h im m e l & Co. in

Mengen von 0 /> °/0 der Rinde erhalten und zeigte ein spezifisclies Gwwieht von 1,180 bid .1,187 

boi 15° C. Es muss in gut yerschlossenen Gefassen aufbewalirt werden.

Chemiselic Bestandteile. W ahrend die Ans.ich.ten daruber, ob das W intergreenol in 

den Gaultheriabiattern fertig gebildet yorkom m t, nocli nicht yollstandig geklftrt sind, ist es 

sielier, dass dasselbe O l  in der Sweet-birch-Rinde nicht frei yorhanden ist, sondern bei der 

Destillation dureh Fermentwirkung auf ein G lycosid gebildet wird. A. S e l in e c g a n s  und



J. JO. G o r o c k  orhielten durch Auszichen der ltinde mit alkoholi,selier Bleiacetatldsung, Idur 

bleien der Masse, Eindampfcn und Fiillen des erlialtenen Syrups durch absolutni Alkohol mul 

Ather eineii Kórpor, Gaultherin, in farblosen seidcrnlhnlichen Kry stal len, aus dem sie durch 

Zorsetzung W intergreenbl orhalten kounten.

Gaultherin CJ4 1I,S Os-f- H2 O ist in W asser rach lich , in krystallisiertcin Zustandc 

aber nur langsarn Kiślie h , leicht und ohne Zersetzung in Alkohol und konzentrierter 

Essigsiiurc, unlbslieh dagegen in Ather, Chloroform, Aceton und Benzol. Konzentricrto 

Sclw efelshure lost es blass rosa, farbt sich aber bald rnelir und melir dunkelbraun. Heim 

Erhitzen zersetzt es sich, ohne zu schmelzen, zmn Tell unter Entwiekeluug von Metliyl- 

salicylat. In der Kalte reduziert es F oh lingL sehe LOsung nicht, dagegen leicht beim 

Koch en. Vcrdflnnt* Mineralsauren zerlegen es rascli in Zuckcr und MethylsaJicylat, wobei 

sich die FUissigkoit m ilchig triibt und Oltroplbn absetzt. Das Gaultherin ist linksdrehend, 

schm eckt bitterlich, wird aber weder vo.n dem S w ich cl des Mundes noch von Emulsin odor 

Myrosin zerlegt. In der ltinde bofindet sieli indessen ein Ferment, dessen Wirkung durch 

W asser sotort eintritt, die aucli durch Alkohol nicht gehindort werden kann. Nur dui'ch 

Bloiacetat wird sie aufgchoben. Von diesem Ferment weiss man aussor den angefulirten 

Thatsachen nur, dass es das Gaultherin unter Wasseraufnahme in Glycose und Methylsali

cylat spaltet. Das Gaultherin steht in naher Beziehung zu Salicin und Helicin, von don en 

das erstere in G lycose und Salicylalkohol (Saligenin) das zweite in Glycose und Salicylaldc- 

Iiyd zerfallt, w thrend wir hier einen Ester der iSalicylsaure crlialten.

Priifung des "Wintorgreenoles siehe Gaulth&ria procum bens L .

Andorę Yerwcndungen. Aus dem Safte dieser Birke wird aucli Zucker gesotten. — 

Das llo lz  ist seiner dunkelrosenroten Farbę wegen ais Mountain-Mahagony sohr gescjnltzt, 

da es cine sohr solidne Politur annimmt.
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Castanea vesca Gaertner.
E ch tc  •Kastanic, essbare K astanie, E delkastanic. E ngl.: Chestnut. Franz.: C hltaign ier, 

Castanier, M a rron icr  d ’E u rope . H oli.: tarnme Kastanje.

S y n .: Castanea imlgaris Lam. Castanea satwit Mili. Castanea Castanea Karwiom liagus 
Castanea L.

ł . i i u i i i e :  Cupidi/erae (jFagaceae Engl.) IJ n te r fa m ilie : Cast-aneae. G a ttu n g : Castanea 
Tournef.

Itcsclircibnng. Wie Kastanie ist ein schoner Baum von 10 bis 80 m Ilohe, mit stolzer, 
wcitschattender kugliger Krone. Der Stamm ist aufreclit, gorade, cylindrisch, oft von be- 
traclitliclier D icke; cr besitzt eine graubraune, glatte Rinde. Die Zweige sind meist etwas 
kantig, mit vielen Lenticellen bedeckt und reich an Narben frtiher abgefallener Blatter. Dio 
BJiitter sind mit 1 bis 5 cm langen Blattstielen verselien, wechselstandig, einfach, ungeteilt, 
lanzettlich, am Grunde abgerundet oder etwas herzfbrmig, arn entgegengesetzten Ende in 
eine scharfe Spitze auslaufend, am Rande mit mehrere Millimeter langen, spitzen, plbtzlich 
hervortretenden ZJlhnen besetzt. Die Blattflćlche wird 20 bis 80 cm lang, 5 bis 7 cm breit, 
ist dunkelgrtin, unterseits heller, kalii und etwas glanzend auf beiden Seiten. Der Hauptnerv 
durchzieht oberseits eingesenkt, unterseits stark hervortretend, das ganze Blatt; aus ihm ent- 
springen auf jeder Seite zwanzig bis yierzig Seitennerven in Winkeln von 60 bis 70° und 
vcrlaufen in Aachen Bogen in die Blattzahne, wahrend zwischen ihnen ein reicłmiaschigos 
Adernetz aich entwickelt. Jungę Bliitter sind zartfiaumig beliaart und von zwei iiinfalligen 

Nebenblattern gesttitzt; die Blattspreite ist nach den Nerven gefaltet und nacli den Falten 
in der Knospe zusammengelegt. —  Die Bltiten sind monocisch. Sie sitzen meist zu siebcn 
in Knilueln vereinigt und von Deekblattern gesttitzt, an der Aclise eines 20 cm langen schlanken 
walzigen Katzchens und zwar derart, dass die untersten blattwinkelstandigen, aufrechten 
hinfttlligen Katzchen meist nur miiiinliche, die oberen seitliclien oder endstandigen, bestandigen, 
gewohnlich etwas tiberhangenden Katzchen dagegen am Grunde ein bis zwei weibliclie 
Biischel, im ubiJgen aber mannliche Knauel tragen. In diesen pflegen die mannlichen Bldtclien 
oft in der Entwickelung zuriickzubleiben, indem sie sieli nur in geringer Zahl ausbilden oder 
sich nicht yollstandig entwickeln. Dann erzeugen sie zwar Pollenkorner; dieselben komrnen 
indessen niclit zum Aussftiuben und die Staubbltitter treten nicht aus der Bliitenhiille liervor.
— Die mannlichen Knauel enthalten meist sieben Bltiten. Bei denselben sind gewolmlich 
sowohl die Vorblatter erster wie zweiter Ordnung ausgebildet. Das glockige Perigon enthalt 
meist sechs Blatter in zwei Krcisen, in denen das unpaare Glied des iiusseren Kreises in 
der Mediane nach voru liegt. Das Perigon umschliesst zw olf bis achtzehn Staubbltitter in



zwoi bis drei alternierenden K reiscn; ilire Fiiden sind fr c i , von einandor abstehend und die 

Bliitenliiille tiberragend, dio kurzeń rundcn ovaien Beutel billi on sieli in Spalten naeli iimen. 

Am Grunde des Perigons belindet sich nieht selten ein kleines droilappigcs Griilelrudiment. 
— Uie weiblichen Katzclien sind l 1/., bis 2 cm Jang und 1 cm breit. In denselben befinden 

sich urspriinglich auch sieben Bltitchen in drei Gonerationen, doch abortioren von diesen 
gewóhnlich eine grossere A nzabl, so dass meist nur drei iibrig bleiben. Diese besitzen ein 

krug- oder flaschen1'Crmiges, verwachsenblattriges Perigon, mit zweireiLigem secbszipleligeni 

Saume. Die Zip Cel sind dacliig, oval und mit dem unpaaren Gliede des husseren Kreises 

nach aussen gestellt. Sie fuhren entweder nur ein Pistili, dessen Ovar dann den ganzen 

Grund des Perigons auslullt oder um dieses Ovar finden sich eine Anzahi rudirnentdrer 

Staubblatter, die zwar keinen Pollen entwickeln, aber doch nicht selten Filam cnt und Antheren 

deutlich unterscheiden lassen. Das Ovar zeigt seclis Fruch tłach cr , von denen jedes zwoi 

seitlicli aneinander liogende, gegenlautigc hangende Samenknospen entliait, dereń Mikropyle 
nach oben und nach aussen zu gerichtet ist. A uf dem Ovar sit/.en seclis fadenform ige, liell- 

oder dunkelpurpurrote, innen papillose Narben, w ciche das Perigon uberragcn. Der Kniiuel wird 

von einem liinfalligcn D eckblatt und zwei transversalen Vorblattern gestiitzt und ist von 

einer schuppigen Kupula umgeben, die aus den verw achsenen vier Blitttchen der Sekundan- 

blute hervorgegangen ist und von dereń Emergenzen gebildet wird. fManche betrachten 

diese Kupula ais eine W ucherung der Aclise und ilire Scbuppen ais eclite Blźittchen.)
W ahrend der Fruclitreife vcrkiimmern in den gewohnlicli yorhandenen drei weibliclien 

Bltitchen die Mehrzalil der Ovula, so dass nur drei einsam ige, selten zweisam igc Friichte 
iibrig bleiben, w elche von der gemeinsamen, vollst£indig geschlossenen Kupula bedcekt worden. 

Die Frucht ist eine mit dem Perigon und den Narbenresten gekronte, breit eiform igc, bis 

4 cm  breite und 3 cm lange, in einen kurzeń Sclinabel auslaufende Achane; ilire Selmie ist 

graubraun, langsstreitig, an der Bauchseite entweder etwas abgcfiacht oder gekielt, an der 

Spitzc mit kurzeń grauen llaaren besetzt. Sie ist mit breiter, rauliw , graubraunei- Basis an 

der Kupula angeheftet. Die Kupula entstelrt durch Umbildung der krautigen Kupula der 

weiblichen Bliitenknfluel; dieselbe ist im ausgebildeten Zustande lederartig, kuglig; die spitzen 

Blattchen der Bltltencupula haben sich zu entfcrnt stehenden, verzw eigten Staclieln unigefornit, 

an denen sich ein oder einige untere Zw eig* erheblich stilrkcr ausbilden ais die ubrigen 

und die man dcshalb ais StiitzbPttter des Zweigsystem s betrachtet. Die ubrigen Staclieln 

sind dftnner und verlaul'en in verscliiedenen Ebenen. Die Oberliaut der Kupula zwischen 

den Staclieln ist kalii und zeigt vier Langsstreifen, die nicht mit Staclieln besetzt; sind, und 

an denen die Kupula bei der Reifc in vier dreieckige Klappen sich oflhet und die Friichte 

lreil&sst. Die Sam en haben eine bramie hitutige Fruchtschale und enthalten kein N ahigew ebe. 

Ilire dicken, fleischig-mehligen, plankonvexen oder ausserlich welligrunzligen weissen Kotyle- 

donen bedecken mit ihrem Grunde das nach oben gerichtet* W iirzelchen.

Blutezcit. Mai, Juni; die Fruclitreife iallt in den Oktober.

Vorkommen. D er Baum ist in der wiirmeren nordlich gcmassigten Zonę einheiinisch; 
er findet sich im siidlichen Europa ebenso wie im gemassigten Asi en, A frika und Nordamerika. 
In Deutschland wird er namentlich in den Rlieingegenden ais Chausseebaum gezogen ; im 
nordlichen Frankreich wird er seiner Friichte wegen angebaut und gepflegt.



Pliarniazeutische wid Ilandelsprodukte. Von pharmazeutischer Bedeutung siad dio 
gctrockneten Bliitter der Pflanze, Folia Castaneae, Edelkastaniciiblatter, Chestvut-leaves. Sie 
sind bis 30 cm lang, bis 7 cm breit, von ciijjm  starken, of(; melir ais 2 cm laugen Stielo 
getragen , am Grandę nicbt seiten herzformig, steif, glanzend mid reich geadert, unterseits 
weisslich, oberseits dunkelgrim, in jungem Zustande Uaumig. Zal 11 rei cl i e Se i ten n er vcn durcli- 
queren das Blatt imd endigen in die mehrere Millimeter Jangen Blattrandzahne. Zwischen 
dicsen ist der iilattrand ausgebnelitęt. Oben lauft das Blatt in eine scharfe Spitze aus. Die 
Kastanicnblatter scbmecken selw ach  bitterlich.

Dio Friiclite dienen ibres Reichtums an Niilirstoffen wcgen in Siidenropa ais geschatztes 
Nahrungsinittel, ibres W ohlgfSclim ackes wcgcn bod mis ais Dolikatesse. Die im Handel vor- 
kommenden essbaren Kastanien werden in Italien, Sudfrankreicli, Tyrol gecrntefc, walirend 
rhciniscbe mul nordtranzosische Fnielitc kleiner mul weniger wohlscluncckend sind. fletztere 
nennt mail Kastanien, dio grossen, bis 70 g sehweren Friiclite heissen Marronen. Die Friiclite 
werden an der Sonne gotrocknet, oder in kochendes Wasser getaucht und geddrrt, um die 
Keimkraft zn zerstdren und mn sic lialtbar zu maclien. Schleclit getrocknete Friiclite 1'aulen 

selir leiclit. Das Holz niiliert sieli nach Darte und Farbę dem Eichenliolz. Die Bindę ist 

gerbsto Arcich.

Anatomisclies. Das Gewebc der Kotyledonen ist dClnnwandig, paronchymatisch und 

ist von einer Klcberschiobt umgeben. Es ist selir starkereicli; die Htarkekorner sind selir 

mannigfaltig gcstaltet, bald rundlieh, bald sacklormig ausgedebnt, aber niemals zusammen- 

gesetzt. In der Mi tle zeigt sich ein Querriss, sol ten er ein einfaches Bildmigszcntrum.

ISestandtcile. Die llinde der Kastanie entlialt 4 bis 12%  Gerbsiiure; letzterc zerfkllt 

boi 200° in Pyrogallol und MotagalJussilure. Die lMiitter bat S te ltz e r  untersuelit; er iand 

9 %  Gerbsaure, Bitterstollj Protein, etwas Fett und Harz, nebst 5 ,4 %  Asclie, welclie Kalium, 
Calcimn, Magnesium, Eisen, Kohlensflure, Chloride, Pliosphate entliielt. — Die Friiclite entlialten 

3 0 » /0 W asser, 29 %  Stiirkc, 23 %  Dextrin, 8 ,5 %  Proteiii, 2 %  Fett, 2 ,0 %  Asclie, 3,3 %  

Cellulose. Nahezu 0 0 %  der ganzen Masse lassen sieli in Zucker verwandcln.

Anwcmlung. Die Rinde des Baumes dient ais Gerbmittcl; das IIolz findet ais Bau- 

liolz Vcrwendung. Die Bliitter wurden 1802 von C lo s e  in die Medizin eingelulirt, naclidcin 

sie bereits frtiher ais Hausraittel Verwcndung tandem Sie gelten ais Mittcl gegen Keuch- 
busten, mildern die Krampfe und bescitigen sie in ciuigen Tagen. Man wendet die Bliitter 
in Ges tal t eines FJuidextrakts an, zwei- bis dreistiindlieli 0,5 bis 2 g. Die Friiclite dienen 
ais Kaffeesurrogat und Kahrungsmittel. Das Fxtrakt des IIolzcs dient scines Gcrbstotlgelialtcs 

wegen zum Scliwarzfarben und zum IW,scbweren der Seide.

Littoratur. Beschreibung und Abbildung. D inne, Spec, 1410 (F a g m  O.) -  N ouv. D u li, 

Arb. Ul. p. 00. tal). 19. -  E ngl., Hot. tab. 880. (Fagus G) -  G a e r tn e r , Fruot. I. p. 181. t. 37.
J la r l ig ,  Forst. 7. t. H). -  R e ic lie n b ., Icones FI. Gerni. t. 040. -  D cdeb ., FI. ross. III. p.
593. (C astan ea  m tiva ). -  Lam ., Encykl. metb. I. p. 708. (C . vu lgaris). -  P a ll., FI. ross. II.
p 5 (Fagus C ) .  -  M ille r , Gard. Diet. Ed. 7. n. 1. (C. sa tioa ). -  K o ch , Dendrol. II. 2. ,).

20 - -  N oe  s v. E sen b ., Gen. fi. Germ. Monochl. n. 25. -  DC., Prodrom. XVI. 2. p. 114. (C.

oulgaris). -  E n g l.-P ra n  tl, PH.-Fam. HI. 1. p. 54. _  En dl., Gen. p. 275. Suppl. IV. 29.



B en th . I lo o k ., Gen. plant. III. 401). -  B a i l lo n ,  Ilist. plant. VI. 230. 201. 207. — H e n k e l, 

Bot. 211. — B e r g , Bot. 240. Char. d. Pfl. Gen. t. 21. Fig. 180. — G a r e k ę ,  FI. v. N.- u. 

M.-D. cd 7. p. 541. Gatt. 542. Spec. 1036. m. Fig. —  T h o m e , FI. v. D. II. 4. t. 150. - 

K a r s to n , FI. v. D. II. 23. 24. m. Fig. — L u e r s s e n , Med. pharni. Bot. II. 401. — S e h le c h t e n d a l -  

H a l l io r ,  FI. v. D. X . 140. t. 958. —  l t c a le n e y k l .  d e r  P h a rm . V. 642. — K. S ch u m a n n , 

Syst. Bot. 312.

Drogę und Praparate . W ie g a n d , Pharm. 308. — H a g e r , Praxis I. 770. (Fol. u. Fluid 

extr.) — B e c k u r t s - I I i r s c h , Ilandb. d. Pharm. II. 40. n. 756 (Fol.) —  I l i r s c h ,  IJniv. Pharm.
I. p. 748. n. 1285. — D ie t r i c h ,  Man. ed. 6. 140. 156. — W ie s n e r ,  Rohstolle 510. — Brd - 

m a n n -K o n ig , (Hanausck) W aronkunde 224. (Fruct.)
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Castilloa elastica Cervantes.
U lć -B a u m . S p * n . :  A r b o r  d e  U le .

Fam ilie: Moraceae. U n t e r f a m i l i e : Artocnrpoidcae. 
(Jijstilloa Cerv.

T r  i b u s :  OImedieae. G a 11 u n g :

BeseliroibuiiK. Ein bober, anselmlicher, reichliclien Milchsaft enthaltender Baum. Der 
gorade Staram erreicht einen Durchmesser von 1 m und ist mit glatter, etwa 1 cm dicker 
Bindę bekleidet. Die jungen Zw eige sind markreich und mit gelbliclicn Ilaaren dicht be- 
kleidet. Die Blatter sind lebhaft grilli, in der Jugend mit goldglflnzwidwi llaarcn  bcdcekt, 
sehr kurz (etwa 5 bis 10 ram) • gestie.lt, elliptisch, 25 cm lang, 8 bis 12 cm breit, im Mittel 
dreimal so lang ais breit, ani Grunde deutlich herzforrnig, entweder ganzrandig, oder ganz 
fein gezftlmelt, kurz zugespitzt, diiim lederartig von Konsistenz, auf der Oberseite von kurzeń 
Ilaaren rauli und nur iangs der Adern liinger beliaart, auf der Unterseite von langeren 
gelblichen Ilaaren weichbehaart oder fast zottig, der Mittelnerv und die auf jeder Seite davon 
abgehenden fUnfzehn bis zwanzig liauptadern auf der Unterseite deutlich liervortretend. Die 
NebenblStter sind sehr ansehnlicli, namlich 5 bis 7 cm lang, elliptisch, spitz, an der Aussen- 
seite gelblieh-behaart, an der Innenseite kalii, paarweise von den Blattstielen vereinigt. Die 
Bliiten sind rnonocisch, in beiden Geschlechtern z u Aachen oder konkaven iłlzeptaculis ver- 
einigt, welche von zahlreichen, dachziegelig angeordneten Involucralblattclien umgeben sind. 
Die Kcceptncula der inSimJiclicii Bliiten stehen haufig zu mehreren in den Biattacliseln und 
sind naeist 1 cm lang gestielt. Die Blutenhiille fehlt. Die Staubgefasse stehen zerstreut 
zwischen flaumig behaarten, ganzrandigen oder auch in verscbiedener W eise zerschlitzten 
Deckblattern; die Faden sind melir oder weniger verlangert; die Antlioreu aft dickem Komiektiv 
sitzend und mit Langsspalten aulspringend. Da die Staubblatter weder durcli BIiitenhAllen 
getrennt sind, noch in Gruppen beieinander stehen, ist es sekwer, die Grenze und die Toile 
der einzelnen Biiiten zu bestimmen. Die Iteceptaeula der v<eibliclien Bliiten sind etwa 
20 mm breit und 10 bis 15 mm lioch, sitzen in den Biattacliseln einzeln, und sind ent
weder kurzgestielt oder sitzend. Sie werden von zwei bis drei Reilien von llilllkelcliblattern 
umgeben, von denen die innersten die grdssten, die fiussersten die kleinsten sind; ihre Grdsse 
wechselt sehr, aber alle sind breit eifOrmig und gelien in eine kurze Spitze tiber. Jeder 
Bltttenstand enthftlt etwa funfzig bis sechsig Bliiten, von denen indessen nur etwa zwanzig 
BUiten Friichte erzeugen. Die Blutenhiille ist kurz-rdhrenformig, tief vierlappig, die Zipfel 
dick. Der Fruchtknoten ist halb oberstandig, einf!lcherig; die einzige ayatrope Samenknospe 
h iiigt von der Spitze der Fruchrknotenliohlung lierab. Der kurze Grilfel endigt in zwei 
purpurrote, 2 bis 3 mm lange Narbenschenkel. Die BliitenhuUe ist bei der Fruciitreife 
fleiscliig und schliesst die Frucht mit krukigem  Perikarp ein. Der Fruchtstand hat jetzt einen 
Durchmesser von 4 bis 5 cm und eine Ilohe von 3,5 cm erreicht; er besitzt eine graugrunc 
Farbę und ist mit goldigen Ilaaren bedeckt. Dor liangende 8 bis 10 mm grosse Samen 
besitzt eine membran6se, rotbraune oder mennigrote Schale; NShrgewebe ist niclit vorhanden; 
der fast kugelige Einbryo hat dicke, etwas ungleiche Keimblattcr und ein sehr kurzes nacli 
oben gerichtetes W urzelchen.

Bliite- uml Fruchtzeit. Der Baum bluht gegen Ende der Regenzeit (Septcmber bis 
Julii)’ und tragt im Marz Friichte.

YorkomiiMMi mul Yerbreitung. Der Baum ist in Mexiko einlieimisch und wird aucli 
in Westindien angepfianzt. Er wiichst also zwischen dem 25. Grad ndrdlicher und dem 
25. Grad sudlicher Breite und steigt bis 500 m. Er liebt feuchte dichte Witlder und einen 
sumpfigen, wasserreichen Grund und infolgedessen findet er sieli in kleinen Bestanden an den
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Ufern der Fliisse Westindiens und Stidamerikas, wo die mittlere Temperatur zwisclien 22 und 
30° C. liegt und den grossten Teil des Jahres uber Regen fallt. Kulturversuche sind auch 
in Singapore, in Perak und in Ceylon genmeht worden, aber ohne grossen Erfolg, wenngleich 
die Baume keimfiihige Samen erzeugtcn und auch durch Stecklinge vermelirt werden konnten.

Anatomisches. Die Gattung ist, wie alle M oraceen durch das Vorhandensein von 
Milchsaftschliiuchen charakterisiert. Diese langen und geschmeidigen Sclilauche, w elche in 
ihrem Milchsaft konzentrisch geschichtete klebrige Korner entlialten, treten namentlich in 
der sekundaren Rinde oder dem Phloem auf.

Produktc. Aus dem Milchsaft wird Kautschuk gewonnen. Die Baume werden mit 
Einsclmitten versehen, aus w elchen der Milchsaft in reiclilicher Menge austritt. Zum 
Koagulieren benutzt man Stengelteile von Calonyetion speeiosum Chois. (Ipomoea bona nox L.), 
der Coasso- oder Achete-Pflanze. Dies ist eine windendc C onvolvulacee, welche im tropischcu 
Amerika uberall yerbreitet ist. Der im Laufe eines Tages gesammelte Milchsaft bloibt Uber 
Naclit stehen; darauf wird eine A bkochung der .Stengelteile der genannten W indę hinzu gc- 
gossen , bis der gesamte Milchsaft der (jastilloa koaguliert ist. Die an der Oberflflche 
schwimmenden Kautschukmassen werden dann von der FlUssigkeit abfiltriert, in kuchenfbrmige 
Stiicke geknetet und durch Auspressen von allen wlisserigen Teilen befreit; darauf werden 
sie noch einige Zeit getrocknet und sind dann versandfahig. Die Art der Einschnittc und 
die Behandlung des Saftes weicht in den einzelnen Gegenden ubrigens vielfach  voneinander 
ab. WS-hrend in Panama der Baum erst gcfiliit w ird, und dann demselben durch Rinden- 
sclmitte die Milch entzogen w ird, macht man in Kolumbien Einschnitte in Form eines V , 
und sammelt den Saft auf untergestreuten Blattcrn. In N icaragua bestcigt man den Baum so 
hoeh ais moglich und m acht spirallorm ige Einschnittc nach einer Richtung oder zwei entgegen- 
gesetzten Seiten; der ausfliessende Milchsaft wird durch eiserne Róhren in die Saramelgefiisse 
geleitet und hier kUnstlich koaguliert, withrend man in Kolumbien die freiwillige Erstarrung 
des Milcbsaftes abwartet. Dorselbe ist milchweiss und rahmdick, wird aber an der Luft bald 
Schwarz und nach zwei bis drei W oclien auch hart und nicht schmierig. Je nach Zeit und 
Lagę und dem Alter des Baum es erhalt man in Nicaragua bis zwanzig Gallonen Milch und 
fiinfzig Pfund Kautschuk, in Panama sogar bis hundert Pfund Kautschuk aus einem Baume; 
der Kautschuk komnat in „leaves“ , „laps“ und „scraps“ oder „strips“ in den Handel und 
gehort zu den besten Ilandelssorten, besonders ist die N ic a r a g u a -W a r e  gesucht, walirend 
die C a r t a g e n a  und G u a ja ą u i l  eine Mittelsorte und die G u a te m a la  ein geringes Produkt 
darstellt.

Uber E igenschaften, Verwendung etc. des Kautschuk siehe den besonderen Artikel.

Litteratiir. Abbildungen und Beschreibungen. C e r v a n t e s  in Gazetta Litt. Mexiko 2. Juli, 
Suppl. 1794. —  T r e c u l  in Ann. Sc. Nat. Ser. III. Vol. VIII. p. 136. tab. 5. — P o e p p . e t 
E n d l., Nov. gen. et spec. II. p. 31. —  G r is e b a c h ,  FI. Brit. West-Ind. p. 152. —  B a illo n , 
Ilist. plant. VI. p. 204 t. 122. (p. 155.) et in Adansonia XI. p. 295. — B u r e a u  in DC. Prodr. 
XVII. 1. p. §86. —  En g ie r -P r a ń  tl, Nat. Pflanzenfam. 111. 1. p. 84. —  B en th . H ook . I I I .—  
R o x b u r g h , FI. indic. 544. — H e n k e l, Bot. 207. — R e a le n c y k l .  d. P h a rm . 0 . 589. — K. 
S ch u m a n n , Syst. Bot. 319. —  K a r s te n , FI. v. D. II. 27.

Drogę. C o l l in s ,  Rep. Caoutch. Comm. 1872, tab. 2, 3. —  K e w  B u li. 1887, No. 12 
p. 13 et 1892 p. 67. —  B a i l lo n ,  Traite de Bot. med. II. 993. Ilist. pl. VI. 173. — F lu c k ig e r ,  
Leitf. d. Pharm. 52. 152. — W ie s n e r ,  Rolistoffe 156. H e n k e l, Pharm acogn. 409. -  
R e a le n c y k lo p .  d. P h a rm . V. 649.
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Urostigm a elasticum Miquel.
(■jiimmibaum. M dl.. I ohan Ivćiret ocler K aret tapok. S u n d .: K otelet. Ind.: K usm r, K asnicer.

S yn .: F icu s e lm tica  Roxb. F icu s  suborna Hamilton. G ystogyne  Gasp. M icrophtalm a  Gasp.

Familie: M oraceae. U n to r fa m ilie : A rtcca rp o id ca e. G a ttn n g : U rostigm a  Gasparini.

Bcsclircibung. Unter den Bflumcn Ilinterindiens ist der Gummibaum einer der schflnstcn. 
Heine wcithin kriochenden W urzeln liegen, machtigen Sclilangcn ahnlich, auf dcm Bodem 
und umgeben den Stamm in so diclitem Gowirr, dass es sehwer und m iibcvoil ist, den 
Stamm z u srrcichen. Dieser wiichst in der Ileimat selir rascli in die Lange und zeigt friilic 

das Bestreben nacli horizontaler Ausbreitung und zu sparrigem Wachstum. Steht ein solchor 
Baum fur sieli allein, so erreiclit er 20 m und mehr an HChe" und bildet eine prachtvollc, 

weitschattende Krone; StSmme von 10 m und mehr Umfang sirnl nicht selten. Wenn er 

eine gewisse Grosse erreicht hat, sendet er in der Ntihe des Stammes aus den Asten wurzel- 

schlagcnde Zweige zur Erde, welche darni selbst zu einer Stiitze der Krone sich heranbilden. 
Indem nJlmlich der Baum selbst bestandig in die Hohe strebt, hebt er diese zalilreiclien 
senkrechten Zw eige selbst mit empor. Ilierdurch werden diese derart einander genflhert, 
dass sie miteinander und mit dem Stamme selbst zu einem Ganzen von betrachtliclien Um
fang verwachsen und dem flOehtigen Beobaeliter der Baum aus melireren Htiimmen zu be- 
stehen scheint. Nicht selten kommt es vor, dass ein Samenkorn dieser Pflanze in der Achsel 

der Astę irgend eines anderen Baumes zu keimen und zu waclisen beginnt; dann treibt er 
nach einiger Zeit ebensolche wurzelnde Zweige zur Erde; der entstehende Htamm legt sich 
an den Stamm der Wirtspfianze und wiirgt denselben; der Baum gehort also zu den wiirgenden 

Arten dieser Gattnng. Die Biatter sind wechselstandig, einfach, ani Grunde abgerundot, 

ebenso an der Spitze, liier aber dann plotzlich in eine scliarfe Spitze ausgezogen. Der Rand 
ist unversehrt, etwas durchscheinend; die Mittelrippe ist oberwSrts schwach liervortretend; 
uriterseits aber bildet sie eine dicke, halbcylindrische Leiste. Von ihr gehen auf beiden 
Seiten, besonders aber unten erkennbar, zahlreiche parallele Seitennerven aus, welche siimt- 

licłi in oinen dem Rande parallelen Seitennerven einmundem Je acht bis zehn solcher 
Seitennervcn von selir verschiedener Starkę vereinigen sich gewóhnlich zu einer grosseren 
Gruppe derart, dass zwei starkere Nerven mit dem Randnerven einen Bogen bilden. Zwischen 

diesen beiden verlauft ein etwas schwacherer Nerw, der sich an der Spitze gabelt und mit 

den Asten in den Bogen der Vorigen einmiindet. Noch schwachere Nerven wiederholen 
diesen Vorgang und fiihren endlich sehr zarte Neiwen in ihren Zwisclienraumen, die stets 

in die Bogen der nitchst stiirkeren einmunden.



Von dem parallelen Randnerven cndlich gelien dichte, kurze, horizontal-parallele 

N crven nach dem ftussersten hyalinen Rando liin. —  l)ie  Bliitter sind dick ledcrartig, 2 4  bis 
30 cm  king, 11 bis 15 cm breit, oval bis ovalkinglieh, oberscits tief dunkelgriin glJlnzend, 

nach der M ittelrippc eingesenkt, nach dem Eande liin zuriickgebogen, unterseits hcller und 

matt. Der Blattstiel betrllgt 6 bis 8 cm. Nacli der bliihenden Spitze nehmen Bliitter und 

Blattsticl an Grbsse allm ablich ab. Das sprossende Blatt wird von  einer grossen gcgen- 

st&ndigen, hinfalligen, ans zwei verwachsenen Nebenblattern entstandenen, langspitzigen, 

rOtlichen Knospenscheide bedeckt, w elche nach ihrem Abfallen eine w eliig gebogene Narbe 

binterlasst. Die m onoecischen Blflten sind in grosserer Anzahl in zwoi rund lich tetraedrische, 

purpurrote Rezeptakeln eingeschlossen, w elche mit dreicckiger Gruudfkiclie in den Achseln 

der Bliitter sitzen und mit flacher dreieckiger Fugenseite einander bertihren, am Ruckcn in 

eine stumpfc Kant*, und oben in eine stumpfe Spitze auslaufen. An der Spitze dffnen sic 

sieli und tragen nalie derselben miinnliche, am Grunde daSegen weibliche Blatem Dic 

inannlichen Bliiten haben ein v ierzip feliges, verwachsenblattriges Porigon mit kurzer Rohrc 

und linealen, stumpfen, rosenrot gefJlrbten, am Ramie durclischoinendon Zipfeln. In der Mitte 

der Blute steht ein Staubblatt mit kurzem, freiem Filament und zwei dicken Antlieren, die 

in Spalten nach innen aufspringen und zwischen denen sieli an der Spitze ein klei ner Ilaar- 

biischel betindet. A lle Bliiten sind von kleinen rOtlichen, spitzen Braktecn gestutzt. — Die 

weiblieben Bliiten haben ein en funfzipfligen Saum , eine selir kurze Rohre und cinen sehr 
kurzgestielten eiformigen Fruclitknoten mit seitlich sitzendem Griflel, w elche an der Spitze 

in eine scheibenartig verbreitete, etwas trichterige Narbe endet. Der Fruclitknoten enthalt 
eine einzige hangende Samenknospe, dereń M ikropyle nacli aussen und nach oben geriehtet 
ist. Auch die weiblichen Bliiten sind von m ehreren kleinen spitzen Brakteen umgeben. D ic 

Fruclit ist ein kleines gelbliches Ntisschen von der Gestalt des Fruchtknotens mit bruchiger, 

sprbder Fruchtschale; auch das ganze Scheinfrlichtchen, das trockne Rezeptaculum, ist kart 
und sprode. —  D er Same besitzt eine hiiutige Sam enschale; das N ahrgewebe ist fleischig und 

umschliesst den gekrflminten Em bryo mit seinen tlachen, oft ungledchen Kotyledonen und 

dem nach oben gerichteten W lirzelchen. A lle Teile des Baumes sind reicli an M ilcli, in 

w elcher sich reichlich  Kautschuk vorfindet.

York om men. Der Baum lindet sich zuniichst im nordlichen Ostindien von Nepal bis 

Assam und Birma und zwar von 79° bis 90° ćistlichcr Lilnge. Die Auslaufer des Himalaya 

und die feuchten warmen Thaler am oberen Bramaputra und der Nebenfliisse des Ganges 

sind ein fur sein Gedeihen vorztigliches Gebiet. Von hier .aus ist er durcli Kultur nach 
Ben gal « i , dem sttdlichen Ostindien und Ceylon einerseits, nach Rangoon, Renang, Java, ja  

sogar nach Australien andrerseits verptlanzt worden. Am vorteilhaftesten bat sich die 

Samenkultur erwiesen, wRhrend die durch Stecklinge erzeugten Baume weniger widerstands- 
faliig sind. Auch scheinen fur die Yerm ehrung Samlingspflanzen vorteilhafter ais Stecklings- 

pllanzen.

Yerwandte Artcn.

Krostigniii Karot Miquel. Stattliclicr Baum, dcm  vorigen sehr ahnlicli, aber mit 

breiteren, breit-clliptischon, kurz-zugespitzten oder abgerim dctcn, mit Spitzchen besetzten 
Blattern, dereń starkere Nervcn w citer entfernt sind ais bei U rostigm a  elastiaum. Syn . F icu s



elasłica Blumc, Ficus indica Lam., Ficus 1 ’aeda Roinw. Ileimat: Niederlilndisch Tndion, in Ost- 

indien lcultiviert.

Urostigina Yogelii Miq. Ein Baum von 6— 10 m Ilohc mit grossen gestielten leder- 
artigen Blattern von 16— 20 cm Lange und 8— 12 cm Breite, mit vier bis fttnf seitliclicn 
N erven auf jeder Blatthiilfte. Die kleinen roten Fruchtstande von der Grosse einer Bolme 
steben gewohnlich zu zweien an beblatterten Endzweigcn in den Blattachseln. Der Baum 
lindet sich in W estafrika in Liberia, Lagos und Grand Bassa; er ompliehlt sieli zur Kultur 

in Ostindien, Ceylon, Java, Penang, Sumatra und Siam.

Pharmazeutisch wielitig ist der aus dem Milehsaft der Pflanze gewonnene Kautschuk, 
der sogenannte Assam-Kautscliuk. Zu seiner Gewinnung macht man mitteLst eines besonderen 
Mosscrs, des „daos“ , 20—40 cm lange, in der Mitte bis 8 cm breite Einsohnitte in den ła n im , 
die Asto und die W urzeln des Baumes, fangt den austretenden Milclisaft in Erdgruben oder 
in Blatttuten auf, oder man lasst ilin, wie in Java, am Stamme eintrocknen. Ebenso verfahrt 
man mit dem aus den Zweigen austretenden Milehsaft. Die beste Zeit zur Entnahme der 
Milch bilden die Monate Oktober bis April, hauptsachlicli Februar bis Aprii. Zu dieser Zeit 
8'iebt ein Baum 100— 110 englische Pfund an Saft, aus dem 84—40 englische Pfund Kautschuk cr- 
łialten werden. Die gewonnene Milch wird in einen Kessel koohendon Wasscrs eingetragen und 
die Masse tuchtig umgeriihrt, bis der aufschwimmende Kautschuk auf der Oberfiaclie schwimmt 
und die meisten Verunreinigungen sich zu Bodcn setzen und der Kautschuk koaguliert. Das 

goreinigte Koagulum wird abgenornmen, gepresst, gekocht und abermals gepresst, endlich an 
der Wonne gctrocknet und mit Kalk gewaschen.

Assiun-Kiiutsclmk hat ein eigenttimlich streifiges Ausselien; seine Farbę variiert von 

golblich mich fleischfarben und rotlich; er ist auf dem frischen Schnitte gliinzend und auf 

der OberM che nicht selten mit grtinlich-weissem tiberzug bedeckt, der entweder von der 

Oxydation an der Luft oder von lremden Zusiitzen herriihrt. ■— Der Assam-Kautscliuk bildet 

entweder unregelmassige flachę Haute (Lumps, Slab oder Loof) oder „Balls“ ; letztere ent- 

halten oft bis 3 5  °/0 fremde faserige Substanzen. Dieser Kautschuk kommt in Rotangkorben 
von 3 Cwt (— 300 kg), mit Sackleinwand iiberzogen, in den Handel. —  Von den Einheimischon 

wurde auch hier Raubbau getrieben; die BJtume wurden bis zur Erschopfung ihres Milchsaftcs 
angozapft oder man schlug sie auch wolil nieder, ohne fur iliren Ersatz zu sorgen. — Es 
war daher notig, eine regelrechte Kultur einzufuliren und dies gescliieht nun in der Weise, 
dass der in einem Jahre angeschnittcne Baum, welcher 84— 40 englische Pfund Kautscliuk gab, 
nun eine Ruhezeit von 3 bis 4 Jaliron erhillt. Nach dieser Zeit kann abermals Milch ge- 
nommen werden, die allerdings erheblicli Jlrmer ist an Kautschuk, ais die vorige. Besonders 
in den Assamisclien „Chariwarplantations“ , wolelię 80 Quadratmeilen Flftche liaben, wird selir 

viel Kautschuk nach dieser Methode gewonnen.

Bestaiidteile- A d r i a n i  fa n d  in d em  S a ft v o n  Ficus elastica R x b . —  Urósł,igma elasticum 

M iq. 8 2 ,3 %  W a s s e r ,  9,6%  K a u tsc h u k , 1,6%  in A lk o h o l L o s lic h e s , 4 , 5 %  o rg a n isc h e  W ubstanz, 

0 , 3 5 %  W a s s e r  und A lk o h o l L o s lic h e s  (Z u c k e i ’) ,  1,6%  A s c h e  und in K a lila u g o  lo s lic lie  

S u b sta n z .

Anwemhnig. (Sielie den Artikol Kautschuk in diesem Bandę.)



Łittcratur. Beschreibung und Abbildung. T o u r n e !.,  Instr. 622. t. 420. (FW ts).—  L in n e , 

Gen. n. 1108. —  Ficus Upsal. 1786. — A d a n s o n ., Gen. 400. —  J u ss ., Gen. 400 (F icu s ). ■ 

G a e r tm , Fruct. 11. 66. t. 91. (F icu s ). —  L a m ., Diet. II. 489. Suppl. II. 648. — 111. t. 861. - 

T u rp . in Diet. sc. nat. t. 285. —  Ł a c l i ,  Suit. a IJutt. XI. 54. —  En d l., Gen. n. 1859. — 

T r e c u l ,  Ann. sc. nat. (o) VIII. 137. —  G a s p a r in i ,  Nov. Gen. quac supra nonnull. Fic. sp.-f. — 

G a sp ., Rio. sc. nat. de lico etc. 81. 88. t. 7. 8. —  P a y e r ,  Organogr. 285. t. 61. Fani. nat. 

170. — I lu re a u , Prodr. X V II. 287. —  M ią u e l in Hook. Journ. VI. 225. 278. In Mart. FI. 

bras. Urtic. 90. t. 27 bis 31. FI. v. Nederl. Ind. la  347. t. 23 E. (U rostigm a). —  R ox b ., 
FI. indic. III. 541. —  W ig h t ,  Icon. t. 663. —  lU iim e , Bijdr. 446. — L in d l., FI. raed. 298. — 

E n d l. Enchirid. 166. — B en th . & I lo o k . ,  Gen. III. (1) 367. — B a i l lo n ,  Ilist. pi. VI. 208, 

209. 174. Traite de Bot. med. II. 998. •— H e n k e l, Bot. (IJrostigm .) 205. — B e r g , Bot. 224. - 

K a r s to n , FI. v. D. 26. —  L u e r s s e n , Med.- Pharm. Bot. II. 525. (F icu s). —  K. S ch u m a n n , 

Syst. Bot. 319. —  T s c h ir e h ,  Indischc Nutz- u. Ileilpil. 198. Tal'. 115— 123, bes. 119. 120. - 

R e a l en c y k l .  d. P h a rm . X . 183.

Drogę. B e r g , Pharm. 496. n. 404. — W ic s n e r ,  Roli stolic 162. - F l f l c k ig e r ,  Loitf. 
d. Pliann. 52. —  H e n k e l, Pharm. 410. — H a g e r , Praxis II. 779. — F e r g u s o n , Ali about India 

Rubber etc. loc. div.
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M oraceae
( A r f o c a r p o i d e a e )

Urostigma elasticum Mig.



Peumus Boldus Molina.
B oldo ocler Boklu.

.Syn- Peumus J ra gran s  P ers. Bolde.a fr a g r a u s  Juss. Jloldoa fm g r a n s  L in d l. liu izia  

fragrans llu iz  et P a v .

Familie: Monimiaceae. T r ib u s : Ikdyearim e. G a ttu n g : Peumus Wolina.

ęcschrcibuug. Rjn Straucli oder kleiner Baum, weleher eifle 1 folie von (i m erreicht, 
mit sclikuiken Aston und Zweigcn und bollbrauner Rinde. Bie gegenstandigeu Bliittcr sind 
2 bis 4 mm lang gestie.lt, langlieh-elliptisch, 3 bis 5 cm lang und 2 bis 2,5 cm breit, im 
Mittcl zweimal so lang ais breit, an der Basis in den lilattstiel versc.hmalert, an der Spitze 
stumpf und abgerundet, ganzrandig und der Rand meistens etwas und besonders im troekenen 
Zustande mich der Unterseite zuruckgerollt, diek lederartig von Konsistcnz, aut beiden Sciten, 
besonders ab er auf der un teren mit Biischelliaaren besetzt, w olclie aut hugelfdrmigen Er- 
holiungen sitzen, und infolgedessen sieli selir rauli anfuhlend; auf der Unterseite treton die 

Mitt©lnerven und die Ilauptadern deutlicli netzformig hervor. Die dibzischen Blflten stelien 

in wenig verzweigten, seiten- oder endstandigen Cymen mit fein llaumig behaarten Aehsen. 

Uie maniilichcii Bliiten kaben einen Burchmesser von 12 mm und sind etwa 4 bis 8 mm 
lang gestielt, ihre Stiele fein llaumig behaart. Ber Kelcli ist fast giockcnform ig, etwa bis 
zur Hftlfto funflappig, aussen fein llaumig behaart, die Zipfel eifdrmig, stumpf, luiufig etwas 
unglcich in der Lange. Bie Punf (bis zehu) Rlumenblatter sind in der Knospenlage dacli- 
ziegelig, wciss, mich der Mitte und dem G run de zu etwas rótlich, lineal-liinglioh oder verkehrt- 
eiformig, fast doppelt so lang ais der Kelcli, nach der Spitze zu meistens fein geziilmt und 
abstehend. B ie Staubblatter sind in grosser Zahl vorlianden und der innen behaarten Aehsen- 
cupula ohne naher bestimmbare Anordnung inseriert; die Fiideu besitzen nalie ihrer Basis 

jederseits cine flachę Briise; die Staubbeutel sind breit elliptisch und springen nach innen zu 

mit zwoi Liingsspalten auf. Ein Griltelrudimcnt ist ni elit vorhanden. Bie weiblichcii Bliiten 
sind kleiner ais die inilnnlichen. B ie Blumenblatter sind meist zu zclm bis zw olf vorhanden, 
wenig liinger ais die Kelcli zipfel, auch sehmaler ais bei den mannlichen Blutcn, die ausseren 
grdsser und breiter ais die inneren. An der Innenseitc der Achsencupula sitzen meist oinige 
wenige kleinc Staminodien in Gestalt sehmaler spitzer Blattziingelclien. Im Grandę der 
Bliite sitzen drei (bis vier) langlicli-eifbrmige Fruchtknoten, w cl che untereinander frei, abor 
nahe aneinander gedriickt sind, aussen diclit behaart, jeder an der Spitze in einen kurzeń,

kniefonnig gebogenen Grill W tibergehend. Ber Fruchtknoten ist einfitchcrig, mit einer einzelnen,
59



anatropen, von  der Spitze der Hohlung herabhflngenden Samenknospe versohen, dereń 

M ikropylę nach oben und mich iimen geriehtet ist. D ie Frucht ist eirie kurzgestielte oder 

fast sitzende Steinfrucht von breit eiformiger Gestalt, mit kurzer Spitze und brauner runzełiger 

Schale. Das Mesokarp besteht aus einer sehr d umien und wenig fleischigen Schicht; das 

Endokarp ist hart hellgelb und etwa 1 mm stark. Der aufrechte Sam en besitzt reichliclics, 

fleischigcs und stark ólhaltiges N alirgewebe. D er Embryo ist sehr lclein; das W iirzelchcn 

ist nach oben geriehtet und mehrmals kurzer ais die Keimblatter. Eine sehr diinne Schicht 

des N ahrgewebes tiberzieht den E m bryo, w elcher mit den Kotylcdonen den Rest des Endo- 

sperms wie ein D ach bedeckt. D er Em bryo ist also tliatsaehlich vom  N alirgewebe cin- 

geschlossen.

Vorkommcn u ml Ycrbrcitung. Die Pflanze kommt lniufig in Chile aut trockenen, 

sonnigen Hiigeln vor.

Blutezeit. Der Baum bliiht das ganze Jahr hindurch.

Amitomisclies. Die Epidcrm iszellen der Blatter besitzen meistens geradlinige Seitcn- 

wandungen, die nur zuweilen stark wellig gebogen  sind. Das nur an der oberen Blattseite 

vorhandene Hypoderm  ist einschichtig und besteht aus sehr diekwandigen nicht verliolzten 
Zellen. D iese H ypoderm zeiien zeigen an Q,uerschnitten ungef8.hr die g leiche Hohe wie die 

Epidermiszellen. An der Basis der Haare ist das Hypoderm  mehrschichtig. D ie Spalt- 
offnungen finden sich nur an der unteren Blattseite. A uf beiden Blattseiten finden sich grosse 

Biischelhaare, die auf htigelformigen Erhohungen sitzen. .Sie bestehen meist aus zahlreiclien, 

stark verdickten Strahlzellen, die sUmtlich. im unteren Tell verwachsen und in das Hypoderm  

eingestellt sind. Oberhalb der Blattiliiche breiten sich diese Strahlzellen nur selten in einer 

Ebene aus, sondern gehen unregelmitssig buschelfbrmig auseinander. Das Pallisadengewebe 

besteht aus zwei bis drei Zellschichten. D ie grbsseren Gefassbiindel sind von diekwandigen 

Zellen umgeben. D ie grossen Sekrctzellen, dereń Durclmiesser durehschnittlieh 0,0(3 mm 

betr&gt, finden sich besonders zahlreich in den mittleren Gewebschichten des Blattes. 

Calcium oxalat fehlt oder ist in Form kleiner Nadelchen vorhanden. (Nach H o b e in ).

Pharniazcutisch wiclitig sind die Blatter der Pllarize, Folia Boldo. Dieselben lcommen 

hiiufig von Zw eigstucken begleitet, in den Handel. Man sieht an letzteren die gegenstiuidige 

Insertion. D ie Blatter sind lederartig, meist 4 bis 5 cm  lang, 2 bis 3 cm  breit, elliptisch, 

kurzgestielt, an der Spitze und Basis abgerundet, ganzrandig, mit um gebogenem  Rande. Der 
Mittelnery tritt stark liervor, die Seitennerven laufen unter W inkeln von 60 bis 70° vom 

Mittelnerven ab. D ie OberfRlche ist von starken, steinharten, weissen W arzeń uneben; die 
W arzeń sind ursprunglich mit Haarbuscheln besetzt, spater werden sic kalii, wahrend die 

Behaarung auf der Unterseite erhalten bleibt. —  Der Geruch und G eschm ack der Blatter ist 

pfefferminzartig, stark aromatisch.

A u d i die Rinde des Baumes, €ortex Boldo, soli zeitweise Gegenstand der Unter- 

suchung gew esen sein. Es muss indessen dahin gestellt bleiben, ob das Ob.jekt in allen 

Fiillen die Rinde von Peum us B o ld u s  M o lin a , (U old oa  f r a g r a n s  G a y , M otiim iaceae) gewesen ist, 
oder ob an ihrer .Stelle die Rinde der L a u ca cw  Bellota Miersii G a y  dem Eorscher vorgelegen



hat. Letztere Pflanze ist sogar frtiher von M o lin a  und einigen spiitcren Autoren mig Peumus 

B oldus identifiziert worden und lieisst bei don Eingeborenen ebenfalls B old u . Die Bliitter dieser 
Pdanze sind aber grósser und langlich, auch frei von W arzeń; die Friichte sind viel grósser; 
die Samen sind cssbar. (Vergl. Mey, Monogr. der L a w a cea e  p. 26.)

Bestandteiłe, Die Bliitter der Pdanze enthalten Gerbstoff, atherisclies Ol, ein Alkaloid 
Boldin und ein Glykosid Boldoglucin. Das atlierische Ol wird in Men gen von 2 °/0 gewonnen. 
Es siedet zwisclien 175 und 250 besitzt ein spezidsches Gewicht =  0,918 bis 0,945 und 
besteht aus Kohlenwasserstoffen und sauerstoffhaltigen Bestandteilen. Beide sind noch nicht 
naher studiert. Die letz teren indessen lcommen ais Boldol von Amerika aus in den Handel 
und dienen ais Arzneimittel. Das Alkaloid Boldin wurde 1877 von Cl. V e rn e  dargestellt, 
welcher 1 °/0 der Bliitter erhielt. Das Alkaloid war amorpli, von alkaliseher Reaktion, in 
W asser wenig lóslieh, gab aber sclión krystallisierte Salze. — Das Glykosid Boi dogi ucin 
wurde von Chapotcau und Bourgoin entdeckt und aus der R in d e  dargestellt. A u di die 
Bliitter sollen 0,3 °/0 davon enthalten, wiihrcnd die Rinde reiclier daran sein soli. Die Forscher 
zogen die Rinde mit Alkohol aus und bebandelten den Ruckstand mit salzsaurem W asser (?), 
aus dem sie das Glykosid mit Ather oder Chloroform ausschtlttelten. — Das Glykosid wurde 
in Gestalt eincs Syrups erlialten, der den Geruch und Geschmack der D rogę bcsass.

Anwenduug. Die Bliitter benutzt man in C h ile  ais Kucliengewurz. In Form ein er 

Tinktur oder eincs Elixirs verwendet man sie in Dosen von 1 bis 5 g bei Leberkrankheiten 
und Gallensteinen, gegen Rheuma, Gonorrlide und Dyspepsie. Sie bewirken eine reidilichere 

Abseheidung von Harnstoff ohne Vermehrung der Harnmengo, olme Alteration der Temperatur 
oder der Zirkulation. — Das Boldol wird ais Mittel gegen Gonorrhoe gepriesen und soli den 

Copaivabalsam und das Sandelol erheblich ubertreffen, da es keine storenden Nebenwirkungen 

zeigt. Man reicht es zu lunf bis zehn Tropfen dreimal tftglich. Das Boldoglucin, wie es 
seheint auch das Boldin, wirkon subkutan in Dosen von 0,2 g ais angenehmes llypnotikum, 
welches einen ruhigen, erąuickenden Schlaf zur Folgę hat.

Auch finden die Bliitter in Chile Verwendung ais Kuchengewiirz. Die Rinde wird 
ebenfalls medizinisch benutzt; man giebt ilir zuweilen den Vorzug vor den Bliittern. Aus 
dem IIolz wird eine sehr geschittzte Ilolzkohle bereitet.

Littcratur. Abbildungen und Beschreibungen. F e u i l le e ,  Journ. obs. plant. peruv. 111. 
p. 11. tab. 6. —  llist. pl. med. peruv. v. Chil. 11. — M o lin a , Saggio sull. stor. nat. Cliili 
p. 185 et 350. — R u iz  e t P av ., FI. Per. et Chil. Prodr. p. 135. tab. 29; ot Syst. veg. FI. 
Per. p. 266 (ttuMa fragrans). — Juss. in Ann. Mus. Paris XIV. p. 134 (Boldca fragrans). — 
P ers., Syn. pl. II- P- 629 (Peumus fragrans). —  E ndl., Gen. p. 314 n. 2019 (Buizia) et Icon. 
tab. 21 Buizia fragrans). — L in  dl. in Bot. Reg. tab. 57 (Boldoa fragrans), et in Veg. ldngd. 
p 298. Fig. 205 (Buizia fragrans). — G a y , FI. cliii. V. p. 351. — T u la sn e , Monogr. Monim.

4 1 Q 31 (Boldoa fragrans). —  A. DC., Prodr. XVI. 2. p. 674. —  B a illo n , llist. plant.

I p 298 339 Fig. 324. A d a n s o n ia  IX. 123. 126. — S p ren g ., Syst. veg. II 554 n. 1870. 

—  B enth . et I lo o k ., Gen. pl. III. P- 140. — B en tl. et T r im e n , Med. Pl. III. p. 2 1 7 .- 
Mag. tab. 7024 (Peumus fragrans). - -  I lo b e in ,  Beitrag zur anat. Charal. d.H o o Ic in Bot. Ma

Moiiimiaceen, m EnE n gl. Bot. Jahrb. X. p. 51. — E n g l.-P ra n t l , Nat. Pilanzenfam. 111 2 p. 99.



—  K a rs  te n , FI. v. D. II. 348. —  L u e r s s e n , Med. Pharm. Pot. II. 585. — K. 8 eh  u n iam i, 

8yst. Pot. 354. 684. — I l e a le n c y k lo p .  d. P lia rm . II. 350.

Drogę. C h r is ty , Comm. pi. VIII. 39. —  H a r tw ie h , Neue Arzneidrogen p. 249. 
W ic g a n d , Pliarm. 239. —  R e a le n c y k l .  II. 349. 350. — H a u a u s e k , Zeitschr. d. fister. Apoth. 

Ver. 1880. — P h a rm . C e n t r a lh a l le  Pd. 26. 28. 29. 34. 35. 36. — (4ehc3 & Co., Ilandels- 

berichte 1893. 1895. —  8 c h i mm e l & Co., Periclite, 8eptbr. 1893 Nachtrag, 8cptbr. 1897 

Naehtrag. — H u s o m a n n -I I i lg e r ,  Pfl.-Stofłe 602. — I l i r s e h ,  Univers. Pliarm. I. 747. n. 1277.
—  P h a rm . G a ll. (1884) 42. (Fol.) 601. (Tinet.) 622. (Vin.) — H isp . (VI) 25.

Tafelbeschreibung.
A  mUrni l ic h e  P ila n z e . B w c ib i i c h o  P /la n z e  m it  B liite n  u n ii F r u c h te n . 1 K n o s p e ;  2 m i iim lic h e  B liit c  

v o n  in n e n ; 3 d ie s c lb c  v o n  a u s s c n ; 4, 5, G S t a u b b la t t e r ; 7 w e ib l ic b e  Łiliice v o n  im io n ; 8 P is t il l  im  L an g -.ssc lm iU ; 
9 d r e i F r u c h ts t ie le  v tm  d c m  lt e s t  d e r  A c h s e n e u p u la  u m g -e b e n ; 10 F r u e l i t ;  11 L a n g -ssoh n itt  d e r  P r u c iu ;  12 
S a m c u . A , B  n a lu r l i c h c  G r o s s e . I— 12 v crg roH sert . N a c li E x e m p la r e n  d es  K o n ig l ic h e n  i l e r b a r s  nu B erlin , 
v o n  G a y ,  L i n d l e y  u n d  P h i l i p p i  in  O b iło  g -osam m elt.
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Adonis vernalis L.
B riih lin gs-A don is , Chris twurz, schw arze, falscho, boh m isch e N iessw urz, T eu felsauge. E ngl.: 

A d on is . Franz.: A d on is , A d on id e . Ital.: A d on id e . H oli.: V oorjaars-A don is .

S yn .: Adonis apennina J a cq . Ranunctdus T o u rn e f. Sarpedonia A dan s. Consiligo DC. 
syst. Adamantha S p a c  h.

Fam ilie: Ranunculaceae Juss. T r ib u s : Anemonoideae Li*ss. U literfam iliifc: Anemoneae 

L ess . G a ttu n g : Adonis D iii.

Ilesehreibuiig: Diese krautartige Pflanze ist ausdauernd und erreicht eine Ilohe von 
30 cm. Aus einem bis 3 cm dicken, langlichen, kurzeń, schief oder fast senkrecht in der 
Erde sitzenden dunlcelbraunen W urzelstock entspringen 10 bis 15 cm lange, glanzend schwarze, 
innen weisse Nebenwurzeln. Ferner entwickeln sich im Herbst seitliche Adventivwurzeln 
und Knospen, wodurch das Rhizom yielkopfig erscheint. Aus den Knospen entwickeln sich 

die Stengel. Diese sind einfach oder mit wenigen Asten besetzt, stielrund, gerillt, weichhaarig 
und am Grunde an Stelle der Wurzelbliitter mit spiralig gestellten Schuppen besetzt, welclie 
ais rudimentare echte Blatter anzusehen sind, insofern sie nicht selten in ein kleines fieder- 
teiliges Blattchen enden und in den Achseln Knospen tragen. Diese Schuppen nelimen mehr 
und mehr die Gestalt echter Stengelblatter an, indem die Blattscheide kloiner und grun, das 
Illatt selbst aber grosser wird und wiederholt liederteilig in dreigablige wiedcrholt fiederteilige 
lineale Zipfel sich auflost. Die Stengel tragen entweder nur solche Blatter und endigen mit 
einem Blattschopfe, oder sie endigen in die einzelne, etwas nickende, bis 5 cm messende 
Bliite. Bisweilen auch entwickeln sich bei Oppigen Exemplareil aus den Achseln der oberen 
Blatter die ebenfalls reich mit fadlich geteilten Blattern besetzten Seftuniiste, die darni eben- 
falls Bliiten tragen. Die Bliite, welclie von den dichter stelienden oberen Blattern wie von 
einer Iliille gestiitzt wird, hat aussen ftinf weichhaarige, briiunlichgrtine oder violettbraune, 
rautenfdrmige, kahnartig ausgehohlte, gestreifte, am Iiande zerrissen-gezahnelte Kelchblatter. 
Die 13 bis 21 Kronenblatter stehen spiralig in mehreren Umliiufen, so dass zwisclien je  zwei 
Kelchblattern melirere Blumenblatter zu stehen kommen. Diese sind glanzend gelb, żart 

langsstreifig, dreirinnig, langlich-verkehrteiformig, am oberen Iiande fein aber unregclmassig 

gezahnelt. Die zahlreichen Staubblatter setzen die Spirale der Blumenblatter fort, wodurch 

die nahe Beziehung der letzteren zu den Staubblattern deutlich sichtbar wird, so dass mail 

die Kronenblatter selir gut ais Staminodien betracliten kann. Die Filamente sind unter den 

Beuteln keulig yerdickt; die Antheren, einem lleischigen Bindeglied eingelugt, springen in

Langsrissen nach innen auf. Die ebenfalls sehr zahlreichen Pistille sind wiederum spiralig
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gestellt, derart dass man vier Spiralen in dem einen und funt .Spiralen in dem anderen Sinne 

verfolgen kann. Die Pistille sitzen mit schiefem Stiele aut dem fłeischigen Fruchtboden; sic 

sind von flaschenformiger Gestalt mit einseitig nach aussen gerichteter papilloser Narbenplatte. 

In dem Ovar sind vier bis funt Samenknospen angelegt, von deuen indessen gew olm lich nur 

eino zur Entwickelung gelangt. Die Reste der iibrigen erkennt man ais kleine Hdcker an 

der Fruchtknotenwand. D ie Samenknospen sind bald aufsteigend, die Mikropyle nach unten 
und nach aussen gerichtet, oder himgend, die M ikropyle nach oben und nach innen gerichtet, 

je  nach dem grosseren oder geringerem  W achstum der Riickseite des Karpells. —  Die Friichte 
lassen die Spiralen der Pistille noch deutlicher liervortreten. Es sind britimlichgrune, kurz- 

borstige, ctwas runzliche, rundlicho Steinbeercn, vom  Fruchtstiel lier etwas zusammengedrilckt, 

schiefbauchig nach aussen erweitert, mit kurzem hakenfOrmigem, nach aussen gebogenem  

Griffelreste. Aut das beschriebeno Epikarp folgt oin schmales floischiges Mesokarp, welches 
sehr rascli vertrocknet, wenn man die Friichte; vom Fruchtboden lost, oder die fruchttragende 

Pflanze abpfltlckt; es schlicsst ein braunes grubiges liartes Endokarp und einen Samen cin, 

dessen Schale ans einer lock  er zelligen iiusseren und ein er dichten zelligen inneren Samen- 

lnaut besteht. Das graue Niihrgewebe umschlicsst den kleinen aufrechten Embryo.

Bliitozcit. April und Mai.

Vorkonm ien. Die Pflanze wiichst aut grasigen, sonnigen Abhangen, besonders auf 
K alk; sie bildet hier einen herrlichen Fruhlingsschmuck, da ihre grossen leuchtenden Blumen 

weithin sichtbar sind. Sie bewohnt Mittel-Europa, das nordliche Asien, Sibirien, hier zugleich 
neben den unten erwillmten Arten auftretend. Tu Deutschland findet man sie im Elsass, im 

mittleren Rheinthal, in Oberbayern, im nórdiiclicn Thuringen bis zum llarz, in BOhmen und 

Oberschlesien.

Amlere yerwaiidte Arten.

Adonis sib irica  Persoon. Syn. A . wrnalis DC., A . iroutiana Fisch, A . apennina Pall. — 
Lappen der Blatter lanzettlich, 4 bis 8 mm Jang und l ‘ /2 bis 2 mm breit, am Ł u n  de zu- 

sammenfliessend. Kelch unbelniart, sonst wie vor. Sudsibirien und Ostsibirien.

Adonis wolgensis Stev. Stengel astig, Kelch behaart, Kronenblatter ziemlich schmal. 

Westsibirien.
Adonis yillosa Ledeb. Stengel und untere Blatttlache zottig; Blattzipfel breit lanzett

lich bis elliptisch; Kelch flaumig; Blumenblatter langlich, blassgelb; Frucht (iberhaiigend. 

Ostsibirien.

1'harinazentiseh w ielitig sind 1) die W urzel der Pflanze, Itadix A donidis; 2) das 

Kraut Jlerba A donidis; 3) das aus beiden erhaltene G lycosid Adonidin.

R adix  Adonidis ist cin einfacher, oft mehrkopfiger, nicht geringelter W urzelstock, von 

etwa 5 cm D icke und 2 1/2 cm  Lange, mit beinahe 30 cm langcn und 2 mm dicken schwarz- 

braunen glanzenden Nebenwurzeln. An der Spitze sitzen Bflschel von schuppenformigen 
W urzelblattern. Die verhaltnismassig dicke weisse Itinde ist von einer durmen schwarzen 

Epidermis bedeckt; ihre rundlichen Zellen sind reich an Stiirke. Die Rinde umschliesst ein 

stielrundes H olz, welches vier brcite flachę Gefassbiindel zu einem Kreuz vereinigt. Die 

W urzel hat einen widerlichen Geruch und einen scharfen kratzenden Geschmack.



Iterba Adonidis ist das getrocknete, kurz vor der Blutezeit gesamm«lte Kraul; ohne 
die Wurzel. Es besitzt ebenfalls einen bitteren, scharfen Geschmaek und ist, wie die Wurzel, 
ein heftiges I-Ierzgift.

Iicstuidtcile. In dera Kraute fand L in d  e ro s  10 %  AkonitsJlure an Calcium und 
Kalium gebunden. B u b n on  wieś die giftigen Eigenschaften der Pilanze nacli, welclie G e r v e llo  
ais W irkung des Glycosids A d o n id in  erkannte. Das Adonidin bleibt beim FSJIen eines wein- 
gcistigen Auszuges der Pfianze durch Bleiessig in Losung, wird aber aus dieser, nach vor- 
sichtiger Neutralisation mit Ammoniak, durch Gerbsaure abgesehieden und aus der Gerbsauro- 
Verbindung durch Eindampfen mit Zinkoxyd abgesehieden. Durch Eindampfen der wasserigen 
Losung und Iieinigen mit Ather erhiilt man das Adonidin ais weisses krystallinisches Pulver 
von reinern, starkem, jedoch nicht lange anhaltendem bitteren Geschmaek, welches im 
W asserbade unter Braunung zusaramensintert und beim Erliitzen im Glasrohr Dilmpfe aus- 
stosst, welclie befeuclitetes blaues Lakmuspapier rOten; spiiter verkol.ilt es. Es Ibst sieli 
leicłit in W asser und Alkohol, wenig dagegen in Ather und Chloroform; die Losung wird durch 
Ferrichlorid nicht verttndert. Blciacetat filiit die LOsung nicht, wohl aber Bleiessig; sie 
trilbt sich auch beim Kochen nach Zusatz eines Tropfcns verdiinnter Schwefolslture. In 
konzentriertor Schwefelsaure lost sich Adonidin zu einer braunen, allinablich violett werden- 
den FlUssigkeit; alkalische Kupferlosung wird dadurch bei 60° reduziert. Reines Adonidin 
soli ohne Riickstand verbrennen. Es enthalt wie das Convallamarin 42,623% C, 7,547% n, 

49,830% O. Das salzsaure Salz, Adonidinum hydrochloriciim , ist ein amorphes, in Wasser 

losliches, leicht zusammenbackendes Pulver. — P o d w is s o tz k y  stellte ein Glycosid Pikro- 

adonidin dar, welches bitter schmeckt, in Alkohol und Wasser leicht, in Chloroform scliwer 
lóslich ist. —  Ausserdeni wurde ein eigentttmlicher Zucker, Adonit, C r>H r2O r> in Mengen voo 

4 %  des Krautes erhalten.

Ainvcndung. Die Ptlanzenteile dienen besonders in Sibirien den Einwohnern ais harn- 

treibendes, oft auch selir schadlich und verhftngnisvoll wirkendes Hausmittel. Die diuretischon 
Eigenschaften und seinen Einfluss auf die Ilerzthatigkeit teilt es mit seinen sibirischen Ver- 
wandten, welclie dieselbe Verwendung flnden. — Das Adonidin wirkt der Digitalis Jlhnlich, 
ais Herzstimulans mit heiwortretenden diuretischen Eigenschaften. Die Einzeldosis fur Adonidin 

betr&gt 0,005 g , die Tagesdosis 0,03 g ;  fiir das llydroclilorat empfiehlt M ack  0,004— 0,015 
ais Einzeldosis, 0,06 g  ais Tagesdosis. Man dispensiert beide ani besten in Cliloroforiiiwasser.

L i t te r a tu r .  Beschreibung und Abbildung. Adonis. D iii., Nov. Gen. Giess. 109. — L im ie , 
Gen. n. 698. Spec. 771. — Juss., Gen. 232 . — DC., Prodr. 1. 24. Syst. I. 224 (Consiligo). — 
S p a c h , Suit. a Buff. VII. 222. (Adamwniha). — E ndl., Gen. n. 4778. —  S tev ., Ann. sc. nat. 
ser. o. XII. 370. — J a cq ., El. austr. t. 44, —  T ou rn f., Inst. 291. (Ranunculus). —  A dans., 
Fam. pl. II. 601. (Barpedonia). — B en tb . H ook ., Gen. I. 5. n. 6. — B a illo n , A d a n son ., I. 
335. II. 209. III. 53. IV. 52. (Anemone). Ilist. pl. I. 48— 51. 73. —  K o s t e le t z k y , Med. pli. FI.

p-jrjg. _  I-Iayne, Arzneipfl. I. t. 4. —  N ees  v. E senb., Pl. med. I. t. 4. —  H en k e l, 

Bot. 3. — B e rg , Bot. 422. Charct. d. Pil. Gen. t. 87. Fig. 619. — G a r c k e , FI. v. N. u. M.-D. 

(ed 7) 8. Gatt. 6 spec. 24. Fig. 24. ■— K a rs te n , FI. v. D. II. 90. — L u e rss e n , Med. iiharm. 
Bot. II. 590. — S c l i le c h t e n d a l- I I a l l ie r ,  FI. v. D. XI. 84. t. 1018. — T h o in e , FI. v. D. II. 

105. t. 237. —  R e a le n c y k l .  I. 137.



Drogen. B e r g , Pharm. 60. — H e n k e l ,  Pliarm. 48. —  W ie g a n d , Pharm. 92. (Bad.) 

897. (Herb.). —  H a g e r , Praxis II 80. — R e a le n c y k l .  I. 136. (Adonidin) 187. (Bad.) -  

H u s e m a n n -I I i lg e r ,  PflanzenstoiTe I. 606. — P łia rrn . I ta l. 30. (Herb.) — Ne d e r  1. Suppl. 
103. (Herb.) B om . 134. (Adonidin). —  Deutsche Arzneimittel, Berlin 1891, 141. n. 356.

Tafelbeschreibung:
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A , B , C, 1, 2, 4 n a t iir lie h e  GrtJsse. 3, 5, 6, 7, 8, 9 v e v g r flssn rt. —  N a ch  le b e n d o n  T h th -in g -er  E s c m p la r e n .



Ranunculaceae
( A n e m o n e a e )



Nigella sativa L.
Nigella damascena L.

1) Nigella sativa L.

Echter Schwarzkummel, schwarzer oder rom ischer Koriander, Nardensamen. 
branż.: N igelle. Engh: N igella. H oli,: N igelle.

Familie: lianunculaceae. Uli ter  fam  i l i e : tld leboreae. G a t tu n g : N igella  Tourn. S ek t.:
Nigellaria DC.

Bcsehreibung. Die einjahrige krautige Pfianze hat eine gelbbraune, diiime, spindel- 
formige, einfache Pfahlwurzel mit wenigen verzweigten Nebenwurzeln. Dor Stengel ist auf- 
recht, wenig tstig, 30 bis 50 cm hoeh, rundlich-eckig, mit kurzeń F la urn- und Drusenhaaren 
bedeckt. — Die Bliittcr siud 3 bis 7 cm lang, im ganzen Umfange eiruud; die unteren sind 
gestielt, die oberen sitzend, alle wiederliolt fiederspaltig mit dreispaltigen Endlappen; die 
Ziplel sind schmallineal oder lineallanzettlich, spitz und ebenfalls flaumhaarig. Die Bliiten 
stehen von den Blttttern deutlicli entfcrnt und werden von diesen nicht litillenartig umgeben; 
sie sitzen einzeln am Ende des Stengels oder der Astę, und liaben 3 cm im Durchmesser. 
Sie bestelicn zumichst aus fiinf petaloiden ablallenden Kelcliblattern mit dachiger Knospen- 
lage; dieselben haben einen kurzeń Nagel, eine breit-lanzettliche, zugespitzte, ganzrandige, 
innen hellblau oder weisslich gefarbte Platte mit grtiner Aderung auf dem Ilueken und griin- 
gelber Spitze. Von diesen Kelcliblattern liegt eins in der Mediane mich aussen, je  zwei 
andere gegenstJlndig in den Diagonalebenen. Zwiscben diesen fiinf Kelcliblattern stehen acht 
Blumenblatter, und zwar zwei in der Mediane nacli liinten zwisclien zwei Kelcliblattern, je  
eins zur Seite, und zweimal zwei Blumenblatter zwisclien den vorderen drei Kelcliblattern; 
diese sowie die in der Mediane gelegenen Blumenblatter liaben also eine Deduplikation er- 
faliren. Die Kronenblatter haben einen kurzeń Stiel und sind zungenformig und gespalten. 
Die Platte ist mit keuligen Papillen besetzt. Am Grunde derselben befinden sieli zwei Honig- 
drusen, die mit einem gelben driisigen Gewebe austapeziert sind. Sie werden von einein 
vertikalen, eiform igen, langspitzigci), mit gestieltcn Papillen bedeckten blauen Zungelchen 
geschutzt. Die Entfaltung der Kronenblatter crfolgt nicht gleichzeitig (simultan), sondern 
succedan, woraus die spiralige Stellung derselben erkannt werden kann. Diese Spirale setzt 
sieli in den Staubblattern fort, welclie mich vollstandiger Entwickelung der Bltite in acht 
mit den Blumenblattern abwecliselnden radialen Stralilen von je  etwa fiinf Staubblattern 
angeordnet sind. Diese Insertion ist indessen nur eine scheinbare; vor dem Aufbluhon sind 
die Bltltenteile in yertikaler Iieihe einander vollstandig superponiert; die Glieder eines Kreises 
entwickeln sich aber wiederum succedan, so dass hieraus ebenfalls eine spiralige Stellung der 
Blutenteile deutlicli erkennbar ist. Fiigt man noch hinzu, dass boi der Bildung gcfiillter 
Bliiten die Staubbiatter samtlich bis auf acht oder zelm in, den Blumenblattern ahnliche 
Staminodien ubergehen, so erkennt man aus Stellung und Metamorpliosc die nalie Verwandt- 
schaft der Staubbiatter und der Blumenblatter und ist zu der Auffassung berechtigt, dass 
die Blumenblatter hier eigentlich nur Staminodien sind. — Die Staubbiatter sind hypogyn, 
die Faden am Grunde der Antheren angeheftet und hier durcli zwei kleinc seitliche Vor- 
spriinge yerbreitert. Die Antheren sind langlicli eirund, gelb, olme Konncktivspitzchen an 
ilirem Gipfel, zweikammerig und springen in Langsspalten mich innen auf, jedocli so, dass 
der vordere abgetrennte rl'eil der Antherenwand erheblieli breiter ist, ais der bleibende
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hintere. Das vier- bis liinfblattrige, etwas schiefgesiellle Ovar ist bis beinahe zur Spitze 
verwachsen; die langen fadlichen Griffel sind ;im Grunde frei, auf der Innenseite mit papillbser 
Langslinie versehen; vor und nacb dem AufblOhen sind sie aufrecht, wahrend der Blfltezeit 
zuriickgeschlagen. Das Ovar ist funffTfchrig; in jedem  Faclie befinden sieli zahlreiche in 
zwei Langsreihen angeheftete Samenknospen. Die Frucht besteht aus fiinf bis fast zum 
Gipfel zusammenhangendo hóckerige Kapseln, w elche auf der imieren Seite vom  Grunde der 
Griffel an aufspringen. Die zahlreichen Sam en sind scharf dreikantig, runzlig-schwarz. Das 
reicliliche N ahrgewebe ist blig-fleischig und von grauweisser Farbę und trilgt an der Spitze 
den kleinen umgekehrten Keimling.

Bliitezeit. Juni, Juli.

Yorkom m cn. Die Pflanze findet sieh in Siiddeutschland, ttberhaupt im siidliehen 
Furopa und dem wcstliclien Asien wild, und wird in manehen Gegenden des Samens wegen 
kultiviert.

Formen. D e C a n d o l le  unterscheidet folgende Varietaten: 
var. /? cretica Clus. Der Griffel ist langer ais die Bliite. 
var. y citrina Moris, besitzt g e l.b e  Samcu und gefullte Bliiten. 
var. d indica Roxb. (N . indica Itoxb.) Stengel und Blatter sind beinalie kalii.

2) Nigella damascena L.

D a m a sce n e r  S ch w a rzk u m m el, Ju n gfer im  G rlm en , B raut in I la a ren , G re tch en  im  Busch.

G a ttu n g : N ig e lla  Tourn. S ek t.: E rib a tos  DC.

Besclireibung. Die Pflanze ist einjahrig und liat eine dtinne spindelformige Pfalil- 
wurzcl. Der Stengel ist aufrecht, 30 bis 100 cm  hoch, kahl, gestreift, abstehend iistig. Die 
BUitter sind grosser ais bei N . sutka, und erreichen 10 cm  Lange und 8 cm Breite; die 
stengelstiiiidigen sind ungestielt. Im Umfange sind sie eiform ig, sonst einfacli, w iederholt 
fiederteilig; die Fiederteile sind ziemlicli lang, fadlich , stachelspitzig, kahl. Ilire Farbę ist 
dunkelgrun. Die Blatter drftngen sich an der Stengelspitze, woselbst sie, einer fdnf- bis seclis- 
blattrigen Hulle iihnlich, die Bliite umgeben und durch ilire Liiiige weit uberragen. Die Blute 
ist unterstandig, und liat einen Durchmesser bis zu 6 cm. Der Kelch ist wiederum funf- 
bliittrig, korolliniscli, hinfflllig. Die einzelnen Blatter besitzen einen kurzeń milchweissen 
Nagel, eine breitelliptisclie, himmelblaue, geaderte Platte, die am oberen Rande gezalm elt ist 
und plotzlich in eine kurze griinliche Spitze verlauft. A uf der Riickseite sind die Kelcliblatter 
weisslicli, mit grtinen Adern durclizogen und endigen in eine grtine Spitze. Die acht Blumen ■ 
blatter besitzen einen langen N agel; die zweiteilige Platte hat rundliche grtine abstehend 
beliaarte Lappen und grtine Honigdrtisen, w elche von einer herzformigen, zugespitzten, blauen 
Platte bedeckt werden. D ie Staubblfttter sind durchweg denen von N . s a tk a  L. iihnlich, 
langer ais die Kronenblatter, kiirzer ais die Kelchblatter, olme Spitzchen endigend. Von 
ihrer Stellung und ihrer Beziehung zu den Kronenblattern gilt das bei A r. s a tk a  L. Gesagte. 
Das Ovar ist mit der ganzen Lange seiner fiinf Blatter bis an den Griifelgrund verw achsen 
und tragt fiinf spitze bleibende Griffel, w elche die Narben in Form  papilloser Langslinien 
tragen, wahrend der Bliitezeit zuriickgeschlagen, zur Zeit der Kapselreife hornartig aufge- 
riclitet sind. Jedes der fiinf Ovarfttcher olithfUt zahlreiche Samenanlagen in zwei senkrecliten 
R eih en ; das liitegum ent derselben i.st mit gelber Farbsubstanz angefullt, w elche spiiter ver- 
schwindet. Die Frucht ist eine gelbbraune, aufgeblasene, kuglig-eiform ige, glatte bis zum 
Griffel verw achsene, durch Spaltung des Griftelgrundes vom  Gipfel ber aufspringende Kapsel, 
w elche fiinf innere samentragende, und fiinf aussere leere (falsche) Fiicher aufweist, die in ihrem 
Durchm esser die Iliilfte des Kapselradius erreichen. Sie entstehen dadurcli, dass das Exolcarp 
wahrend des Reifens in der Mitte stiirker waclist ais das die Samen tragende Endokarp; 
hierdurcli trennen sich beide in der Mitte und erzeugen zwischen sich einen leeren Raum, 
wahrend sie an den R andem  vereinigt bleiben. Die Samen sind verkehrt-eiform ig, stumpf 
dreikantig, runzlig-hockerig, schw arz; sie enthalten ein grauweisses N ahrgewebe, in dessen 
oberen Teil der Keimling um gekehrt eingebettet liegt.

Bliitezeit. Juni bis August.



Yorkom ni en. Die Pilanze ist in den Mittelmeerlandern einheimisch; łn Deutschland 
ist sie eine gerngesehene Zierde der Garten, liat sich aber von hier aus weit verbreitet und 
fiudet sich min haufig verwildert auf Scliutthaufen, an GartenziUmen und dergleiclien, wird 
aber selten im grossen angebaut.

Pharniazeutiseh angewandt werden die Samen der beschriebenen Pllanzen, Semen 
Nigellae, und zwar oft ohne sonderliche Auswahl, obwohl beide von einander ziemlich ver- 
schieden sind.

Semen Nigellae satirae, gewohnlicher Schwarzkiimmel (auch Semen Melanthii oder 
■Semen Cumini nigri genannt) ist 2,5 bis 3 nim lang, etwa 2 nim diclc, unten spitz, oben breit, 
dreikantig, ąuerrunzlich, matt, schwarz. Die zarte Samenschale lost sich beim Einweichen 
der Samen leicht ab und legt das weissliche blige Nahrgewebe frei. Zerstósst man den 
Samen, so verbreitet sich ein gewdrziger Geruch, der an Petersilie oder Cąjeputol erinnert. 
Die Samen besitzen auch ein en scharfen kratzenden Geschmack.

Semen Nigellae damascena,c, Damascener Schwarzkummel, ist etwas grosser ais der 
Yorige; die Kdrner erscheinen rundlicher und etwas dicker, auch etwas glanzender; ihr Ge- 
schm ack ist keineswegs scharf und beim Zerreiben entwickeln sie einen angenelnnen Erd- 
beergeruch.

Bestandteile. Die Samen von Nigella satwa L. enthalten fettes und atherisches Ol und 
einen Bitterstoff. Das fette Ol betrflgt nach friiheren Berichten bis 25°/0; H a e n se l fand 17 °/0 
eines dunkelgrimen, im auffallenden Lichte blau tluorescierenden, schwachsauren, nach Erd- 
beeren riechenden Oleś von 0,924 spezifischem Gewicht. — Das atherische Ol wurde von 
S ch im m e l & Co. in Mengen von G,4G°'0 erhaltcn. Es besitzt ein spez. Gewicht von 0,875 
und eine Rechtsdrehung von -|- 1 0 26' und riecht deutlicli nach Petersilie. Es siedet zwischen 
170 bis 230°. Den Bitterstoff isolierte R e in sc li  und nannte ilm NigcIIhi; G r e e n i s h  konnte 
ihn in kultiviertem Samen nicht wiederfinden, sondern eriiielt daraus einen Bitterstoff mit 
anderen Eigenschaften, das Melantliin C-H H!J O7. — Die Samen von Nigella sativa var. citrina 
besitzen im wesentlichen die gleichen Bestandteile; beide enthalten koin Damascenin (s. u.). 
—  Aus den Samen von Nigella damascena L. ist ebenfalls fettes Ol erhalten worden. Die 
Ausbeute an atherischem Ol betrug 0,5 °/0, sein spez. Gewicht =  0,906. Aus den Samenschalen 
und dem atherischem Ó1 isolierte A l f r e d  S c h n e i d e r  das Damascenin NOs, ein
Alkaloid, welches den grossten Teil des Jttherischen Oleś ausmacht. lin reineu Zustande 
bildet es schwach gelbliche Krystalle, welclie nach Akazienbluten oder Goldregen riechen 
und schon bei 27 0 C. sclimelzen. Im geschmolzenen Zustande stellt es ein gelbliclies, schon 
fluorescierendes Ol dar, von einein spez. Gewicht =  1,01; es giebt auf Papier einen in der 
Hitze verschwindenden Fettileck. Es reagiert gegen manche Farbstoffe alkalisch und ver- 
lluclitigt sich schon bei gewohnlicher Temperatur, besonders leicht aber mit Wasserdampfen. 
Es ist in kaltem W asser unlbslich, nur selir wcuig in heissem W asser und Jsther, leicht in 
Alkohol, Chloroform, Methylalkoliol, Scliwefelkohlenstoif, Benzin und anderen Kohlenwasser- 
stotten; die meisten dieser Lósungen zeigen schdne Fluorescenz. Es vcrbindet sich mit 
Sauren zu schon krystallisierenden Salzen. Charakteristisch ist sein Verhalten zur Salpeter- 
siiure. Lósungen, welclie Salpetersaure im Uberschuss enthalten, setzcn nach langerer Zeit 
einen violettroten Korper ab, das Parnasem i nrot, welches mit Alkalien, Chloroform und Essig- 
siiure schon violette Lósungen giebt. — Erhitzt man das salpetersaure Salz bis 180°, so ent- 
steht Damasceninblau, ein sehr haltbarer Farbstoff, der in Alkohol und Chloroform leicht 
loslich ist. Licht und Aminoniak sind auf den Farbstoff ohne W irkung, starkę .Sauren und 
Alkalien aber zerstOren ihn. Aus seinen Salzen wird das Damascenin durch starkę Alkalien 
in kleinen Trópfchen abgeschieden, ebenso fallen die meisten Alkaloidreagentien das Damas
cenin in feinen Trópfchen; setzt man indessen konzentrierte PlatinchloridWsung zu dem 
atherischen < ")1 von Nigella damascena L., so erstarrt dasselbe zu einem Krystallbrei des Platin- 
doppelsalzes, welches man durch W aschen mit Benzin etc. von den ubrigen fliissigen Be- 
standteilen des Oleś befreien kann. Das Damascenin findet sich nur in den Samenschalen, 
nicht in dem Nahrgewebe des Samens und auch nur bei Nigella damascena L. Die Samen 
von Nigella satioa L., auch von Nigella anensis L., enthalten das Alkaloid nicht.

Yerweeliseluiigen. Die Nigella-Samen sollen fruher mit den Samen von D a tu ra  S fro- 
monium L. und von Agrostemma Githago L. verwechselt worden sein. Die erstere Verweclislung
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ist sehr unwahrscheinlich, da Datura-Samen erheblich grósser und flach scheibenform ig sind. 
Uie .Samen von A grostem m a G itliago  sind nierenfórmig und an der ganzen Oberfiache mit spitzen 
Ilockern besetzt. Beide sind sehr giftig und ilire Beimiscliung zu den Nigellasamen wiire 
demnaeh immerhin sehr bedenklich ; man hat indessen beide Samen in neuerer Zeit nioht 
wieder beobachtet. D agegen bericlitet W a a g e , dass man die Nigellasamen durch die Samen 
von Asphodelus listulosns L. verunreinigt gefunden habe. —  In manehen Gegenden Deutscli- 
lands fmdet sich ais Ackerunkraut N igella urrcnsis L., eine Pflanze, die in ihrer hiillenlosen 
Blumenkrone der N igella  sativa  L., in der Farbę ihrer Blumenkrone und in den fiidlichen 
Blattzipfeln der N ig e lla  dam ascena  L. nahe kommt, trotzdem sie niedriger und astiger ais beide 
ist. Ihre Samen sind kleiner, grau und beim Zerreiben geruchlos.

Anwcm lung. D ic Samen der N ig e lla  salina  L. wurden unter dem Namen M id.arlH or  
schon zu Zeiten des H ip p o k r a t e s  und D i o s c o r id e s  ais Arzneimittel gebrauclit; man be~ 
nutzte sie ais gelinde reizendes, Blahungen vertreibendes, eroffnendes, auflósendes und 
diuretisches Mittel, besonders bei Lungenaifektionen und Darmkatarrli, sowie gegen W urmer 
und Gelbsuclit. In Agypten und im Orient benutzt man sie ais W tirze des Brotes und anderer 
Geb&cke. Naeh Berichten B a i l l o n s finden sie ibres pikanten Goschmaclces wegen in Frank- 
reich  Verwendung ais Pfeftersurrogat unter dem Namen P oin rette  und Tovt.es espices.

Littcratur. Beschreibung und Abbildung. N igella . T o  urn., Inst. 258 t. 154. —  L im ie , 
Gen. n. 685 Spec. 755. —  Juss., Gen. 255. —  DC., lTodr. I. 48. — S p a o h , Suit. Buli'. VII. 
504. —  E n  dl., Gen. n. 4794. —  P a y e r ,  Organogr. 247 t. 54. —  B en th . I lo o k .,  Gen. I. 8 n. 
22. — B a i l lo n ,  Adans. IV. 44. Ilist. pl. I. 8— 12. 84. 79. Fig. 24— 26. —  N . salina  L. D C. I. 
49 n. 9. Syst. I. 350. — S p a c h , 1. c. (N ig e lla r ia ). —  S ib th . & Sm., FI. Graec. 511. —  l la y n e ,  
Arzneipfl. VI. 15. —  N e e s  v. E se n b ., Pl. med. Suppl. Lf. 2 t. 21. — K o s t e le t z k i ,  Med. ph. 
Flora V. 1678. —  B e r g ,  Bot. 425. Char. d. Pfl. Gen. t. 88 Fig. 625. —  P le n k e l, Bot. 5. - 
S c h le c h t e n d a l -H a l l i e r ,  FI. v. D. XI. 222. t. 1071. T h o m e , FI. v. D. II. 121. — K a r s te n , 
FI. v. D. II. 105. —  L u e r s s e n ,  Nled. ph. Bot. II. 595. —  S ch u m a n n , Syst. Bot. 548. - 
G a r e k ę , FI. v. N.- u. M.-D. ed 7, 18. Gen. 17. Spec. 65. Fig. 65. — R e a le n c y k lo p .  d. Ph. 
VII. 338. -— ji. cretica  C lu s ., Hist. II. 108. —  y. c itr in a  M o r is , Hist. 3. 516. #. 12 t. 18. Fig. 5. 
—  <). in d ica  R x b ., F le m m in g  Jo urn. bot. 1814. (4.) p. 203. — N . dam ascena  L. DC., Prodr. 
49. n. 10. Syst. I. 331. — C u r t is , Bot. Mag. t. 22. — S p a c h , 1. c. 301. (E rob a tos ) . — l la y n e ,  
1. c. VI. 16. —  K o s t e l e t z k i ,  1. c. V. 1679. —  B e r g , 1. c. — H e n k e l, 1. o. —  S c h le c h t e n d a l -  
H a l l ie r ,  FI. v. D. XI. 219. t. 1070. —  T h o m l ,  FI. v. 1). II. 121. — K a r s te n , l. c. —  
L u e r s s e n , 1. c. — G a r e k o ,  1. c. Spec. 66. —  R e a le n c y k lo p .  1. c. — G o  dr. G reń ., FI. 
de Fr. I. 43. — W alp ., Rep. I. 49. II. 741. Ann. I. 12. II. 11. — R e ic h b . .Jc., FI. Gerin. IV. t. 120.

Drogę und Bestandteile. B e r g , Pharm. 447. —  H e n k e l, Phann. 387. ' H a g e r , Praxis
III. 785. II. 556. —  W ie g a n d , Pharm. 509. —  B e c k u r t s  & H ir s c h , Pliarmac. II. 421 n 
1575. — R e a l c n c y k l .  d. P h arm . VII. 338. —  H u s e m a n n -H ilg e r ,  Pfl. St. I. 613. —  G uib ., 
Dróg. spl. ed. 4. II. 694. — G r e e n is h , Ph. Journ. Trans. X . (1880) 909. 1013. - F l i i c k ig e r ,  
Ph. Journ. Tr. II. (1871; 161. — S c h im m e l & Co., Begrichte 1895, April 66. 74. 1897, April
Nachtrag 34. — A. S c h n e id e r ,  Diss. 1890. Ph. Centr. (1890; 51. 173. 191. (Damascenin;. —  
D e u t s c h e  A r z n e im it t e l ,  Berlin 1891 p. 233. n. 617.

Tafelbeschreibung:
a) Nigella salwa L .  A  BJttlicnde P f la n z e .  1 K e l c h h l a t t ;  2 lU u m u u b la t t ;  8 P i s t i l l o ;  4- Q u e r s c lm it t  

d c r s e l b e n  ; 5 S a m e n ,  n a t i i r l .  G r B s s c ;  G d ie s e lb e n  v erg rB ss< “.rt a n d  O uorsc ln iiU ;  d c r s e lb o n .  —  b) Nigella damascena L. 
H B lu h e n d o  u n d  f r u c h t t r a g e n d o .  P i lan / .c .  7 K e l c h b la t t ;  S I i l u m c n b l a t t ;  9 P is t i l le  u n d  S t a u b b la t t ;  10 F r u c l i t  
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Delphinium  Staphisagria L.
Scharfer RitteW porn, Stephanskraut, Stephanskorn, Lausekraut. Engl.: Staphisagria.

Frań z .: Staphisaigre.

F a m i l i e :  lłanuneulaceat. U n te r fa m ilie : Uellehoreae. T r ib u s : IMphinimkan. G a ttu n g : 
iJelj/hinium L. S ek t: Staphisagria.

Beselircifoung. Das Stephanskraut ist eine zweij&hrige, 00 bis 120 cm hohe Staude 
Sie besitzt eine verhaltnismassig dumie, weissliclie, spindelformige, nur an der Spitze ein 
wcnig astigc Pfahlwurzel. Der Stengel ist stcif aulreclit, stielrund, riefig, zottig und ab- 

steliend behaart, einfacli, nur nahe dcm Blutenstand etwas iistig, bisweilen etwas rotlich 
angelaufen. Die Blatter sind wechselstiindig, ehifach, liandspaltig, absteliend behaart; die 

unteren, cigentlichcn StengelblStter sind langgestielt; ilir Stiel ist ebenfalls absteliend und 
langzottig behaart, die Blattflache ist rundlich herzformig, bis 12 cm im Durclunesser, sieben- 
und neunspaltig. Die Zipfel sind ganzraudig oder entfernt und ungleieh sageziilmig, von 
dicklicJier Konsistenz, diinkelgriin, unterseits hcller. Vom Grunde des Blattes steigcn divergente 
Uauptnerven in die Spitzen der Blattzipfel und zwiselien diesen gelangen Nebennerven nach 
den Blattaussclinitten, an den en sie sieli je  in zwoi Asto teilen. Letzterc streben ais Kand- 
nerven der Blattzipfel nach dereń Spitze, wo sie sieli mit den IIauptnerven vereinigen. Die 
von den Hauptnerven ausgelienden Seitennerven verlaufbn sehliesslich in die erwiihnten 
Randuerven und bilden unter sieli und mit diesen Kandnerven ein reiehmasehiges hervor- 
tretendes Adernetz. — Die mittleren Stengelblatter sind kttrzer gestielt, im Durclunesser 
allmahlich abnehmend; die Spreito ist nur noch fiinfspaltig, der Grund weniger lierzformig. 
Die obersten endlicli sind sitzend und cireizipfelig und geben allmahlich in die Bliiteufleck- 
blatter tiber. — Der Blutenstand ist eine einfache, seltener iistige, vielbliitige Traube; die 
einzelnen Bluten derselben werden unten von dreizipleligen oder von drei einzelnen linealen 
spitzen Deckblattern gestiitzt, welclie spiiter auf zwei, endlicli aut eines reduziert sind. Iiier 
kann man die seitlichen Deckbhittchen ais sterile ansehen, in dereń Achseln die Bluten aus- 

geblieben sind. Die Bliitenstiole sind absteliend aulreclit, d bis 0 cm lang, langer ais die 
BI ii te , absteliend zottig behaart. —  Die Bliite besitzt lunf ovale, graublau oder tiel'violett 
gelarbte, aussen iiaumhaarige und mit griinlicher Spitze vcrseliene, imion kahle Kelchblatter. 

Dieselben sind nach der Q,uincunx geordnet, derart, dass das erste und zwei te in der Diagonalo 

vorn und mieli aussen, das dritte in der Mediane nach hinten an der Aclise, und das vierte 

und funfte seitwilrts nach innen angeordnet sind. Das dritte hinterc Kelcliblatt liiuft in
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einen kurzeń 7 dicken Sporu aus. Die Blumenblatter sind verwchicdeu gestaltet u ud iu 

wechselnder Anzahl vorhanden. In vollstandigen Bltiten ziihlt mail dereń aclit, w elche in 

derselben W eise, wie bei N ig e lla , angeordnet sind; alle aber bilden eine Spirale, die sieli 

in die Spirale der Staubblfltter fortsetzt. Dem nach sind dem ersten, zweiten und dritten 
Kelchblatt je  z we i Iilumenblatter, dem vierten und funtten je  ein Blumenblatt superponiert. 

Die vier nach vorn und dem ersten und zweiten K elchblatt gegenuberstehenden Kronen- 

blattchen sind schmale, fadliche blassviolett gefarbte, oft ganz feldsoblagende Z ip ie !; die dem 

dritten K elchblatte superponierten, also der Achse zugekelirten Blumenblatter sind dunkel- 
violett, am Grunde verw achsen , an der Spitze aber 1'rei und nach vorn geneigt, und jedes 

in einen nach hinten gestreckten Sporn verlangert, in dem die Ilonigdrusen liegen. Die 

beiden seitlichen endlich bcstchen aus einem ziem lich langen weissłiclien N agel und einer 

blauen, rundlichen, facherfórm igen, kerbzahnigen Platte. - Die Staubblattcr stehen in 

Spiralen so, dass sie acht den Blumenblattern superponierte radiale Strahlen bilden, 

vollig  frei auf dem Blutenboden, haben weisse oder liellblaue, unten verbreiterte Filamonte 
und schw arzliche Beutel, die zweikam m erig sind und in Spalten nach innen sieli óffnen. 

Nach dem Ausstauben bilden sie llacho Blatter. Die drei raulihaarigen, griinen, flasclien- 

fdrmigen Stem pel stehen vollstandig getrennt auf dem Fruchtbodon; einer von  ilmen ist 

hinten, der A chse zugekehrt, inseriert, jed och  nicht in der Mediano, sondern etwas mehr 
nacli rechts; die beiden tibrigen stehen nach vorn. Sie enthalten in je  zwei Langsreihen 

m chrere gegenlaufige Sam enanlagen, von  denen indessen gew ohnlich nur etwa vier zur Reito 

gelangen. D ie reife Fruclit besteht aus drei gelbbraunen, aufgeblasenen, bauchigen, zuge- 

spitzten , zottigen Balgkapseln, die sich auf der nach innen gelegenen Bauchseite óffnen. 

Die wenigen Sam en deform ieren sich durch gegenseitigen D ruck wflłirend des Reifens, werden 

graubraun und unregelmfissig tetraedrisch; der Em bryo liegt an der Spitze des weissłiclien 

Nahrgewebes, das W urzelchen nach oben gekelirt.

Bliitezcit. Juni und Juli.

Yorkommeu. An unfruchtbaren Bergabhangen Siideuropas, Kleinasiens, auf den Azoren 
und kanarischen Inseln wilchst die Pflanze w ild; hier und da wird sie ais Gartenzierpilanze 

kultiviert.

IMiarmazeutiseh angcwamlt werden die Samen der Pflanze, ais Semen Stąp li i (1 i s agriae 
oder Semen Staphisagriae. Diese haben einen Durchmesser von etwa 6 m m , sind unregel- 
miissig cck ig , annahernd tetraedrisch, mit mehr oder weniger ausgesproclien dreieckigen, 
etwas k onvexen , tief netzgrubigen Flilchen von mattgrauer Farbę. Die Samenschale ist 

dttnn und sehr zerbrechlich , das N alirgewobe grau-weisslich und ólreich. Beim Zerreiben 

yerbreiten sie einen unangenehmen Geruch und besitzen einen ausserst scliarfen bitteren 

Gesclim ack.

Bestamlteile. Die Samen enthalten Gurnmi, Stiirke, Protein, Apfelsaure, die Alkaloide 

Dclphinin, Belphinoidin, Delphisin uml Stapliisagrin, 1‘cttcs und etwas lUlierisches Ol. Das
letztere wurde in Quantitflt,en von 0,02 °/0 durch Dampfdestiilation 1890 von I la e n s e l  er- 
łialten; es bildet eine rotbraune Fliissigkeit von eigentiimlichein Geruch nach Garvolsultliydrat;



Iost sich in Alkohol, Ather und Chloroform leicht und reagiert schwach sauer. — Das 
rettc Ol wurde ebenfalls von l la e n s e l  dargestellt. Die Saraen entlialten davon etwa l(3"/0. 
Es ist glanzend hellgrttn, hat einen hochst imangenehmen durchdringendeu Geruch uud ©in 
spezifisches Gewicht =  0.919 bei 15°. D ie tr ic h  stellte seine Jodzahl fest; sie betragt 74,40 - 
bis 75,25. — Von den Alkaloiden sind Delphinin und Staphisagrin am langsten bekannt. 
M a ą u is  und D r a g e n d o r f  isolierten die ubrigen. —  Dic Gesamtausbeute an Alkaloiden 
betrug 0,149 bis 0,830 */„. —  Man gewann das Delphinin durch Ausscliiitteln des vom grunen 
Ol befreiteu, mit Natriumbikarbonat alkaliach gemachten Auszugs mit Petrolćltlier. In den 
Mutterlaugen des aus Ather umkrystallisierten Alkaloids fand man Delphisin und Delpliinoidin, 
von denon letzteres aueh aus saurer Lósung in Ather uberging und durch Umkrystallisieren gc- 
reinigt werden konnte. Das Staphisagrin wird aus der alkalischen LOsung durch Chloroform 
aufgenommen. —  Delphinin C22H35NOs ist das giftigste dieser vier Alkaloide. Es 18st sich 
leicht in Alkohol, Ather und Chloroform, ist krystallisierbar, reagiert schwach alkalisch, 

giebt aber mit Schwefelsaure und F ro h d e s  Reagens keine cliarakteristisclie FRrbungen. - 
Delpliinoidin C12 II<>B N2 O7 ist amorph, in Alkohol, Ather und Chloroform leicht loslich, reagiert 
s ta rk  alkalisch. Es schmilzt bei 120°. Scltwefelsaure ITlrbt es braun, F r o h d e s  Reagens 
erst blutrot, spiiter kirschrot; SchwefelsUure und Zucker braun, spiiter griin; Schwefelsfture 
uud Bromwasser prachtvoll violett. Delphisin C27 IT,UN2 O4 krystallisiert in, in Ather, Chloro
form und Alkohol loslichen Warzeń. Staphisagrin C3a H33 NO5 ist amorph, schmilzt bei 90* 
und lost sich in W asser, leicht in Chloroform, schwer in Ather. Die alkoholische Losung 
reagiert alkalisch. Schwefelsaure fiirbt es rot bis yiolett, rauchende Salpetersaure blutrot.

Anwcndung. Die Samen wurdeti friilier zu Ungeziefer-Pulvcr verarbeitet und waren 

nebst R h izo m a  V e ra tr i  u. a. Bestandteil ahnlicher Mischungen, sowie von Kratzsalbcn. Die 

tiberaus giftigen Eigenschafton des Delphinins haben zu Versuchen mit diesern geftlhrt und 
diese haben ergeben, dass das Alkaloid auf die liespiration und Zirkulation, das llerz  und die 
Gcfassnerven einwirkt, erst in zweiter Linie lahmend auf die peripherischen rnotorischen 
Nerven. Es ist niclit ein eigentliches Herzgift, sondom luiliert sich in seinen Eigenschafton 
dem Akonitin und wirkt schon in kleinsten Gaben totlich. Kunstliche liespiration kann die 
W irkung des Giftes verlangsamen, aber niclit aufheben. — Auf die Schleimhaute wirkt das 

Alkaloid irritierend, almlich dem Veratrin. — Das Staphisagrin ist viel weniger giftig und 
ist kein Herzgift; es lllhuit aber die rnotorischen Nerven schon friilier, ais das Delphinin, 

insbesonderc die liinteren Extremitaten.

Łittcratur. Beschreibung und Abbildung. D d p h in iu m . T ou rn ., Inp. 420 t. 2 4 1 .— L in n ó , 
Gen. n. 081. -— Juss., Gen. n. 234. — S p a ch ., Suit a Iluffon 347. 355. — En dl., Gen. n. 
4790. — P a y e r , Organogr. 249. t. 55. — 216. (Notę). — B en tli. H ook ., Gen. 1. 9. n. 25. 
B a i l lo n , A d  ansom , IV. 8. II. 48. 149. Fig. 53— 58. —  Ilist. pl. I. 79. 85. 31. (Notę). — 
B ro n g n a rt , Ann. Sc. nat. ser. 3. V. 300. —  N ees  v. E senb., Pl. med. Lf. 15 t. 6 (t. 394). 

K o s t c l e t z k y , Med. ph. FI. V. 1668. —  B erg , Bot. 424. Charakt. d. Pil. Gen. t. 88. F. 027. 

_  H e n k e l, Bot. 4. —  K a rs te n , FI. v. D. II. 107. — L u e r s s e n , Med. ph. Bot. 11. 595. — 
S c h le c h t e n d a l - I I a l l i e r , FI. v. D. XI. 241. t. 1080. — I te a le n c y k l . d. P lia rm . III. 428. -

K. S ch u m a n n , syst. Bot. 348. —  T h o m e , FI. v. D. II. 123.



Drogę und Praparate . B e r g ,  Pinimi. fl852j 462, —- H e n k e l, Pharm. 400. —  W ie g a n d , 

Pharm. 310. — H a g e r ,  Praxis II 1021. III 1129. —  H ir s c h , Univ. Pharmae. II. p. 594. u. 

2826. ISem.j p. 467. n. 2534. (Pulv.) p. 925. n. 3427. (Tinct.). —  F lu c k ig e r ,  Handb. Pinimi. 

1007. —  F l i i c k ig e r  & H a n b u r y , Pharm acogr. 5. I-Iist. d. Dróg. I 10. —  P e r e ir a ,  Kłem. 

mat. med. ed. 4. Vol. II (2) p. 682. —  G uib., Dróg. smpl. ''ed 4j III. 698. —  R e a le n c y k l .  d. 

Ph. 1. c. u. Bd. IX . (iS taphisagria). — H u s e m a n n ■ H ilg e r ,  Pfi.-Stoffe I. 6 1 3 .6 1 7 .— H a e n s e l ,  
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Rciuimculaceae 
( H e l l e b o r e a e )

Delptenim Staphysagria L.



Aconitum  ferox Wall.
H in d ost.: bish, bis, singya. Sanskr.: visha. A ra b .: bish. Pers.: bachnag. M alay: valsanabhi.

Syn .: A. wirorum Don. Delphinium J'erox Baill.

Fam ilie: lianuncttlaceae. T r ib u s : Helleboreae. G a ttu n g : Aconitum  L.

Jfcsclircibuiig. Eine ausdaucrnde Pflanze von 1 bis 2 m IloJie. Der Stcngel ist auf- 
rccht und wenig vcrzw eigt, nacli unie" zu meist kalii, nacli oben zu und besonders in der 
BUitenregion kurz und fein behaart. Di* unteren Bliitter sind selir lang gesticlt (oft bis 
20 cm), die mittleren kiirzer, die oberston fast ungestielt. Die Flacho der unterstcn Bliitter 
ist im Cmriss fast kreisf&rmig, bis 20 cm im Durchmesser, fast bis zur Mitte funfteilig, jeder 
Abschnitt tief fiederspaltig und die unteren Fiedern haufig nocli melir oder weniger tief 
getoilt; die einzelnen Fiedern bezw. Fiederclien sind meist lanzettlich, seltener breiter drei- 
eck.ig, spitz oder aucli lang zugespitzt; die ganze Blatttlache ist ziemiicii diclc von Konsistenz, 
beiderseits fast ganz kahl, auf der Unterseite mit stitrker hervortretendon Adorn. Nacli oben 
zu werden die Blatter erheblich kleiner, weniger zerteilt und gehen schliesslich allmllhlieli 
in ihrer Form in die Tragblfltter der Bliiten tiber. Die Bliiten sind zu lockeren, aufrecliten, 
10 bis 20 cm langen allseitwendigen Trauben augeordnet; sie entspringen aus den Achseln 
von Tragblattern, dereń untere gewdlmlich handformig-fiedcrspaltig sind mit melir oder 
weniger tief geteilten Absehnitten (also den oboren Laubbliittern ilhnlich), wUhrend die 
obersten lanzettlich, ungeteilt, ganzrandig oder hochstens sparlicli geziilmt und spitz sind. 
Die Bliitenstiele sind 1 bis 3 cm lang, fein behaart und tragen die beiden klei non, liii u fig 
ungieich hoch befostigten Vorblftttchen. Die Bliite ist zygoniorph und zwitterig, 3 cm hoch 
und 1,5 cm breit. Der Kelch ist fiinfblatterig, blauviolott gcfarbt und abfaliig; das vordere 
Paar Kelcliblatter ist spitz, schief elliptisch, die beiden seitlichcn sind breiter, das hinterc 
helmidrmig und sehr viel grosser ais die ubrigęn. Von den acht bis zelm Blumenblattorn 
haben die beiden lunteren die Form eincs gekrimimten Hornchens und tragen einen einge- 
bogenen Sporu; sie werden von dem hinteren helmfórniigen Kelchblatt bedeckt. Die (ibrigen 
sechs bis acht Blumenblatter sind unregelmassig auf dem Bliitenboden verteilt, ungieich lang, 
auf schmale zungenformige Korper reduziert und wenig gefiirbt. Die sehr zahlreicli vor- 
handenen Staubblatter sind in mehr oder weniger deutlichen Spiralen augeordnet; ihre Faden 
sind ara Grunde verbreitert und fast blumenblattartig, im oberen schmaleren Teil gekrummt; 
die fast kugelige Anthere ist an ihrem Grunde befestigt und springt mit seitlichen Liings- 
spalteu auf. Die Fruclitblatter sind meist zu ftlnf (zwei bis sieben) vorhanden und in einem 
W irtel augeordnet; sie sind jedes ftir sieli geschlossen, ellipsoidisch, rauhhaarig und an der 
Spitze in einen innenseifs gefurcliten Grilfel mit undeutlich zv\ eilappiger Narbe ubergehend; 
die zahlreichen 8ameiianlagcn sind in zwei Jteihen in dem Winkel an der Bauclmaht be
festigt, anatrop, horizontal, die Mikropyle nach dem Grunde und nacli aussen gerichtet. Die 
Frucht besteht aus zwei bis ftlnf Balgkapseln, weiche an der Tnnenkante aufspringen. Der 
Same, meist etwa 2 mm in der Lange, ist dunkelbraun und auf der selir runzligen Oberfliiclie 
mit hautigen Vorsprungen und Falten bedeckt. Der sehr kleine gerade Keimling liegt am 
Grundcy des Sam en s und wird von selir reichlichem, milchwcissem Niihrgewebe umgebeil.

Yorkommen und Yerbreitung. Im gemassigten subalpinen Himalaya, von Silckim bis 
Garhwal, in einer Ilolie von 3000 bis 4500 Meter.

Audere Arten. In Ostindien werden die ebenfalls giftigen Knollen einiger nahe ver- 
wandter Aconitum-Arian , z. B. Von A. uncinatum L., A. luridum Hook. fil. et Tlioms., A. pahnatum
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I)on., in derselben W eise medizinisch verw endet wie die von A . j ' e r o x ;  in den Handel sollen 
jedoeh  ausschliesslich nur die der letzteren Art gelangen.

Nainc mul Gcschichte. Die alten Sanskrit-Namen der Drogę Yislia und Atirislia be- 
deuten ein fach Gift. Sehon im zehnten Jahrhundert wird l>isli von dem persischen Arzt 
A lh e r o o ,  spater auch von A v ic e n n a ,  Isa  D en  A li und anderen arabischen Schriftstellern 
erwahnt und in ihren W irkungen geschildert. Unter den europaischen Schriftstellern werden die 
giftigen Eigenscliaften zuerst von H a m ilt o n  erwahnt, der sich 1802 bis 1803 Blngere Zeit 
in Nepal aufhielt. Die Pflanze selbst wurde erst im Jahre 1822 von W a l l i c ł i  besehrieben.

Drogę. Die Pflanze liefert ihrc Knollen: Tuhcra Aconlti ferocis, die Bisch-W urzel. Die 
D rogę besteht aus rObenformigen Knollen von 0 bis 12 cm Lange und 2 bis 5 cm Durch- 
messer, w elche sehr oft durch das urworsichtige Ausgraben zerbrochen sind; zum alfeblen meist 
die unteren Enden. Sie sind sehr haufig nieht ganz cylindrisch, sondern etwas abgeplattet, 
oft gebogen, geschrum pft und hier und da mit den Spurcn der abgebrochenen W urzelfasern 
besetzt. Der Stengel ist gewohnlich dicht iiber der K nolle abgeschnitten. Ausserlich sind 
die Knollen von dunkelbrauner Farbę, nur an vorspringenden Stcllen haufig abgerieben und 
daher heller. Im frischen Zustande sind sie innen weiss und von mebligem  Ansehen; da sie 
aber naeh dem Einsammeln am Feuer getrocknet und dabei haufig stark gerbstet werden, 
so erscheint das Innere sehr fest und liart, von horniger Textur und halb durehsclieinend.

A uf den Bazaren in Indien findet sich die Drogę noch in einer anderen Form, w elche 
in Bom bay ais Laliore Baclinab bekannt ist, und von den alteron Schriftstellern ais niitha- 
zaliar erwahnt wird. Diese Knollen sind k iirzcr, spitz zulaufend, zusam m engedriickt, rauh 
und runzlig, aussen ebenfalls braun, innen aber heller ais die eigentliche Sorte, und von 
mehr schwam m iger Textur. Es ist fraglich , ob diese Sorte wirklich von A . f e r o x  sta mm t, 
und nicht ausgeschlossen, dass die Stammpfianze derselben A . L ycocton u m  ist. Eine ausser- 
liehe Veriinderung der D rogę tritt auch dadurch ein, dass es vielfach  Sitte ist, die Knolle 
in Kuhharn zu k ochen , wahrscheinlich um sie gegen die Angriffe der Insekten zu sichern, 
denen sie sonst ziem lich stark ausgesetzt ist. In diesem Zustande farbt sie stark ab und 
giebt auch in W asser sehon nach kurzer Zeit eine dunkelbraune Losung. Fiir medizinische 
Z w eck e ist diese letztere Form  der D rogę ganzlicli unbrauchbar; sie kann nur ais Gift zur 
Totung wilder Tiere vcrw endet werden, wie dies h!lufig in Indien geschieht.

Destamlteile. Die Knollen von A conitw m  f e r o x  W all. enthalten neben Aconitin C** II4* N O14, 
das ebenfalls sehr giftige Pseudaconitin C38 II19 N O 12. Man erlialt dasselbe durch Ausziehen 
mit weinsaurem A lkohol, Absondern von  Harz und Fett und Fiillen des Alkaloids mit Natrium- 
karbonat. Durch erneute Fallung und Umkrystallisieren wird das Alkaloid gereinigt. —  
Das Pseudaconitin ahnelt sehr dem krystallisierten Aconitin; von seinen Salzen ist indessen 
w eniger das H ydrobrom at, ais das Nitrat durch gute Krystallisierbarkeit ausgezeichnet. -  
Pseudaconitin bildet Nadeln oder kornige KrystaJle mit 1 Mol. H 2 O, w elclies bei 100° ent- 
weicht. Es ist in W asser und Kalilauge wenig, in A lkohol und Ather leicht loslich, leichter 
ais krystallisiertes Aconitin. Die Losung reagiert alkalisch, und schm eckt brennend, aber 
nicht bitter. Mit Ausnahme des Nitrats sind die Salze meist nicht krystallisierbar. Schwefel- 
saure und Phosphorsfiure Ibsen es ohne Farbung; mit rauchender SalpetersSurc eingedampft, 
wird Pseudaconitin gelb und auf Befeuchten mit Kalilauge purpurrot. Mit Schwefelsiiure 
erwarm t und mit Vanadinschwefelsaure versetzt, wird die Allcaloidlosung violett geftlrbt 
(U ntcrschied von Aconitin). —  Alkoholischo Natronlauge giebt beim Erhitzen mit Pseudaconitin 
DiincthylprotocateclnisSlure (Veratrumsaure) und Pscudacoiiln CS7 IIłI N O5, eine firnissahnliche, 
in W asser leicht losliehe bitterschm eckcnde, stark alkalische Substanz, w elche beim Erhitzen 
mit alkoholiseher Natronlauge auf 140° Apopsemlaconin C27II89 N O 11 liefert. Mineralsiiuren 
verwandeln das Pseudaconitin in Apopsemlaconitin C80 H47 N O11, welclies in A lkohol und 
Ather unloslich ist, 1 Mol. Krystallwasser besitzt und mit Salpetersaure und G oldchlorid gut 
krystallisierbare Verbindungen bildet. Man kennt auch ein x\cetyl- und Benzoylderivat des 
Alkaloids.

Anwemlung. In Indien wird Bish von den Ilindu-Arzten seit alter Zeit verwendet, 
und zwar bei Fieber, Dyspepsie, Bheumatismus und vielen anderen Krankheiten; besonders 
bei chronischen intermittierenden Fiebern wird es innerlich gebraucht, wiihrend es bei 
Neuralgie ausserlich in der Form  einer Pastę angewendet wird.



N a ch tra g .
Im Anschluss liieran mogę noch eine zweite Aconitum-Art erwahnt werden, welche 

ebcnfalls medizinisch verwertet wird, aber allerdings in ihrer W irkmig eine andere ist, 
namlicli A. heterophyllum.

Aconitum  heterophyllum Wall.
H indost.: atis, atvika. Sanskr.: ataicha, at:ivisha. Tam .: ati-vadayam.

S y n .: A. cordatum Royie. A. Atces Royie.

Beschrelbuiig. Die Pflanze erreicht eine Hobe von 1 bis 1,5 m; der Stengel ist im 
nnteren Teile kahl, im oberen, besonders in der Bliitenregion mehr oder weniger dicht 
flaumig. Die untersten Rlatter sind bis 10 cm lang gestielt, handformig dreiteilig; die Ein- 
schnitte reichen etwa bis auf das untere Drittel der Blattfhiche; die Abschnitte sind unregel- 
miissig lappig-gezahnt, die Zahne rundlich mit knrzer Spitze. Die oberen Blat ter sind unge- 
sticlt, mit breitem Grnnde łialb stengelumfassend, breit-eiformig, lang-zugespitzt, bis 15 cm 
lang und 7 cm breit, unregelmassig- und grob-gezahnt, die Zahne wie bei den nnteren 
Blattern. Nach der Spitze des Stengels zu werden die Blatter allnillhlioh sclimaler und gehen 
schliesslich in die Tragblatter des Bliitenstandes iiber. Der Bltitenstand bildet eine lockere 
Tran be; die EinzelblHten sind bis 15 cm lang gestielt. Die Tragblatter sind im allgemeinen 
lanzettlich, ungestielt, 2 bis 5 cm lang, ganzrandig oder grób gezahnt, zuweilen auch am 
Grnnde unregelmassig gelappt. Die Vorblfttter sind lanzettlich, 1 bis 2 cm lang, kurz gestielt, 
ganzrandig, spitz und sind ungefahr in der luilben Hohe des Blittenstiels, gewohnlicli nicht 
genau gegenstandig, inseriert. Die Ausbildung der Bliitenteile weicht nicht von der in der 
Gattung normalen ab. Die Farbę der Kelchblatter ist hellblau oder gelbgrun mit dunkel- 
roten Adern.

Yorkommcji. Die Pflanze findet sieli im westlichen gemiissigten Himalaya, von 
Kumaon bis Ilasora, in einer Ifohe von 2000 bis 5000 Meter, z. B. sehr lmufig in der Um- 
gebung von Simla und am Sach-Pass in Chumba.

Drogę. Die Knollen von A. heterophyllum sind eifórmig, liinglich oder nach unten 
sich Yerschmalernd und rubenfórmig, 2 bis 4 cm lang und 1 bis 1,5 cm dick, aussen von 
gelblich- bis asch-grauer Farbę, runzlig, hier und da die Spuren der abgebrochenen Wurzel- 
fasern zeigond; innen rein weiss und von mehliger Textur. Ein Q,uerschnitt zeigt vier bis 
sieben gelbliche Geftissbundel. Der Geschmack der Knolle ist bitter, aber nicht scharf.

Destan<1 teile. Die W urzel von Aconitum heterophyllum ist nicht giftig. Sie enthalt 
neben Fett, Rolirzucker, Gerbsiiure und Aconitsiiure ein nicht giftiges Alkaloid Atesin, und 
vielleiclit noch ein zweites, welches nicht krystallisiert. —  Das Atesin Clu II7t*N‘2 O1 (W ąsowicz) 
bildet eine weisse, amorphe Masse, die sich wenig in Wasser lost, etwas mehr in Weingeist, 
leicht in Ather, absol. Alkohol, Benzol etc. Dic Losungen schmecken rein bitter, aber nicht 
scharf. Die weingeistige Losung, mit viel W asser versetzt, triibt sich und schaumt wie eine 
Saponinlósung. — Konzentrierte Schwefelsiiure giebt eine yiolette, allmahlich rotwerdende 
Farbung, die nach einer Stunde schmutzig braun wird. Schwefelsiiure und Kaliumbichromat 
fiirben griin mit rotvioletter Zonę. Von den Salzen sind die meisten niclit krystallisierbar, 
sehr schón indessen das salzsaure, brom- und jodwasserstoffsaure Salz, welche sich, weil 
schwer ldslich, sehr gut zur Reindarstellung des Alkaloids eignen.

Aiiwcndung. Die Drogę wird allgemein ais Mittel bei intermittierenden Fiebern in 
Indien gescluitzt. Man giebt sie in Pulverform in einer Dosis von 20 Gran. Ais einfaches 
Tonicum wird eine Dosis von 5 bis 10 Gran dreiinal am rPage verordnet.

Yerweehselnngen. Der Karne Atis wird in Indien auch noch auf andere Drogen 
angewendet; so wird in Kunawar die Knolle von A. Kapellus ebenso genamit und auch ais 
Tonicum yerwendet. Ausserdem soli eine mit demselben Kamen bezeiclmete W urzel ohne 
heryortretenden Geschmack von Asparagus sarmentosus L. stammen.

Tubcra Aeoniti japonica. In Japan werden die Knollen von mehreren Aconitum- A r te n
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medizinisch ver\vcndet und z w ar unter dem Namen waklimu, ehines.: Taaon-w oo. Die Stamm- 
pflanzen sind aber bishor nocli kcineswegs mit Sicherheit bekannt. Bald wird A. japonicum  
Thunb., bald A. Fiseheri Reichenb., aucli A. chi u miso Sieb. dafur angegebeu. Es ist dabei nocli 
fraglich , ob nicht rnehrere der angegebeucn Arten zusammenfallen. Soviel ist nur liochst- 
walirscheinlich, dass die langlichen, iiber 50 cm lang werdenden, braungrauen, innen weissen, 
mehligen, rubenformigen W urzeln, w elche mehrlacli beschrieben worden sind, von A  eon ił um 
F iach eri Reichenbach stammen. Das ebenfalłs ais Stammpflanze genannte Aconitum  chinonse 
Sieb. & Zucc. ist walirscheinlich ein Synonym der geuaimten Art.

Kostami tell o. Die japanischeu Aconitknollen enthalten das sehr giftigo Japaconitiit 
C':u H88 N 2 O®, w elches bei 185 bis 180° sclmiilzt und beim Behandeln mit alkobolischer Kali- 
lauge Benzolsaure und Japacoimi O®" H łl N® O2, und mit Benzods&ure-Anhydrid eine Tetrabenzoyl- 
verbindung liefert. Durcli Mineralsauren entsteht Apojapaconltln  C3:J II17 N O 1®.

Littoratur. Beschreibung und Abbildung. A conitum  f< m ,x  W a ll ic l i .  PI. asiar. rar. 1 p. 
33. T. 41. et PI. n. 4762 a u. b. —  DC., Prodrom. I. 64. —  D on ., Prodr. Flor. Nep. 196. 
(A.. virorw m ). — l l o o k e r ,  FI. Brit. Ind. I. 29. —  S e r in g e ,  Mus. helvet. I. 160 t. 15 Fig. 43. 
44. — R o y le ,  lllustr. 40. P e r e ir a ,  Elom. nat. med. cd. 4 II. 2. n. 684. - Diet. encykl. 
sc. mód. I. 577 u. 5 9 8 .— B a i l l o n ,  IIist. pl. I. 78. —  H e n k e l, Bot. 6. — K o s t e l e t z k i ,  Med. 
pharm. FI. V. 1676. —  K a r s te n , FI. v. D. TI. 109. — L u e r s s e n , Med. pliarm. Bot. 11. 598. —  
R c a le n c y k l .  d. P h a rm . (Tschirch) I. 114. — A conitu m  heterophyllnm  R o y le ,  111. t. 13. p. 56. —  
J lo o k e r ,  1. c. p. 29. —  A con itu m  F ia ch eri R e i c h e n b a c h ,  Acon. —  Ą conitum  ja p ou icu m  T lm n b g . 
FI. jap . 231. —  I)C ., Prodr. I. 60 n. 10. — B ó r in g e , 1. c. 1. p. 146 t. 15. Fig. 22. 23. — 
DC., Syst. I. 377 (A c . album ) u. 379 (A.c. g labrum ).

Drogen. A con itu m  f e r o x .  Pharm. Ind. 3. u. 434. —  F lu c k ig e r  & H a u b u r y , Pharm acogr. 
12. (Rad. acon. indic.) Hist d. Dróg. I. 24. — B e n t le y  & T r i in e n , Med. pl. p. 5. — I ly r a o c k ,  
Mat. med. I. —  D r u r y , Usual pl. p. 112. —  R c a le n c y k l .  d. P h a rm . 1. 113. — H u se m a n n - 
H i lg e r ,  Pil. fit. I. 631. 655. — A. S c h n e id e r ,  Arch. Pharm. 219 (1881) 343. (Pseudaconitin)-  
M e y e r , Arch. Pharm. 219 (1881) 265. —  P h a rm . G a ll. 34. — A con itu m  hetcrophyllu-m . 
B e n t le y  & T r i in e n , Med. Pl. p. 7. —  F lu c k ig e r  A I la n b u r y ,  Pharm acogr. 14 — P h a rm . 
o f  In d ia  p. 4. — D y m o c k ,  Mat. med. 4. —  A ld e r  W r ig h t  in Yoar Book ot' Pharm. 1879. 
422. —  M a r tw ie li , Neuo Arzneidrogen 31. —  H u s e m a n n -H ilg e r ,  Pll.-Stolfe (ed 2) 644. -  
D u in  v. W ą s o w ic z ,  Arch. d. Pharm. 214 11879) 193. —  A. M e y e r , Arch. Pharm. 219 (1881) 
269. —  A con itu m  J apon iam i. I la n b u r y ,  Sc. pap. Ph. Journ. Tr. IX . (1879). —  C lir is t is o n , 
Edinburg Med. Journ. 1859. Arch. 1881. — M a rtw ie li , Neuo Arzneidrogen 30. — I iu s e m a n n - 
I l i l g e r ,  1. c. 1. 658. — D. v. W ą s o w ic z ,  Arch. Pharm. 214 (1879) 217. —  A . S c h n e id e r ,  
Arch. Pharm. 219 11881) 345. —  L a n g g a a r d ,  Arch. d. Pharm. 218 (1881) 161. —  R e a l-  
e n c y k l .  d. P h arm . (Tschirch) I. 114.

Anatomie. L a n g g a a r d ,  1. c. — v. W ą s o w ic z ,  1. c. —  M e y e r , 1. c.

T a fe lb e s c h r e ib u n g .
A, 15 oberei- Teil der 1’fianze. 1 Bliite im Liing-sschmtt; 2 hintore Blumeiiblśitter; o Staubblatt; 

1 1’ istille; 5 Pistill, von der Seite; 0 Pistill, Ouerschnitt; 7 Pistill, Liiiig-sselmitt; 8 Frttehte; i) Samen; 10 der- 
selbe verg'rossert; 11 Wurzel von Aconitum heterophyllum, Wall. A, 15, 1, 2, 8, 9, 11 naturlicbe Grosse; 3, 4, 5, 
6, 7, 10 vergrossert. Nach einei) von W allic li (Pl. nep. ■762 a, b) gesammelten Kxemplarc des Kbniglichen 
Universitats-Herbars in Berlin.





Papaver Rhoeas L.
K latschrose, K latsch m oh n , K orn rose , roter od er  w ilder M ohn. E n g l.: R ed  1’ opp y, Corn- 
P op p y . Frań z . : C ogu elicot, P a v ot roufpe, P on ceau . G r ie ch .: ' P o u k -  S p a n .: A m ap ola .
I Foli. : K laprozen, Kornrozen. Port.: Papoila vermelha. R um .: Paparóne, ]\Ias de camp.

Ital.: R osolaccio . Schwed.: V ilde K ornros, Yalm ode. Dan.: Klapperose.

S y n .  Papavcr erratricmn fPlin.j ,1. Pauli.

Fam ilie: Fapaveraceae Juss. TTn to r fa m i lin  : Enpnpu >:eraceae. D a ttu n g : Papacer 1,.

Hcschrcibung. Die einjalirigc milchende Pilanze liat eine weissliche dtlnne, wenig 
ilstige Pfahlwurzel, ans der yereinzelte gekriimmt* Kebemvurz«ln und W urzelfaseni ent- 
springen. AuC dem W urzelkopf ontspringen einzelne, selten raehrere, ziemlieh steif 
aufreclite, 30— 80 cm hohe, selten einłachę, ofters sclmn vom Grundę ans ilstige stielrundo 
ritengel, welche dicht mit rechtwinkelig abstehenden, atu Grundę verdickten langen 
borstigen Haaren beklcidet sind. Die Platter .sind mattgTiin, wechsrlstandig, nicht stengel- 
nmfassend, einfach. und geteilt; Aebenblatter felilen. Die grundstandigen Platter sind 
gestielt, l&nglich oder Uluglich- lanzettlich, mit einfaelien, spitzen, gezahuton Fiedcr- 
lappen, oder auch doppelt fiederspaltig, wena die Pflanze auf magerem Podeń steli t 
und die Plattsubstanz sich nieht selir tippig entwickelt. - Die stengelstlindigen sind 
sitzend, zunliehst dreiteilig, mit grdsserem Mittclzipfel; jeder Zipfel wiederum ist einfach 
fiederspaltig; die Lappen sind an allen Plattern Uluglich ciformig, spitz, in ein Spitzchen aus- 
laufend und ani Ilarule bisweilen nocli ges;igt. — Die Platter sind, ebenso wie der tibrige 
griine Teil der Pflanze, auf allen Seiten rauhliaarig. Sfeht. sio aber auf sehr feuclitem Iioden, so 
ninimt die Behaanmg melir und melir ab, sodass die Platter schliesslich ganz kalii sin i mul 
nur auf den Neryen einzelne langc, kriiftige Ilaare sitzen. Die Bliiten fSelien ein ze)» in den 
Plattaehseln; ihr Durchmesser betnigt 8— JO cm , ist aber auch bisweilen geringer. Der 
Blattstiel ist je  mieli der Uppigkeit der Pflanze 10—39 cm lang, stielrund, meist etwas wellig 
gebogen, ebenfalls mit langen, wagerecht abstehenden Ilaareo besetzt, welche olien unter 
der Pliite und besonders unter der Knospo oft dicht gedriingt stelien. Die Pliitenkiiospen. 
haben eine Grdsse von D /„— 2 cm , sind orał und ebenfalls mit steifen Ilaarcn melir oder 
weniger dicht besetzt. Sie sincl hangend, dann vor dem Aufblulien nur noc* niekend, wiihrend 
Pliite und Fracht aufrecht stelien. Die Knospe zcigt eine® zweibliitfcerigcn, ans ovalen, stark 
eertieften, an der Spitze ausgerandeten, iinks doftkenden Plattern gebildeten Kelch, welcber 
beim Iforvorbrechen der Plumenkrone sofort abfallt. vi#r, einauder zu je  zwoi gegen-
(iberstelionden Blumenblltter liegon zerknittert in der Knospe; nach vollstandiger Kntwicklung 
erscheinen die beiden inneren kleiner, ais die beiden iiiisseren, alle aber rundlich jjrierelliptisch, 
muschelformig, scharlaclirot und fettgUlnzend, am Grundo nicht genagelt, wohl aber daselbst 
mit einem verkehrt eiformigen, bisweilen weiss berandeten, schwarzen FJeck yersehcn, der in- 
rtessen auch felilen kann. Die Blumcnblatter sind gewohnlich 3— ■> cm broit und ó —G cm lang 
und fallen sehr leiclit ab, ebenso die zahlreichen, in mehreren Quirlen inserierten Staubblatter. 
Letztere besitzen dimkelvioiette pfriemliche, nicht yerbroiterte Filameute, und rundlicho 
yiolettscliwarze Antlieren mit gclben Pollen. Kelch, Krone und Staubblatter sind auf einem 
nałiozu zylindrisohen Pltiteuboden inseriect. Der Fruchtknofen ist sehr kurz gestielt, umgekehrt 
ciformig, kalii, mit sitzender, 9 10strahliger, sehildformig konvexer Narbe. Die Narben- 
sfralilen lauten am Rande der Farbę in rimdlielie Lappen ans, die sich bald rechts, bnld 
links, gegenseifig mit den Randem deeken. Den Narbenstralilen entspreoliend yerlaufen an
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der ilusseren Fruehtknotenwand 9 -10 eingesenkte Rialen und im Jimem des ( >yars ebenso 
vi<H sefikreelite, die Mitte desselben beina.be erreifttende Scheidew ande, ;m dereń beiden 
tteiten die zahlreichen anatrojien Samenknospen niehrreihig angelmftet sind. Die Fracht ist 
eine 7— 15-, meist abei* 9— 10-karpelligc, einfuehnge, urnenformige, am Grando abgerundete 
Kapsel mit weit ins hm ere ragenden seheidewandalmlieheai Sumentragern. Unter Abllaehimg 
der Narbe heben sieli die lttlnder derselben und bffneu dadurcli zwischen den Samenleisten 
eine Iteihe randstiuidiger Lbcher, durcli welche die Samen ausgestrout worden. —  I)ie Sarhen 
siad nierenfonnig, selir kiciu, 1 nnu lang, >/a mm breit, schwarz violett, mit erhabenen welligen 
Quer- und Langsleisten bedeekt, sodass die Samenselmle in zahlreicbe, nahezu qua<lratisehe 
Felder zerlegt wird. —  Der Embryo ist allseitig von N ahrgewebe um geben, aufreeht, mit 
spitzen W tirzelchen und breiteren Kotyledoiien.

Forincn. D ie Gestalt der mnzeliHn Teile der Ptiauze ist. aussorordentlieh vcranderlije.h 
je  mich der Beachalfenheit des Standortes; dies gilt sowolil von der Teilung und BehŁhmng 
der Laubblatter, ais aueli von der Form und GrOsse der lUumenblatter. Bisweilae flndert 
sieli das Rot der Bliite in rosa, Yiolett oder weiss; oder die roten lUumenblatter erhalte-n wwisSo, 
oder die weissen lUumenblatter rotę Ritnder. Dtter auffretende Varicraten sind:

v a r  fi. s trigosw n  K och. (P a p n o e r  strigoswm  Boennm ghausen). Flaars dem Bliitenstiele 
aiigedriiekt.

va r y. trilobm n  WaJJr. Rils Art) mit elliptischen, uDeingeschnittenen oder dreilappigen 
Blattern, ganzrandigen Lappen, kieiner hoehroter lUumenkrone, yerkelirt 
eifbrmiger kieiner Kapsel uml aohtstrahliger Narbe.

Blutczeit. ,luni bis August, audi spater.

Yorkomimm. Die Riianze jdanimt aut dem Orient, \vo sio sieli u. a. am Eiiplirat und 
in Palastina firnie t; mich D e  O a n d  o He bat sie ilire Helniat in Sizilien, G-riecłlenland, Dal- 
matienj !vielleiclit audi im stidliohen Kiwjkasus; verl*M tet ist sie m dcssIŁ im siidlichen und 
mittiereii Europa, in England, 8chottland und Ir land, sowie im siidlichen .Schweden; ferner 
auf Madeira, den Azoren und Cap Yerdischen Tnseln, im niJrdliehen Afrika und in Abyssinien, 
wo sie bis ;-3000 m he^-li steigt. Dagegen tehit sie in Nordamerika und soli audi mach 
F l u c k i g e r  und l ia n  b u r y ; in Indien nicht yorkommen. (s. u.)

Kamę und Ueschiehte. Die Oriechen. kann ten die Pflanze ais M-t\xov g on u  oder 
\tygńi. Den Kamen gon u  leitet D i o s c o r id e s  von ó«o, fliessen ab; ebenso sagt X. E a tu le r e r  
in der Pliann. Graeea, Anhang: Ethym ologien: Rlioeas koninie von oder ó<n) x a n m m r t t v ,  
im Fliessen, oder „rascli“ niederiallen. F ld c k ig e r  glaubt, dass der Name auf óóatoc rosen- 
rot, bezw. rot zuruckzufiiliren s e i , wHhrend R ie in e r , Griech. D. W orterbuch W eim ar 1820. 11. 
'P ou ię  ableitet von Sm k, das Abfallende. Es scheint diase Ableitung die einfaehste zu sein. 
Ausser bei den Griechen diente die JMlauze audi den Rbmern ais Arzileimittei. P lin iim  
besclirieb sie ais P a p a ver  erra ticu m , der Verirrte, "Wildo, welehen Nam en spilter C. B a u b in  in 
sein en P.ii iax aufnainn. Im deutschen \rzneisohatz ersebeint sie im 15. .Jahrhundert; heute 
benutzt man sie bauptsachlic.h ihrer Farbę und des Sclileim gebaltes w eg ip ; sie findet sieli 
aber noch fast in allen europaischen Pba.rmacopden.

Yorwaiulte A rtcn : Paptiver dubinin li. Der yorigen selir alm licli; w ic diese iilierall 
steifluiarig. Die Rlutan sind aber kieiner, ihr Durelimesser 5— 7 c m ; die Kapsel ist keulen- 
form ig, die Narbe meist; aehtstralilig, oline sieli deckende Lappen; Ilaare unter der 131 ute 
anliegend, Bliite liellrot. lUntenlilatter 2,5— 13,5 cm  breit und etwa 5 cm lang.

Faparer Argem om ; E. Lappen der doppelt fiederteiligen Bliitter entfernt. lUumen
blatter dreimal so lang ais breit; Staubfaden tiber der Mitte yerbreitert; Kapsel keulig, mit 
aufwiirts gerieliteten gekrOmmten Ilaarcn bedeekt. Narbe meist yierstralilig.

Papam r hybridum  E. dem yorigen ahnlich, aber in allen Teilen grbsser; StauliKiden 
tiber der Mitte yerbreitert. Kapsel eifbrniig, mit aufwiirts gerieliteten gekrummten Haaren 
dicht bedeekt. Narbe meist sechsstrahlig.

Oiłicinoll sind die lUumenblatter von F a p a v er  lihoeas  ais Pętała lthoeados, Flores Papa* 
veris lthoeados. Die bei trocknem  W ettcr gesammeltcn JUatter fiihlen sieli, solange sie frisch 
sind, feucht und fettig an und haben dann einen schwachen, aber eigentumliclien, an Opium 
eriimernden Berucli. Trocknet mau sie , so yerlieren sie 89— 9 0 °/0 an Gew icht, ilire Kon- 
sistenz erinnert darni an zartes Seidenjiapier, ilire Farbę ist in sclnnutzig - rot - yiolett tiber-



' gogangen, der Oeruch ist yciw n ru n den . Au W a s l i1 und Alkohol geben sie den roten Fiirb- 
SK/lf ab, nicht an Ather; Sauren farben den Auszug lebhaft roi. Der Ge.s<-hma<-k dei' fm ehen 
Blatter wie des wiisserigen Auszugs ist sohleimig und etwas bitterlieh. Al i! d isaff ist in den 
Blmnenblattern nicht enthalten.

Verwechscluuaen. A lf  solche konnen die nur 2,5— 3,5 cni breiten Blatter von Papaver 
chibiitm L. und die viel sclmhilerfren Blatter von Papami- Argemone L. angesehen werden. Da 
boi de indessen so ziemlieh dioselbe Wirkung baben, ais die von Papami- lihoeas L., so ist 
ehie geringe Behnischung derselben nicht zu beanstanden.

Anatomie. Naeh Tschirch bestehen die Jiltitcnbłiitter von P. Ehoeas ans gfstreckien 
Zellen mit wellenftjrmigen Wanden iSfchwanunparoneliyin; ,  welches der-be G-efassluindel, die 
nach dem Bandę zu sieli verlaut*n, durehziohen.

liestandteile. In den getroekneten Blumenblattorn faml B if fa r t  l2 °/0 Fett, 40#,0 Farb- 
stolf, 20°/o Gminni, 2* °/„ Zellfaser und Asche. —  Letztere analysierte W a r  d e n : Er (and 
3,*6 ,EiseJioxyd, 1,23 Ahunininoxyd, 5,01 Magnesia, 10,72 Kalk, 41,70 Kali, 12,2* Ohlorkalium, 
■21 Ohlornatrhmi, 3,85 Sehwefelsaurc, 5,01 Phosporsaure, 13,80 KieSelsilure. - Der Farbstoff 
wurde 184(5 von L. M e y e r  analysiert. Er isolierte zwei Saureif] : Rhoflidinsaure, w<B?1mi sieli in 
W osser tiefrot Ibst, und Klatsehrosensaurc, die Wasser nur rosa farbt. Dor Farbstoff wird 
durch Alami und lUcizucker gefiillt, durch ■sw ich lorid  und Kalilaugt sehwarzbraim gefarbt. 
.Sołnii u. A. wollten in den JUiittern Morphin gefunden haban, was insbesontlrre H ess o 
bestritt und auf das in der ganzen Ptlanze cutlialtenc Blioeadin zuriiekfuhrre. Rhoeadin 
C51I islNO': eutdeckto 1-IeSse 1W15 in d«m Milchsaft der Ptlanze und wieś nacli, dass os sieli in 
allen Teilen derselben vorfinde. Im <)pium ist es nicht enthahen. Zur Darslelhmg wird der 
wltssrige Auszug der Ptlanze mit Soda iibershttigt und mit Aether ausgeschuttelf; das durch 
Abdampfen erhaltene Alkaloid wird an saures Ńatriumtartrat gebimden und ans der Losung 
durch Ammoniak gefallr. Der Niederschlag wird mit Wasser und Alkohol gewaschen, in 
Essigsiuire gelOst und die Losung in weingeistiges Ammoniak gegossen. Es bilden sieli weisse, 
prismatisehe Krystalle, in Wasser, Alkohol, Aether, Benzin, Chloroform, Ammoniak und Alkalien 
fiust unloslich, gcsehniaeklos und nicht giftig. Sie sclnnelzen bei 232" und sublimieren im 
Kohlenshurostrom. Mit YWClflimler Schwefelsaure und Salzsaure farben sieli aueh sehr 
vcrdiinnte Losungen rot: Alkalien heban diese Farbung auf. Clone. SchwefelsU-ure fiirbt die 
Krystalit olivengrfm ; Salpotersaure gelb. Rhoeadin giebt sehr unbestandige Salze und ist 
solbst sehr verfthderlieh. Seine l.osmigen werden igielit rot, namentlieh beim Erwiirmen mit 
verdimnten Sauren, wodurclj das Rhoeadin in das isomere R h o e a g e n in  tibergeht. Lerzteres 
wird aus seinen LOsungen durch NIP gefiillt und kann ans Alkohol ninkrystallisiert werden. 
Es bildet sehon bei 223° sclnuel.zen.de Blattchen, welclie mit Miureii gut krystallisierende 
Salze liefern.

Anwendung. In der Heilkunde dienen die IHores Rhoeados ihreS Schlehngehaltes wegen 
ais eiiihuliendes, linderndes Mittel und sind ais so leli es Bosrandteil von JlrusttlieeiniscJnnigen. 
Klatschroseusaft, namentlieh solc-her aus frisclien Blumenblattern, soli fur kleine Kinder be- 
ruhigend wirkom Die jungen Blatter werden in nianclien Gegwulen ais Geniuse gegeSseh. —  
Ais Schmuck dient die Ptlanze den Feldern und Garlwn : in letztoren wird sie in zahlreichen 
Variet;iten kultiviert. A udi in friiherer Zeit bat man die Blume sehon geliebt. F lt ie k ig e r  
erzShlt, dass man sie auf Pompejanischen Wandmalereien firnie, sowie, dass S ch w e in fu r t  
die Blumenblatter in altagyptisohen Griibern des olieren Nilgebietes gefunden habe, dereń 
Alter auf 3000 Jahre zu seliafzen sind. Viell«icht haben sie den alten Aegyptern ais Sinnbild 
der Vergangliehke.it gegolten.

Littcratnr. Beschreibung und Abbildung. K o s te le t z k i ,  Med. Pharm. Flora V . 1(501). —  
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Praparate. T I u s e m a n n -H ilg e r , Pflanzenstoffe 778. 7x0. — B e c k u r t s  in Ł ea len cyclop .
VIII. 568. —  L e o  M e y e r ,  Arcl). Pharm. .1846 (96j 3lx. —  O. H esS e , Arek. 1890 1228) 7. 
S iru p . lih oea d os : Belg. 274. Brit. 401. (lali. 548. Graee. .;Ł .  Nederl. 1X9. Deutsche Arzneimittel 
No. 644. S. 240. D i e t r i c h ,  Man. VI. 4x2. T isa n e : Gall. 612. I n fu s u m : Ilisp. 393. —  Species 
p e c to r a le s : Austr. No. 470 8. 178. Gall. 407. Grace,. 290. Neclerl. 200. Portug. (S p ec . florum ) 
162. Rom. 407. S pec. ad  ya rg a rism a m : Graee. 289. D ec. p e c to r a le : Nederl. Suppl. 72. D ec . em ollicn s: 
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g r o s s e r t ;  6 d e r s e lb e  im  L i i n g s s c lm i t t .  A l i e s  n a c h  d e r  N a tu r .
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Sinapis alba L.
W eisser, gelber, englischer Senf, ffcrtensenf. K ngl.: W hite mustard. branż.: M outarde 
blanche, M outarde anglaise. 1 tal.: M ostarda bianca. IIoll.: W itte M osterd oder M itte 
Mostaard. S p a n . : M ostaza bianca. F ort.: Mostrada branca. G riech.: — i v a v n  m  h - v x o r .

S y n . B rassica  alba (L .) Hooker fil. & Thompson, liham phosperm um  album  Andrzcjowsky.

F a m i l i o : WJruciferae Jussieu. U n te r fa m ilie : Orthoploceae .DC. S e e t io n : Jh-assiceae. 
G a ttu n g : /Sinapis (Tournef.j Koch.

liesciircibung. ł ) ic  eilijahrige Ptianze bat eine dihme spindolige, woissliolie Pfahl- 
wurzei mit wenigen dmmen Nebenwurzeln und einzeliien Wurzelfasem. Der Stengel ist. 
krautig, auireolit, 30— 60 cm hoch oder bober, stielrmul, a ber tief gerillt, unten gewbluilieh 
otwas .steifhaarig, mit abwiirts gerioliteten Ilaarcn besotzt, obon kalii oder nur mit selir ver- 
eiiizelten zerstreuten Ilaaren besotzt. Die Blatter struł weebselstandig, gestie l£, niclit von 
Ncbenblattem begleitet, eintach, leie.rf3r.mig - fiederselmittig, im Umfangfe oiformig, bis zu 
17 cm tang mul 11 cm breit, und mit einem 3— 5 cm langen Stiole yerselien. Da.s ganze 
Blatt ist m«ist in sioberi, seltener noun Zipfel geteilfc; die untersten sind kleili, viel sehmaler 
ais die spateren, lanzottlicli stumpf mul niclit selten riiekwarts gericlitot. Die mittloron sind 
die langsten, die obersf.en die broi tentem Alle sind langlicli- odm- breit-lanzeitlicli, die obersten 
drei am (-1 run de mit einander verbiuiden (zusatrmimiliiessend), die miteren molu oder wenigor 
von einander entfernt, doeli »o, dass am oberen Rande der Zipfel die lilattsubstanz naoli dmi 
holieren Blattzipfeln hmstrebt. ,le nalier die Blatter tłem BlOtwistaiide stelien, desto melir 
neliiiiflai die Zipfel ab, tenis an Zahl, teils an Broi te, sowie an Buolitungen a.m Rande. Die 
Ziyifel der unteren Blatter sind namlieli am Rande beiderseitig mit. ungefahr drei grób#®’ 
stumpfen Zalmen yerselien, weleibe wiederum melirere kleine Zalme trafem Die Behaarung 
der Blatter ist, wie gewólmlich, selir von dem Mandort. der Ptianze abhangig. ileist ist die 
otwas dunklere Oberseite kalii und mir mit selir yeroinzelten liiiigoren Ilaaren bodeokl, wo- 
gegen die •fntersoite, besonders an den N sryen, meist dieiiter beliaart ist. Dor BRttenstand 
ist, soweit er im Aufbliiben begriffen ist., doldentraubenartig: bald indessen stree.kt sieli die 
Axe, sodass die abbUihenden Bliiton und jungen Friiclite sieli bald in grosseror Kntfrrnung 
von dieser Doldentraube befinden und die ganze Intloroseenz die ( 5esta.lt einer langen loekeren 
Traube annimmt. Waiirend an dieser unten bereits die Friiehfe rcilen, lindet man oben an 
der Doldentraube inniier noUii ganz jungę. Bliiteiikiiospen, die tłami allerdings durcdi die. Troekan- 
lieit des Spatsommers, sowie, durcdi die allmalilieli einlretende niodere Temperatur niclit melir 
zur Entfaltung kominem Die Traul)enaxe ist melir oder weniger kantig, kalii oder beliaart; 
die kantigen BltUenstiele sind aufreclit, die Fruehtstiele aber horizontal absttdiend, jene bis 
zu f> mm, letztere 10- -15 mm lang. Die BI (i te ist regelm assig, die. Blutenlmllon mul die 
Staubblatter-fiind unterstamlig. Die vier klappigen Koleb blatter stelien kreuzweise in zwoi 
Kreisen, yon denen der iiussere in der .Medianebene des RUitenstiels, der innere senkreeht 
darauf stelit. In der yoll eiitwiekelten Bliite streben diese Blatter horizontal mieli aussen 
und sind linealiseh-rimie.nfbrmig und otwas liinger ais der Xagal der Blumeiiblatter. Die vier 
letzteren stelien in einem Kreise in der Diagonale, also zwiselien den KolehbdUttehon. Sie
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sind genag%lt; die Platte ist ausgebreitot, verkehrl-eiform ig, ungestreifr goldgelb , der N agd 
aufrecht, etwas rinuig, blassgelb, etwas kiirzer ais die JJdehblatter. StaubbliUror sechs, in 
zwei K re iscn : dei* aussere Kreis, se-nkrecht zur Medmneb<>no der Bluto, unthalt zwei kiirzert 
Staubblatter; der hmere Kreis, in der Medianebene, enthalt zwoiiual zwid langere Staubbliitter, 
w elche durch Verdoppelung aus zwoi en entstandon sind. Die Staubfllden sind pfriemlioli, 
weiss, von der Lange des N agels, woshalb die Staubbeut#! kaiun ans der Bi ii te lierror- 
sehauen. Die Staubbeutel sind langlich weisslieh, nacli innen autspringend nnd mit dom 
lincka© an den Kaden angeheftet, zw eikam m eri* BKitenstaub gelb, langlich, warzig. Zwischen 
dem 0 rundo der StaubfM en und dem Stengel befinden sieli vier S iln e  Ilonigdriisen, von 
denen zwei abgerundete mit zwei ausgerandeten abwoehscln. Der oberstlindige, di elit mit 
aufrecht stehendeu Ilaaren besetzte Fruelitknoten ist stielrund und so bing ais die .staubfaden ; 
der Griffol ist kalii mul kurz, die Narbonseheiben formig verwae,lisem Die beiden Fruolit- 
blatter stelien senkreelit zur Medianebene. Die Fruclit. ist eine langgesehuabelte Sehote, 
die sieli von dem fast, borizontalen Fruebtstiel naeh aufwiirts riehtet und in einen siibol- 
formigen Sclm abel endigt. D ie Sehote selbst ist 12— lb  om Lang, der Sehnabel dagegmi 
15— 20 mm. Die Breite der Sehote pflegt (i mm ni elit. zu iiberselireiten. Die reife Sehote 
ist strohgelb, stielrund, dureh drei stórk w c und zwid schwaęjiere liiefen gekennzeichiiet, und 
iiberall .mit einzelligen, rauhen, unten verbroiterton, weissen, an der Spitzo grunliehen Ilaaren 
bedeekt. Beim Rei fen der Samcu erscheint die Sehote knotig und enthalt d— (i einreihig 
gestellte Sainen, wahrend der zusammengedrhokte, rielige Sehnabel samenfrei ist. Die Sani en 
Jiaben etwa 2 mm im Durchmesser, sind strohgelb, seltener braunlieh, beinahe kuglig, aussen 
tein punktiert, an dem scliwaeli gokofuizeiclm eten Rande mit dem Naboi versehen. Der Same 
enthalt kein Nhhrgewel\e; die beiden blattahnlicJieu Kotyledonen sind in der Mitte der Lilnge 
mieli gefaltet; das um gebogene W iirzelelien liegt in der Fal te des inneren Keimblattes. lle r  
dicke fleischige Km mli ng fiillt die Sam enscbale vollstilndig aus. Die Kotyledonen sind breit, 
verkehrt-lierzlbrmig, gestielt.

Yorkoiumen. Einheimiseh ‘ in Stideuropa und W estasien; in ganz Europa, im ge- 
massigten Asien, in Nordamerika, auf Aladeira wii*d die Fllanze angebaut und bat; sieli durch 
Ausstrcuen des Samens in den Produktionsgogeliden iiberall bald lieimiseh gemaeht. So kann 
sie, obgleich sie Kulturpflanze ist, in ul len Teilen des gemltssigten Europa ais yollstftndig ein- 
gebtirgert betrachtet werden.

Blutezeit. Mai und .luni, aber liis in den Herbst fortbluhend.

Oflicinell sind die Samen der Ptlanze ais Semen Sina pis albae o der Semen Erucae. Es 
sind fast kugelige, kauin zusainmengedruokte gellB , oder geibbrauiiliche Samen mit seitlicliem 
Kabel und fein punktierter, nielit netzgrubiger Samensehaie. — Ilu* Pulver ist ge lb , ibr 
Gesohm aok ist rottigartig seharf; mit W asser angerflhrt giebt das Pulver keiuen Gerlich 
naeh Senfbl. W ird das Pulver mit W asscr gekoch.t, so wird der Auszug nacli de.ni Erkalten 
durch JodlOsung nielit geblaut. — Ais V erw echsclung des Samens werden die Samen der 
E ru ca  sa tira  Lam arck (O a r c k e  KARI. bl, S e l i l e e l i t e n d a l - l la l l i e r ,  Flora von Dcutscliland 
X V . 191. Taf. 1504) genannt. D iese Pllanze wird in Stlddcutschland an Stelle des Senfs an
gebaut und ist mich Norddeutsehland verse.hl.eppt. Milchweisse violett geaderte Kronenblatter 
unterscheiden sie ani leichtesten von JSinapis a lb a ; ilire Samen sind fiherdies klei ner, glatt 
und seitlicli zusammengedrtlckt. —  Das Pulvcr kann durch Mehl verfalscht sein, und wird 
dann durch .JodlOsung geblaut.

Anatomie. Naeh Untersueliungeii von T s e h i r e h  und D e s t e r le  zeigeu nur die Integu- 
mento der Sam enknospe einen reichen Gehalt an Starkę, w elcher im Samen nielit melir vor- 
lianden ist. D ie Seluilen des rei fen Samens haben aussen zmiaclist eine von  Sclileim  erftlllte 
Epidermis; dann folgt ein mit eollencliym atischen Verdickungen versehenes, weitm aschiges, 
im trocknen Samen nielit eingetrockiietes G-ewebe mit kleinen dreieckigen Intercellularen und 
auf dieses eine Sklerencliym scliiclit, dereń Zellen  radialgestreckt, nacli aussen aber nielit 
verdiekt sind. D ie Seitenwilmle aber sind bis zu 2/a Ilohe stark verd iek t, doeli felilt ihnen 
ein eigeutumlieher Verdiekungswulst, der sieli etwas ulfcr der Mitte der iilmlielien Zellen der 
B ra ss ica  n ig ra  K och  yorfimlet. Unter dem Sklerenobym  felilt hier die Pigmentschielit, die



bei JJraasica, uiul wahrselieinlich mieli bei den tibrigen braunsamigen Crueifioreęldie Farbę der 
Samen bedingf. Die imHre Samensehale beginnt vielmehr mit mchrcren Rcihen flacher farb 
lo fer  Zellen, auf welche dann die an Aleuronkornern reiclie <llsohicht and endlieh eine ans 
selir Hachen Zellen gebildete Nilhrschicht folgt, die mllchtiger uud krhftiger entwickelt ist, 
ais boim seliwarzen Seat'. Wiihrend diese Eigenschaften der Samensehale genSgen, uni mieli 
kleine Mengeti derselben zu erkennen, gilt nieht flas Gleiche vom famenkorn, dem Embryo. 
Die Ubereinstimmung der Gewebe ist liior eine selir grosse, sodass nur auf chemiseheni 
W ege eine Unterscheidung gefunden werden kann. Kalilauge farlit densclben gelb und beim 
Erwarmen orangegelb, wahrendder Einbryo des seliwarzen Sen fes beim Erwarmen li ellgelb bleilit.

Bestandteile. Die Senfkórner enthalten 1'ettes Ol 50 °/0, Protemsubstanz 28°/„, das 
Alkaloid Sinapin, das ( Jlyeosid Sinalbin nad das Ferment Myrosin. Das fettcBpl des weissea 
.Senfs liat eia spezifisches Gewicht voa 0,9142, Erstarnmgspunkt —  10,25° C. Jodzald 9(3. 
Es ist goldgelb , von seharfeai Gesehmacke (B en ed ie ti. Es enthalt nebon an dereń Sanren 
die Behensaure. Das Ferment M y ro s in  soli im weissen Senf in grosserer Meage enthalten 
sein, ais im seliwarzen. Naeh den Thitersuchungen W e p ] ic n ’ s unter F l l i c k ig e r  octrJlgt der 
Eiweissgehalt des seliwarzen Samens nur jp f’/ 0, hi er 2 8% . Myrosin zersetzt, in witssriger 
EOsung das Sinalbin; Myrosin eoaguliert. abcr bei (30 v, sodass in Temperaturen, hOlier ais 00", 
eine Zersetzung nieht melir stattfindet. S in a lb in , 0 :;°II'1-lN'2S"D 1U, zerfallt mieli W ill dureh 
Myrosin in S in  a lb i n se n fo  1, (Acrylsenfol; C*H *0. j fe s ,  ein nieht hiiehtiges, in Ather und Benzin 
losliehes Ol von scharfem G esehm ack; ferner in sa u re s  S in a p in s u l fa t ,  O wl I ałNO.a J1SD1, 
und Traubenzucker. S in a p in , C 1U1 I * I ® 3, fiudet sieli im Senfsmnen ais rhodanwasser- 
stoffsaures Salz. Zerlcgt man dasselbe durch Kalilauge, so kann mail wohl Sinapin orhalten, 
jedoch  zerfiillt dasselbe leiclit unter Bildung von Sinapinsilure C 1,1I,80 '>, weslndb das reine 
Alkaloid nur selir ungenau gekannt i,st. — Der Schlcim der Samensehale ldst sieli im Wasser 
und wird aus der LOsung durch Alkohol, niedergesehlagen.

Anwendung. Der weisse Senfsamen findet sowolil fur sieli, ais mieli in Verbindung 
mit Schwarzem Samen Anwendung. Fiir sieli dient er in Pul vcr form ais liautrOtendes Medi- 
kament zu Kataplasm en; innerlich wird er in Dosen vou 1/8— 1 Theelbffel ais Mittel gegen 
Blałnmgen und Magenscliwilche gebrauelit, doeli soli der Samen bei anhaltendem Dobniach 
sehadliche Naoliwirkimg liaben. —  Mit Schwarzem Senf gemengt und zu Breiumsehlagen 
verwendet, erlioht er dessen Wirksamkeit durch rascliere Entwiokliuig von Senfbl. Endlieh 
verwendet man i Im sowolil ganz ais Kiichengewflrz, ais mieli in Form entolten Pulvers zur 
Darstelli.mg von Speisesenf.

Sinapis arvensis L. (Napus Agriasinapis Spenn.) Ackersenf, HRderich, englisch Hedge- 
mustard, franzosiseh Seneve, Ravison. —  Die Pflanze ist ein gemeines Unkraut; auf unseren 
Ackern; ilire seliwai zbi aiuien Smnen kdimeii mit cleneri von Jlrassica nigra  K och Yerwechselt 
werden, wiihrend die Pflanze selbst Ahnliehke.it mit Sinapis alba 1,. bat. —  Die Pflanze stiinnit 
mit der vorigen uberein 1. in dem fast liorizontal abstelienden Kelcli, 2. in der abstehenden, 
geschnabelten, mehrnervigen Seliote; sie unterselieidet sieli von ihr 1. dureh den aucli oben 
borstig behaarten Stengel; 2. durch die nur wenig getcilten , aber selir ungleieli gezilhntcn 
Blatter, dereń untere gestielt und mit ein oder hOehstens zwei Paar kleinen Fiedorlappen ver- 
selien sind, wahrend die oberen sitzen und ungeteilt, sind; 5. die Solioten liaben nur drei Neiwen, 
und der Sclmabel ist kiirzer ais die eigentlielie Seliote; 4. letztere ist meist unlWhaart, selten 
mit einzclnen riiekwilrts gerichteten llaaren yerselien; 5. die ganze Fruclit ist gerade und auf- 
reclit, nieht sabelformig gekrflmmt; (i. die Fruehtstiele sind kiirzer ais boi Sinapis alba, und treten 
unter spitzen W inkeln vom Stengel ab.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. L im ie , Syst. veget. ed. XVI. 821. 4. — 
K o s t e le t z k i ,  Med.-Pharm. Flora V. 1585. —  I le y n e , Arznei-Pflanzen VIII. 59. — N ees v. 
E sen b ., Plantao rned. t. 402. —  H e n k e l, Botanik 19. — B e r g , Botanik 414. Charaet. d. Pfl.- 
Gatt. L X X X V . (506. — S e h le c l it e n d a l-H a ll ie r ,  Flora von Deutschland XV. 17(3. T. 1498. —  
T lio n ie , Flora von Dttitseliland II. 192. —  L u e r s s e n , Med. Pharm. Bot. II. (32;>. —■ G a r c k e , 
Flora (XVII) 49. Fig. 176. — K a r s te n , Flora von Deutschland II. 221, Fig. 4(34, 11— 1(5. —  
K. S ch u m a n n , System. Bot. 655. —  M u lle r , Medieimilflora ;>&>. — B a i l l o n ,  IJist. dos 
Idantes III. 181. -— D e C a n d o l le ,  Prodrom. 1. 151- B en tliam  & ITo o k o r ,  Gen. I. 57.
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B e n t le y  & T r im e n , Mediom. PI. I. 23. — B r o t e r o ,  H. Insi tanio. !. 585. — F i ję i ie ir e d o , 
FI. pharm. 375. —  L o e w e ,  Flor. o f Madeira I. 28. — G e is le r  & .M olie r , ReaJencycl. IX. 287.

Anatomie. T s e h ir e h -O e s t e r le ,  A n a t .  A t l .  I. 19. R e a le n o y o l .  1. c.

Drogę. H e n k e l, Pliarm. 591. —  B e r g , Pliarm. 435. — H a g e r , Praxis II. 975. III. 1107. 
—  W ie g a n d ,  Pliarm. 309. -— W ie s n e r ,  Rohstofte 713, 732. —  F I G c k ig e r ,  Grimdriss d. 
Pharm. 80. —  F l u c k i g e r  & I la n h u r y , Pharm acogr. 68. —  M e y e r , Drogenknnde I. 1-16. 
R ealencyclop. 1. c.
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Cruciferae
( B r a s s j c e a e J

Sinapis alba



Cola acuminata R. Brown.
Kolanu.ss, G urra, O m ben e. E n gl.: K o la , C ola , Fem ale K ola. branż.: Cola d ’Afri(|ue, 
N o ix  de  Cola, N o ix  cle G ou rou , N o ix  du Sudan. Spam : C ola  de A frica , N uez de K ola. 

R u m .: N u cą  de  K ola . A frik .: G uru, O m ben e, Biche. W estincL: B issy-Bissy, U ch y .

■ S h . :  titerculia acuminata P a l i s - l te a u  v. Hi-phompsis monoica K n r s t e n .  Lununea JUnhi I K ' .  
literculia verticillata S o l l im i .  &  T l lo n i l .  tit. macrocarpa D o n .  St. nitida G e .n te m u . Hichea snlitaria 
S t o k e s .  Edwardia lui-ida R a ff in e s i j i ie .

Familie: Sterculiaceae. l Tn t e r f a m i  li e : Stercidieae. f i a t t a i n g :  Cola S c h o i f  & E n d li i -h e r .

Bosch rei buiig. Ein .Baum von mittlerer DrOsse von de.m Ausselun einor Kasfanie, 
etwa Ib- -20 m liocli mit aufreehtem glatton Summie. Die 1 Warte)' sind \\-eeliselslandig, am 
Ernie der Zwejge gehiiuft, Bestielt, eintaeli, ungeteilt oder dreilappig, ganzrandig, am Bando 
etwas umgebogen, lanzetfclioh o eter ovaI, in eine lang* selinrfe Spitze. ausgezogon, bis 20 cm 
king mul bis 10 cm breit. jje r  Blattstiel ist- bis 10 cm lang, stielnmd, unter (Jem PWatfansarz 
keulig yerdiekt. —• Blattor und Norven sincl in der Jugend mit sirzmidcn Jłriisen mul Stern 
banren bodeekt, sflater vou Sternhaaren ft*ei. Eino stark*, boidorsoits lioiwortrete.ndo JNIitr**!- 
rippe durclizieht das Blatt; ans iJir entspringen 7- * ziendicii nnregtdnifls.sig gesrellte Scdten 
fierren miler Winkcln .on 50--<i(p, unterseils .stark heiworlreteml, oberseits nur wenig siclilbar, 
und ndmdon bald allmahJicli, baki in liooilgeRcIiwmigenem Jiogen in den naobstfolgencten 
Neryen ein. Zw iichen den Nerren enf.wickelt sieli ein sclir rei cli vorzweigtes Nelz von 
Adern, w eld ie  irgencl eine rcigelmassige Anuidmmg nicht zoigen. Die Pluton stelien in 
rispigoji TrugUoldon. Die Haupta\e, ©twa 5 cm king, gabelr sedmn am Drundę zwoi Sorton 
Zweigu ab, w eldie viel kiirzer sincl, ais dio llauptrispo, mul ®bcinsol<*ber Abzweigimgon findon 
sieli spater abermals 2 d. Die seitlichen Asto siad etwa 2 cm lang, die einzdnen Bliiten- 
stiele a ber nicht tiber 1 cm, alle, sowie mich dio JUtiUwibOJle Uickt mit Stornhaare-n bokloidot. 
Die JUiitenluille ist ein Perigon, rerwachsenbkdterig, regelnnTssig, mit •> -d breir eitormigen 
Zip tein, w eldie ansson sclmmfziggtdb, imion blassgelb und mit droi am Drumlo zusammen- 
tliossemlen roten Ianten gezoielmet sincl. Audi das Imiero dor Bliitenliullo. ist mit v«roinzelton 
Sternhaaren besetzt. Die Bliiton sincl entweder clikliniscJi oder pole gam. Die niamilielien Bliiten 
zeigon zwauzig zwoikanmiorige Stanligefasse, die mit solir kurzeń Filaimmlen, alternierencl in 
zwoi Heilien einer beollortbrmigeii, zełinlappigen rotbraunon Silnie angehetter sind; dii' .Minę 
deS Beckera triigt eineu Best des Dynaceums. Die woibliehe IWiiie rni-gt eman rUnl'bJ?Ut.erig;on 
apoearpen, oberstilndigon, ftinfrietigen Eruditknoren, desami oinzelne IHhiTer dirokt in eine zuriiek 
gebogene, mit Papillen ijesetzte Narbe auslaufen. Der Eriiehtknoton ist also funtiaehng und rragr, 
in jedem Faehe 4 --8  anatrope, in iloppeltor Beilie an der Bauclmaht bo.festigte Samonknospon. 
Am Drumle tlesselben sind einreihig zehn frueiirbare oder mitrudirbare Stuubgefasso mit selir 
kurzem FiJament inseriert. Die Fruelitknotcn sincl aussen sternliaarig ranli, werden alier sęhliess- 
licli ganz kalii. Die Fruclit. bestelit. ursprimglieli ans fiinf, zuni grbssten Ted atier tehlsohlagcnclou 
uud abfallenden selir kurzgestielten, horizontal abstelionden, wenigsamigen lialgkapseln, die etwa 
9- - ld  cm lang, 5— 7 cm breit und d—5 cm dick sind, und etwa 2— (> Samen einreihig an der Bandi- 
nalit trageti. Das Periearp ist kastaiiionbraun, kalii, u ellig ruuzelig, an der Spilze mit einem



kurzeń, zurtiekŁbogftften abgestytzten S d m a b d  'siu liściu i; der Konsistenz mieli led w ie  oder 
liolzig. Die Samen sind selir uiigleidimśissig ausgebildet. Ikrę Drósso im lris«*li<*n Zusiando 
betrigt etwa b cni iii der B rd te untl D iek e , etwa +,;> <*m in der L ib ige , bei etwa 20 gr 
D ew icht; ikrę (-Jestalt ist etwa stumpf kegelform ig, durcli «,-ej>-<*nsr‘ i r i i  Druek abgelladit. 
und in Biamiigfaelier W oiso gekrilunnt; auf breitem Drumle siizon. sie der IMagenta auf. Die 
SamenscluBę ist pergauieutartig, braunlichrot, kalii. Sie um sdiliosst nur den kurzeń, dicken 
Keimling, umgeiieO von J— 1- S-osscli flaischigen rosen- odor purpurroten oder grunlieliwoisseii 
Kotyledonen, w e ld ie  von unlen lier tio.fe, bis aut den Keimling reieliende Kinschnitto zeigen. 
Beim TrookłlcJi *ctzen sieli diese łOin.sołmitte (Fig. 2 und b e d) bis naci) der Spitze kin tort, 
sodassjedes Keimblatt darni nochmals in zwei llaltten zB-fai.lt; der w eissgdbe  o mm lange Keim 
ling ist rings vo.n den Keimblattern umsehlossmi. Kin Schnitt in der SpaltungsIlAche CR b) 
der letzteren zeigt den klemmi Kanał, in dem das W tirze lek en ayswik-hst; Ruch siekł iman 
kier #twa, 3 mm vom Rundę ontternl, eine deutlieke, aii der Luft rasoli braunwerdende 
innie parał lei dem etwas aufgewortenen sekarfen Rundę des KeimblatŁes yerlaufem Lin 
Langsselmitt senkrecht auf diese R.iclitung fc di Jegt den Lintritt des gelben Keimlings- 
gew ebes in die Sameiilappen bloss. Lin und dieselba Lruekt entlialt bisw dlen Samen mit 
roten und mit weissen Kolyledoneu Die letzteren ais unreif anzuseken, ist nieht geroclit- 
fertigt. Lin bosonderes N ahrgewobe fehlt den Samen.

Y orkoinm cn. Der Baum wachst, in den Kiistenlanderii Westsilrikas von Sierra Leone 
bis zutn Congo und Duiiien, von 10" n. Br.— f>° s. lir. und gelit etwa 5— 000, in gm m igefl 
FiUlen bis W>0 Meilen ins Innere. In ( istafrika ist er bis lieute mit S idierheit wild noeh niekt 
aufgefmiden worden, indesson kommt er liberał 1 kaufig kulthdert vor. Von seine.m Vatorlande 
kat er den W eg naeJi Siid und Ostasien und nach WeMindien gtdlmdeji, durcli die 'Engiander 
wurde er auf den Seyelielleii und C c y ł j i ,  in. Westintfien und Dem erara, durcli die Franzosen 
in Ooohmehma, CayBm e nnd »aa<h loupe, durcli die llollander auf Jara eingcffllirt und wird 
ausserdem mit Lrfolg auf Jamaica, in Brasilien u. a. ■aaten  SOdamerikas, sowie uin Sydney 
in Australieri kultiviert.

Bltttczeit. Łn der Wildnis bltiłit der Baum das ganze Jalu' Liber und IriMt 4uc.li stets 
Fruchte. Bei der Kultur erntet liiuii zweinial jiikrlicli die F ilie  lite, im Oktober di* von der 
.luuibliite und im Mai die von der Norojuherblute.

Karne. Dei' Nam* Lola ist wakrsekeinlick durcli YYrstiinmiełung aus Ciur u odor Doro 
heiworgegaugen, wie die Fr lich te und Same-n in der Heinmt gcimnnt werden. Ausncr diesem 
Kamen finden sieli in Alrika noch die Jłezeielimiiigen Nangone, Kokkoruku, Makatso, Coorooali, 
Donja und Ableitungen davon. — St-erc-ulia von stere.ulius =  stinkand, wahrselieinlicłi naCii der 
Kigetise,liaft der zuerst gefundenen Arl.

Geschichte. Lino der ersten Nachrichten nber den Baum bracktę P iga »f«tta  1591 in 
seinem YVerko „IJber das Kónigrcicii Dongo1*. D anaeli beselirieb ihn K a sp . B a u liin  im Pinax 
tlieatr. bot. ais „Palm ae, ąuaruin fruc.tus Cola. dicuntur etc." — Die Anwendung der Friicłite zur 
Stillimg des Durstes erwaknt darni B au liin . Llienso maclien Lani a r e k , A b b e  P r e v o s t  
und. La J la rp e  Alitteilungen von der Verwendung der Cokitiusse bei den Negern fo n  Sierra 
Leone ais Aliinze und Greschefik (50 Stiick gom igten, mu eino Frau zu kaufen !); kaue man 
sie vor dem Oenuss des W assers, so nelime dic-sos den D esekniaek des W eissweines an. —  
B a r b o t  erzahlt, Neger und Portugieson verlaiigten daliach, wie die Inder naok dem Betel- 
kauen. Linę geuaue Besclireibung der Pdażfzo gab zuerst P a lis o t  d e  B e a u e o is  (1. o.j 1.804; er 
bestiitigte im allgemdinen friiliere Naeliriehten iiłier die W irkung der Kus.se und Dr. D a n ie li ,  
dej- 1,885 in W estafrika wolm le, sagi, es gitbe rlort, Bdiiejt Artikei, d<>r auck. nur annaliernd 
eine soi eh lierrorragende Stidlmig iu diatetisoher und sozialer Ilinsielit einnilkme, ais die 
Kolasam en; fur die Neger gilbe es dort keinen wielitigeren Handełsartikel ais Colaniisse. 
Seit 1880 kat man vorsuelit, die Kola ais Arzneimjttel, sowie ais Genussmittel einzufiiliren, 
in Luropa zunitcJist mit niekt selir grossoin K rfolg, t-rotz des betraclitlicken Gelialtes an 
Cotfein. D ei‘ Drund davon liegt einmal in dem nicht besonders angenelimen (leselunaek der 
getroekneten Samen und darni iu der Lrlahrung, dass die Niisse beim Troektien besonders die bo- 
lebenden und starkenden Wdrkimgen yerlieren. Werm man indessen einon W eg  gefunden Iiaben 
wird, die allseitig anerkaimten AusŁpe*#iclmeten ..Eigenscliaften der Samen zu erhalteii und iliren De- 
se.lmiaek zu yerbessern, wird die K ola audi lici mis zu den wichtigsten diabPiscken JMitteln zalilen.



Anatomie, Die Zellcn <ler Lpiderniis siml miissig yewliekt und nach aussen \or- 
iAOsr.tiljii; das Innorc der Kotyledonen besteht aus miissig yerdiekten poiyedrisehen Zellen, die 
Heine i i irercell ularrńume zwischen sieli lassen und die nacli Zoli len h ófer  mit gehoften Tiipfeln 
YcrselHiil Wftndc halfln. Diese Tiipfel lmt IJartw ig  nicht gofumlen. Die Zellen siad bei ge- 
trookneten Niissen des llandels mit Kolarot oder Starkę angeftłllt. Die Stilrkokorner siad 
eifflrmig, mit deutlielien Schichtungem und a-m breiten Ende mit einem ,'Jpalt yersehen, 20 fi 
laag und ,u breit, also etwa 1/J— ’/ 5 des Umfanges grosskorniger Kartoffelstarke. — Zwischen 
dem Paronchym dureliziehen zarte Gefassbimdel die Kotyl<‘doaea. Behandelt arna einea 
Schnitt der g*»troekneten oder frisclien Drogę mit Kaliumchlorat. und Salzsuure, liisst ein- 
troeknen und befeuchtet ilm dana mit Ammoniak, so tritt die bekamite pnrpnrfarb&ne Reaktion 
des Coflcms ein.

Drogę. Ais Semen Cola finden sieli die you der Fruehthiille und der Samcnschale 
belreUen Kotyledonen, sowohl im Iriselien, wie aueli in getroeknetem Zustande im Handel.
In den Apothekeii vorrat.ig und ni die l% ym aco»oe«-a aurgenommmi sind nur dii1 Letzteren. 
Dio getroekneteii .Samoa la klon 2,5— 4 cm lange und breite, 5—H g schwore, rundliclio, nacli 
der oinon Soi te verjiingt-e, unr^golmassig aligotlaclito, mit- sSunipliun Kanton yorselionc 
dunkelgraubraune Samen, welclie aussen von 4- (i wiilstigen Laiigslinien durehzogen 
w»«rdeii und lieim Aiitbewahreii an trockncr 15uft incist in elien so viele Teile sieli 
spallen und zerfullen. Im Innern ist, da-« liart-e Gaweb* von oekerrarlienem oder kupfemitom 
Ausselien aut' glattom Schnitt siolit. rnafi vom Ramio aus braunrote Marniorimamgon nacli dem 
Iimern sieli hiiiziehen, um iii der (legend der Aiilialiung des Embryo zu yorschwinden. Sie 
ruliron von Ansaimnluagen des Kolarots lim’. Zwischen don Teilen etwa in der Alittc des 
Sam en s liegt. der Lmbryo. Die Teilstiioke des Samcaa bil don zusammen zwoi, seltmior an*ln 
KoimbUtttcr und os gelton die zwoibUlttrigon Samen „Gonjat- tur basser und werden bober be- 
zalilt, ais die vierblattrigeu „Fatak“ . - -  Obgleioli diese Samen mm selir r (sieli an Alkaloidea 
sind, und im troeknen Zustande weder Geruch noch Gosclnnack haben, liabe-u sie doch dio 
Erwartungen niclit ertiillt, die man in sie setzte. Die kriiftigende, nahrende, die Nahrung 
ersetzende Wirkung blieb aus. Man war deshalb seit lange bemiilit,, die Samen im frisehen 
Zustande in den Handel zu bringen, was indessen wegen des scluKllen Verderbens der 
Samen seine grossen Scliwierigkeiten liatte. Zuin Zwecke des Yersendens werden die roten 
und weissen Samen rascli von der Samensohale befreit, olme sie zu yorletzon, dann sorgsam 
ausgelesen, rvie es mit leinstem Obst gesehieht, jeder Samen besonders eingewickelt und 
sofort in eigentumlieh gebaute Spalin- oder Ilolzkorbe aus der ltindo von Dam ianom },s D ram  
1H. (P ah n ae) gepackt. Die Kiirbe selbst werden mit grobem Sacktueh und iiber diesem mit 
tleisehigen Stereulia- und Piirynium- (M aran taceae)-lilattern, welch# bis 45 cni lang und 25 cm 
breit sind, ausgelegt. In dieser Yerpackung komien sie uubeschadet ;10 und mclir Tago 
transportiert werden. Dauert die Uberfalirt langer, so niiissen die Samen etwa nacli einom 
Monat umgepackt, von neueni sortiert, in lliessendem Wasser gewaschen und wcim nOtig, mit, 
neuen Bliittern yersehen werden. Auf diese Weise kónuen sie dann 8 — 10 Monate friscli erhaltcn 
werden. —  S c h l o t t e r b e c k  hat gefunden, dass man die Samen iiber drei Monate 1'riscli er
haltcn kann, wenn man sie ciulach in lllechbiichsen zwischen fouchtcn Sft&espimen auf- 
bewahrt. Heim Liegen an der Luft, beim Yerlet-zcn der Samen, sowie bcim Austrockncn 
yerwandeln sieli die Samen sehr raseh, indem sie eine bramie Farbo aiinehmen, besonders 
schnell an der Linie, welclie parallel cler Aussonwandung der Kotyledonen liiuft; imter 
Umstauden schimnieln sie aucli bald. Die frisehen Samen selunoeken schwach bittcrlich, 
etwa wie Uosskastanien, doch soli dieser Geschuiack bald iu einen sussen tiliergehen, was 
ich indessen an frischem Materiał, welch.es mir die Firma Th. C h r is ty  & Co. in London giitigst 
zur Verfugung gestellt hatte, niclit in heryorragendem Mafie erkennen konnte, wenn aucli 
beim  Kauen die Bitterkeit abnalim. Letztgenannte Firma yerarbeitet neuerdings frische Kola 
zu dUitetisehen Praparaten (s. u.).

lliindolssorton. Entspnebhend der weiten Verbreitung der Ptlanze existieren natiirlicli 
aucli eine grossere Anzalil von llandelssorten, bei denen sieli gezeigt hat, dass die Kultur 
hier verbessernd aut den Gehalt und die Wirkung der Kola eingewirkt hat. Naehdeni es 
sowohl der Firma S te a rn s  & Co. in Detroit, Msch., ais aueli Th. C h risty  <k Co. in London 
geluugen ist, die Kolanusse olme Anderung ilirer ursprUnglichon Zusaiumeiisetzung zu troeknen 
und zu Pulvcr zu yerarbeiten, stelit eine W andlung aucli dieses Marktes b ev or , da sieli die
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Praxis darni mit Y orliebc dieser aut’ fteue W cise getroekneiUn Kolantisse (s. N c c -K o la  Christy; 
bedienen wird.

Y erw cclisclungcii. Ais „K ola" bat mail niclit nur die Samen der Cola acuminata RBr. 
angetroffen, vielm elir bezeichnen die Afrikaner mit diesem und den yerwandten Namen eine 
ganze Reihe von Sam en, die bisweilen nicht einmal ausserlicb Ałmliohkeit mit eeliter Kola 
haben. Solcho Samen sind ofter ani Markte erschienen, bald in grdsseren M engen, bald in 
einzelnen Exem plaren der eeliten Kola beigem engt. Die lhiuliger beobachtettn Samen sind 
fo lgen d e :

1. Iiittere o der miiimliche Kola, Bitter Kola, Małe Kola sind die Samen von Garcinia 
K ola  ("Master; Ileekel, Fam ilie: C lusiaceae. Ausserlicb, wie in der W irkung unterscheiden sieli 
Frtlcbte wie Samen wesentlieli von eeliter Kola. Die Friichte der G a rc in ia  K o la  sind apfel- 
grosse, runzelige rauhaarige, viertaclierige Beeren, dereń jedes Fach einen aittsen abgerun- 
deten, innen kantigen Samen in reiebliebem , gclbem , sauerlichem Fruchtmus, dcm  Arillus 
des Sam ens, eingebettet entbiilt. D er Baum wacbst zw iseben Kolabaumen in West- und 
Ostafrika und gedeiht unter den gleiclien Bedinguiigon. Die Samen sind orangegelb, im 
lnnern entbalten sie einen dieken, klumpigen Keimling oline Kotyiedonen. Das Otewebe der 
Samen ist diebter und knirsclit zwisehen den Zalinen. Das Parenehym wird von Milchrohreli 
durchzogen, welclie liarzreiclic SRfte entbalten. Die im Parenehym auftretende Starkę ist 
grbsser ais bei Kola. D er GeschiuiBk der Samen ist arom atisdi bitter, an ungebramiten 
Kattee erinnernd. —  Die N eger halten sie fur ein Aphrodisiaeum ; aueli finden sie Verwendung 
bei Erkiiltungen und ais Reizmittel. —  Sie entbalten koili Alkaloid, dagegen Gerbsaure, Harz 
und Zueker. —  Die Samen werden besonders an der ostafrikanisehen Ktisto gut bezahlt, im 
lnnern sind sie unbekannt.

2 . Spiegelbauni, Lookingglas-trce. H eritie ra  liło ra lis  Aiton, /Sterculiaceue. Die Frudit 
dieses Baumes ist wesentlieli anders gestaltet, liellor getarbt, glanzend und nicht aufspringend, 
zalier und holziger; der Same ist britunlicli, bat eine unregelmassig gestreifte Sam ensebale 
und zwei selir ungleiche sd ieiben form ig e , weissliclie K otyiedonen, von denen der grossere 
Sanienlappen den kleineren ani Riuide umsojiliesst. D er Same ist bei ca. 4 cm Durchm esser
1— 1,5 em dick, sebeibenform ig abgeplattet. Er kann wolil in kleinen Quantitaten dei' Kola 
beigem engt w erden , fallt aber dureli die umilmlicben Sanienlappen selir bald auf. - Die 
Samen entbalten Gerbsdure und viel fettes Ól. -  Die Pllanze wacbst in Ostindien, Austraiien 
und den Philippinen

■3. Kanya, P entedesm a buhjracea  Don. Clusiaceae. Die Samen dieser Pflanze, dereń 
Fett ais Kanyabutter Ilandelsartikel ist, wurden vor melireren Jabren an Stelle bezw. unter 
dem Namen der Kolantisse in London an den Markt gebraelit. Sie stammten von Sierra 
Leone. Die Frucht ist eine birnfOrmige bartę Kapsel, dereń Perikarp beim Zer br ech en roten 
Herzsatt austreten lilsst. D ie K apsel entbiilt d— 5, den KolanUssen selir almliehe, innen rotę 
Samen, w elclie zw ar viel Fett, aber iveder Stiirke noch A lkaloide entbalten.

4. Sapote. Lumma mammosa Gncsel, Sapotaceae. A u d i die Samen dieser Pflanze wurden 
ais K ola angeboten, wiilirend sie sonst ais Sapote bezeichnct werden. Sie riechcn stark nach 
Blausliure und entbalten viel Fett, w elches in ibrer Heimat zu Speisezwecken dient, sind aber 
frei von Alkaloidem

Bestandteile. I l e e k e l  & S c h la g d e n h a u f fe n  tanden 1H83 in getrockneten Kola- 
niissen des Handels 2,346°/y Coffein, 0 ,023%  Tlieobrom in, 1 ,6%  Tannin , 1 ,29%  Kolarot 
33 ,754%  Stiirke, 6,76"/0 Protein, 3 ,325%  A scbe , 0 ,585%  Fett, daneben Gummi, Cellulose, 
Zueker etc. —  K n e b e l  wieś 1892 fi. c.; nach, dass in dem frisehen Samen ein krystallisiertes 
G lycosid, Kolanin, vorhanden sei, w elches dureli ein im Samen entbalten es Ferm ent, dureb 
lieisses W asser oder starkę Sauren in G lycose, Kolarot und Coffein zerfallt. Dasselbe wurde 
in demselben Jalire von H i lg e r  und K r i j ip e n b e r g e r  bestiitigt. A u di A cetylcblorid  fulirt 
sofort diese Zersetzung łierbei und scheidet das K olarot ais Acety.lderivat in Form  eines gelben 
Pulvers ab, w obei erwiesen werden konnte, dass das Kolarot, C14 H 1S (OH; 5, w ie das Tannirg 
ftinf ersetzbare IIydroxylgruppen entbiilt und mit Kalium hydrat gesclim olzeii, Brenzkatecbin, 
Ameisensaure, Essigsiiure und Isobuttersaure giebt. Die Zersetzung des Kolanins findet



grftsstenteils jedenlalls sclion beim Troclaien und beim Kauen statt. Im letztcn Falle ver- 
schwindet das zuerst bittor schineckendo Glycosid und macht der entstehendon siisssehmeokeudcn 
Glykose Plata. —  Es ist also, wenn die Kola in upzersetztem Zustande erhalton werden soli, 
darauf /u  ach ten, dass das Kolanin niclit zerstort werde, was mich der gowOlmlichen Trockeu- 
methode niclit erreiclit wird, iusofern die getroeknetwi Sam en dieses Glycosid nur noch in 
sehr mitiimalen. Mongen enthalten.

Anweiulung. Die Kolasamen waren seit langer Zeit boi den Einwolmern Afrikas in 
lioliem Ansehen. Sie gal ten ilmen me,lir ais Geld. W ollte man einen Gastfreund cliren, 
wollte man eine llotscliaft ttberbringen, wollte der jungę Negcr um e.in Mildchen anbalten, 
in allen Fiillen hal fen die Kolaniisse, die Nachricht zu tiberbringen, die Antwort zu erteilen: 
roto kamen einer Zusage glcich, weisse der Absage. —  Kolaniisse begleiten den Wandcrer 
aut' weiten W egcn , auf den steilsten Pfadcn. Das Kaneli dcrselben losoht den Durst und 
litsst die Spcise lange Zeit enlbehren. Mit einer Art von Entziicken — bcrichtet P a liso t  de 
B e a u v o is  — vcrzehren die Neger die .Samen vor dem Makie, nich); des guten Gesclnnackes 
hal bor, sondom  weil Esdon und Trinken einen etwas herbefl, aber pikanten Geschmack erhalt;. 
Selbst das schlechtc-ste W asser nelimo nacli dem Gemiss von Kola einen friseben, augcnchmcn 
Geschm ack an. I)abci soli das Kauen der Friichte die Len te gegeli Krimidung ausserordcntlicli 
widerstandsfabig maelien. Vier Negcr, die Kola kauen, selirieb Sal is b u r y  .1890, bringen mit 
iSingon und Scherzem fertig, was aclit Brasilianer mir mit grbsstor jMu.be auszuluhren im Stande 
sind. Niclit weniger von Iledeuiung sind 1'iir die Neger die Kolaniisse ais Ilandelsartikel, 
umsomehr, ais die Neuzeit sieli des Artikols bem&ehtigt bat und bestrebt ist, die kostbaren 
Restandteile im Intcressc des tdglicben Lebens in Form eines G-eiiussniittcls odor zu Heil- 
zwecken zu verwertcn. Zum Gemiss bat mail die Kola mit Schokolade und Kaffoe verbunden 
und bat einen Liąucur und W ein daraus bergestellt. Ftir sieli allein bat sie bis beute wenig 
Freunde gefunden, w cil sie besonders im friseben Zastanie einen oigentttmlicbon, an gewisso 
Rinclen crinnernden Gerueh und Gesclimack besitzt, der niclit besonders angenebm ist. 
En g en  D ie t c r i c b  lbsst durcli vorsioh|Łp** llostcn der Kolasamen wolilschnieckendere Praparate 
darstellen, die zwar das CoW-in unverandert on tli al ton, aber niclit den Rest de* Kolanius. 
Neuerdings bringen C h ris ty & Go. in London ciii Praparat;, Noo-Kola, in den Handel, von dem 
Anssehen des ontblteli Kakao und wie dioser verwendbar. Tu dieser Form sollen die urspriing- 
licheii Restami telle der frischon uiigetroeknetcn Kolanuss, die zur Bcreitung dient, unver- 
andert etitlialton sein ; die beigegebenc Analyse fiilirt 3,48 »/0 Alkaloide, darunter 3,2 "/# Coftein, 
ferner 3,87°/0 Kolarot, 1 , 1 4 Fctt und 3,95"/„ Mineralbestandteile auf und sebreibt ihm die 
W irkung frischor Kola zu. Mit koebender Milcli iibergossen giebt das Pulvcr einen niclit, 
unangenelnnen Trank. —  Die Mcdizin bat die Kola in versehiedenen Fonnen benutzt. Fran- 
zOsiscbo Arzto empfablen sie ais Diurcticuni, ais Pulsregulator, ais Mittcl gegen cbronisc.be 
Schwaohezustande und chroniselie Diarriioc, H u d son  benutzt sic ais Mittcl gegen Migriine, 
Hamilton wendet sic gegen die Seekrankheit an, sowolil boi gestehender, ais audi ais Praser- 
vativ, doeli bałt er mir frisebe Samen ftir wirksam. W. S m ith  endlich verwendet sie gegen 
die Folgen nbermiissigon Alkobolgenusses und um den $tufern Ekel zu erregen. Im allge- 
memen ist Kola zu betracbten ais KWiscnberungsmittel des Muskel- und Nervensystc,ms; 
Kolarot spozioll fibt einc ausgcsproclione Reaktion auf die Muskcln ans und kann ais eines 
der wichtigston Agentien zur Reizung des Ncrvcn- und Muskelsystems botracbtct werden. 
In der Pharmacie beroitet man ans den gelrockneten Samen Extrakte, Tinkturen, Wein, 
Pil len und. Pastillen; 20 g Kolapul.ver werden ais Maximal Einzolgabo, *10 g ais maxbnalc 
Tagesgabe, ailgesehen. (Pbarni. Ztg. 189.-'.. 453.)

Pr lifting der Kolapi-iiparatc. Miscbt man ciii Kolapraparat mit gelolehtem Kalle und 
bebandolt die trooKhe odor eingetrooknete Masse mit Chloroform, so ninimt. dieses das ColToTn 
auf. Zielit, man den von Golfem befreiten RiicksUuid im Soxlilet’ sclio.n Apparat darauf mit 
Weingei.st von b0° „ suis, so ldst lotzlorer das iiocli niiYorandert geliliebone Kolanin, Farbstolf 
und 4 orbitoff. dampfl ab und boliandolt den Abduinpfriiokstand mit W asser: Furbsloljf
und Gorbstoif lflson sieli, Kolanin bleibt ungolost und wird auf cinom Filier gesaiinnrlt, go 
wasclieu getroeknet und gewógon. (J u lo s  .lea n , Rep. de Pliarm. 3. Sor. VII. 99.)

L lt tc ra tu r .
,J. B ttu bin  HinO,

Beschreibung und Abhiidung.
] } ist. Plant. 1. 210. Pani.

K asp. Raulii n, Pinax tlieatr. bot. (lf>2:-fi p. 507. 
Diet. Eneycl. - -  P a liso t  de R e a u v o is , Floro



tTOware ot do Ronin 41, Taf. 24. — U. l iro w i) in Rcnnot, l ’ l. ,javan. rar. 22)7. —  O li v o r ,  
F lora trop. Air. I. 221. —  B a illo n , 1 list. des JM. IV. 122. 111. Dors. in Adannson. X. 109. 
Ders. ICtudos sur riiorhicr do Oahoon 1871 — 72), 10. 108. —  V e n te n a t ,  Mahnais. 11. dl 
(titercu lia  n itid a ). —  H elium . & T h O flit, Beskr. 240 (titerc. u ertid U ata i. -  .K a rsten , Flora 
Oolumbiae 12)9.1.09 (8 ip h o n o p six m on oića ). Dors. F lora von Doutsehlaml 11. 158 (S łerc . ncum i- 
n a ta ). —  'J lontham  *  I l o o k o r ,  Cen. IM. I. 214. — D o ( la n d  >1 le ,  1’ rodronius .1. 481 u. 1. 
K o s t e ie t z k i ,  ]\lod. ] Miami. F lora V. 1880. —  l i i io r s s c u ,  Med. IMiarm. Boi, II. (jf>8. — 
K. S ch u m a n n , Hyst. Bot. 427. —  H to w a r t , Kola.. Detroit 1895. —  V. S e .liilT iier, Trop. 
Kultur- u. lloilptl. Fxsioc. No. 25.

Drogę. 11 m iau  s o k , Zeit.so.hr. d. < Istorr. Ap. V. 1877. 15. 2>2»4. --- C h r is  ty , New Domin. 
IM. 1880. 1885. —  I lo B c e l  & Heli I a g d e n  hau fTen, Los Kolas alrieains. .lourn. IMiarm. 
Cliiui. 1882). 7, 552). 8, 81. 177. —  Se, li u eh *  Hi t, .11., Kolanuss eto., Sondorabdruek no* Corr. 
111 itrztl. Vor. Thur 1890. —  FI iie.k itęer, .llaudbiieh d. IMiarm. III. Auli. 055. (Jrunclriss 170.
11 i story ot Kola 1894. —  M artw  i (di in (leislor X M olier, Roa.lono.yol. d. IMiarm. VI. SI. — 
IOrdniaiin-K.oo.niji>:, W aaronkundo fllnnnusek; 274. - -  YV i e g  a m l, IMiarm. 400. —  H o lilo t te r -  
1)0,ok  in Stewart, Kola 1. o. IMiarm. Dali. SuppL Ki. Lloin. 54. Doutso.he Ar/meiniittel 1891. 
No. 012) S. 22,2.

Anatomie. Z o h le n h o lą r ,  Aroli. IMiarm. 1884. 2>44 ni. Abbihl. — S o .h lo t te rb o e .k , L e.

P raparate . K i io b o l ,  Ai»>th.-Zt#. 1892. 112. —  Jl i lg c r ,  A poth .-£tg . 1892. 409. - 
l lo o k e l  A S eh 1 a i;'denl)a ,u  ITen, 1. c. H h oem ak o.r in Hlo.wart, Kola, 1. e. 2>5 u. t. Pas-ta 
(Jaoao c. C ola : i lieterił.di, Mail. VI. Auli. 2,02,. K l i x i r :  Dioterioli 82>. .E xtm ctu m  C ula: IMiarm. Dali. 
Suppl. 10. Dieto,rieli 142. Mutr. (Jola jla id n m : IMiarm. Rom. 54. Dietcrieh 157. ln fu su m  Cola. 
1- 2 : 150. Rom. 54. Past.UU (Jola. Rom. 51. Dietorieh 470. P ilu la e  C ola . Rom. 54. 
Dietcrieh 2>97. Pall). C ola . Rom 51. Pulu. Tent. Cola. tost i. Dioterioli 102. T in ctn ra  Cola. 
(10 -  |.) Rom. 51. Dietorieh (302,. V inum  C ola . Dali. 97. Rom. 5-1. Dietorieh 084. ' 'ola-
L lqu(m r. Dioterioli 207.

Tafelbeschreibung:
T '; i lo.l ;i. A  IS l i i t cn / .w e ig  n a t t l r i i c h o r  G rf isso .  I n d t ń n l ie b e  l i l iU e  ”/, ; 2 S t a u b b la t l s i lu l e  s/i 5 2 c in  

S t a u b b la t t  v o n  d e r  S e i t c ;  4 IM sti l l ;  5  O u e r s e h n iU  d e s s e lb e n  ; <> m m i i  Ce F r a c h t  v c r k l c in e r t .  A  l - i !  Orig-inal ,  
1 —0 a a c l i  S e l i l o U o r b e e k .

T a l e l  1). A  IJlatty.weig- n a tU r l ie l i c r  GrtJssc. I FriiehtlfcnjfH ScltuiR  */3 ? 2 r o t o r  S a n ien  o l in e  K c b a lo  */, i 
8 w o is s o r  S a m c u  o l in c  S e lm ie  ‘ /i ; '1 O i ie r s c lm iH  * / , ;  5 L i i n g s s c l in iU  d e s s e lb e n  in  d e r  l iichl.ung- a b ; nu. J O n b ry o  ' / , ; 
0 d e r s o ib o  v o n  e in e m  wcis.sen S a m c u ;  7 L i i n g s s c h n i t t  in d e r  K i c ld u n g -  e d ,  d i c  In . i c r t io n  d e r  K e im b l i iU e r  a m  
F u n b ry o  y.eig-end. A  Ileś O r i g i n a l ;  ( l i c  Z w e i g u  a n s  d e m  OulUirluiin z u  T i j k c u m c u b  aul '  .Java (C o li .  SchiITner, 
I le .rbar Y o g - t h e r r ) ; d i e  F r u cH t  a n s  J a v a  d u rc i i  g -uliga1, V e r m it t o lu n g -  d e s  l l c r n i  P r o fo s s o r  .1 >r. S c h i Ifnor in P r a g ,  
K ig -eutum  d. K . Jt. Jiot. M u seu rn s  '/.u P r a g ;  d i c  S a m c n  mieli IVound.licli.st u b o r s a m U e n  1 'rischcu F A e m p la r e n  d e r  
l l o r r e n  O lir is ty  & Co.,  L o n d o n .
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Barosma betulina Bartling.
Iiirkenblattrio-er B uchustrauch. Buchu, Bucu, B uccu , B ucco.

S y n .: D iosm a crenata  Loddiges. lla r to g ia  betulina Berg. B ucco betulina Homer & Scluiltes.

Fiim ilic: R ulaceue. Un te r fa m ilie : Diosm eae. T r ib u s : Agathosmeae. G attung: 
B arosm a  Willd.

Bosehreibung. Der birkenblatfrige Buchustrauch erreicht eine Kolie von 2 m. Br 
ist sehr stark verastelt; die rutenlTJrinigen Astę sind gegenstandig und dicht mit BMłttern und 
blattwinkelstandigen, federkieldicken, purpurroten oder orangeroten vierkantigen, hcichstens 
2 0  bis 25 cm langen Zweigen besetzt. Die BUltter stehcn an As ten und Zwoigen gegenstandig 
in dekussierten Paaren; sie sind lebhaft griin, unterseits hollor, iiberall driisig punktiert, 
sitzend oder sehr kurz gestielt, verkehrt eiformig mit zuruekgebogenef Spitze und oft zuruck- 
geschlagenem  Bandę, 9 bis 20 mm lang, 7 bis l.‘> mm breit, von einem sehr starken Mittel- 
nerv durclizogen, der oberseits rinnenformig eingesenkt ist, unterseits aber stark liervortritt, 
und et w a ftinf Seitennerven nach jeder Seite unter sehr spitzem Winkel aussendet. Die Sub- 
stanz des Blattes ist liart lederig, der Rand kuorpelig, ungleichmassig buchtig-zahnig mit 
sehr ldeinon dichtgenaherten Zahnen und grossen den Rand bertlhrenden Oldriisen unter 
.jeder Ausbuchtung und einer grossen Óldriise an der zweizalmigen Spitze des Jllattes. Die 
131 ii ten stchen einzeln in den Blattwinkeln, auf kurzeń, die Stiitzblatter niclit iiberragenden 
Tragstielen, von zwei dekussierten Paaren kleiner Vorblatter gestiitzt. .Sic sind weiss, regel- 
mflssig, etwa 1 bis l 1/* cm im Durclimesser. Sie besitzen einen funfteiligen zottigen Keloli 
mit in der Knosi)e dachigen sclimalen zugespitzten Zipfeln, dereń ungerader in der Mediane 
nach vorn liegt. Die Blumenkrone ist funfblattrig, die Blmnenblattcr ausgebreitet, lanzett- 
licli oder verkehrt eiibrmig, an der Spitze stumpf, kurz genagelt, in der Jjitte und an der 
Spitze verdickt und auf der inneren Seite etwas rinnig; in der Knospe sind sie linksdeckend 
und ein wenig gedreht. Der Bliitenboden ist becherformig; er wird vollstandig von derr. 
griinen fiinflappigen Diskus bedeckt. In den Buch ten dieses Diskus stchen kelehgegenstandig 
die ftinf Staubblatter, dereń lange Faden nach aussen gebogen sind und die Blumenblatter 
an Lange uberragen. Die Antheren sind am Grunde angewachsen, langlich ovai, zwei- 
kammerig, nach innen in Spal ten aufspringend. Au der Spitze der Staubblatter liegt eine 
grosse fffdrtise zwischen beiden Antheren. Zwischen den Staubbiattern stchen kronengegen- 
standig ftinf petal o i de Staminodien, 1 bis 2 mm hoch und eben so breit, von gelbgrimer 
Farbę; ihr Rand ist w ellig und nach innen gebogen, die stumpfe Spitze nach innen geneigt; 
sie liegen vollstandig in der Rinno der dicken Blumenblattei- und sind dort mich wohl ange
wachsen. Der ftinftcilige Fruchtknoten sitzt in der Vertiefung des etwas becherformigen 
Diskus; er ist; krugfbrmig, unter der Spitze stark eingesebnurt, von oben her etwas zusanmien- 
gedriickt, an der Aussenseite drtlsig-hOckerig; an der Spitze Jauft er in ftinf breitgedriickte 
gebhrte Schnabel mit welligem Rand aus und triigt in der etwas vertieften Mitte den gemein- 
samen fadenformigen, kahlen, an der Spitze mit einfachor Narbe endigenden, zuriickgebogenen 
Griffel. In jedem  Facile des Ovars betinden sieli zwei hangende anatropc Samenknospen, 
mit der Mikropyle nach oben und nach aussen. Die Frucht besteht aus ftinf sich trennendon 
gelbbraunen K apseln, die nach aussen bauchig, punktiert weichstachlig, nach innen durch 
zwei ebene Langsfliichen zugescharft und am oberen Rande mit dem geohrten Sclmabel ge- 
kront sind und in Lflńgsspalten sich olfnen. Jede Kapsel entlhilt nur einen Samen von der 
Gestalt einer kleinen Bohne, mit glanzend scliwarzer Samenschale; die Mikropyl# macht sieli 
in einem an der Spitze liegenden spaltfdrmigen Sclm abel bemerkbar; der liellbraune Nabel
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liogt seitlicli in dem uiorenform igen Ausselmitt. Die Samen habon ein selir sparliebes Nahr- 
gew ebo , w elches ais dOnne Heischige Schicht den grossen zentralen Keim ling umschliesst. 
D erselbe besitzt ein mieli oben gerichtctes W tirzelchen und plankonvexe ovalo weisse 
K eimblfltter.

Bliitczcit. Mai bis Juli.

Yorkommcn. D ie Gattung B arosm a  iindet sieli ausschliesslich im Kaplande. B arosm a  
betu lina  wRchst neben B . cren u la ta  im Norden und Nordosten von Cape-town, in den Bezirken 
Clanwilliam und W orcester.

Ycrwandte Artcn:
Ibi rosma crenulata Tlooker. Syn. U iosm a cren u la ta  E. Ein Straueb von  1 m llbh e ; 

die jllngsten Z w cige  sind dureh herabiaulende Bliitter fast vierflffglig. Die Bliitter sind gegen- 
stlindig, kurzgestielt, oval-Elnglich oder lflnglich-lanzettlich, mit selm verandcrlioher Form. 
B e r g  untersebeidet foigende VarietHten:

var. u. latifolia Berg. (Syn. D ionina cren a ta  L.) Bliitter breitlanzettlicli. 
var. (k lougifolia Berg. (Syn. JHosma odorata  DC. —  B a ra p e ta life ra  W endl. —- D iosm a  

la t i fo l ia  Eodd. —  B arosm a odorata  W illd.) Bliitter langlich-lanzettlich. 
var. y. angustifolia Berg. (Syn. D iosm a  s e r ra tifo lia  Juss.) Bliitter IJlnglicli.

Yorkommcn. W ie B arosm a bety lin a  Bartl., sowie am Tafelberg.

Barosma crenata Kuntze. Ein Straueb von 0,6 bis 1,5 in Hohe. Bliitter wcchsel- 
stiindig, kurzgestielt, oval oder oirund, stumpf oder abgerundet, gekerbt. B e r g  ftihrt foigende 
Varietaten an:

var. «. oralis Berg. Bliitter oval. (Syn. D iosm a  cren ata  Thunbg.) 
var. fi. oborata Berg. Bliitter verkehrteifonnig. (Syn. D iosm a  betulina  Thunbg.) 
Barosma serratifolia W illd. (Syn. D iosm a  s e r ra tifo lia  Curtis. B a ra p e ta l i fe r a  serra tifo lia  

W endl.) Staram 1 m. Astę gegenstiindig oder ąuirlstftndig; Zw eige durcli herablaufende 
Bliitter fast vierflugelig. Bliitter gegenstiindig, an Spitze und Grund versehmalert, in der Mitte 
am breitester), mit sehr kurzem Blattstiel. W iichst im Bezirk Swellendam, nOrdlicli von Cape-town.

Emplenrum serrulatum Sol. (Syn. D io sm a  ensata  Thunb., D io sm a  u n ica p su la r is  L. fil.). 
Ein kleiner Straueb von 1 bis 1,5 rn mit runden Asten und kantigen wechsclstiindigen Zweigen 
und mit zerstreuten Bl&ttern polygam en Bliiten. D ie Blutenhiille ist einfaeh kelchiihnlieb 
glockig, vierspaltig; v ier freie Staubbliitter iiberragen dieselbe. D er Fruchtknoten ist ein- 
blfitterig, cinfSleherig, zw eieiig, an der Spitze schwertfdrmig geschniibolt, mit seitlich ange- 
setztem Griffel. D ie Frucht ist eine trockene, gescbniibelte, bei der Reife klaflende Stein- 
frucht; der Same besitzt fast kein Nahrgewebe. B e rg  untersebeidet hier ebenfalls drei 
VarietUten :

var. a. angustissima Berg. Bliitter lineal-spitz. 
var. (i. intermedia Berg. Bliitter scbm al-lanzettlich. 
var. y. ensata Berg. Bliitter lanzettlich.

Bliitezeit. Juni, Juli.

Yorkommcn. Ebenfalls im Kapland.

Oflizinell sind die Bliitter der genannten Barosmaarten ais Folia Bucco oder Folia 
Bucliii, Folia Diosmae, B ucco- oder Buchubliltter, engl.: B u ch a  leam s , franz.: F eu ille s  de B u cco , 
boli.: B u ch u b la d ereu , schw ed: B u ccob la d , port: B ucco, span.: B u cco  oder B u ck u , griech : Jiócifuw  
(jń/j.a. —  Man untersebeidet zunSchst die Bliitter der ersten drei Arten ais rundo Buchu - 
bliitter, Folia Buchu rotunda, engl.: S hort B u ck u , spam: B u ck u  aucho von  denen von B arosm a  
e r ra tifo lia  W illd., den langen Buchubliittern, Folia Buchu longa, engl.: L o n g  B u ch u , span.: 
B u ch u  la rg o , wabrend die Bliitter von E m p lm ru m  serru la tu m  Sol. ais V erw cchselung der langen 
Buehublatter angesehen werden. Von den cinzelnen Sorten galten frtiher die Bliitter von 
B . cren u la ta  ais die besten; lieute zieht man die olreicheren von B . betulina  vor. Die einzelnen 
Sorten charakterisieren sieli w ie folgt:

Barosma betulina Bartl. Lei>haft gelbgrim c Bliitter, verkehrt-eifdrmig, 9 bis 20 mm 
lang, 7 bis 10 mm breit; Sftgezftlme ziem lich lang, absteiiend, mit der abstebenden Spitze



u mcli ausseif gericlitet; lederartig knorpolig, Uborall drttsig punktiert, uater den Buehten der 
Ziihne und an der Blattspitze mit grossen, den Blattrand beriilirenden < ildrtisen. (ilgehalt bis 2 «/„.

Barosma cremilata Hook. Blatter ovallanglich oder langlich-lauzettlich, uuterseits 
holler und glanzend; die Ziihne woniger scliarf hervortretend; die Grosse betrflgt bei var. u) 
la ti fo lia  Berg, 17 bis 23 mm LRnge und 8 mm Breite, bei var. § ) tongifolia  Berg, 25 bis 43 mm 
Lfinge und 9 mm Breite, bei var. y) u n gu stifo lia  Berg, 13 bis 20 min Lange und 5 bis 7 mm 
Breite. Punkte und Drtisen wie bei voriger.

Barosma uren a ta Kuntze. Blatter oval oder verkehrt-eifornug, oberseits mit erhabenen, 
uuterseits mit yertieften Drtisen, in beiden Varietaten ungefahr 16 bis 23 mm lang und 9 bis 
10 mm breit. Im iibrigen in Konsistenz und Zahnung der B. cremilata ahnlich. An den bei- 
gem engten Zweigresten erkennt man hier die abweehselnde Stellung der Blatter. Hgehalt 
etwas geringer ais bei B. betulina und B. crennlata.

Barosma sorratiiolia Willd. Blatter lineal-lanzettlich bis lineal, an der Spitze abge- 
rundet, 18 bis 45 mm lang und 8 mm breit, seharf sagezahnig, mit yorgezogenen und nach 
vorn gerichteten Zalinen. Drtisen und Bunktierung wie bei den vorigen. Olgehalt bis 1 “/#.

Emplounim sorrulatum Sol. Blatter ausgesprochen lineal, ani Grunde und der Spitze 
vei schmalert, mit deutlichem Mittelnerv, aber undeutlichen Seitemierven, ohne Driisen an <ler 
seharlen Spilze und linter don Zahnen, dagegen auf beiden Seiten der Mitteirippe mit zwei 
unregelmassigen Reihen durchschoinender Punkte. Die Blatter sind bei var. «) angustissima 
Berg, 55 mm lang und 2 bis 3 mm breit, bei var. /?) intermedia Berg, 40 bis 55 mm lang und 
3 bis 4 mm breit, bei var. y) ensata, 30 bis 40 mm lang und 3 bis 10 mm breit. Olgehalt 
u nter 1 °/0-

Anatomio. Die obere Epidermis der Blatter bestelit ans einer einfaclien Lagę farb- 
loscr Zellcn , w elche von dem Palissadengewebe durch eine Zellscliiclit getrennt ist, wie sie 
in ahnlichen Fiillen niclit beobachtet werden kann. Im getrockneten Blatt sind die Zellen 
derselben kaum zu unterscheiden; ihre Wandę sind zusammengesunken oder volistaiidig ver- 
troeknet. Befeuclitet man die Schnitte aber mit Wasser, so ąuillt das Gewebe auf und wird 
schleim ig, wie die Obertiitclie des Lein- und Quittensamens, ohne indessen die Epidermis 
irgendwie zu verletzen. Auf der Untcrseite der Blatter liegen die Olzellen. Es sind rund- 
liolie, schizogene Behalter, wie bei den Umbelliferae und Kompositen, welche von einer 
einzigen Lagę kleinerer Parenchymzellen eingeschlossen sind.

Das iithcrisclie Ol dor Buchubliittor ist von S cliim n ie l & Co. in Leipzig in Mengen 
von 2 "/„ aus den B . ie/wZńm-Blattern und zu 1 °/0 aus den B . serratifolia -Blattern gewonnen 
w orden. Es ist eine gelbe, an der Luft dunkler werdende Fltissigkeit, welche zwischen 178 
bis 2350 siedet, die Iibene des polarisierten Lichtstrahles nach links ablenkt und ein spez. 
Gewicht von 0,943 bis 0,944 bei 27° zeigt. Das Ol hat einen starken, pfefferminz- und 
kampferartigen Geruch. Fltiekiger hatte schon 1870 festgestellt, dass insbesondere das B. 
bctid in a -O l beim Abkiihlen grossere Mengen eines krystallisierbaren htoffes absetzt. Derselbe 
sclmiilzt bei 82°, sublimiert in der Hitze des Wasserbades und siedet, jedoeh niclit ohne Zu- 
setzung, bei 232°, ohne Zersetzung im Vacuum von 14 mm Druek bei 112°. Es lost sich 
leicht in Kalilauge, wird aber aus dieser und ahnlichen alkalischen Losungen durch Sauren, 
ja  sogar durch Kolilensaure, abgeschieden. Alkoholisclie Ferricliloridlosung fltrbt ihn sclmiutzig- 
grtin. F lt ie k ig e r  hat ihn Diosplicnol genannt. S h im oy a m a  & S p ica  liaben dem Edrper 
die Form el C10 H1# O2 gegeben. Bie wiesen nach, dass derselbe die Eigensehaften eines 
Aldeliydpłienols besitzt, indem es ammoniakalische Silberldsung reduziert und fuchsinschweflige 
Laurę rotet; es verbindet sich mit łIydroxylamin und Phenylhydrazim, und gelit durch 
nascierenden W asserstoff in einen Alkohol C1" I11S O2 uber. Dagegen zerfllllt es durch alko- 
liolisclie Kalilauge nicht in eine Saurc und den zugehórigen Alkohol, sondern es bildet damit 
DiolsSure C ’ ° I i 18 O * . ID O, w elche auch durch direkte Oxydation des Diosphenols durch 
feuchtes S ilberosyd und durch Kaliumpermanganat von S liim oyam a  erlialten wurde. -  
Das Diosphenol besitzt nach F lt ie k ig e r  keinen pfefterminzartigen Geruch und ist optisch 
inaktiv. Den liussigen Anteil betrachtete F lt ie k ig e r  ais einen Korper CieIIlsO, welcher 
nach P o w e r  ein Ester sein solltc. Neuere Untersucliungen von B ia lo b rz e sk i babin cr- 
geben, dass der flilssige Anteil des Buehublatterdles aus einem Kohlenwasserstoft'2n° II1!> und 
aus einem Keton C10 II18 O bestelit. — Der Kohlonwasserstoll' C10 II1S besitzt einen lepunkt 
Yon 174 bis 176 ist rechtsdrehend («u =  —|— 60° 40 ') sein spezifisches Gewicht ist =  0,8802



bei 0 ° und 0,8647 bei 8,5°. Sein Geruch erinnert an das Ol von P in u s  s ilw str is . Das Keton 
C10 ip «  o  siedet bei 206 bis 209° und verbindet sieli' niclit mit Natriumbisullit. Es ist farblos, 
flussig, riecht deutlich nach Pfefferm inze und hat ein spezifisches Gewicht =  0,9145 bei 0 l> 
und 0,8994 bei 18,50; es ist linksdrehend (uD =  —  6,12). Es bildet mit Iiydroxylam iu ein 
rechtsdrehendes, schwerfltłssiges destillierbares Oxim, w elches bei 164 0 siedet und giebt mit 
Brom eine ólige Verbindung C10 H 17 Br O . B r8, w odurch es grosse Ahnliehkeit mit 1-Mentłion zeigt.

Buclmblatter geben 4,57 bis 5,27 °/0 A sche, w elche reicli an Mangan ist. D ie Ab- 
kochung entlialt v iel Sehleim.

Anwemlung. Buchublatter dienen ais harn- und schweisstreibendes Mittel. Bei den 
Ilottentotten Siid-Afrikas sind sie seit langer Zeit in Gebraucli. 1821 wurden sie iri Europa 
eingeftlhrt, und werden jetzt hier medizinisch angewandt.

L ittcratur. Beschreibung und Abbildung. B arosm a . W illd ., Enutn. pl. berol. 257. 
B a r t l .  & W e n d l., Diosm. 94 t. B. —  W en d l., Kollect. 92. t. 15. 34. (P a r a p e ta li fe r a ). — A. 
Juss., Mem. Mus. X II. 474 t. 29. Fig. 18. - -  S p a c li ,  Suit. a Buff. II. 330. —  E n d l., Gen. u.
6020. •— B e n th a m  & I lo o k ., Gen. I. 290 n. 23. —  R o m e r  & S ch u lt .,  Syst. V. 25. (B a ry ó sm a ).
—  B a i l l o n ,  Eist. pl. IV. 458 n. 19. 436. — DC., Prodr. I. 714. — T h u n b g ., FI. Cap. 227. 
229. (JJiosm a). —  H a r v e y  & S on d  e r , FI. Cap. I. 392. — B ot. M ag. (D io sm a ) t. 456. 582. 
1616. 3413. — W a lp ., Ann. IV. 412. VII. 512. —  Barosma betuliua. B a rtl. & W en d l., K oli. 
102. —  D C., Prod. 1. e. n. 14. —  R oem . & S ch u lt ., 1. c. (B u cco  betid ina). —  B e n tl. & T r im e n , 
Med. pl. I. F. — K o s t e le t z k i ,  Med. Pharm. F lora V. 1798. —  K a r s t e n , FI. v. D. II. 368.

L u e r s s e n , Med. Pharm. Bot. II. 685. — H e n k e l ,  Bot. 49. — R e a le n c y k l .  d. P h a rm . 
II. 153. 410. —  Barosma crenulata H o o k . Bot. Mag. t. 3413. —  N e e s  v. E sen b ., Pl. med.
t. 377. —  H a rv . A S on d ., 1. c. 392 n. 2. —  L im ie ,  Am ocn. IV. 308. Spec. 287. (D io sm a ). — 
DC., 1. c. n. 12. —  B e r g , Bot. 390. Charakt. d. Pil. Gen. t. 76. F. 550. — L u e r s s e n , 1. c. -  
K a r s t e n ,  1. c. Fig. 544, 1— 7. —  R e a le n c y k l .  1. c. —  Barosma serratifolia W illd . Enum. 
257. —  H a rv . & S on d ., 1. c. n. 1. —  C u r t is , Bot. Mag. t. 456. (D io sm a ). —  DC., Prodr.
I. 749 n. 9. —  B e n t le y  A T r im e n , 1. c. 1. t. 49. —  V ent., Malm. t. 77. —  N e e s . v. E sen b .,
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T a fe lb e s c h r e ib u n g .
A bliiliender Zweig-. B FruchtKweig. O BJattspitsse von Barosma betidina Wendl. D Blatt von 

Barosma serratifolia Willd. E Blatt von Barosma cremdata Hook. — 1 Bliite im Lftngsschnitt; 2 B lumen blatt; 
<1 StaubblSttor; 4 Pistill; 5 reife Frueln ; 6 eine Kapsel davon; 7 diesclbe aufgesprungen, von der Aehse aus 
geseben; 8 Sarnen; 9 Langsselinitt; 10 Quersclmitt. A B natiirlielie Grosse; C D E, 1 bis 10 verg-rossert. 
Kach Exemplaren des Konigl Universitats-Hevbars in Berlin.



R u ta c e a e  
( D i o s m e a e )

Barosma betulina Bartl.



Citrus Bergamia Risso.

B ergam otte. E n g l :  Bergam ot. Franz.: B ergam otte.

S y n . Citrus Li-metta var. Bergam oUa Risso, C itrus A urantiw m  var. B ergam ia  Wight & 
Arnott, C itrus B ergam ia  yar. Calabarica Risso & Poiteau.

Familie: Ru-taceae. U n te r fa m ilie : A urantieae. G a ttu n g : Citrus L.

Besehreibunjr. Der Bergamottbaum ist wenig iiber 5 ni liocli und besitzt eine solidne 
ruńcie Krone; der Staram ist rund, nieht sehr rauli, sein Holz wciss und liart. Er trilgt viel- 
faoh hin- und hergebogene Zweige, welche iramergriin und seitlich zusammengedruckt siad 
und unter ciem Ansatz neuer Zweige, sowie unter den Blattachseln gekie.lt sind, so 
weit, dass die jttngsten Zweige hervortretend clreikautig erscheinen. In den Blattachseln 
findcn sich bisweilen grttne Dom en; oft indessen fehlen dieselben auch. Die Blatter sind 
weehselstandig, ungeteilt, eilanzettlich, bis 12 cm lang und 0 era breit, ara (J-runde abgerundet, 
in eine stumpfe Spitze libergehend, oder an der Spitze abgerundet bis ausgeschnitten; der 
wellige gekerbte Rand etwas zurflckgebogen. Der Mittelnerv des Blattes ist oberseits ein- 
gesenkt, unterseits starlc hervortretend und llluft, nur wenig verjtingt, bis in die Spitze des 
Blattes. Aus ihra entspringen zehn bis zwfilf Seitennerven erster Ordnung im W inkel von bei- 
nalie 70° und gabeln sich etwa in »/., der Blattllaolie vora Rande entfernt so, dass die Zweige 
mit den vorhergehenden und naehfolgenden Nerven erster Ordnung weite Spitzbogen bilden. 
Zwisclien iłmen und mit ilmen parallel yerlaufen die weit schwaoheren Xerven zweiter Ordnung, 
welclie sich erst kurz vor ihrem I?nde gabeln und in die benaohbarten Nerven erster Ordnung 
mit zwei Asten einmunden. Zwisclien diesen, auf der ( (berseite des Blattes kauin, auf der Unter- 
seite starker hervortretenden Nerven liegt ein reiehmaschiges Adernetz. Die ganze Blattflftclie 
erscheint punktiert durch zahlreiche durehscheinend* Óldriisen. Elienso befindet sich ani 
Rande des Blattes unter jedein Einselinitt eine ziemlicli grosse<)ldriise. Der Blattstiel ist 
etwa 1 ein lang, oberseits rinnig, unterseits abgerundet, an der Spitze, wosclbst er leicht 
abbricht, in den Mittelnerven der Blatttldche eingelenkt. An der Seite verlaufen zwei schnnile 
Fliigel oder Blattrander. Durch diesen Ban giebt sieli der Blattstiel ais gemeinsame Mittcl- 
axe eines gefiederten Blattes zu erkennen, dessen Endblatt noeli erhalten ist und dessen seit- 
liche Bhlttchen sich bis auf jene Blattstieltliigel oder -ninder reduziert haben. Die Internodicn 
der Zweige sind ziemlicli kurz, deshalb erscheinen die Zweige sehr reich belaubt. —  Die 
Bltiten stehen in den Blattachseln einzeln oder in wenigblutigcn Trugdolden. Die Bltitenstiele 
sind 4— 5 mm lang, also erheblich ktirzer ais die Blattsticle, sodass die Bltiten knituolig ge- 
drangt erscheinen. Die Bltiten sind fiinfzalilig, weiss, mittelgross wie die des Zitronen- und 
des Pomeranzenbaumes, eigenttlralich, aber sehr angenehm rieehend; in den '1'rugdolden sind 
sie von sehr kleinen pfriemlichen Deckblattern gesttitzt, die in der Mediane der Bliiten stehen. 
Der Kelcli ist becherformig bis urnenformig, verwachsenblattrig, undeutlich ttinflappig, 5 mm 
hoch und hat einen Durehmesser von 8 mm; die reinweissen BlumenbUitter bilden eine dicke 
stumpfe Knospe mit Linksdeckung; im entwickelten Zustande sind sie schmal lanzettlich, an 
der Spitze stuinpf, etwa 3 mm breit und 20 mm lang, sodass die Bltlte einen Durehmesser 
von etwa 40 mm aufweist. Die zahlreiclien, etwa zwanzig, Staubblatter sind unter dem



Diskus inseriert; ilire weissen Filamente sind ungleicli, etwa 12— 14 cm lang, am Grunde 
verbreitert und ebenda miteinander in drei oder mehr Biiudel verwachsen. Die Antheren 
sind oval, etwa 4 mm lang, weiss, nach innen aulspringend. Das dicke, tlaselienformige, 10 
bis 12 mm lange Pistill ist oberstitndig, auf einer 1 cm  liohen kreisfdrmigen Sclieibe inseriert. 
Der Fruchtknoten ist etwa 5 mm lang und fast ebenso breit, Iebhaft grttn; der Gritfel ist 
etwa 4,5— 5 mm lang und 3 mm dick, blass grun, stielrund, faltig, an der Frucht nicht selten 
stehen bleibend. Er endigt in eine 1 mm hohe, 3— 3,5 mm breite, undeutlich fiinflappige 
Narbe. Jeder N arbenlappen zerfhllt in eine unbestimmte Anzahl ziemlich ungleicher Strahleu. 
D er Fruchtknoten ist acht- bis fttnfz-ehnfllchrig; in jedem  Fache betinden sieli melirere 
anatrope, zweireihig an zentraler Stlule inserierte Samenknospen. —  Die Frucht ist eine 
berindete Beere von mittlerer Grbsse, entweder birnformig oder zusammengedrttckt kugelig 
von  6— 7 cm Hohe und etwa 7— 8 cm Breite, w elclie oft mit dem Griffelreste gekront ist. 
Die Fruchtschale wird 3— 5 mm stark und zerfilllt in drei Lagen; die itusserste, F lavedo, 
ist grunlich gelb bis heli goldgelb , lederartig, glatt, mit den eingesenkten f@drusen dicht 
bedeckt; die zw eite, A lbedo, ist grttnlich weiss, schwammig und sehmeekt bitterlich; die 
innerste bildet ein zartes, mit Wafthaaren dicht besetztes Hautchcn; aus diesen Safthaaren 
entstelit willirend des Reifens das Fruchtmus. Letzteres besteht aus spindelfOrmigen, sehr 
saftreichen, oft gestielten Wchlauchen, w elclie radial gegen das Zentrum der Frucht yor- 
dringen und teilweisc die Wanien uinschliessen. Das Fruehtfleisch besitzt einen bitterlieh- 
sauren G esclim ack, aber einen Stisserst angenehm eii, feinen Geruch. Die weissen Wanien 
stehen an einer zentralen Waule, zu je  ein bis drei in den ziem lich undeutlich gewordenen 
Fruchtfachern; sie sind horizontal oder schief nach oben gerichtet, etwa 8 mm lang und 
4— 5 mm breit, mit scharfer Kante am Rande, und beiderseits zugespitzt; die pergamentartige 
Samensehale umschliesst ein bis vier fleischige K eim linge, mit urspriinglich plankonvexen 
Samenlappen und nach oben gerichteten W iirzelclien. Durch gegenseitigen D ruck nehmen 
die Embryonen allinahlich eine ziem lich unregelmassige Gestalt an. Ein besonderes Nahr- 
gew ebe fehit.

Form eii. R is s o  & P o it e a u  (1. c.) untersebeiden folgende Formen der Pfianze:

var. a. toruLosa (B ergam otta  s tr ia ta , B ergam otte  n fr u it  to ru leu x , gestreifte Bergamottej mit birn- 
fórmigen, langsstreifigen Frucliten. Riss. Poit. 1. c. p. 112. n. 77. t. 54.

var. fi. p a rva  (B ergam otta  p ic c o la , l Jetite B ergam otta , B ergam otta  h p e tit fr u i t , kleine Bergamotte) 
mit eiform ig-langlichen spitzen Blattern und sclimal geliugeltem Blattstiel; Fruchte 
kugelig, mittelgross, etwa 7 mm breit und etwas niedriger; Fruchtschale heli goldgelb, 
Fruehtfleisch sauerlich, sehr woiilriechend. — Syn. G itrus Aurantiu-m  B ergam ium  Nouv. 
Duham. p. 98. n. 24. t. 26. Fig. 3. — Riss. Poit. 1. c. p. 113. n. 78.

var. y. m ellarosa  (B erg a m otta  m ella rosa , B ergam otte m d la ro se , gerippte Bergamotte). Blittter 
eiformig lfinglich, abgestumpft; Blattstiel ungeflflgelt. Fruchte rundlich, von obenher 
zusammengedrttckt, gerippt, oft durch Einsclmitte auf der Scliale zierlicli gegittert 
und mit dem bleibenden Gritfel gekront. Scliale heli goldgelb ; Fruehtfleisch sauerlich. 
—  Syn. A u ra n tiu m  stellatinn  et roseum  Ferrari (Hesp. p. 393 t. 395; Tournefort. Inst. 
R. H. p. 611. —  M d lą  R osa  Zuccarini (Hort. bot. Florent. 19). —  L im ettier a fr u i t  etoila  
Risso (Ann. Mus. Hist. Nat.) —  G itrus L im etta  m ellarosa  Nouv. Duli. 75. n. 4. t. 35. 
Fig. 1. —  G itrus L im etta  B ergam otta  stellata  Nouy. Duli. 76 n. 8. t. 31. Fig. 1. Riss. 
Poit. 114. n. 79. t. 55.

Bliitezeit. Juni bis Juli, Fruchtreife Oktober bis November.

Vorkom m en. Es sclieint, dass die Bergamotte aus Ostindien stanime. lin wilden 
Zustande ist sie nicht bekannt, und wird deshalb von vielen Botanikern ais eine Varietlit der 
Pom eranze oder ais ein Bastard von Zitrone und Pom eranze angesehen. D er Baum wird im 
sudlichsten Italien angebaut, und z war fast ausschliesslich an der Spitze der kalabrischen 
Halbinsel. Hier beschrankt sich seine Kultur auf die Umgegend Reggios, Melitos und einiger 
KuStenstadte, sodass das bepflanzte Terrain etwa eine Breite von 50 km und eine Lange von 
25 km aufweist.



Kanie mul ©-eseliiclite. Der Karne der Pfianze wird von yielen Gelehrten von 
Bergam o, einer Stadt Oberitaliens, abgeleitet; — mit Unrecht, da dort weder Pomeranzen 
noch Bergamo tten waelisen. Dagegen liat die Ableitung des Kameus aus dem Tarkischen 
melir W ahrscheinlichkeit fur sieli. Dr. R ioe  leitet, wie F lu e k ig e r  berichtet, den Kamen 
Bergamotte von beg -d rm M i, d. i. „Fiirstenbirne“ ab, und wenn man bedenkt, dass der Orient 
die Heimat der Citrus-Arten ist, so lasst sieli diese Ethymologie desW ortes wohl verteidigen.

-  Die Bezeiclmung m ella rosa  hat ebenfalls friiher Schwierigkeiten bereitet; mir scheint die 
Ubersetzung „mit dem Messer gesclmitten‘! im Hinblick auf die OberfUtche der Friicłite 
zweckentsprecliend.

Die Bastardnatur der Bergamotte wurde zuerst von G a lle s io  (1. c.) behauptet und 
Und et aucli heute nocli ilire Verfechter. R isso  imtersclieidet dagegen die Limone Ciłrus 
Lim onum , die Zitrone Citras medica, die Pomeranze Citrus vulgaris und die Bergamotte Citrus 
JJergamea ais gute Artem —  Die Bergamotte wird in der Litteratui1 zuerst gegen das Fnde 
des 17. Jalirhunderts erwahnt und zwar in einem kleinen Buclie des Parfumeurs S ieu r  B a rb e : 
„L e Parfumeur franeois, 1693“ ; er glaubt, dass die Bergamotte eine Zitrone sei, die man auf 
den Stainm einer Bcrgamottbirne gepfropft liabe. 1638 war indessen Bergamottol schon in 
einer Giessener Apotheke kauflicli. Y o lk a m a r  von Kiirnberg beschreibt 1703 in seinem 
W erke iiber die Gattung Citrus die Bergamotte ( L i mon Bergam otta) und nennt sie „G loria  Limonum  
et fru c tu s  inter omnes nobilissim us". (F l i ie k ig e r l

Anatomie. Die Ólbehalter des Exoearps der Gattung Citrus wurden 1855 von B a illon  
ais lysigen erkannt. Sie entstehen ans einer'bestinnnten Anzahl von Sekretionszellen, welche 
imnitten des umgebenden Gewebes durch ein gelbes Sekret kenntlich sind. Dureh Resorption 
der trennenden Zellenwande entsteht ein gros,ser Holilraum, der mit den Resten der aufge- 
losten Wandę austapeziert ist. — Das Fruchtfleisch entsteht aus Ilaaren des Endocarps. Zur 
Zeit der Entfaltung der Błfite zeigt die Innenseite des Endocarps schon kleine lieiworspringende 
W arzchen. Dieselben waclisen zu Ilaaren und endlich zu saftfiihrenden Schlftuchen aus, 
w elche die FruchtfSlelier fast yerscliwinden lassen und bis zur samentragenden Mittelsaule 
yordringen. Diese Ausdehnung erlangen indess nicht alle Schlauehe. Viele von ilmen 
bleiben weit hinter den Obrigen zuriick und erreichen weder die Samen noch die Mittelsaule. 
Oft scliwellen die Ilaare aucli nur an dem Yorderende an, sodass sie deutlich gestielt er- 
scheinen. Durch gegenseitigen Druck yerlieren die Schlauehe ihren anfangs sticlrunden 
Querselinitt und bilden Facetten der yerschiedensten Form en an ihrer Oberfhtche. Diesel* 
Form enwechsel ist von SubstanzveWnderungen begleitet, indem der Inhalt reichcr an Zucker 
und Saure wird.

Plmrmazeutiseli wielitig ist Oleum Uergumottae, das aus der Fruclitschale aus- 
gepresste

Oleum Bcraamottae, B ergam ot-o il, Essence de B ergam otte, Aether oleum- Bergam iae, ' E?.aiov 
neeya/.uvov, Bergamottol, wird durch die Schwammmethode oder durch Maschinen aus den 
Fruchtschalen der Bergamotte gewonnen. Bei der S ch w a m m m eth od e  wird die Scliale an 
der nicht ydllig reifen Frucht in drei Teile zerlegt, jedocli so, dass die Teile am Grunde 
noch miteinander verbunden bleiben. Dann schneidet man durcli einen Ilorizontalsclinitt 
die Frucht von der Scliale ab und lasst die letztere einen Tag liegen. Darauf nimmt der 
sitzende Arbeiter einen Schwamm in die linkę Hand, legt auf diesen die Scliale mit der Aussen- 
seite nacli unten und jiresst nun mit der geballten Faust der rechten Hand auf die weisse 
innere Scliale, wodurch die OlbehSlter allmahlich zerstort werden und der Inhalt sieli in den 
Schwamm ergiesst. Hat sieli der Schwamm auf diese Weise mit { )1 gefullt, so presst man 
ihn in ein liolies Gefass aus, wo sieli dann das Ol von der wasserigen Fltissigkeit trennt und 
abgelioben werden kann. 400 Friichte gaben hierbei neun bis yierzelm Unzen Ól. —  Heute 
wird das 01 fast ausschliesslich durch M a sch in en  gewonnen. Diese bestehen aus einer 
25— 30 cm breiten Scliale, welche in der Mitte eine Erlidhung mit zentraler i hfnung tragt.
A uf dieser Scliale liegt ein ebensolcher D eckel, sodass Deckel und Scliale zwisehen sich 
eine breite Rinne lassen. Der schwere Deckel besitzt in der Rinne eine Anzahl etwa 5 mm 
breiter, radial gestellter Messer, und wird durch ein Zahnrad in rotierende Bewegung vers«tzt. 
I-Iierdurcli wird die Aussenscliale der in die Rinne gelegten Bergamotten yerletzt und die 
Olbehalter ergiessen iliren Inhalt, welcher sich sannnelt und durch die zentrale Otliiung der

■iii



Schale in das die Maschine umgebende Gefiiss abfliesst. In dieser W eise werden sechs und 
mehr Friichte zu gleicher Zeit verarbeitet und nach einer Behandiung von '/„  Minutę durch 
neue ersetzt. A uf diese W eise ist es m oglich, taglich bis gegen TOOO Friichte zu bearbeiten, 
wobei aus je  100 Friichten 6 0 —100 g 01 gewonnen wird. —  Das rohe, von dem Safte befreite 
01 wird einige Zeit sieli selbst iiberlassen, wobei sieli festes Bergapten absetzt. Dasselbe 
wird abgepresst und das Ol vom  W asser getrennt. —  Maschinenol soli tiefer griin gefarbt 
sein, ais das durcli Schwam m e gew onnene; ausserdem ist das 01 aus reifen Friichten mehr 
gelb , ais das aus noch nicht ganz reifen. —  Die Friichte sind niclit geniessbar; man presst 
sie nach der Olgewinnung aus, verarbeitet den wenig sauren riaft auf Zitronensaure und 
benutzt die Pressriickstande ais Viehfutter.

D ie Q,ualitat des erhaltenen Oleś ist von m ancherlei Umstanden abhJlngig. Das Ol 
ist um so besser je  mehr Linalyiacctat (Bergamiol S ch im m e l)  es entluilt. Die Erfahrung 
hat nun gelehrt, dass trockene Jahre zwar esterreiches, aber selir wenig Ol liefern. Eine 
von zeitweisem Regen begleitete Reifezeit ist fur den Ertrag an gutem geluiltreichem Ol am 
giinstigsten. Auch der Boden ist nicht g leichgfdtig ; Biiume auf altem Kulturland geben Ole 
mit sehr hohem Estergehalt, dagegen oft tiberschwemmter Boden, oder angeschwemmtes 
Land geringere Qualitiiten. Solclic kommeu besonders von den Anpflanzungen in den Betten 
zeitweise austrocknender Bergstrome (Fiumaren), wflhrend die Kulturgarten um Reggio und 
in der Nalie der kleinen kalabrischen Stiidte nur hochgradige Essenzen liefern. Der Gebalt 
an Ester nimmt mit fortsclireitender Ileife der Friichte zu, der Gesamtertrag an Ol aber 
w ird allmahlich geringer und die Erfahrung hat gelehrt, dass Friichte, welclie noch nicht 
ganz reif sind, reich lich  Ol von gutem Estergehalt liefern. Diese dionen in der Hauptsache 
auch ais Ausgangsmaterial bei der Olgewinnung.

E ifciisdhaftcn . Das Bergamottol bildet eine griine oder griingelbe fluchtige Fltissig- 
keit mit eigentiimlichem, aber sehr angenelimem Geruch. Es besitzt ein spezifisches Gewicht 
von  0,880 bis 0,885 bei 15° und drelit die Polarisationsebene nach rechts; « D =  +  ^  ^
im 100 mm Rohre. Das Ol lost sieli klar in 1 Volumen Alkohol, und triibt sich auch nicht 
auf weiteren Zusatz von Alkohol. Mit l J/2 bis 2 Voluinen W eingeist von 8 0 ° /0 soli es, ohne 
Abscheidung von Oltropfen, eine beinahe klare Fliissigke.it geben. Dainpft man es im W assei- 
bade ab, so soli der bleibende Riickstand (Bergapten ) 6 %  nicht iibersteigen.

Bestamlteile. Das Bergamottol bestoht zum grossten Teile aus Terpenen, unter denen 
sich 2 0 #/0 Reclits-Łim oneii belindet. Ausserdem entluilt es bis zu 4 0 °/0 Liiialylacet.it, etwas 
freies L inalool, C M I 18 O, und gegen 6 "/0 Bergiipten.

Das Linalool ist eine farblose Fltissigkeit, vou sehr feinem Geruch, w elclie bei 
bis 198° siedet, optisch rechts drehend ist («D =  —f— 2 w; und ein spezifisches Gewicjit \ on 
0,875 bei 15° besitzt. Das Linalool wird von starker Kalilauge, sowie durcli langere Einwirkung 
schw acherer Lange stark angegrilfen. Kalte Kaliumpermanganatlbsung oxydlert es in Aceton, 
Liwulinsaure und Oxalsaure. Aus diesem Verluilten ergiebt sich die Zusammensetzung des 
Linalools ais Dimethyl C2.6) — octadien (2 .7 ) — ol =  C II:J. 0 : 011. C I I - . C II ’ . C © H )  • : •

■  u - i  G  S B : ;
Das Linalyiacctat bS oh im m els  Bergam iol; C ID. C O O  C1(MI17 ist ebenfalls eine taib- 

lose, nach Bergamottol. riechende Fltissigkeit, welclie unter dem Druck von 10 mm W,ueck-
silber bei 108 bis 110° siedet, bei gewdhnlichem Druck a b e r  z u m  g r o s s e u  T e i l e  i n  Essigsauie
und Linalool zerlegt wird. Bei gelinder Oxydation giebt das Linalool Ci tra ł C " 'i r  , 
den Geraniumaldehyd Semmlers.

Das Bergapten C18 II8 O1 ist von B o m m e r a n z  untersucht w orden; er erkami te es 
ais das innere Anhydrid der Bergaptsiiure ()lyH s 0 2 (O H ) —  C 0 O II. Es bildet laiblose, 
bei 1800 schm elzende Nadeln, welclie beim Schm elzen mit Kaliumhydrat Plilorogluein ł )
giebt. Es ist daliach w ahrscheinlich, dass das Bergapten ein D arivat des von Phloioglucin 
sich ableitenden D ioxycum arin ist.

Yerfiilscliuiig' und PrHfnng. Ais Verfalschungen des Bergamottciles sind aufgefunden 
w orden : Zitronenćil, Pom eranzenol, Terpenthinol, fette O le, minderwertige Bergamotto e.



Z i t io n e n o l  un d  P o m e r a n z e n o l  erkennt mim zunfwdist ijfei der Wcingeistprobc, wobei l)cido 
Ole eine milełiigtriibe F lflssigk«t geben ; das spezifisp.be Gewioht beider Ole bctrftgt 0,858 bis 
0,800, die of)tiselie Iiechtsdrełiung boi Zitronenol 00- -05°, bei PomeranzenOI 88— 90°. Be- 
stimmt nutu endlich den Estergehalt des Oleś dureh Verseifen mit alkoholischer halbnonnaler 
Kalilauge binnon zehn Min u ten und Zunicktitri§rcn mit Norinalsflure, so findet mau einen 
Gehalt von 38— 4 0 %  Linalylacetet bei reinem Ole, einen erheblich geringercn bei Anwescnheit 
der genanntcn ule. —  Ausser diesen frcmden Ólen kommen noeli m in d e rw e rtig e  B erg a m ott- 
o le  in Re trach t und z war 1) Essen z aus Sehalcn kleincr abgcfallcncr Friiohte, erbalten dureh 
Verraischen der geschabten Schalen mit Wasscr und Abpressen der FIflssigkeit, aus we leli er 
das Ol sieli absetzt. Dasselbe bat ein spezifisches O owieli t von 0,889 und einen Estergehalt 
von 23— 2 5 % . —  2) Essenz, die man dureh Destillation der eben erhaltenen Pressruokstande 
mit W asser erhiilt; dieselbe zeigt ein spezifisches Gcwicht von 0,808 und einen Estergehalt 
von 0,3°/0. — 3) Essenz, erbalten dureh Destillation der ausgepressten halbreifcn Frucht-
sehalen, w elche gutes Bergamottól geliefert liaben; dieselbe bat ein spezifisches Gcwicht von 
0,805 und einen Estergehalt von ca. 12"/0. — Diese Ole sind dureh ihren geringen Ester
gehalt leieht kenntlich. Es mag hier aber nicht unerwahnt bleiben, dass auch sehr gutes 
Ol von 4 0 %  Estergehalt naeh der Destillation nur nooh 22%  Ester zeigte, wonacii also eine 
Zersetzung des Esters in Essigsiiure und Einalool stattgefunden bat. Behandelt man solehes 
Destillat mit Natriumacetat und Essigsiiurcanhydrid, so erhiilt man einen betraehtlich hoheren 
OeJialt an Ester, ais ursprflnglieh vorhanden ist, iiuch wenn nnui das in gutem ul stets vor- 
handenc Einalool beriicksichtigt.

Handelsnnchriehten. Die Produktion feinsten Bergamottols besehrankt sieli auf die 
[Jmgegend Reggios und die Stidspitze von Galabrien; die Markę Rcggio 8 ist die gesehatztcste 
und beste. Oeringere, bezuglich schleehte .Sorten kommen von .Sizilion, von denen im Handel 
die Marken Messina J, K, P, li gefunden werden. Man schiitzt die jahrliehe Produktion auf 
05— 70000 kg, von denen 50— 55000 kg meist bereits im Lanie des Winters untergebracht 
werden. Der Jaliresbedarf wird dureh diese ftlenge meist nicht gedeckt, sodass gutes Ol 
kurz vor der neuen Ernte kaum mehr zu liaben ist.

Litteratur. Beschreibuug und Abbildung. Citrus. E innó, Gen. n. 1218. flort. Cliff. 379. 
Uort. Ups. 230. — J u s s ic u , Gen. 201. — P o ire t, Diet. IV. 575. ,Sii|i))l. IV. 171. — L a m a rck , 
lllustr. t. 039. —  D e C a n d o lle , 1’i‘odr. 1. 539. — Turp. in Diet. scient. nat. Atl. t. 159. 
— S p a c ji ,  Suites a Bulion II. 250. — E n d lieh er, Gen. n. 5511, — P a y o r , Organograjrhie 
113. t. 25. II. B a illo n , Aurantiaceae, 10. 3(5. 11 ist. d. pi. IV. 400. 440. 488 n. 83. —
O I iv e r ,  in Joui‘n. Ein. Soc. V. tSuppl. 23. — B cn th am  & IJook or, Gonera plant. I. 305. 
992. n. 81. — B c h n iz l , Jconogr. t. 224. — E im on, Tournef. Inst. 021. t. 397. — Citrus Limetta 
Risso. R isso  & P o ite a u , Ilist. nat. des Orang. 195 t. 2. fig. 1. — E in d ley , Bot. med. 
193. —  G a ll e s io , Traite du Citrus, 118. Da G iard in o  di F iren ze  1839. — F e rra r i, 
Hesperides, Roma 1040. —  R o e m e r , Syn. Ilesperid. in Pritzel, Tliesaur. 444.451. — W ight 
& A r n o t t , Prodr. I. 97. — V o lk a m a r  von  N iirnhcrg , Ilesperid. Norimberg. 1713. Iib. 3. 
cap. 20. — S ieb t . & Z u c c a r in i ,  Flor. jap. t. 15. — G riscb a c li, Flor. Brit. West-łnd. 132. — 
B e n tlia m , Flor. Austral. 1. 371. — M iąu e l, Flor. Ind. bat. I. p. 2, 530. — W a lp ers , Rep. I. 
382. II. 504. V. 140. Annal. VII. 535. — Citrus Bergamia Risso. R isso 1. c. 112— 114 t. 54. 
55. —  K o s t e le t z k i ,  Med. pharm. flora V. 2000. — B erg , Bot. 397. — H en k el, Bot. 44. — 
K a r s te n , Flora von Deutschland II. 107. — E u crssen , Med. pharm. Bot. 090.— W iesn er, 
Kolistoffe 740. —  G e is le r  & M o lie r , Iiealencycl. d. Pharm. III. 107.

Drogę. B e rg , Pharm. 587. — H en k e l, Pharm. 503. — H a g er , Praxis I. 598. — 
Realencycl. II. 220. — Pharm. Belg. (II.) 104. — Dan. (1893) 30 (Atherolcum). — Gall. (1884) 
449. 40. — Graec. (1808) 24. 153. — Hispan. (VI.) 47. 191. — Nederl. (III.) Sujipl. 130.
Port. (1870) 172. — Roman. (III.) 375. Russ. (1891) No. 459. p. 419. — U. St. Ph. (1890) 273.
— Deutsche Arz.-Mittcl, Berlin 1891. No. 494. p. 190. — S ch im m el & Co., Bcrichte 1888— 1897.

Praparate. Acetum arnmaticum. Pharm. Russ. No. 3 p. 3. — Acidum aceticum aromnticnm. 
Bel.°'. 13. Graec. 153. — Aqua coloniensis medicinalis, Belg. 34. — Spiritus jragrans sen Agua de 
Colonia, Port. 105. —  Teinture d’essence de JJergamotte, Gall. 003. — Teinture de Citron composee,
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G a ll .  602. — Alcohol citrei compos., Ilisp. 191. —  M!,xt,ura olcosa-balsamiea, Russ. No. 416 p. 4H l.  
—  Pulv. d en tifr ie iu s  ru b er , Kom. 690. — Pomata D apuytre/n , Ndrl. 159. —  Sapo aromaticus 
solidus, Ndrl. 181.

T  afelbeschreibung.
A  B lu te n z w c ig - . B  F r a c h t , n a h z u  re il. C Q u e r sc h n iU  (le rs c  bc.n. D  D ia g r a m m  d e r  B liite . 1 K c lch  

o h n e  S c h e ib o  im  L a n g s s c h n it t ;  2 S ta u b h l it t te r ; 3 LMstill m it  S c h c ib n ;  4 d a s s e lb e  im  L a n g s s c lm U t . A  B C 
n a t i ir l ic h e  G r o s s e ;  1— 4 v e rg r t is s e r t . N acti lc b e iu ie n  E x e m p la r e u  a u s  K e g g io ,  w e lc h e  w ir  d e r  G iit e  d e r  F ir m a  
S c h im m e l & Co. in  L e ip z ig  y e rd a n lce n .



Gitrus Bergamia Risso.

Rutaceae
( A u r a n t i e a e )



Rhus succedanea De Candolle.
Ja[);ini.scher W ąphsbaum , T algbau m . Japan: H aze, Haji, H agi, Fasi-no-ki.

lamii ic : Anacardincme Lindley. U n t e r fa  m i 1 i c : lihoideae K ugier. G a t tu n g : /Unii
Tournef.

Bcselireibung. Der Baum wird in Japan bis i) m lioch, docli sind li bis 0 m die 
gew olm liclie Ilolie. Der f->tanim besitzt eine graubraunc Kinde und ein gelbes liartcs llolz, 
wolches einen hellen, an der Luft sieli sehwarzenden Saft enthalt. Der Baum tragt eine 
nicht selir reichlich verzweigte Krone; die Zwcige sind nur teilweise mit Blattorn besetzt; 
letztere li ilu fen sieli vielmehr am Endo der Zweige. Die Blatter sind von sehon grtiner 
Farbo und rdten sieli vor dem Abfallen im Ilerbste. Sie sind paarig gefiedert; ilire Gesamt- 
liinge betriigt 15 bis 20 cm ; ilir Blattstiel ist kalii und rund, nieht rinnig; er tragt ausser 
dem Endblattchen flint' bis sieben Baar gegenstiindiger, kahlcr, ziemlieh barter, ganzrandiger 
Eiederblattehen. Diese sind eilanzettlieh, am Grunde etwas ungl»ich, und mit yorgozogener 
Spitze yerselien. Ilire LRnge betriigt 5 bis 7 cm, ilire Breite 2 bis 2,5 cm, das unterste Baar 
ist nicist das kleinstc; es ist gegen 8 cm vom Zweige entfernt, von dunkelgrimer Farbę, 
oberseits gliinzend, unterseits matt, aber kauin lieller. Jedes Blattchen liisst drcizelm bis 
achtzehn oder melir Seitenrippen erkennen, welcbe unter Winkcln von 00 bis 70" aus der 
ilittelrippe liervortreten. In friihestcr Jugend sind die Bliittcr in braunen Filz eingehiillt. 
Die gespreizten reichbliitigen Bliitenrispen sitzen in der Acbsol der an den Zwcigenden 
gehiiiiften Bliitter oder, wenn diese sehon abgefallen sind, iiber der blcibenden Blattnarbe. 
D ie Rispcn sind ctwa 6 bis 8 cm Iang und erlieblicli kiirzer ais das Stiitzblatt. Die von 
kleinen pfriemlichen Deckblattern gcstiitztcn Bliiten sind zwittrig oder durch Fehlsehlagcn 
eingeschleclitig, grunlichgelb, kurz gestielt und ziemlieh kleili. Der Kelch besitzt f ii 11 f  
eifbrmige zuriickgesclilagene Blatlehen, die Krone ist ebenfalls fiinfblattrig; die Kronenblattcr 
sind griinlichgelb, langlich, spreizend, spiiter zurUckgeschlagen. Staublilatter funf, von der 
Lange der Blumenblatter und mit diesen abwechselnd; der Grilfel ist kurz, in eine kurz 
dreilappige Narbe auslaufend. Der obersrflndige oder halboberstandige Fruchtknoten ist 
eiform ig oder flaschenfórmig und von ein er wulstigen oberweibigen Scdieilie bedeekt, zwisehen 
dereń Falten die Staubbliitter stehen. Die Fruclit ist eine rundliehe Steinbeere von gelb- 
brauner Farbę, etwa 5 mm lioch, 5 mm diek und 7 mm breit, also sowohl von oben her, ais 
auch seitlich zusammengedruekt. Der Inscrtionspunkt des Stieles ist etwas seitlich geruckt; 
neben demselben befindet sich einerseits eine Vertiefung, so dass die ganzc .Stcinfrucht schief 
ersclieint. Das Epicarp besteht in einer diinnen sproden, gelben bis braunen Heimie, welche 
dem faserigen, trotzdem mtirbe-brócklichen Mesocarp fest anlicgt. Das Endocarp ist eine 
selir harte gelbliche Heimie, welche dem Hamenkern eng anliegt. Der Hamen ist gelb oder 
briumlieh, eiweisslos und noch von einer Hamenhaut umgeben, welche den leeren Itanm 
zwisehen Hamen und Fruelitschale ausftillt. Das Embryo besteht aus den (leischigen, ilaehen, 
blattartigen Cotyledonen und dem an ihrer schmalen Heite nacli der Hpitze des Hamens auf- 
stcigenden W iirzelchen; ein besonderes Kalirgewebe ist nicht vorhanden.

Bliitezeit. Der Baum bliiht etwa im Juni und Juli, und tragt in den Jlerbstmonaten
Friichte.

Vorkoinmen und yerhreitung. Nach B ra n d is  soli die Bflanze in Japan heimisch 
sein und sieli von liier bis Vorderindien, Nepal und des Bendsehab verbi’citet haben. Ilein  
und R o b e r ts o n  halten die Lutschu-Inseln fur die Ileimat des Baumes, wahrend sie glauben,
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dass er sieli von  hi er aus auf dem Festlande und in .Japan angesiedelt liabe. Jedenfalls ist 
er am Ilim alaya nicht heim isch; er ist dort voti allen Rhusarten ani cmpfindliehsten und 
steigt dort nur bis 2000 m Htilie, walirend verwandte Arten erlieblicli lioher nocli gefunden 
werden. In Japan wird likus succedanea in Plantagen und ais Chausseebaum k u ltm ert, und 
im ersteren Falle mit 2 m, im letzteren mit 1. m Entfernung gepflanzt.

Yerwandtc Arten:
ltkus rernieifera DC. L a c k b a u m , jap. Urmhi, Sitz, Sitz duj u, Urus, CJrus-no-lci. Syn.

Ii. Wallickii H ooker, R. juglandifolia  W allich. —  Ein grosser schoner Baum von etwa 15 m 
ILohe und 1,5 bis 2 ml Stammumfang. D ie Stammrinde ist glatt und grau gliinzend, das ITolz 
meist grunliehgelb und weich. * s te  an dem gerade aufstrebenden Stamme armartig ab- 
stehend. D ie Blatter erseheinen im Mai und fallen Ende Oktober ab, werden ab er vor dem 
Abfalleu nicht rot. N ach R e in  sind die Blatter bis 30 cm  lang, erreiclien ab er auch 1 m 
und dariłber; der Blattstiel ist auf der Unterseite di elit filzig behaart; die Blattchen stehen 
in vier bis ftinf F iederpaaren ; die seitcnstUndigen sind 1'ast genau gegenstandig und kurz 
gestielt, das Endblattchen dagegen mit langem Stiel verselicn. A lle Blattclien sind ganz- 
randig, die oberen elliptisch, das unterste Baar melir eilorm ig und etwas klei ner, alle kurz 
zugespitzt und an der Basis ungleich. Die Blattchen sind nur auf der Unterseite an den 
Blattnerven behaart; die Haai*e sind zu beiden Seiten der N erven inseriert und nach aussen 
gerichtet. —  Die Bliitenrispe ist gegen 12 cm lang, ziemlieh żart und schlali', a b erd ic lit ; die 
Bluten sind grflnlichgelb, flhnlieh denen von  Rhus succedanea DC., und sitzen auf l 1/* bis 2 mm 
langen Stielen, und riechen den Orangenbltiten ahnlich; die Friiclite liaben die Grćisse einer 
Erbse. Die in Indien gesam m elten Exem plare w ichen in m ancher Bezieliung von den 
japanischen Exem plaren ab, so insbesondere durcli rotliclibraunes Holz, drei bis funfjocliige 
Blatter, fast sitzen de Bluten und insbesondere durch rostbraunen oder graubraunen Fil z, der 
die Unterseite der Blatter, Blattstiele und den Bliitenstand uberzieht.

Bliltezcit. Juni und Juli, Fruchtreifc im Flerbst.

Yorkoinmen. D er Baum findet sieli ebenfalls von Japan bis żuru Ilim alaya; er ist 
aber weniger empfindlich ais Rh. succedanea. W alirend der letztere auf die 8udprovinzen 
Japans beselirankt ist, erreicht Rh. cernicifera  auch die Nordspitze ller Insel, ist also zwischen 
dem 36. und 39. Breitengrade verbreitet. In den Gebirgcn steigt er bis 2700 m Hblie. Ob 
er in Japan einheimisch ist, ist fraglich und wird u. a. von l ie in  bestritten. In Japan wird 
er ebenfalls vielfach  kultiviert. Man zielit ilm aus Stecklingen, wenn man das Ol der Friiclite 
gewinnen will, dagegen aus .Sanien, wenn es sieli urn die Laekgewinnung (s. u.) handelt. 
W ie R e in  beriehtet wird der Baum im Sudwesten der Provinz Aidzu mit grosser Sorgfalt 
ais Chausseebaum gepflegt.

Rlnis silvestris Sieb. & Zuccarini, jap. Yama-Urushi, wilder Lackbaum , wilchst be- 
sonders in China; er hat 18 bis 20 cm  lange BUltter mit ftinf fast sitzenden Blattpaaren und 
gestieltem Endblatt. D ie Blattchen, von denen das unterste Baar 4 bis 5 cm  und fast eiformig, 
die oberen 8 bis 9 cm  und elliptisch lanzettlich sind, sind meist in eine 1,5 cm lange Spitze 
ausgezogen und vollig  kahl. D ie Bliitenrispe ist 15 cm  lang und kegelfórm ig; die Blutenstiele 
sind 1,5. mm lang.

Bliitczeit. W ie vorige.

Anatomisclies. Die FrUehte von Rhns succedanea DC. sind von A. M e y e r  genauer unter- 
sucht. A uf eine dttnue, sprode, glatte, glanzende Epidermis folgt die wiclitige Mittelschiclit 
der Frucht, w elclie unter der Lupo zwei Reihen dunkler Langsstreifen, und dazwisclien ein 
mtirbes lockeres G ewebe zeigt. Unter dem Mikroskop erweisen sieli die ersteren ais Milch- 
saftgiinge, w elclie von einer mehrreihigen Schicht von Skierenehym zellen umgeben werden. 
Sie entlialten bei der Rcife eine braune eingetrocknete Masse. Zwischen den beiden Reihen 
von  Milchsaftgangen belindet sieli das talgftihrende Gewebe. D asselbe besteht aus selir 
unregelm assigen Zellen mit kurzeń rohrigen Ausstulpungen, durch w elcbe die einzelnen Zellen 
miteinander korrespondieren. Es entstehen infolgedessen in dieser Schicht eine grosse Anzahl 
von Intercellularraumen und das G ew ebe wird weitmaschig. Die Zellen sind dicht angefullt 
mit dem kbrnigen Fett, welches in der unverschrten Frucht keineswegs krystallinisch er- 
scheint, wolil aber, wenn man das Fett geschm olzen hat und dasselbe sieli allmahlieh w ieder



abkiihlt. Das Endocarp ist durch seine eigentiimlich ausgestulpten Sklerenchymzcllen aus- 
gezeiehnet, welclie ltiekenlos aneinander liegen. Die Samensohale bietet nichts Absonder- 
liches; in den Kotyledonen indessen bemerkt man die Milchsaft flihrenden Nerven, zwisclien 
denen senkrechte Aleuron fiihrende Zellenreilien verlaufen. Der Langsneiw geht am Grunde 
in die vier Gefassbundel der Wurzel iiber.

Offizincll und Handelsware ist das aus den Samen gepresste Fett: J;ip;uitnlg, Japan- 
wachs, Cera japoniea, Japan-wax, Cire de Japori, jap. Ho. Die in Bflscheln stehenden Beeren 
von der Grosse einer kleinen Erbse enthalten das Fett in der Mittelsehieht, zwisclien dem 
Kern und der ausseren Sehale. Die Darstellung des Japan talgs geschieht nun im allgemeinen 
in der W eise, dass die Frttchtc im Morser zerąuetscht, gcwerfelt, (d. ii. durch W erfen die 
schw erereu Steine von dem leichteren Mesocarp getrermt) dann iiber Wasserdampfen aut 
Matten gedampft, darauf in flanfsłteke gethan und wieder gedampft und in sehr primitiven 
Holzpressen gepresst werden. Das Kohprodukt von braunliclier oder grilulichor Farbę wird meist 
unter Zusatz von tie-no-abura oder Ye Goma (d. i. 01 von J‘erilla ocymoid.es, zur Verfliissigung) 
gepresst, in Kuchen geformt, mit einer x\rt Hobel in kleino Selmitzel zersclmitten und durch 
wiederholtes Kochen mit Holzaschenlósung und spfter mit reinem Wasser gebleieht. Das 
Pflanzenwachs von zwei bis drei .lahre alten Beeren ist h Sr i; er und teurer ais das von 
frischen Beeren. —  Nach dem Aussehen untorsclieidet man ungebleiclites W achs zweiter 
und erster Giite, sowie gebleic/ites Wachs diitter, zweiter und erster Qualitat.

Der Japantalg wird in sehr bedeutenden JVLengcn hergestellt.
Japan exportierte 1886: 2136251 Catty im Werte von 326174 Yen 

1887: 2196580 „ 326445 „
1889: 2603137 „ „ 381892 „

1 Catty =  0,6 kg. 1 Yen =  1 Doli.
China exportierte 1887: 24207 Picul. =  133‘/ s U. engl.

1888: 17827 
1889: 19463

In

1890: 14724

Hamburg wurde

1891: 15848 (G elie & Co., Ilandclsber.)

importiert: 1890: 280000 kg 
1891: 400000 „ 
1892: 180000 „ 
1893: 450000 „ 
1894: 600000 „ 
1895: 542000 „ 
1896: 245000 „

Taiger am Schlusse des Jalires. 
105000 
90000 
45000 
60000

(G elie  & Co., 
Handelsber.)

Eigenschiiftcii uml Zusiunmensetzimg. Der Japantalg bildet Kuchen von 12 cm 
Durchmesser Uiid 2,5 cm Dicke oder im rohen Zustande rundę Kuchen von ca. 12 cm Durch- 
messer, die durch Erstarren der geschmolzenen Masse in Thonschalen erhalten werden. Im 
Grossohandel finden sieli auch Blocke v o n  65 kg Gewicht. Auf dem Bruche ist er weiss 
oder gelblichgrun bis braun, oben bereift und oft mit einer glanzenden Krystallschicht be- 
setzt. Der Geruch ist unangenehm taigartig. Bei langerem Liegen an der Luft tarbt er sieli 
allmahlich gelbbraun. Schmelzpunkt 52 bis 53°, spezifisches Gewicht des gebleichten Wachses 
etwas schwerer ais Wasser, das des friscli umgesclimolzenen sowie des bel Zimmertemperatur 
gernessenen Talgs etwas geringer ais Wasser. In Alkohol von 97 °/u ist er leicht lóslich, 
beim Erkalton krystallisiert er grosstenteils wieder aus. Das Auskrystallisierte hat oinen 
Schmelzpunkt von 54°, wllhrend 3 %  in Losung bleiben, mit einem Schmelzpunkt von 34 bis 
35°. Nach B u ri besteht der Japantalg aus Sen GjSceriden der Balmitinsaure, einer cilartigen 
Silure, und einer Sfture, dereń Schmelzpunkt hoher liegt, ais der der Stearinsaure. — Sehr 
charakteristisch ist der liohe Glyceringelialt des Japan talgs, der nach A lle n  11,6 bis 14,7'jL, 
betriigt und der den Forscher vermuten liess, dass Diglyceride in dem ri'alg enthalten seien. 
D ieselben konnten indessen nicht nacbgewiesen werden. Aus diesen Eigenschaften resultiermi 
fur den Japantalg ais Saurezahl 20, ais Esterzahl 200, ais Verseifungszabl 214 Dis 222, ais 
Jodzahl 4,2.

Anwcndiing. In seiner Ileimat fludet der Japantalg fast nur Verwendung zur Hcr-
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stellung von Kerzen, die ahnlieh unseron fili hercu Talgliohtern durch wiederholtcs Eintauchen 
des Dochtes in gescbm olzenen Ta]g hergcstellr. werden. Ilohere W are hat eine uncbene, 
wulstige Oberflflchc, bcssere W are eine glatte, ort soli On bemalte Aussenseite. Sololie Lich ter 
bestehen oft aus gebleichtem  Talg erstcr Giite ais Bindo imd zweiter Giite ais Ftillung. In 
Deutschland wird der Talg dem W aelis zur llchterfabrikation  zugesetzt, um das leichtere 
Auslosen der Lich ter aus den Form en z u erm bglichen. Ferner dient cr  ais Zusatz zu Bohner- 
masse, zur Fabrikation der W aohsstreichhfllzer, sowie in der Sehuhmaeheiieisten- und Mbbel- 
fabrikation an Stelle des W aclises. In der Pbarmazie ist er seiner ranzigcn Besehaffenheit 
ebensow enig w ie das wmisse W aehs c.mpfehlenswert: in der Parfumerie- und Cosmetiąue- 
fabrikation aber kann er sehr gut yerwendet werden.

J<)]iauliick. Rhus rem ieifera  DC. liefcrt ncben dem Ol der Samcu einen Milehsaft, 
w elcher an der Luft erhartet und den geschJltzten japanischen Lack  liefert. Verletzt mail 
die Rinde des Baum es, so tritt aus dcmselben der Milehsaft in e in S  Menge von etwa 50 g 
heraus in Form einer triiben grauen Fliissigkeit, w elclic an der Luft bald golbbraun, schli ess- 
lich Schwarz wird und zu einem selir widerstandsfiihigen glUnzenden Uberzug erhartet. 
M ehrere U berzuge mit diesem L ack  mac.ht die K orper iiusserst widerstandslahig gegen 
chem ische und atmospharische Einfliisse und erhalten ihn unvcriindert in dem schdnen Glanz, 
den man bei echten Japanwmren hochschRtzt. Der Milehsaft enthiilt ungefahr 22 "/0 W asser,
2,5 "/o Liweisssubstanzen, 5 ° /0 Gummi und etwra 70 °/0 L a ck sS lu re  oder Uruschinsaure. Letztere 
geht durch Einwirkung des almospharischen Sauerstoffes in O x y la e k s a u r e  Ober und erhartet. 
An diesem Prozess nirnmt indessen das Eiweiss tliatigen Antcil, sofern nach vorherigem  
A ufkochcn  des Saftes und Koagulieren des Eiweisses w eder ein Schwarzwerden noch nam en t- 
lich ein Eintrocknen mehr wahrgenommen werden kann. — Durch Zusatz von Kampfer oder 
Kam pferol wird der L ack  tlUssig; in feuchter Luft erhartet er m erkwOrdigerwcise schneller, 
ais an trockner. Laekanstriche werden durch wiederholtes Auftragen dunner Lackschiehten 
nach jedesm aligem  Erharten des Vorhergehenden erhalten. Empfindliche IIaut wird liierbei 
durch vorhandene kleine Mengen einer fltichtigen Siiure gereizt und entziindet, (Lackkrank- 
heit nach R e in ), wahrend trockner Lack  durch YerfUichtigung dieser ftRure absolut 
unschadlich ist.

Łitteratur. Beschreibung und Abbildung. Rhus L., Gen. Nr. 369. J u s s ie n , Gen. 369. 
D e  C a n d o l le ,  Prodrom. II. 66. W ig h t  & A r n o t t ,  Prodr. I. 172. B a i l lo n , Ilistoire des 
Plantes V. 321. B e n th a m  & H o o k e r ,  Gen. I. 415 u. f. E n g l. & P ra n th , Bflanzenfam. III. 169.

Rhus succedanea DC. D e  C a n d o l le ,  Prodr. II. 66. — H e n k e l ,  Bot. 56. K o s t e le t z k i ,  
Med. pharrri. F lora IV. 1241. .S ch u m a n n , syst. Bot. 411. B r a n d is ,  The forest flora o f 
North western and Central India. London 1874. —  T h u n b e r g ,  Hora Japouica 1784. —  
S ie b o ld ,  Synops. pl. oecon. 1830. — K e r s t e n , deutsche Flora 11. 357. —  A r th u r  M e y e r ,  
Uber den Japantalg. A rch iv  d. Pharm. 1879 (215) 109. u. f. —  W ie s n e r ,  Rohstoffe 218. — 
E n g l. & P ra n th , Ptl. Famil. III. 170. —  M O ller , in R ealencycl. d. Pharm. VIII. 571. — Rhus 
vem icifera  DC. fast an denselben Ortem

Drogę. Cera jaj>>mica. H a g e r , Praxis I. 789. III 235. —  A r th u r  M e y e r ,  Arcliiv 1879. 
(215) 97. —  W ie g a n d , Pharm. 379. —  F l t t c k ig e r ,  [jeitfaden d. Pharm. 156. — W ie s n e r ,  
Rohstoffe 231. ■—  E r d m a n n -K o e n ig ,  W arenkunde 373. —  B e n e d ik t ,  Analyse d. Eette 
387. —  Realencycl. d. Pharm. VIII. 89. —  H elfenberger Annalen, loc. div. —  G e h e  & C ie. 
H andelsberichte loc. div. —  Ja,paniach  R ealoncyclopaed. VIII. 570.

Tafelbeschreibung:
A  r . lu t e u z w e ig ;  U P’ r u e litz w e ig - ; 1 U liite ; 2 d ie s e lb e  im  L ł ln g s s e h n it t ;  3 IC elch  m it  D is k u s  u n d  P is t i l l ;  

4  F r u c h t  n a c h  E n t fe r n u n g  d e s  E x o c a r p s ;  5 F r u c h t  im  Q u e r s c lm it t ;  6 F r u c h t  im  L 5 n g -s s c h u it t ; 7 S a m e n . 
N a c h  E x e in p la r e n  d e s  K i n g i .  H e r b a r s  z u  B e r l in :  Rhus succedanea L. war. japonka  E n g l .  — u . I l i l g e n d o r f  
le g .  O ja k u l i  in  J a p a n  1874.



Rhus succedanea DC.



Anacardium occidentale L.
Cachunuss- oder Elefantenlaus-Baum. Franz.; Gaju oder pom nie cPacajou. Sng 'l: 

cashew-nut. Port.: noz de caju. Kunah.: m bibo. H indost: kaju.

Syn . Anacardium subcordatum Presl.

Fam ilie: Anacardiaceae. T rib u s : Mangifereae. G-attung: Anacardium. L.

Hesclireibung. Ein G bis 10 m lioher Baum, im Ilabitus an den Walnussbaum er- 
innernd, mit aufrechtem Stamm mul ganz kablen und glatten Zweigen, welche nach obcn zu 
dicht bebliittert sind. Die Blatter steben abweeliselnd, besitzen keine Nebenbliitter und sind 
1 bis 1,5 cm lang gestielt. Die Blattspreite bat verkebrt-eifbrmige Gestalt und ist im all- 
gemeincn eineinhalb- bis zweimal, seltener bis zweieinhalbmal so lang ais breit; die mittlere 
Lange betragt 12 bis 14 cm und die Breite G bis 8 cm , ausnahmswei.se erreiebt die Lange 
auch 18 cm. An der Basis sind die Blatter meist in den Blattstiel verschmalert, weniger 

haufig spitz oder gar stumpf; oben sind sie ganz abgestumpft, rundlicli, zuweilen sogar aus- 

gerandet; der Rand zeigt keinerlei Einsclinittc, ist nur zuweilen etwas wellig; die Blattflache 
ist beiderseits ganz kahl, von dick lederartiger derber Konsistenz, mit starker Mittelrippe und 
mit zebn bis vierzelin fast parallel verlaufenden Seitennerven versehen, welche samtlicli an der 
Unterseite deutlicli heiwortreten. Die Bltiten sind zu trugdoldigen, endstandigen Rispen an- 
geordnet, welche eine Lange von 10 bis 20 cm erreichen und dereń ziemlicli zablreiclie 
Seitenzweige von lanzettlichen, gestielten, selir spitzen Brakteen gestiitzt sind; die letzteren 
sind 5 bis 10 mm lang und 2 bis 5 mm breit, an der Unterseite ziemlicli dicht grau behaart, 
an der Oberseite fast kahl. Die letzten Verzwcigungen der Bliitenstande tragen zablreiclie 
Bltiten in dicbten Biisclieln und sind nebst den Aussenteilen der Bltiten diclit, aber sehr kurz 
grau behaart. Die Bltitenstiele sind nur 2 bis 3 mm lang, aber ktirzer ais die Bltiten; diesc 

sind polygamisch. Der Kelch ist tief ftinfteilig, mit lanzettlichen, aufreclitcn, sieli dacliziegelig 
deckenden aussen dicht und kurz grau beliaarten, 4 mm langen und 1 mm breiten Zipfeln. 
Die ftinf Blumenblatter sind lineal-lanzettlicli, 7 bis 8 mm lang, 1 mm breit, sehr spitz, aussen 
sehr żart grau behaart, innenkalil, gelb mit rotem Stroi ren, zuletzt nach aussen gekriimmt, briiun- 
licli, mit dacliziegeliger Knospenlage. Staubblatter sind sieben bis zehn vorlianden, dereń Fiiden 
an der Basis miteinander verwachsen sind; nur eins derselben ist fruchtbar, 8 bis 9 mm lang 
und die zurtickgesclilagenen Petalen tiberragend, die tibrigen sind unfruclitbar und nur 3 bis 
4 mm lang; die Staubbeutel sind gelblichweiss, langlich-eifbrmig, mit seitliclien Liingsspalten 

aufspringend. Das Gynaeceum ist verkehrt-eifbrmig, ein wenig schief, frei, sitzend, kahl,
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2 mm lang, einfaoherig, und an der Spitze sich in eineii 4 mm langon pfriemenlbrmigen 

Griffel mit punktformiger Narbe verlftngernd. D ie Fruclit ist eine nierenform ige zusammen- 

gedriickte Stein frucht, in der Einbuchtung mit einem Nabel versehen, mit harzreicher Frucht- 

schale, 2 bis 2,5 cm  lang, 1,5 cm  breit. D er Fruchtstiel verdickt sich bei der Reife zu einem 

birnenfbrmigen, schwammigen, 6 bis 7 cm  langen und oben 4 bis 5 cm  breiten, gelben oder 

rotlichen Organ. D er Same besitzt eine dunne, hftutige Schale, ist entsprechend der Gestalt 

der Frucht, nierenformig, entbehrt des Nahrgewebes, die Schale wird also ganz von dem 

Embryo erfullt; er ist 1 bis 1,5 cm  lang und 1 cm  breit. Das W iirzelchen des Em bryo ist 

nacli oben gekrummt; die Keimblatter sind diek, plankonvex und halbmondformig.

Vorkomincn und Yerbreitiuig. Die Pflanze ist im ganzen tropischen Zentral- und 

Sudamerika einheimisch, von M c® ko an durch Mittelamerika und W estindien bis zu den 

brasilianischen Provinzen Sab Paulo und Kio de Janeiro. Ausserdem wird der Baum in den 

asiatisehen Tropenlandern kultiviert und ist haufig yerwildert. In Afrika scheint er nocli 

nicht sehr weit ins Innere vorgedrungen zu sein, an der Ktiste ist er von Senegam bien bis 

A ngola und vori Tanga bis Mossambik verbreitet, namentlich auch v iel auf Sansibar.

Name. D er Name ist zusarnmengesetzt aus dva  (ahnlich) und y.uodut (Herz) wegen 

des an Farbę und Gestalt einem Iierzen ahnlichen Fruchtstieles.

Pliannazcutiscli wichtig sind die Frtichte, Anacardien und das aus dem Baume aus- 

fliessende Gummi, Gummi Acajou. Ais Genussmittel dient der fleischige Fruchtstiel, Caju- 
lUrnen, und der mandelartige Same; technisch wichtig ist die gerbstoffhaltige Rinde ais 

Gerbem aterial und das Holz ais Packholz und Bootsbauholz.

Der susssauerliche, etwas zusammenziehende, aber angenelim ąuittenartig schm eckende 

und erfrischende birnenform ige karminrote bis gelbe Fruchtstiel wird gern roh gegessen; 

auch wird durch Giihrung desselben eiri guter W ein (Cachu-W ein) hergestellt; ebenso ist das 

Destillationsprodukt von angenehm em  G eschm ack; die Portugiesen legen die Fruchtstiele zwei 

W ochen  in W asser und destillieren dann den Branntwein ab.

Die eigentlichen Frtichte, Fructus Anacardii, Anaeardia occidcntalia, westindische 
Elefanterilause, Caju-Nusse, Acajou-Nusse, engl. C ashew -nuts, franz. N o ix  d ’ A ca jou , haben die 

Form  einer grossen nierenform igen Bohne von hellbrauner Farbę; sie sind 2,5 bis 3 cm  lang 

etwa 1,5 cm  breit und etwa 1 cm  dick. An dem einen Ende der Bohne bem erkt man die 

Narbe des Fruchtstiels; an der Seite liegt die Einbuchtung, woselbst die Frucht schwacli 

gekielt erscheint. D ie aussere Fruchtschale ist etwas glćinzend; im Tnnern sieht man auf 

Langs- und Querschnitten weite Ilohlraum e, w elche mit einem stark reizenden, anfangs farb- 

losen, spater braunen Balsam angefidlt sind. D ie harte, briichige Steinschale umschliesst 

einen oligen angenelim  inandel- oder nussartig schm eckenden Kern, w elcher aussen braun, 

innen m ilchweiss ist.

D urch Rindeneinschnitte gewinnt man ferner das Acajou-Oummi, w elches ais Surrogat 

des arabischen Gummi verw endbar ist und in Sudamerika auch von den Buchbindern gern 

benutzt werden soli; es kornmt haufig in langen stalaktitischen Gtticken v or , ist von gelb- 

licher oder rotlicher Farbę und in W asser leiclit loslicli; die JjSsung wird durch Borax und 

Eisensulfat nicht verandert. Es besteht aus Arabin und etwas Metarabin.



llcBandteitc. Der in den Ilohlungen der Steinschale der Fruclit befindliehej Balsam 

enthalt besonders zwei wichtigere Stoffe, das Cardol und die Anacardsśluro.
Die Aiiacardsilure C32 H32 0 :i bildet elne weisse krystallinische, bei 20° schmelzendo 

Masse von schwach aromatischem G-eruch, die auf Papier Fettflecke hervorbringt. In Wassor 
ist sie unloslieh, loslich dagegen in Alkohol und Ather; ilire Ldsungen reagieren sauer. Man 
erlnilt sie, indem man das Perikarp mit Ather auszieht, den Auszug verdampft und aus dem 
iiiickstande nach Losen desselben in Alkohol die Anacardsaure durcli friscli gefalltes Blei- 
hydrat solange ausfflllt, bis die Losung nicht mehr sauer reagiert. Aus dem anaeardsauren 
Blei wird zunachst durch Schwefelammonium die Anacardsaure in Freiheit gesetzt, durch 
vorsichtige Fallung von Farbstoffen und u l befreit, nochmals durch Bleiacetat gcfallt und 
durch eine alkoholisehe Losung von Schwefelsaure vom Blei befreit. Aus der Alkohollbsung 

fallt man schliesslich die Sflure durcli Wasser.
Das Gardo! C2' H®° O2 bleibt in dem alkoholiselien Auszug, aus dem durch Behandlung 

mit Bleihydrat die Anacardsaure gefiiJlt worden war. Aus der Losung lallt man das Cardol 
durch W asser, und reinigt es von Farbstoff durch Fallcn mit Bleiacetat und Zersetzmi des 
Cardol-Bleies mit Schwefelsaure. Es ist eine nahezu farblose FlOssigkeit von 0,978 spez. 
Gewicht, es ist unloslieh in Wasser, leicht loslich in Alkohol und Ather und besitzt erwarmt 

einen feinen angenehmen Geruch. Durch Salpetersaure wird es in ein sclion ziegelrotes 

Pulver verwandelt. Konzentrierte Schwefelsaure lost es mit blutroter Farbę, auch die Losung 

in Kalilauge wird an der Luft baki blutrot. Diese Losung giebt mit Erd- und Metallsalzen 

gefarbte Niederschlage. Die weingeistige iMsung des Cardols wird durch Bleiessig rot g c

fallt und reduziert ammoniakalische Silberlosung. —  Frisches Cardol ist beim Erhitzen fluchtig, 

und braunt sich allmithlich an der Luft. Es besitzt stark reizende Eigenschaften und erzeugt 

Blasen auf der Haut. Das Cardol der westindischen Anacardien wirkt heftiger ais das der 

ostindischen, von Friichten von Semecarpus Anacardium L. fil. Ersteres nennt man „Cardolum 

vesicans“ , letzteres „Cardolum. pruricns“ .

Anwenduiig. Die Anacardienntlssc dienen ais blasenziehendes Mittcl und werden zu 

diesem Zw ecke an einem Bandę ais Amulet auf der blossen Brust getragen. Der Dampf 

der Fruclite beim Rosten soli Entztindungen und Schwellungen hervorrufen. Auf die Ilaut 

geklebt, hinterliisst die Fruclitschale ein schwarzes Mai, und dient deshalb in einigen Gegenden 

ais Schonheitsmittel. Das Cardol wird gegen Warzeń, Leichdorne, Geschwiire etc. verwendet, 

ferner ais Tinte zum Zeichnen der W asche, sowie zum Bestreichen der Pfosten und anderen 
Holzwerkes ais wirksames Abwehrmittel gegen Ameisen und Tei-miten. Die Sainenkerne 
dagegen werden im gerosteten Zustande gern gegessen und sind von angenehmen Geschmack; 
sie sollen, mit Kakaobohnen verrieben, eine gute Ohokolade geben. Sie enthalten etwa 4 0 %  
eines hellgelben Oleś, des Akarchu-Oles; dasselbe dient ais vortreffIiches Speisedl; nur ist 

bei Bereitung desselben wegen des scharfen Cardols Vorsicht notig.

Littcratur. Beschreibungen und Abbildungen. R h c e d e , I Iort. Malabar. III. tab. 54 

(Casswium ). —  K um ph., Herb. Amb. I. p. 177. tab. 69 (Cassuuium). — L , Gen. p. 129 n. 561.

—  L., Spec. pl. Ed. I. p. 388. —  J a cq ., Am. 1. p. 124. tab. 181. Fig. 35. — Lam ., Encycl. 

Meth. I. p. 22 (Cassuuium, pomiferum). — Lam ., Illustr. tab. 322 (Cassuuium pomiferum). —  G aertn.,

Fruct. 1. p. 192. tab. 40. Fig. 2. (Acajuba Occidentalis). —  T u ss a c , FI. Ant. 111. p. 54. tab. 12.
61



—  DC., Prodr. II. p. 62. —  IC o s te le tz k y , Med. pliarm. FI. IV. p. ISflf). — F ndl., Cen. p. 1133. 

n. 5916. —  P r ck 1., Botan. Bemerk. p. 40. ( A n a ca rd iu m  snbcordatum ). — B en th . et I lo o k ., Cen. 

I. p. 420. — E n g l. in Flor. Brasil. XII. 2. p. 409. —  B a i l lo n , Ilist. plant. V. p. 324. Fig. 

322— 324. — E n g l. in Monogr. Phanerg. IV. p. 219. —  S e n ile r , Trop. Agric. II. p. 452. — 

W a tt., Diet. Econ. Prod. Ind. 1 p. 232. — E n g l e r ,  Pflanzenw. Ostafr. B. p. 203, 479. —  

S c h m id t ,  F lora Cap. Verd. 310. —  L o u r e i r o ,  Flor. Oochinch. 304. —  V e l lo s o ,  Flor. Flumin.

IV. Taf. 45. —  M a rt iu s , Mat. Med. Bras. 15.33. — O l iv e r ,  Flor. trop. Afr. I. 443. —  H e n k e l, 
Bot. 57. —  B e r g , Botanik (1852) 369. —  Charakteristik der Pil. Catt. T. 73 n. 5 3 5 .— K a r  s te n , 

FI. v. D. II. 357. —  L u e r s s e n , Med. Pliarm. Bot. II. 709.

Drogę. Fruct. Aiiacardii. B e r g , Ilandbuch der pliarm. Bot. I I I .  11852) 406. —  B erg , 

Pharmaeogn. Ed. V. 386. 483. — H e n k e l ,  Pharmaeogn. 342. — W ie g a n d , Pliarmac. 267 .—■ 

H a g e r ,  Pharm. Praxis I. 350. Realoneyelop. d. Pliarm. v. C e i s l c r  & M o lie r  1. 348. 
Pliarm. Portug. 85. — (Inmini Aciyou. B e r g , Pharm. Bot. II. 496. — W ic s n e r ,  Pharm. 5 7 .—

. R ealencyclop. I. 46.

Praparate. Anacardsiiurc. I lu s e m a n n - I l i lg e r ,  Pflanzenstofte 868. —  Realencych I. 
349. —  B e r g , Pharm. (1852) 409. —  Cnrdolum ycsicans. H u se m a n n -I I i Ig e r , 1. c. — H a g er , 

Praxis 1. c. — R ealencyclop. d. Pharm. II. 556. —  B e r g , Pharm. 1. c. —  H e n k e l, Pharm. 1. c.

Tafelbeschreibung:
A Bllihencle Pflanze. 1 Bliite vergTossert; 2 Stempel und Staubg-efłtsse; 3 Dassclbo im Lang-sselmitt; 

4 Prucht mit dem vevg'rosserten und reilen Fruclitstiel- 5 Fmcht im Lang-sselmitt; 6 Fruclit im Quevsehnitt. 
Naeli einem Exemplavc aus dem Kulturg-arten zu Tijkeumeuli bei Buitenzorg- auf Java. (V. Schiffner, Trop. 
Kultur- und HeilpHanzcn No. 24.) lierbar Yogtberr.



Anacardiaceae  
f  M a n g i f e r e a e )



unregelmassigen Idingsfurclien 
grossen Astę bilden eine breite, rundę Krone.

Schleichera trijuga Willd
E n gL : C ey lon  O a k ; IncL: kosirnb, kosu m , kussum b, gau sam  (H in dost. u. M ar.); pum aram  
(T am .); m ay, roatan gh a  (T elp ; pu vam  (m ai.); sagad e , sagdim ćirra ch ak ota  (Can.); kassum a, 

k oh am  (panch  m ehals); g y o b c n  (B irm .); kon  (S in gh al.); 2 >uvu, kula (Tam il).

by li. Schleichera pubescens Rofcll. Melicocea trijuga Juss. Seytalia trijuga  Roxb. Stad- 
mannia trijuga Spreng. Cussambium spinosum Hamilt. Pislacia olewa Lour.

l u u n i l i c :  Sapindaceae. U n to r fa m il ie : Eusapindaceac. T r ib u s : Anomophyllae. S u b- 
t r ib u s : Schleichereae. G a ttu n g : Schleichera Willd.

Besckreibung. Ein bis 20 m hoher Baum, dessen Stainm l/2 bis 1 m im Durchmesser 
lhilt und von aschgrauer oder graubrauner Rinde mit tiofen 
bedeckt ist. D ie wenigen aufsteigenden
Die iii teren Zw eige sind kalii, die jOngeren znweilen sehwaeh beluiart. Die abwcchselnd 
stehenden BIAtter sind paarig gefiedert und besitzen keine Nebenblatter. Der Blattstiel ist 
kalii oder aucłi fein behaart, auf der Oberseite mit ein er Langsrinnc versehen und im Mittel 
5 bis 8 cm  lang. Meist sind drei, seltener zwei oder vier Paar Biattehen vorlianden; diese 
sind langlicli-elliptisch, eineinłialb- bis zweimal so lang ais breit, fast ganz ungestielt, ain 
Grunde abgerundet, oben spitz, beiderseits kahl, oder an der jjnterseite zuweilen flaumhaarig, 
von dick lederartiger Substanz (wenn ausgewachsen), mit starker Mittelrippe und jederseits 
zehn bis aclitzelin auf der Unterseite kraftig hervortretenden Seitennerven; die alten Ulatter 
sind tiefgriin, die jungen zuerst rot, dann liellgrtin, die lUattehen des untersten Paares sind 
gewdhnlich 6 bis 10 cm lang, die mittleren sind meist etwas grosser, und die obersten er- 
reiclien eine Lćlnge von 20 cm. Die kleinen Bliiten sind zu verzweigten rispenformigen 
Infloreseenzen vereinigt, welclie aus den Achseln der oberen Bliitter entspringen und sind 
anscheinend polygam iscli-dióciscli, d. h. es sind inannliclie Bliiten vorhanden mit einem 
Rudimente des Fruchtknotens und anscheinend Zwitterbltiten, aber mit unwirksamen Bliiten- 
staube und gescblossen bleibenden Antlieren an verkurzton Staubblattern, also eigentlich 
weibliche Bliiten. und zwar auf vorschiedenen Pflanzen. Beide Bltitenformen sind hellgrfln 
gefUrbt. Der Kelch ist unterstandig, vier- bis seclisteilig, die Absclmitte in der Knospcnlage 
klappig oder sieli selimal deckend, breit eiformig, stuinpf, etwa 1 mm lang. Bluinenblatter 
fehlen.° Die vier bis aclit Staubblatter sind auf einem tlachen, am Rande etwas welligen 
und gelappten, ringformigen Diskus inseriert, besitzen lange, dumie, kahle Staubfaden und 
rundliche Antlieren, welche mit nach innen gericliteten Lftngsspalten sieh dftnen. Der Fruclit- 
knoten ist kcgelform ig, drei-, seltener vierfaclierig, schwach behaart, an der Spitze in einen 
kurzeń starren Gritfcl iibergehend, der von einer drei- bis vierlappigen kopffdrmigen Nar be 
mit zurtickgekrOmmten Lappen gekront ist. In jedem  Fruchtknotenfache belindet sich eine 
gekrtimmte^ apotropc und aufsteigende Samenkuospe. Die Fruclit ist kugelig oder eiformig, 
iiber kirschgross, im trockenen Zustande dick krustenartig, kahl, httufig mit einzelnen kurzeń, 
spitzigen Fortsatzen und durch Fehlschlagen meist eintUcherig. Der Same ist voin Samen- 
mantel umhfdlt, mit ziemlich dicker, krustenartiger Schale, oline Nfthrgewebe. D er Embryo 
ist voin Rticken des Samens gegen die Bauchfiache liufeisenfdrmig zusammengefaltet, das 
kurze W urzelchen wird nebst dem unteren Teile der Keimblatter von einer weiten Falte der 
Samenschale aufgenommen.



Blutc/iCit. Die alten Blatter werden in Indien im Februar abgewórfen, und die lilii ten 
erscheinen mit den jungen zuerst purpurroten Blattern im Marz.

Yorkommen und Vorbrcitung. Der Baum ist uber das ganze tropisehe A sień und 
seine Inseln verbreitet, und besonders haufig in trocknen W aldern von Vorderindien, wo er 
bis zu einer Ilohe von etwa 1000 m ansteigt; moist iindet er sieli einzeln oder zu wonigen 
zusammen, seltener in grdsseren Bestanden.

Niwue und Gcschickte. Die Gattung wurde von W il ld c n o w  nach J. C. S e k le io h o r  
benannt, einem Botaniker in Bex in der Sehwoiz, w elcher 1800 einon Katalog der Pllanzen 
der Sehwoiz lierausgab.

IMiarmazeutisch uml tccknisck wichtig sind das aus den Samen gepresste Ol und 
das Sekret der Laeksehildlaus auf den Zweigen des Bauines, der Oummilack. Die Samen 
bostehen nach T h u m m e l und K w a s n ie k  aus etwa 4 5 %  Sehalcn und 05"/,, K otyledonen; 
letztere enthalten etwa 65 bis 68 %  Fett, woleli os, auf das Gcwielit der ganzen Samen iiber- 
tragen, etwa 3 6 %  der letzteren ausmacht. Neben diesem fetten O] geben die Samen nocli 
froie Blausiiurc, w elolio ais Zersetzungsprodukt von vorliandenem Amygdalin aufzuiassen ist, 
da es den gonannten Forschern gelang, neben Itohrzueker auoh Traubenzucker und Benzaldehyd 
IBittermandelol) in den Pressruckstanden bezw. ihren Destillationsprodukten naehzuweiscn.

Das fette Ol der Samen ist unter dcm Kamen Makassar-OI bokannt. Es ist hellgelb, 
bei gewohnlicher Temperatur butterweich, und trennt sieli in der Ruhe in einen fes teren und 
oinon flUssigoren Teil. Bei 21 bis 22° sclunilzt os zu einer klaren Flussigkeit, welelie deutlieh 
nach Blausfture rieclit; der feste Bestandteil sclnnilzt, von der Fliissigkeit befreit, boi 28°. 
Das Ol besitzt die Vorseifungszahl 230 bis 238,5, die Saurezalil 62,4, die Esterzalil ungcfahr 
176; die I fe h n e rs ch e  Zahl liegt bei 00,6, die Jodzalil bei 53,46.

Bcstamltcilc. Das Makassarol enthalt 3 ,1 4 %  freier O lsaure; das iibrigc Fett bestelit 
aus Glyceriden und zwar 7 0 %  der Olsaure, 5 %  der Palmitinsaure und 2 5 %  der Aracliinsaure; 
ferner enthalt das Ol 0,03 bis 0,05 °/0 BlausEure und 6,32 °/0 Glycerin.

Der Ounnnilaek, Lar,ca, engl. Lac, ist das Exsudat der W eibchen der Lackschildlaus, 
Coccus laccae Kerr. (Coccus Ficus Fab.), welelie sowolil auf der bese-liriebenen Pllanze, ais au d i 
auf vielen anderen, z. B. Ficus religiom  L., Alenrites laccifera  W illd. leben. Die Insekten be- 
decken zur Zeit der Vermehrung die jungen Zw eige und Zweigspitzen diclit mit ihren roten 
Kdrpern, aus denen die W eibelien zur Brutzeit eine sclileimige, an der Euft erliartende Masse 
ausschwitzen. Die Insekten selbst scliwellen blasenformig an, ster hen in der entstehenden 
Ilarzmasse ab und hinterlassen in derselben zwanzig bis dreissig Kier. Aus diesen sclilupfen 
allmahlich die Jungen aus und entlliehos nach  Durchbohrung der Iilasigen ilarzkruste, in der die 
Ileste des Mutterinsekts zuruckbleiben. —  Diese Ilarzkruste bildet das erste liandelsprodukt 
und kommt mit den eingesclilossenen 5 bis 10 cm langen Zweigstucken ais Stocklaek, Stnb- 
lack, Ntcngcllack, Lacca in ramulis, engl. titick-lac in den Handel. Auf den Zweigstucken 
bildet er rundliche, hockerige, dunkelbraunc oder hellere Polster, mit zahlrcichen Ilohlrautnen 
im Innern. Man klopft ihn von den Zweigstucken ab, mahlt ihn oder stosst ihn zu grobem  
Pulver und knetet dasselbe mit W asser oder Sodalosung zur Entfernung des Farbstoffos, 
w elcher sieli in diesen Flussigkeiten lost und entweder dureh verdunnte .Schwefelsaure, oder 
durch Alaunlosung ais Aluminiumsalz (Farblack) niedergeschlagen wird. Er kommt unter 
dem Namen Lac-dye oder Lac-lac ILack-lack) ais dunkelviolettes PiiWer oder in Tafeln ge- 
presst in den Handel. Das zuriickbleibende Harz ist erlieblieh heller gefarbt und bildet ge- 
trocknet den Klłrnorlack des Handels, Lacca in granis, engl. Sandlac. Dieser Kornerhu;k 
bildet eine braune sandahnliche Masse von  kloinen llarzstuekchen; man benutzt ihn entweder 
direkt oder schmilzt ilm zu unregelmassigen llaclien Kuchen, welelie erkaltet, dunkelbraunrot 
und gliinzend sind und in Kisten von ca. 150 kg in den Handel kommen. Aus diesen 
dunkleren Sorten erhitlt man durch wioderholte Behandlung mit Sodalosung den orangcfarboncn 
und blomlen Sckcllack, w elcher scliliesslich zu dunnen Tafeln ausgcgosseu und nach dem 
vollstandigen Erharten in unregelmassigen BlJlttchen zerbrochen wird. (Tafcilack, Lacca in 
tabulis). W ill man allen Farbstoff entfernen, so kann man dies bis heute nur auf dem Wo.ge 
der Olilorbleiche erreiclien. Es ist nattirlicli, dass durch derartige kriiftige Reaktionen nicht 
nur der FarbstoiT entfernt, sondern aucli das Harz in seineii^ Eigenschaften verandert wird.



Man erlialt hierdurch eine weisse brttchige Masse, welche durch Malaxieren in seidengliinzende 
Zópfe verwandelt wird, und ais wcisser Schellack, Laeea alba in den Handel komnat.

Eigcnschaftcn. I)er geffirbte Schellack ist ein lnirtes, sprodes ab er scliwer pulverisier- 
bares Harz, welches in lcaltem W eingeist bis zu 90()/() loslich ist. Ather nimmt davon etwa 
5 %  aut, A ceton, Am ylalkohol, Holzjjfeist und siedender W eingeist losen ihn dagegen yoll- 
standig, ebenso AJkalilaugen, Borax, Salz- und Essigsiiure. In Ammoniak quillt er auf, spater 
lost er sich; selbst im Ammoniak von 2,5 °/0 (ein Teil Salmialcgeist und drei Teile Wasser) 
ist er beim Erwarmen auf 40° reicłilich lOslich und bildet darnit eine yiolette, ziemlich dunne 
Fltissigkeit. -— Der gebleichtc Schellack ist in Weingeist weniger leicht loslich; je  alter er 
ist, urn so weniger lost er sich; dies geschieht jedocli leicht, wenn man den weissen Schellack 
vor dem Lósen etwas ąuellen litsst und dann die Masse gelinde erwarmt.

Bcstandteile. Der blonde Schellack enthalt 90,5 °/0 Ilarz, 5 %  in Ather loslich es W achs, 
3°/0 Wian z enl eim und etwa 0,5 °/0 Farbstoff. Der Farbstoff selbst besteht aus einer FarbsJlure, 
der L acca in sftu re  C 10 II1'3 O8, w elche in Alkalien mit violetter Farbę loslich ist. Das Aluminium- 
salz dieser Sfture bildet einen violetten Farblack, den imlischen Łąck oder Lacklack.

Erkcnm ing uml Ycrfalscliung. Man erlcennt den Schellack am besten an seinem 
Farbstoff, indem man das Harz oder das den Schellack enthaltene Gemisch mit heisscr Salz- 
siiure auszieht und die Lósung mit Ammoniak iibersitttigt; das letztere lost den Farbstoff mit 
violetter Barbe. - Verlalscliungen des Schellacks mit anderen Harzen erlcennt man am 
leichtesten durch Ausziehen des Harzpulvers mit Ather; derselbe lost die fremden llarze, 
dagegen nur 5 ° /# des Schellacks; der Abdampfriickstand dieser Lósung darf also niclit 
wesentlich mehr ais 5 %  des Schellacks betragen.

Anwcndung. Die 9,4(’/0 Gerbstoff haltende Rindc des Bauines dient ais adstringierendes 
Mittel bei den Eingeborenen.

Das Holz ist sehr bart, scliwer, dauerhaft, hellrotbraun, und wird besonders zu solchen 
W erkzeugen im Ilauslialt und der Landwirtschaft benutzt, bei denen es auf Festiglceit und 
Stilrke ankommt, also fur Mbrser, Reibekeulen, ÓIpressen, Eggen, Pfliige, Karrcn u. s. w. 
Auch werden die jungen Zw eige und Blfttter in Indien ais Viehfutter wShrend der Troeken- 
zeit benutzt.

Der Stamm liefert ein gelbliches Harz, welclies in Ostindien ais Kusum-Lack bekannt 
ist und sehr geschatzt wird.

Der weisslielie Arillus des Samens liat einen angenehmon sauerliclien kiihlenden 
Gesclnnack und wird deslialb in Ostindien wahrend der heissen Jalireszeit haufig von den 
Eingeborenen gegesscn.

Das aus dem Samen gepresste Ol wird in Ostindien zur Bereitung von Speisen und 
zu Beleuchtim gszwecken benutzt. Es ist im Handel unter dem Namen Makassar-Ol bekannt. 
Es soli auf das W achstum der Ilaare vorteilliaft cinwirken und wird von den Eingeborenen 
in Indien auch seit langer Zeit zur Ileilung boi Ilautkrankheiten verwendet. Ais kosmetischcs 
Mittel ist es auch in Europa bekannt, wird aber meist betriigerischerweise durch OIivenól 
und andere Ole substituiert, die obendrein oft noch rot gcfarbt werden. Ubrigens wird das 
Ol auch in der lleim at vcrfalscht, indem man ilmi Kokosól oder Oanangaol (von C ananga  
odora la , A n on a cea e) oder Champacaól (von M ichdia  Cham paca, M agnoliaceae) beimengt.

Der Schellack wird zu Lacken, Firnissen und Politur in geldstcr Form verwandt. 
Er bildet ferner einen Bestandteil feiner Siegellacksorten, von Knopl- und Isoliermassen und 
ahnliclien Produkten, die durch lieisse Pressung gewonnen werden. Endlich benutzt man 
ihn zur Fabrikation von Feuerwerkskorpern.

Littcratur. Beschreibung und Abbildungen. Kum pli., Herb. Amb. 1. tab. 57 (/Jjsnambium). 
— G a ertn ., Fruct. II. p. 486. tab. 180. Fig. 11 (K oon ). —  W illd ., Spec. plant. IV. p. 1 0 9 6 .-
Juss., in Mcm. Mus. Par. IIL (1817). p. 187. tab. 8. (M elicocca  tr iju g a \ ...- l l o t l i ,  No w pl. spec.
p. 385 6b'chleichera pubeactna). —  R ox b ., FI. Ind. II. p. 277. — DO., Prodr. I. p. 615. S p ren g ., 
Syst. II. p. 243 (S tadm annia tr iju ga ). —  B u ch .-IIa m . in Hem. W om . Soc. V. 2. (1826). p. 3o6 
((Jussambmm sp in osu m ) et 357 (Cm sam biutn pubescens). — K o s t e le t z k y ,  Med. pharm. II . V. p. 
1829 (Sehleichera triju ga  und acnleuta). — B lu m e , Kumphia III. p. 147. —  En dl., Gon._ p. 1072
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For. FI. Ind. p. 105. tab. 20. — W alk . et Arn., Prodr. p. 114. —  T r im e n , Ilandb. FI. Ceylon. 
I. p. 604. —  E n g l.-P ra n tl., Nat. PHanzenfam. III. 5. p. 526. — G e is le r  & M o l ie r ,  Real- 
encyclop. IX . 114.
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Paullinia Cupana Kunth.
G uarana, IJarana, G uarana ura, G uarana-sipo.

r fy n .: Paullinia sorbilis Mart.
Jftunilic: Sapindacme. T r ib u s : Paulliuieae. S u b t r i b u s :Eupaullinieae. G a ttu n g :> 8 i/fm ia  L.
Besehreibung. Ein aufreeliter odor hftufigor kletteriider Strauch, tlie jiingeren Zwc.ige 

mit vier bis flint' Larigsfurchen, scliwarzbraunor Kinde, gegen die Spitze zu behaart, aber 
baki kalii wcrdend. Die abweehselnd stehendon Blatter sind unpaarig-geliedert und besitzcn 
lun/' Blattchen; sie sind 20 bis 40 cm lang und fast cbenso breit; der Blattstiel ist 7 bis 15 cm 
Jang, die Jilattachse ungcftlhr lialb so lang, beidc auf der Oberseite mit einer Liliigsriimc 
vcrscben , an der Unterseite konvex, tein gestreift und kah.1. Die Nebenblatter ara Grunde 
des JUattstielos sind 2 bis 5 mm Jang, aus breiterem Grunde pfrienienfdrniig. Die cinzelncn 
Iilattelien sind 5 bis (i mm lang gestielt, 10 bis 20 cm lang, 4 bis 9 om breit, eiftirmig-lang- 
lich, das endstilndige an der Basis spitz und fast keilfOrmig, die seitliclien an der Basis ab- 
genm det, alle nach der Spitze zu grób- und unregelmftssig gezflhnt (die Zalme meist stumpf 
und verschiedcn gross), lang zugcspitzt, lederartig von Konsistonz, auf beidon .Seiten kalii, 
die Oborsoitc glanzend, die Unterseite mit kriiftig hciwortretenden Nerven und Adern versciion. 
Die in deu Aohseln der Blatter stchenden Bliitenstrausse sind fi bis 20 cm lang und meistens 
zieinlic.li lock  er und reicłiblOtig; ihre Achsent«ile sind fcin llaumig behaart. Die Brakteen 
sind 10 bis 15 mm lang und pfriemenlormig. Die Blliten sind scliief symmetriscli nacli einer 
das vierte Kelohblatt halbicrenden Duro.hsolmittscbene, polygamisoli. Von den fiinf, aussen 
borstig-bebaarten Kelchblattern sind die zwei iiusseren halb so gross ais die inneren; die 
letzteren sind ctwa 3 mm lang. Die vicr Blumcnblatter sind langlich, stumpf, etwa 5 mm 
lang; an de* Innenseitc tragt jedes Blumenblatt tlber der Ansatzstelle eino kapuzcnfdrmige 
Schuppe, welohe bohaart und an ihrer Spitze mit cinem kanimfdrinigen Anhilngsel verseben 
ist. D er Diskus besteht aus vier kurz eiformigen, an der Basis scliwacli behaarten Driisen. 
Die acht Staubblatter besitzen unglciehe L»nge, ihre Kaden sind lang-behaart; die Antheren 
sind ani Eiicken oberhalb der ausgerandeten Basis befestigt und springen nach innen zu auf. 
Der Fruchtknoten ist ellipsoidiscli, kalii, nacli oben in einen verschmalerten, dreinarbigen 
GriHel libergehend, der die Staubgefasse an Lange Oberragt, dreifilcherig. In den niannlichen 
Blliten ist das Pistillrudiment kurz-krugfbrmig, oline deutlich entwickelto Griltblaste und olme 
Narben. In jedeui Fach findet sieli eine tSamenknospe; diesc ist gekriininit, apotrop und auf- 
steigend. Die Frueht ist eine Kapsel; sie ist 2 bis 3 cm lang, langlich, kurz zugcspitzt, aussen 
kalii, dreifachcrig, septifrag, dreiklappig, dreisamig (oder hftufig durch Fehlschlagen zwei- bis 
einsamig); sie sitzt auf cinem 6 bis 8 nam langen Fruohtstiel. Der Samcu ist etwa 12 mm 
lang, ani Grunde cbenso breit, mit glanzend dunkelbrauner, wcissgcnabcltcr Sanicnschalc, kurzem 
rotom (oder weissem?) Arillus und olmc Nahrgewebc. Der Einbryo ist gekrunnnt, (leischig, mit 
.s tar kemoh I roi cli on Keimblattern und kurzem, nach unten gcrichtetem W iirzelclien vorselion.

Vorkoininen mul Vcrbreitung. Die Pllanze ist in Venezuela und den brasilianischen 
Provinzcn Alto Amazonas und Para verbreitet, also im Gebiete des Tapąjos, des unteren 
Madeira und des Amazonas. An einzehien Stellen, so bei Villa bella de Imperatriz, und 
versuchsweiso auch in Kio, wird sie kultiviert.

Nanie. L im ie  bonannte die Pllanze zu Ehren des Eiscnaeher Arztes P a u llin i , der 
iiber die W irkung der Samen oingehende 'Ter.suche anstellte.

Anatoniisches. Die Anatomie des Stammes und die Blattstruktur wcichen nicht von 
den lllr die ganze Gattung Paullinia giiltigen Yerhaltnissen ab. Nliheres iiber diesc vergl. 
die ausfiilirlichen Arbeiton von E a d lk o fe r  in sciner Monographie von P a u llin ia  und in 
Engel e r -P ra n  tl Nat. Pflanzenfam. a. a. O. Z o h le n h o fe r  fand, dass die glanzendo bramie 
Samensohale aussen zunachst eine kutikularisicrte Aussenschiclit aufweist. Auf diesc folgt 
eine Schieht zicmlich s tarle verdicktcr Palissadonzellen mit wolligcn Wanden und zahlroichen 
Porenkanalen; liiorauf folgt ein stark olditeriertes G cw cbe aus tangcntialgestreektcn Zollcn. 
Die Kotyledoncn haben eine nur eine Zelllage dickc Aussenschiclit mit beinahe rechtcckigen 
tangentialgestrcekten W anden; das Innere der Kotyledoncn besteht aus isodianiotrischon, 
stunipfeckigen dicht mit .Siarkę und Aleuronkdrnorn angeitilltcn Zollen. Die Starki' besteht



aus ziemi i oh vollstandig kugligen Kornern, dic bisweilen zu zweion vcrklobt sind. —  In der 
aus den Sam en bereitcten Pasta Guaran!, findet man das Ainylum aufgcąuollcn, daneben die 
Parenchymzell.cn des Em bryo; ausserdem sieht man ab er aueh Spiralgefasse, Krystallnadcln 
und besonders mUssig verdickte, isodiamctrische Steinzelicn, die dem .Samen nicht angelibren 
und aut trem de Zusiitzc scliliessen lassen.

Drogę. D ie .Samen der Pllanze werden von den E ingeborcncn zcrstossen und mit 
heissem W asser, oft unter Zusatz von Kakao und Manihotstftrke, zu ciner Masse geknetet, 
wele.he htiufig in 1 bis 3 dm lange, bis 5 cm  dieke, luirte Stangen geform t wird. D icse 
Pastę ist unter dem Namcn Guarana bekannt und dient den Eingcborenen ais Genussmittel; 
« n  Hauptplatz fur ihrcn Vcrtrieb ist San tarem am unteren Amazonenstrom. Die Abstammung 
des Naniens ist nicht ganz siclier; er soli von dem Kamen des Indianerstammes der Guaranis 
abgcleitet sein; andcrcrseits soli Guarana in der TupPSprache Schlingstrauch bedeuten. Die 
Guarana besitzt einen an Kakao erinnernden Geschm ack und wird haulig zur Bereitung eines 
Getrankes „aqu a  b r a w a "  des Namens, weisses W asser, verwendet.

Bestam ltcilo. Die Guarana-Pasta ist erst seit 1817 in Europa bekannt, in wcieli cm 
Jahro sie durch einen franzosischen Gesandschaftsofllzicr von Rio des Janeiro an C a d e t  ge- 
langte, der sie zuerst untersuchte. Er fand darin eine besondere Substanz „Guaraninli, 
welches spater im Jahro 1840 ais KotfeTn crkannt wurde. P e c k o l t  fand in den entschalten 
Guaranasamon 4,8 und in den Sam cnschalcn 2,4 " jK) KotfeTn, 2,29 °/0 Eette, 8,5 "/„ Gcrbsaure, 
3 ,49"/o Starkemehl. S ą u ib b  orhielt 4 ,83n/() KotfeTn; F l u c k i g e r  3 ,72°/0 selir reines Koltcin 
aus Guarana und F e e m s te r  5 °/0 aus Samen, 3,9 °/0 bis 5 °/0 aus der Pastę.

Nach M a rt iu s  soli die Guarana die Eigcnschaft besitzen, Fisclie zu betiiuben, wie 
dies boi anderen P a u llin ia -Arten (P . p in n a ta  und P . (Juniru) der Fali ist. Ob sich dies wirk- 
lich so vcrhalt, dtirfte zweifelhaft sein; jedenfalls wird eine w irkliche Verwendung der Pilanz* 
zum Fischfange auch von M a rtiu s  nicht bericlitet.
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Paullinia Cupana Kunth.



Ilex paraguariensis St. Hil.
Brasil.: Matę, U crva  M atę, C ongonha, H erva clu Congoflho. A rgcnt.: Yerba Mat*

Congoin, Concoinfe. Parali'.: Caaguaza.

S y n . :  / .  Mata St. Hit. 1. tkeaeznns Bonpl. I. curitibemis Micrs. / .  Bonplandinua 
Munster. 1. domestica Reiss. /. sorbilis Reiss. I. vestita Reiss.

Familie: A qu ifo lia cea e. G a t t u n g :  llex .

Heróhrcibung:1) Ein 6 bis 8 Meter hoher Strauch oder Baum. Die itlteren Zweige 
besitzen graubraune Ilinde, die jtingeren sind entweder ganz kalii oder aucli in yerscliiede- 
nem Grade beliaart. Die Nebenbl&tter sind bis 1 mm lang, dreieckig-pfriemenfbrmig, spitz. 
Die Blattsticle sind 5 bis 19 mm lan g, kalii oder diclit geM iehgrau  beliaart. Die Blatter 
sind mehr oder weniger łftnglich-verkehrt-eifdrmig, 8— 15, seltener bis 25 cm lang und 1 
bis 6, seltener bis 15 cm breit, ain Grunde keilforinig versolimalert, am Rande ineiii' oder 
weniger fein gekerbt, gesilgt, an der Spitze stumpf oder kurz zugespitzt, lederartig von 
Konsistenz, entweder ganz kalii oder aucli, besonders an der Unterseitc, beliaart; die Mittel- 
rippe und jederseits v ier bis aclit grbssere Seite.nnerven auf der [Jnterseite deutlioh horvor- 
tretend. Die Bhitenstande sind in den Achseln der Blatter biischelig angeordnet, meist ein- 
bis dreibliitig; die TragblJltter der einzelnen Bltiten sind kaum 0,5 mm lang, breit dreieckig, 
spitz oder zugespitzt. Die Bltiten sind meist vier-, sclten Hflnfziihlig. Der Kelcli ist napf- 
łorm ig, 1,5 bis 3 mm im Durclimesser, kahl oder beliaart, die vier Zipfel rundlicli-eiformig 
oder lialbkreisformig, ganzrandig oder am Rande ganz fein gewimpert oder imregelmassig 
ausgcbuchtet, in den mamilichen Bltiten so lang wie die KelchrOhre, in den weibliclien 
meist etwas kiirzer. Die vier Blumenbkltter sind eiformig oder clliptiscli, 3 bis Sfo mm lang,
2 bis 2,5 mm breit, am Grunde mit einander verwachseri; bisweilcn an der Aussenseite 
spftrlicli beliaart. In den mamilichen Bltiten sind die vier tftaubgefllsse ungefahr so lang wie 
die Blumenblatter, die Anthereu eilormig; sie umgebeiiFbin stumpf kegelform iges, ungelahr 
1 mm langes und ebenso breites, kurz gesclinflbeltes Frftćhtknotenrudimcnt. In den wcib- 
]iche.ii Bltiten sind vier Staminodien, welclie ein wenig kiirzer ais die Blumenblatter sind, 
mit herz- bis pfeilfbrmigen Antlieren vorhanden; der Fruelitknoten ist stumpf kegelformig 
oder breit eiformig, 2 bis 2,5 mm lang und an der Basis 1,5 bis 2 rum breit, vier-, seltener 
ffm ffaclierig, mit ein er scheibenformigcn oder fast halbkugeligen N arbc; jedos Fach cnthalt 
eine hangende, anatrope iln ienknospe mit nacli oben gericliteter Micropyle und dorsaler 
Raphe. Die Fruclit ist eine vierfaeherige Steinfrucht; dieselbe ist kugelig oder fllipsoidisch,
4 bis 7 mm lang und 3 bis (3 mm breit, an der Spitze mit dcm Narbenrest gekrbnt, aussen 
braunrot, haufig mit Langsfurchcn versehen, mit Heiscliigcm M esocarp; die vier Steinkerno 
sind nahezu dreikantig, mit konvexem  und langsgefurehtem Riioken, 3 bis 4 mm lang, 2 bis
2,5 mm breit. Der Same ist diclit von der Steinschale umschlossen und besitzt eine meist 
braunliche derbc Scliale. Das Nalirgewebe ist sehr reich entwickelt und maclit den Haupt- 
bestandteil des ganzen Samens ans. Der sehr kleili* Embryo ist im oberon Teil des Samcns 
gelegcn und besitzt rundliehe Keimblatter; das W urzelelien ist nacli oben gericlitet.

Formcn. Die Pilanze ist ausserordentlicli variabel und formenreicli. L o e s e n o r  
ordnet die Formen in folgender W eise an:

') Wir verdanken die Grundlagcn ftii- diese Beschreilnmg und die Eiiiteilung- in Varietaten der 
Freundiichkoit des Ilcrm Dr. L ooson cr, der uns das Manuskript senior niiehst crselieinenden Monographio 
der Aipiifoliaccen »ur Yerfugung stellte.



A. Die Seitenneiwen des Blattes auf der Unterseitc mir uudeutlich netzformig und 
weniger hor'vortretend.
I. Die jungen Zw eige und Infloreszenzen ganz kalii odcr nur ganz feinllaumig 

behaart; die Blatter an der Unterseitc kahl oder hoehstens nur an der Mittel- 
rippe und den Hauptseiteimcrven fcintiaumig.
1. Blfltter meist Uinger ais 5 cm.

var. a. g en u in a  Loes. Von dieser Varietftt beschreibt L o e s c n e r  ais Form en: 
a. dom estica  (Reiss.) Loes. ( I  dom estica  Reiss. I .  cnritibensis Miers).
[i. sorbilis (Reiss.) Loes. ( I .  sorlAlis Reiss.) 
y. con fu sa  Loes. 
ó. d asyprion ota  Loes.
e. pubescens  (Reiss.) Loes.

2. Blatter meist kiirzer ais 5 cm.
var. b. TJlei Loes. nov. var., eine sohr ausgczeichnete Varictat, w elehe viel- 
leiclit aucli ais eigene Art betrachtet wcrden kann.

II. Die Zweige, Bliitenstande, Kelche und die Unterseitc der Blatter diolit llaumig 
oder last samtartig oder zottig behaart.

var. c. vestita  (Reiss.) Loes. ( /. vextita  Reiss.)
B. D ie >Seitennervcn des Blattes auf der Unterseitc deutlicli netzformig und stark 

hervortretend, der Rand der ziemlich grossen Blatter diolit gesiigt.
var. d. eu n eu ra  Loes. nov. var.

Yorkom m en uml Yerbreitung. D ie Pllanze tindet sich auf Bergen, in W aldern, aucli 
an Flusslaufen, in den sogenannten „C apoesa, aber aucli in den Campos in Brasilien (und 
zwar in den Provinzen Minas Geraes, San Paulo, Parana, Sta. Catbarina, Rio Grandę do Sul) 
Argentinien (Corrientes) und Paraguay. In einzelnen Gegendcn wird die Pllanze aucli 
kultiviert.

Amlere Arten. Ausser I . paraguarienw H  werden zur Bereitung des Matę nocli eine 
ganze Reihe von anderen I lo x -Arten benutzt, den en sich nocli mehrere Arten aus anderen 
Familien anschliessen. Es sind nacli L o e s e n e r  (Ber. d. pliarm. Ges. VI. Ilcft 7; die folgcndeu:

1. I. amara (Vell.) Loes. ( C hom elia  am ura  V e llezo , I . nigr/rpundata  Miers, I . K u m - 
boldtiana Bonpl., 1. om lifo lia  Bonpl., I . breidfolia  Bonpl., I  crep itans Bonpl.). Blatter kalii und 
wie bei I . p a ra yu a riem M  8t. liii. im oberen Teile meist breiter, ais im unteren, aber meist 
etwas schmfiler und dieliter gesflgt, die Untcrseite rcgelm assig mit dunklen Punktcn bedeckt. 
Eine vielgcstaltige A rt, w elehe sich in Brasilien von Bahia bis Rio Grandę do >Sul und in 
Argentinien (Corrientes) tindet; sic fiihrt in Brasilien ausser den oben unter I .  p a n u ju a r ie n m  
genannten Nam en aucli die Bezeichnung: (Juana oder C aunina.

2. I. aflinis Gardn. (I . r h m la ru  Gardn., 7  m edica  Reiss., /. A poU inis Reiss., 1. p a ch y -  
pod a  Reiss. Sie unterseheidot sich von  der vorigen Art durcli hellere, meist ISngerc, oft nur 
uudeutlich gesagte Blatter mit nur undoutlichen Punktcn auf der Untcrseite, und tindet sich, 
wie aucli die folgenden, in einzelnen Provinzen von Brasilien.

3. I. tlieezans Mart., non Bonpl. (I . a trodonta  Reiss., I .  fh i i l i s  Reiss., 1. ytym itua  Bonpl.) 
unterschcidet sich von I . p a ra g n a rien sis  durcli ganzrandige, hoehstens an der Spitze mit 
einigen wenigen scharfen und ausserst kleinen Sagezalm chon yersehene Blatter und Fruclite 
mit dickerem  und testerem Exokarp. Sie heisst in Brasilien: Cim na am arga , C auna de f o l lm  
largas odei1 7'do d ’ azeite.

4. I. cuyabensis Reiss., im llabitus der vorigen sehr almlich, aber durcli stumpfere, 
etwas gestutzte Blattbasis, diehterc Blutenbflscliel und kleinere Bliiten abweicliend.

5. I. (lumosii Reiss., almlich den kleinbliittrigen Form en von I . am ura, von  denen sie 
sich durcli meist einzeln in den Blattacliseln steliende, gabelig verzw eigte drei- bis sieben- 
blutige Bliitenstande untersclieidet. Sie heisst in Brasilien C ongonha m iu d a , in Paraguay 
C u a-C h iri.

6. I. diuretica Mart., ebenfalls gowissen kleinblattrigcn Formen von L  am ara  ahulich.
7. I. conocarva Reiss, und
8. I . pscudothea Reiss., gehbren beide in die Verwandtscliaft von I . am ara.
9. I. U lazioriana Loes., eine kleinblattrige Art von llabitus cines V accm iu m , welehe 

bei Rio de Janeiro vorkommt, und ci 11011 corziigliclien Matę liefert.
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10. 1. Congoiiliiua Loes., in der Grds.se der Bliitter mit der vorigon iibercinstimmend, n< 
Lmd in der Provinz Minas Gera.es yorkommend.

Aus anderen Familien sind noch ais Matę lieferndc Pflanzcn bekannt:
Yillare/ia Congonlia (DC.) Miers, eine Icacinaeee, welche in den brasilianisclien Pro- 

vinzen >San Paulo und Minas G eraes, sowie am Paraguayfluss yorkommt und an letzterer 
liOkalitSt ais Y ąpon  oder Y e w a  de pa los  bekannt ist.

Ferner giebt es nocli eine Reihe von Syiuplocos-Arten aus der Verwandtschatt von 
S. lunceoluta Mart. und 8 . variabilis (Mart.) M iq., die dem Matę beigeinengt werden. Dazu 
gehort aueli 8 . caparaoensis Schw acke, dereń Bliitter einen iiusserst wohlschmeekenden Ihee 
liefern sollen.

Gescliichte liml (lewinnung der Drogę. Es kann ais ziem lich sicher gelten, dass 
der Matę seit alter Zeit bereits vor der europiiischen Einwanderung unter den Indianern ein 
Tauschhandelsobjekt bildete; jedenfalls fanden die EuropJler den Gebrauch des Matę bereits 
vor. Der Matę wird zum allergrossten Teile aus dem Urwalde eingesammelt; jedocli be- 
standen auch zeitweise Anpflanzungen. Dies war bcsonders der Fali von Beginn des 17. bis 
zur Mitte des 18. Jahrhunderts in den von den Jesuiten gegriindeten und belierrschten 
Misiones zwischen Uruguay und Parana. Auch Bonpland liatte in Candelaria eino grosse 
Pllanzung angelegt, die aber spiiter wieder eingegangen ist. Die von den grdsseren Asten 
losgelosten Zweige und Bliitter werden meist Ober offenem Feuer gedorrt und dana mit 
hólzernen Schlagern zerkleinert. Meist gescliieht wohl aber jetzt das Zerkleinern in Fabrilcen 
und Miihlen auf mechaniscliem W ege; auch soli man stellenweise jetzt eiserne Ofen zum 
Dórren benutzen.

Das fertige Produkt komnat in den Handel entwcder ais Pulver oder ais sogen. 
Bliittermate (m ato  em  lo llia s ). Man unterscheidet meist 13 Sortem C aii-cu y , C a a -in iiii und 
C aa-g u azu . Das Getriink besteht in einem Aufguss kochenden Wassers auf den Thee und 
wird von den Eingeborenen gewóhnlich in einem Elaschenkiirbis (dessen eigentliclier Na me M atc  
spater auf das Getrimk Oberging) bereitet; genossen wird es mittelst eines etwa spannen- 
langem Itóhrchens aus Metali oder Rohr, der sogen. JSombil la , welche am En de mit oiner 
siebartige.n durchloclierten Erweiterung in Form eines Kolbens oder Lollelchens yersehen ist.

Nach P e c k o lt  exportierte Brasilien im Jahre 1870/71 nach den Nachbarlandern uber 
95 000 Doppelzentner Matę. Der Export von Paraguay ist erheblich geringer, dort belief 
sich derselbe nach N. E. B r o w n  am Anfange unseres Jahrzelmtes immcrhin auf 25000 
Doppelzentner. Ais Konsurobinder, die den Matę aus den oben angefiihrten Staaten impor- 
tieren, treten besonders Chile, Bolivien und Peru hervor, wiihrend in Europa Mato nur in 
selir geringem Massstabe yerbraucht wird.

Anatoiuiselies. Liber die Anatomie der Bliitter der Matepllanzen liat L o e s e n e r  
(Ber. Deutsch. pliarm. Ges. 1896, Iieft 7) ausfiihrliclie Angabcn gem acht, aus denen wir 
folgendes entnehmen:

Die Epidcrmis der Oberseite ist entweder einschichtig oder bei einigen Arten zwei- 
bis yierscliichtig. Das Pallisadenparenchym ist yorwiegend zweischichtig. Das Scliwamm- 
gewebe ist deutlich ausgebildet und enthalt oft Kalkoxalatdrusen. Die Epidermis der Blatt- 
unterseite ist stets einschichtig. Bei einigen Arten kommt es v or , dass die Zellcn in un- 
mittelbarer Niihe der Spaltdffnungen (diese linden sich nur auf der Blattunterseite) yerkorken, 
so dass lolcalisierte Korkwuclierungen entstehen, welche sich dem unbewaffneten Auge ais 
dunkle Punkte darstcllen ; dieselben sind zuweilen ais „subkutane Drtisen“ bezeiclm et worden.

Destandteile der Drogo. Nach P e c k o l t  enthalten die ungerosteten, aber yollkommen 
trockenen Bliitter 1,675 °/0, die gedorrten Bliitter des Ilandels nur noch 0,55°/,, Coffein. Doch 
diirfte die Hohe des Gehałtes an Coffein sowohl nach dem Standort, wie nach der Jahres- 
zeit, in der die Bliitter gesammelt worden sind, und ebenso nach der mehr oder weniger 
sorgfiiltigen Zubereitung wechseln. Dem Kaffee und chinesischen Thee gegeniiber hat der 
Matę den Vorzug, dass er weder zelirend noch aufregend wirkt. Er soli nicht nur in hohem 
Grado durststillend, sondern auch nahrliaft sein. Auch sonst werden dem Matę in physio- 
logischer Bezielnmg gute Eigenscliaften nachgerulimt, z. B. dass er olme aufzuregen auf 
das Neryensystem anregend wirkt und daher bei Strapazen die menschliche Leistungs- 
fiihigkeit erhólien soli.
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solbe im (iuorsclinitt. A, 15, C etwaa verkleiuei-t. t—7 vcrgi-0saci-t. Naeli Fxemplai-en des konig'1. Uniyersitltts- 
lierbars in Beriin.



Ile x  paraguariensis St.H ilaire



Rham nus Purshiana De C andollc.
Am erikanischer Faulbaum .

Syn. R ham nus a ln ifo lia  Pursh (lion 1’Herit). F ra n g u la  P u rsh ia n a  Cooper.

Fam ilie. R ham naceae R. Br.; Ufam. R ham n eae; G a ttu n g : Rham nus L. 8. F ra n gu la  1)C .

Besehreibung. Ein 3 bis (5 m lioher Banni oder Strauch, dcssen Stamm bis 27 cm 

Durchmesser erreiclit. Die Astę sind sticJrund, schwarzbraun mul p a t t , die Zweige olme 

D om en, in der Jugend mit gelbbrauner oder grauer W olle bcdeekt, spflter graufilzig, emllich 

ebenfails schwarzbraun und gliinzend. Blattknospen terminal, gleichfalls gelbbraim oder 

gran wollig beliaart. Bbittcr wechselstiindig, gestielt, einfach, uiigeteilt, bis 12 cm lang und 

bis 5 cm  breit, broit elliptiscli, an der Basis meist abgerundet, seltener zugespitzt, bei unscren 
Exem plaren etwas herzfbrm ig, an der Spitze abgestnmpft oder kurz zugespitzt. Der Rand 
ist mit sehr zahlreiclien kleinen Ziihnen besetzt. Die Bliitter sind in der Jugend beiderseits 
filzig, spftter nur auf der Unterseite, insbesondere an den Blattnerven. Die Blattllachc wird 

beiderseits vom  Mittelnorven von 13— lb parallolen, schief aufsteigenden, stark liervortretenden 
Soitennorven durclizogen, zwischen denen die foinen Adern netzformig verlaufen. Die Blatt- 
stiele sind bis 3 cm  lang und behaart. In der Jugend vorhandene Nebenblatter fallen bald 

ab. Aus den Blattachseln entspringen einzolnstehcude, etwas dicke, etwa 3 —5 cm lange 
Stiele, welclie sich oben zu cymosen, wenigblutigen Bliiteustanden verzw eigen ; die Stielclien 

der einzelnen Bliitclien sind etwa 3 mm lang' und ebenfails raulihaarig. Bis zur Eruclitreifc 
yorlaiigern sieli sowolil Inflorescenz- wie Blutenstielclien. Der Kelcli ist behaart; dic Keleh- 
rohrc ist naliezu lialbkugelig, griin, innen von dem Diskus ausgefullt, der Saum bspaltig, 
weiss; die Segmente spitz, aufreclit, spreizend, innen gekielt. Die Blumenblatter sind sehr 

k lcin , weiss, kappenfórm ig, an der Spitze 2spaltig, viel kiirzer ais die K elclizipfcl und mit 
diesen alternierend. Staubblatter 5, den Kroncnblattern opponiert und von diesen beinahe 
oingeschlossen; der iiussere episepale Kreis felilt. Die Filamentc sind sehr kurz, die Anthercn 

beinahe kugelig. Der Fruchtknoten ist kleili und eiformig, langer ais der G riffel; die Narbe 

stum pf und dreilappig. D ie Fruclit bildet eine brcite, dreiknopfige, dreifacherige, dreisamige 
►Steinbccre. Die Samen sind vcrkehrt eiformig, schwarz und gliinzend, auf der Aussenseite 

con v cx , auf der Innenseite mit erhabener Mittellinie vcrsehen, am Grundo mich dem Naboi 
zu gelb.



Yorkommon. An den Ufern der Strome von N ord westamor ika , insbesoudere arn 

'Columbia R ivcr, K ookoosky Itiver; in Kalifornicji, sowie iiberlniupl an der ganzen Westkiiste 

von. Nordamerika.

Jskum; mul G-cschichte. D ie Tflanzc wurdc zuerst von F r ie d r . T ra n s . K u rscli 

(geb. 1794 zu Grossenhain i. S.) in der Flora A m cricac scptentrionalis, TiOiukm 1814, wo 

Vevfassor sieli selbst „M irsk11 uonnt, beschrieben (FUiekigcr 1. o.). Der Namc iliror Llindc 
„C a sca ra  sa gra d a “  bedeutet „h cilige11 oder aue.h „verw uusclitc“ Bindę. Boi den spanischen Kin- 

wolm ern ihrer Ileimat ist sie seit langc ais Hausmittel im G ebrauch; seit 1877 wird sie von 

den Medizincrn benutzt; seit 1883 ist sie in Europa eingefiihrt nnd seitclem in die meisten 

europaischen Tharm acopoen aulgenom m cn w ord*i.

Ofiicincll ist die C ortex  U karani B u rsh ia n a e , C ort. U karani am erican ae, C ascara  sagrad a , 

S acred  B a r k , F corce  sacrće , die Zweig- und jiingere Astrinde des eben besehriebenen Baumes, 

sowie von  Uhamwus ca lifo rn ica  Escli. (F ru n g u la  C arolin u  Cray) und Uh. tom entella  Bentll., w clcho 

Von Kalifornien bis Mexiko gcJimdcn werden. — Die oflieinclle Bindę bildet bis itber 2 mm 

dicke, bis 3 dm lange, Ilaelic, melir oder woniger gebogene, 5— 10 cm brcite Stiieke oder 

Rbliren von etwa 10 cm  Lange, lingcrstark und 2 — 3 mm dick. Die Aussenscite ist entweder 

dunkclbraun mit graubraunen, liorizontalen, bis zai 4 mm langen Lenticcllen (aber in weit 

geringerer Anzalil ais Cort. F ra n g u la e) bedeckt und von uudeutlieben Langswmlsten und 

-Rissen durchzogen ('jiingere Kinde), oder sie ist w eisslich , nielit sol ten mit dem Tliallus 
weisser Krustentlecliten iiborzogen, wodurcli dann die Lenticellen teilweise versclnvinden 
und durch Ilorizontalrisse in der Kinde ersetzt werden (altere Kinde). Aut dem Q,uerbruch 

erscheint die Epidcrmis braun, die Aussenrinde hellgelb und glatt; die Mittelrinde braunlich- 

gelb und faserig ; die Innenrinde endlich ist glatt und teintaserig, unmittelbar nach dem 

Sammeln gelb oder briiunlieh, spilter nachdunkelnd und rotbraun werdend. D er Q,uerselmitt 
zeigt unter der Lupę im Rinden.paren.chym dunklere Punkte von vorseliiedener Ausdelnmng, 

wiihrcnd die Bastsehieht von louchtend ockergelben radialen Strcifimggn durchzogen ist. Die 

in das Kindenparencliyrn eintretenden Lappen. des ITiloftms sind nielit schart abgcgrenzt.

Der G eschm ack der Kinde ist adstringicrcnd und bitter, der Gerucft, schwaeh, lohoartig. Kalk- 

wasser und Ammoniak lartyen die Innenrinde schtin rot. Das Intusum (1 : 10) wird durch 

Ammoniak gerotet, durch Kalkwasser wenig vcrilndert, durch Ferriehlorid olme Filllung 
schmutzigbraun gefarbt.

Anatomie. Die Kinde zeigt keino Borkcnbildung. D ie Korksehieht bestelit ans 
8 — 12  verdickten, aber nielit sklerotisclien Zellschicliten. im Kindenparenchym iinden sieli 

liaufig Oxalatdrtlscn; grbsserc Gruppen von stark verdickte.ii, nielit selten Oxalatoinzclkrystallo 

tuhrenden Sklerenchym zellen durclisetzen dasselbe an zalilrcichen Stellen (Untersehied von 

C ortex  F ran gu lae). Die Innenrinde wird von 2— Breiliigcn Markstrahlen durclizogen. Die da- 

zwischen liegenden Teile der Gefitssbundel zeigen vereinzelte, w enigzellige Sklerenchym - und 

hauhgerc Bastgruppon, zwischen denen sieli die Siebrohren durch ilirc W cito und unregel- 
milssige Gestalt kenntlicli machem D ie letzteren kommunizieren mit einander durch scitliche 
iSiebplatten, die durch dicken Callusbelag kenntlicli sind. D ie Bastzeilgruppcn sind lebhatt 

gelb gefiirbt, bcstchen aus 2- -3 tangontialcn Iteilion von Bastfasern und sind von Kammer- 
fasern mit cinzelnen Oxalatkrystalljp(i umgeben. In benaehbarto.n Bundeln altornieren diese



Bastgruppen bftcrs. l)i® Markstrahlen sind mit gelb lid lcr Substanz angettillt, wcleho durcli 
KOJI rot wird (Em odin?j. Starkę foliit. (Nacli Molier 1. c.) A udi in dom Bastparenchym 

tritt diese Jloaktion ein ; es seheint also das Bastparenchym und dio Markstralilon der eigent- 
lid ie  Sitz des Emodins zu sein.

Bcstamltcilc. E b c r le  land 1884 in der liindc 10°/() Feuelitigkeit, 9,1.5°/„ Asche, 
3,47 °/0 Stitrke (V); audi A lb . B. P r o S c o t t  wieś 1879 Starkę nacli, die in der heutigen Ilinde 

mikroskopisoli niciit erkamit werden kann. P r e s c o t t  (Am. .'Jo urn. of Ph*rm. 1879) isolierte 

ein gcllies, ein rotes und ein braunes Harz und durcli absolutem Alkohol einen bei 120° 

sublimicrbaren Korper in weisson Krysta]len. M. T. W e n z e l l  land Frangulin, bei 230° sul)- 

limierend, von orangegelber Farbo, in JF-SO 1 mit ticlroter Farbę los] ich. S ch w a lio  (Aroh. 1888) 

steli te. Emodin darin test und glaubt, dass der von W e n z e l l  gefundene Korpor audi Emodin 

soi, docli sei nicht ausgesehlosseit, dass bei langerem Liegen der Rinde Frangolin ent- 
stelien konne.

Anwcmluiig. Die Ilinde darł' nie frisdi vcr\vandt werden, da sic sonst Brechreiz und 
Kolik liorvorruft. Die nach mclir ais einjiUiriger Aufbowalirung benutzte Ilinde, wie iiire 

Priiparate, dienen, wie die Frangula, ais Mittcl gegen habituclle Leibcsverstopfung und ais 
Exeitans der Magen- und Darni thatigkeit. In Amerika wendet inan sie audi gegen inter-

mittierende F icber an. Sclir liinderlioii war der intensiv bittere Geschm ack der Ilinde; mail 
faiul im Magnesium.ox.yd ein Mittel zur Entbitterung, olme die W irkung der Ilinde wesentliclr. 

abzusdiwiichen. Die mit MgO und W asser macerierte D rogę wird getroeknet und zu Fluid- 
extrakt, Tinktur oder W ein verarbeitot. Die Firma F r ie d r . S t e a r n s  & Co.  in Detroit 
bringt das FIuidextract entbittert, verstisst und aromatisiert (C ascara  arom atic) in den Handel.

Man gebraucl.it das Pulver 2— 4 mai taglicb zu 0,25—0,75 g , das Fluidextraet zu 

9,o 1 g. Ais gtinstigstos Extraktionsmittel bat sieli verdunnter, mit 10°/0 Salniiakgeist ver-
setzter W oingoist erwiesen. Dasselbe ist nicht allein im stańcie, die Ilinde le id it und voll- 
sbindig zu crscliopfcn, sonderu es bat audi den Vorteil, dass das mit verdunntem ammonia- 

kaliscliem W cingcist dargestellte Fluidextrakt sieli nicht trUbt und nidit absetzt. O. Linde
Yorglich die Eigenscliaften der Fluiclextrakte verschiedener Herkunlt. Das spoziflsebo Gc- 

wiebt liegt zw iseben 1,043— 1,08.1, meist nahe an 1,050. D er Trockenrtickstand betrug 
18,5(5- -28°/0. Die liochsten W erte wurden von E. Dieteridi. in Helfenberg g«wonnen, welclicr
in den „H ellenbcrger Annalen 1891, p. 58— 60“ , audi iBitcrsclicidungsmerkmale der Extrakte 

von ilhamnus Pursliiana 1). C. und Iibamnus Frangula L. angab. Unter Hinwcis aut' die 
Originalarbeit sei liier nur bem erkt, dass, wenn man die atherisebe Ausscluittelung der 

Ex trak te mit Boraxlosung schiittelt, letztere bei Ilhamnus Pursliiana farblos bis gclbrot, bei 
Uh. Frangula aber yiolottrot w ird; auf Zusatz von Ammoniak zur atheriseben LOsung tbrl.it 
sieli das Ammoniak gelbrot bis dunkelrot bei Ilhamnus Pursliiana, dagegen rotviolott bei 
Iibamnus Frangula. —  Cascara sagrada-Fluidextrakt und -W ein erfrcuen sieli ausgedelmtester 

Anwcndung ais bequem und siclier wirkende Abfiilirmittel, insbesondere bei Leberallektionen 
und bei. liabitueller Yerstopfung.

Amlcre lthammisrinclen koinmen sclten unter der C ascara sagrada  vor. Aelm lieb wie 
diese wirkt mieli I l o o p e r  die Ilinde von Rh. W igh tii W igbt und Arnott, in Vorderindien 

und Ceylon beimiseb. —  Die zuerst von E d. A. M e y e r  1850 erwahnte Chittem oder Sittem
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rinde scheint mit der von Rh. P u rsh ian a  identisch zu sein. —  Mino ais talsehe C ascara  

sa gra d a  bezeichnete Rinde erwies sieli nach J o h n  Mo os  (Ph. Journ. & Tr. 1889. Nr. 973.) 

zwar ais echt, aber im Herbst, anstatt im zcitigen Fruhjahre, also „out ot' season“ gesammelt, 

ihr Heni eh war stilrker und aromatischer, der Desclim ack schwach adstringierefld und wenig 

bitter. Uie Obcrflache crschien lieller; Kalkwasser und Ammoniak erzeugten kcine Rdtung.
C ascara  a m a rg a , vermutlieh die Ast-Rindt einer Picraninia-Art (S im aru baceae) bildet 

int,ensiv bittersehmeckende Sttlcko yersehiedener DrOsse. Die Aussenrinde ist grauweiss, 

langsrunzelig, ipierrissig; die Mittelrinde rotbraun, das vorhandene Ilolz  sehmutzig braungelb. 

Befeuchtet ist sie leieht sehneidbar und zeigt einen glatten, speokig glanzenden Sehnitt. 

Thomson hat darin ein A lkaloid „Pieramiiin11 gefunden. Das Fluidextrakt lindet Anwendung 

boi Syphilis, 3 mai tilglieli theelOffelweiso. Die Rinde stelit also in keiner Reziehuug zur 

C ascara sagrada .

Łittcratur. Beschreibung und Abbildung: P u r s h ,  in F lora Am erieae septentrion. London 

1814. Vol. 1 p. 100. W . J . T I o o k e r ,  Flora boreali-am cricana, London 1833. Taf. XL11L D c  
O a n d o l l o ,  Prodromus TT. 25. R e n t h a m  & ITooker ,  Den. 1371.  1T 25. En g i e r  und P r a n t l ,  

Pflanzcnfamilien. B a i l l o n ,  Ilistoire des Plantcs VI. K a r s t e n ,  Flora v. Deutsehland TT 438. 

S c h u m a n n ,  Syst. Rot. 417. —  liham nus W igh tii W . u. Arii. i n W i g h t ,  Icones Plant. Tnd. or. 

1)1. 159. G c i s l e r  & M o e l l e r ,  Realeneyelophdie der Pliarm. VIII. 548.

Drogę: C ortex  lih am n i P u rsliian ae seu a m erica n a e, F l i i e k i g e r ,  Grundriss 11894} 1(11. 

Pliarm. (1891; 524. M o l i e r ,  Pliarm. Cen trał li. 1882 (33) 318. —  M a y e r ,  Drogenkunde II. 172. 

D o r v a u l t  1 ' 01' l i c .  X IV . Auii. 638. D e i s s l e r  u. M o l i e r ,  Enoyelop. II. 52«. S e h w a b c ,  

Areli. Pliarm. 1888. 591. C a e s a r  & L o r o t z ,  Descli. Ber. 1889. IX  u. X XXI I  Den t *ehc  A r z n c i -  

m i t t e l .  Berlin 1881. No. 185. S. 74. Pliarm. Austr. (VII) No. 129. S. 61. Brit. Suppl. (1890) 346. 

Dan. (1893). 109. Dali. Suppl. (1895) S. 15. P u lu . S. 87. Helvet. HI. 76. Nedcrl. Suppl. (1891) 
S. 66. Norv. UL S. 75. Rom. Tli. S. 19. Russ. (1892; No. 160. S. 164. U. St. Pli. VII. 339.

Praparate: E x tr .  C ascarae sagrad . s jń rit. Brit. lo l .  D i c t e r i o h  Mail. VI. 129. L»0.
B x tr . c. sag. lig. Br i t .  152. E x tr . m olle sp irit. D a l i .  Suppl. 74. E x tr . lih am n i Pursh. flu id . 

D o u t s c h e  A r z m .  No. 332. S. 92 Austr. No. 181 S. 79. Dan. S. 148. IIelv. 109. Norv. 95.

Rom. 20. Russ. No. '226. S. 214. U. St. Ph. 161. D i e t c r i  eh M. 156. E x tr .  C. sagr. fluid.

exam arat. Nederl. Suppl. 87. D i e t e r i c h .  156 —  com pos. D i e t  e r  i eh  156. T in cłu ra  C. s. Dali. 
Suppl. 94. P illu lae (J. 8 .  D i e t e r i e l i  396. V inum  C. s. D e u t s c h e  Ar zm.  No. 797 S. 285. Ndrl. 

S. 261. Rom. S. 20. D i e t e r i e l i  S. 682. C ascara  exam arata  D i e t e r i e l i  S. 49.

Tafelbeschreibung:
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11 P lla n /.c  d e » g l .  g e s a m m e lt  v o n  U o c ll  b o i  U e v a ls to e k , B r it .  C o h u n b ie n , b e id a  a n s  d e m  l l e r b a r iu m  jr a u s s k n a a h t . 
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M anihot Glaziovii Miill er Arp'Oviensis.O
C eaa i-K au tsch u k -B au m . C e a r d - r u b b e r - t r c e .

Fam ilie: E uphorbiaceae .Juss. U n t e r f a m i l i e :  Jlippom aneae. Ga t t ung :  M anihot Plumier.
Besclireibunę. Ein Milchsaft fuhrender Baum von 10 m ITohe uml 50— 60 cm Umfang 

init sehbner runder, ausgebreitetor Krone. Die Rinde ist glatt, silbergrau, der Birkenrindo 
iilmlicli, lciclit abbttltternd. Die Blatter sind wechselstandig, Janggestielt, s c liild fO rm ig , einfach, 
obere ungeteilt oder dreilappig, untere tief (ingertoilig mit 5- 7 ganzrandigen Absclmitten, 
von graugriiner Farbę, in Gestalt und Ghrosse an die Blatter des Kicinus erinnernd. Die 
Abschnitte der oberen dreiteiligen Blatter sind nahezu gleichlang und messon vom  Ausgangs- 
punkt der Mittelneiwen bis zur Spitze etwa 0 cm , sind in der Mitte 5 cm breit und ver- 
schmalwrn sieli nach unten allmahlich bis zu 2 cm Breitc. S ie  sind von breit lanzettliciier 
Form, oben zugcspitzt oder abgerundet, stets mit aufgesetztem, kurzem, seharlbm Spitzchcn 
versehen. A u f jeder Seite der einzelnen Mittelrippcn gelien 1 0 - 13 Seitenrippen imter Winkeln 
von 60° und mehr ans und miuiden in ein fachem liogen in die hoher gelegenen Nerven. 
Die illtercn Blatter behalten in den 5 Zipfeln die Form der bliitenstandigap Stiitzblatter boi, 
zeigen aber einen grossten Durchmesser von 40— 50 cm, die Biattstiele sind ungeftlhr so Jang 
oder etwas langer ais die Blattzipfel; die Blatter fallen im Juni oder Juli ab, worauf un- 
mittclbar das neue Laub erscheint. Der Bltitenstand ist, iilmlicli wie boi M anihot utilissim a, 
ans 13 langgestięlten, zusammengesetzten, 8— 9 cm langcn Trauben gebildet; die unteren 
langgestiolten Astę derselben tragen nur weibliclie, die oberen kurzgestielten Astę nur 
miinnliche Blatem Die weiblichen BI li ten sind langgestielt, etwa 15 mm lang, olme 
K rone; die den Diskus umschliessende Rbhre kurz; der Saum tief lunlspaltig mit langlich- 
lanzettlichen zugespitzten Zipfeln von melir ais JO mm Lange, nach vollstandiger Entwickelung 
tricliterig erweitert bis ausgebreitet. Del' Diskus ist unterstandig, lOlappig; der daraufsitzende 
Fruclitknoten etwa lialb so lang ais die Perigonzipfcl, eikegelfdrmig, (irielig, kalii, 3 fach rig ; 
jedes Fach entliiilt oine anatrope Samenknospe. Griftel 3, kurz, ani Grunde kaum verwachsen, 
mit je  einer kammfdrmig geteilten Narbe. Mflnnliclie Bluten kiciu er ais die weiblichen, 
HO mm lang), kurz gestielt, olme K rone, Perigon sehmutziggelb, innen rotstreifig, kalii, 
glockigtrichterig, unter dem Saume etwas verengert; Saum olappig, halb so lang ais die Rdlire; 
Źipfel breit eiformig, zugespitzt, kaum zuriickgeliogen. Diskus in der Mitte der Bliite, napf- 
fOrmig, lO lappig; Staubblatter 10, den Diskus umgebend und in den Einschnitten 
desselben 2 reiliig inseriert. Aussere Filainente langer ais die inneren, allo sieli li ber dem 
Diskus zusammenneigend und an dem Bticken der Antheren angelieftct. Antheren oval- 
rundlich, nach aussen sich offnend; Filamente so lang ais die Itdlire, von den Perigonzipfeln 
Uberragt. Fruclit eine hartsclialige rundlieiie, an den Seiten narbige Kapsel, welclie in 2— 3 
oinsamige 2klappige Teilfrlichte zerfallt. — Samcu gran, braunfleckig, mit dicker, liarter, 
krustiger Scliale, aussen konvex, nach innen mit zwei abgellachten, sehr stunipt zusammen- 
stossenden Seiten und hervorspringender Naht versehen, sodass er beinahe dkantig erscheint. 
Am Keimende ist der Same zugespitzt, aussen mit 21appigeii Anhhngseln versehen ; am 
entgegengesetzten Endo abgerundet. Keimling gerade, mit leicht verletzbarem , aus dem 
Niihrgewobe hervortretendem W urzelchen, Niilirgewebe reichlicli, lleischig, weiss.

Yorkom m en. Der Baum waclist wild in Brasilien, sowohl in den Ktistenhindern von 
Ceara bis Rio de Janeiro (4°— 25° s. Br.), ais aucli in den flachen Gcgenden des brasilianischen 
Binnenlandes bis zu einer Holie von etwa 100 m u ber dem Meere. Diese Gegenden besltzen 
ein sehr trockenes lieisses Klima. In der Regenzeit folgen auf Stronie von Regon unmittelbar 
heisso sonnendurchgltihte Tage. Die mittlere 1 agostemperatur betragt 82 90° I . fca. ;>0° O.);
der Boden ist sandig' der UiitergTund Gi‘anit odei Sandstein, wedei l a n i e ,  nocli Gias oder 
W iesenkrauter, kaum Moose gedeilien dort und nur kurzes Gosfrupp bedockt den Bodom 
D er Baum gedeibt also unter den ungunstigsten Verhaltnissen, und eignet sich dalier zur 
Kultur aucli in solchen G e-enden , wo andere Kutzpflanzen niemals gebaut werden konnen. 
A u d i verlangt er nur in der ersten Jugend einigen Scliutz. Mau liat ihn dcshalb baid nach 
seinem Bekanntwerden in den 70er Jahren dieses Jahrhunderts, anzubauen versucht und 
besonders auf Ceylon einen ausgezeiclnieten Erfolg damit erzielt. Ilier entwickelt er sich 
noch in einer Holie von 1000 m tlber dem Meere. Man kultiviert ilin lieute tern er in Madras, 
Kalkutta und Bririsch Burma, und bat aucli Vcisuchskultuicn in Buiten/oig auf Java an- 
geinop W eitere Ver,suche sind 1879 auf Sansibar, ferner von der Ostafrikanischen Gesell- 
scliaft in Derenia und von Śt. Paul-Hilaire bei Tanga gemaeht worden; endlich ist der Baum 
l(ir die westafrikanischen dciitsclien Kolonien In. Aussicht genommen und diirfte namentlicli

O



eine tur den sterilen Boden von Angra Pequena geei^ iete  Nutzpflanze werden. Dagegen 
hat siei) u. a. das Klima der malayischen llalbinsel seiner Feii<#it.i£fceit wogen dem Wnchstum 
der Pflanze nicht giinstig erwiesen.

Kamę. Der Baum ist nach seinem Enfcdocker, A. G l a z i o u  in Rio de Janeiro, benannt.

Anatomie. Die Mil chsaftachliiuche łiaben kier dieselbe Bescliaffenheit wie bei ITevea 
md spilter B o o d l e  liaben drei Systeme von M

ilo Ci n
Cs. d.). C a l v e r t  und sphter B o o d l e  liaben drei Systeme von M ihhsclilauchen in (lig i Stamni 
v. Manihot Giaziovii. festgestellt, eiu hypod#rniales; eines im P hloim  und eines im Mark;  sio 
entstehen dureh Zellfusion. —  Die tSclil;Uielie verzw cigen sdfth und anastomosiereu mit iliren 
Zw eigen , aber nicht die System o untereinąnder, docli sollen die einzelnen Systeme in den 
Knoten dureh horizHhtale Żw eige verbunden sein. — Cli i mani  konnie derartjpi Verbindungen 
nicht feststellen, und glaubt, dass sie nur sehr selten vorkomnien indgen. Er fand vermittclst 
seiner Alkaninftlrbome tli ode Cpiss. i>. 25) au d i in den Ilaaren \{ędn Manihot Glaziovii Mileh
trbpfchen. Die 
W eite y o i i  12,ó-

dass nmerikaniselicr Ceaia- 
kann dureh melir Sorglalt

p. 2fi) _ .
M i l c h s c l U t u d i e  d ie s e r  P H a n z e  z c i g t e n  in 8  m m  d ic k e n  Z w e i g s t i i c k c n  e m e  
—ir> i>.

O fiicineli und teeliniseh wielitig ist der eingetroeknete Milohsaft dci- J dian ze ais 
Ce a r  a - K a u t s c h u k ,  wel.cher niichst dem ParAkautsclmk fvon 1 lenna brasU lensw  Muli. Alg.  
und l i .  gu ianensis Aubl.) der beste ist und diesem kaum naehsteht, da er Irodken, solu 
elastisch. und keineswegs klebrig ist;. Der einzigo Kaehte.il,
Kautschuk Ilolz und andere f rem de Stelle bis zu 2f>°/0 entlffit,
bei der Gewinnung des Kautsehuks von kultiyierten Bilmnen leieht unigangen werden.

Kultur und Gewinnung. Dieser Baum tcilt das Schicksal wieler anderer N ulzpllanzon, 
die lieimatlichen Vdlker nutzen. ihn aus, soweit dies olino allzu grosse Mtilie inOgliel) iat um 
kiimmern sieli darni ebefisowenig um die Lrhaltung ais uni die Vermehrung der ihiuinc. •>*» 
in den Anfang der 70 er Jahre war der Baum unbekannt und wurde dann zuerst von C i o s s  
erwlilint. Man richteto bald sein AugemmBk auf dio PHanze und soli on wafen die ei sten 
Plantagen in Britisch-lndien und Ceylon angelegt, welelie sieli in kurzer Zeit krftftig entwiekelten. 
In der Ileimat falleu die Samcu zu Boden und keinien freiwillig, wozu sie allerdhigs om J a n  
notig liaben. Jhre Keimfahigkeit ist nur von kurzer Dauer und ihr Transport muss deshalb 
tliunliclist beschleunigt werden. Um die Keunungsdauer abzukurzen, ptlegt man die Panien 
zu beiden Seiten der dureh die lappigen Anhttngsel gekennzeiehneten Keimspitze anzulcl on, 
ohno das Keim wurzelchen zu berflhren; dann erschoinen in feuchlom San de die Keiinlinge 
selion nach wenigen W ochen  Uber der Erde. Sie verlangcn nur sehr wenig Aullnerksanikeu 
und kOnnen bald in Entfernungen von <> m ins freie Land gesetzt werden. A udi bt^cklmge. 
dienen zur Vermehrung, die beinalic so rascli ais Weiden waehscn. In Ceylon bliihen che 
Baume selion nach 18 Monaten. Naeh 2 '/a Jaliren liaben sie 8- 1(J m lich e  und uber 1 ni 
Uinfang; man kann dann mit der K autśehukgewinnung begimien. Baufne geben bei
geringer Plłege im Januar und Februar 15 kg. Kautschuk. Die Gewinnung geschieht m 
Brasilien wie auch in Indreh besonders in den regenlosen Monaten,  dureh tiofe Einschnit e 
in die Rinde in Mannsholio oder dureh tcilweise Ablbsung der ausseren Rinde. D a die Mi lok- 
saftroliren in der Mittelrinde verlauf'en, hat man d ara uf zu ach ten, dass dieselbe dureh die hm 
sclinitte auch erreicht werde. Dieser Unistami ist oft unberiicksichligt gebliebon und hat emen 
Verlust an Kautfljhuk und an Bitumen zur Folgę geliabt. — Der sieli ergiessendeAlilchsafi, erstai i 
im Laule einiger Tage zum Teil ani Btamme in Fhden, znni Tcil lal 11 er auf den gcreiuigten um 
mit Blatftern bedeckten Boden. Er wird dann gesammelt, die FUdcii zu jfla lls “ gefformt odei in 
losen ■asseu in Bcutel gothan und ais „Cearc\-Serap“ CSehnitzel, SttJckchen) in̂  den 
gcbracht. Die Gewinnung in Iiidien geschielit im W esentliehen in gleieher Weise.

Handel

llcstaml telle
Ycrwcm lung siehe Kautschuk boi J/evea b ra silim sis  Mliii. Arg.

Litteratur. Beschreibung und Abbilduny: Miii  
En g i e r  & P r a n t l ,  Bllanzeiilhmiłien Ili. 5. 79. Fig. 48. 
Taf. 1R4. Eneyclopaedia britanniea, 1857. Fig. J, 4.

lo r  A r g o v .  in Flora brasil. KI 2
- T s c h  i r i i i ,  indische lleik und Nutzpll.

5, 9 c.
Anatom ie: Cli i ma n i ,  Bau und Anordimng der Milchrbhren der Gutta Perclia- und 

Kautsehuk-Pflanzeu, Inaug.-D i;,s. Cassel 1895; ferner: Areli. u. Pliann. 1895. 258 und botaii. 
Zentralblatt 1895. C a l v e r t  & B o o d l e  On laetieiferous tissue in Ihe pitt of Manihot Glaziovu.  
Ann. of. Bot. 1887. p 55. t. V.

Tafelbeschreibung:
A  e in  Z w e ig ' d e r  P lla n z o  n a eh  e in e iii v o n  A . G la /J o u  in i t io  d o  J a n e ir o  g e sa iiin ie lte ii  l le r lia r -B ^ e iiip h u  

d es  K g 'l. iio ta ilis e lio n  M u se iu n s  r/.\i l le r lin . 1 liń iiin lic lie  Illute, im  L a n g s s e h lłit l ;, y e r g r o s s e r fc ; H w e ib l ie h e  U u  i 
im  L S iig -sse lm itt , v e r g 'r t is s e r t ; ij g -eb ffn e te  F r u c h t  ' / i  i 4  S a m e  v o n  in u e n  l/, ; 5 S a m e  im  D u r c lis c ln n ta  I, 
2 — 1 n a c li Itngder & P r a n t l. A  u n d  1 O r ig in a l.



Euphorbiaceae
( H i p p o m a n  e a e )

Manihot Glazłovii Muli. Arg



M anihot utilissima Pohl.
N u tzb a rster  M aniok, C assave-S trauch , Y u ca  am arga. M andijba. Bitter Cas.save,

M ou ssach e, C ouaque, M a n ioc  am er.

.Syn. J atropha M a n ih ot L . J atropha siip idata  V e 11 o s o. Janipha M anihot K u n t h .
M an ih ot edulis K i c h a ł '  cl. M anihot M anihot K a r s t e n .

Fam ilie, E uphorbiaccae, Ufam. H ippom aneae. (jhittlillg. M anihot Plumiar.

Itoschrcllm iig: Ein milchender Straucli von 2— 3 m Holie. Seine Wurzeln sind rcicii 
an giftigem Milcbsaft und Stiirkemelil, knollig, den Georginenlcnollen almlich, zu 3 —8 biisch- 
lig vereinig't, jede Knotlo a ber bis 1 m lang und bis 40 cm stark, kegelfbrm ig, fieischig, 
gelblich weiss. —• Stengel yieliistig, rundlich, knotig, etwas gedreht, mit diumer, rbtlicher, 
schm utziggelber oder yioletter, narbiger Rinde bedeckt. Asto und Astclien briichig, kalii, grau- 
griin oder rbtlicli mit graugriiuem Reif. Blattstiel 15— 20 cm lang, rund, kahl, griiii, bis- 
wo.ilen rotlich yiolett oder braunlich blau, oft etwas vom Raude des Blattes ontfernt cin- 
gelugt. Klatter wechselstiindig, bandteilig, bisweilen einige, selten alle ungotoilt. Blattllacbe 
etwas schildformig, leiclit zuruelegebogen, sehr tief 3— 7zipflig geteilt, am Grundo lierzformig 
ausgerandet, kahl oder an den Nerven behaart, oben scłiwarzlich -g r iin , unten seegriin mit 
orangegelben Nerven, unter der Lupę sehr fein netzrunzelig. Lappen lanzcttlich, am Grundo 
etwas verschm alert, zugespitzt, staclielspitzig, ganzrandig, die mittleren 15— 20 cm lang und 
43—5 cm  breit, die seitlichen etwa 3— 5 cm kiirzer, die aussersteu, wemi 7 yorhanden sind, 
nieist nur 10 cm lang und am Grunde 1— 2 cm lireit. Nebenblattcr 2, lanzettlicli, zugespitzt, 
sehr hinfallig. Bltitenstand am Grunde geteilt, Uauptzweige am Grunde dichotom, 3— 5 cm 
lang, żart, im tibrigen traubig, end- oder achselstandig, kiirzer ais die Blattstiele, Deck- 
bhlttchen sehr kiciu, iast borstenfórmig, ganzrandig, an der Basis gegliedert und sehr leiclit 
abfallend. Bili ten getrenntgeschlechtig, einhitusig auf gegliederten Stielcn sitzend. Miirmliche 
Blilte mit kahlem , etwas eingerollten, g lockigem , fiinfspaltigem K elch , olme Blumenkrone,
3— 5 mm lang, aussen mehr gran, oft yiolett angelaufen, innen gelblich. Diskus entwickelt, 
krugform ig 5 lappig, die Lappen selbst wieder melirlappig, den Kelchzipfeln opponiert, kahl, 
in der Mitte yertieft oder die Reste des verkammerten Fruchtknotens tragond. Staubblittter 10, 
fast troi, bodenstandig, zweireiliig; iiusserc mit Jangeren Fadcn vor den Lappen, die inneren 
mit ktirzeren Filden zwischen den Lappen des Diskus. Anthcren fast so breit ais lang, mit Langs- 
spalten nacli innen aufspringend; Verbindungsglied an der Spitze biischelig-haarig. —  W eibliche 
BI Ute 10 min lang, Kelch tief 5 teilig, eingebogen, schmutzig gelb, bei beginnender Fruchtreife ab- 
fa llcn d ; Diskus wie bei der mannliehen, fieischig; Fruchtknoteu oft von 10 Staminodien umgehen, 
kahl, ungleich Oeckig, dreifiichrig, FRcher mit je  1 Samenknospe, eine der Achse zugekehrt,
2 seitliche nach vorn gericlitet. Griffel 3, kurz, yerw aclisen ; Narben 3, breit, kammfbrmig 
lappig, Frucht eine 15 mm grosse, dreiseitige, dreifUchrige, dreisamige, fach- und seheide- 
wandspaltig aufspringende, schmalgeiliigelte rundliche, runzlige Kapsel; die Fliigel selbst 
sind w ellig kerbig. Samen, dem Ricinussamen ahnlicli, weissgrau mit dunkleren Flecken. 
Niihrgewebe reichlich, Samenlappen breit.



Forincn : Man unterschehlet eine giftigo bittore Mandioka, M a n d iocca  brana der Brasilianer. 
Y u ca  am arga  der Peruanor, liitter  (Jassaw  in Ost- und W ostindien, und eine nicht bittcre, nicht 
giftige M andiocca, J la n d iocca  doce, Y u ca  dulce, Sw eet Cassaoe. Letztere s tanim t von den untcn 
beschriebenen M anihot pa lm ata  Midi. Arg. (Aypim  oder M acaxcras; und M . ca rta g en em is  Muli. Arg. 
(M an d iocca  bran ca j, erstcrc von der ebcn besprochenen M . utilissim a  Midi. Arg. —  Von den zaliI 
reichen Variettiten der M . u tilissim a  sind die M an diocca  am argosa  und die M . assu  i Riesenman- 
diocca; die wichtigsten. Dunklere Blatter, unten oft rotlich oder rotbraun, rotlich gefarbte 
Stengel oder Blattstiele, grosso Knollen mit scliwer abldsbarer W urzelhaut, Milchsaft durcli 
die ganze Knolle unterscheiden u. a. diese Pflanzen von den niichsten. (Peckolt . ) Die Bliiten- 
stande kultivierter Pflanzen haben oft nur verktlmmerte mannliche, manchmal tiberliaupt nur 
gescldeclitslose Bliiten, w elclie dann sehr kurz gestielt sind und der Pflanze ein selir ver- 
ilndertes Aussehen verleihen. A uf Mauritius finden sieli ferner noch folgende Variet;iten an- 
gebaut: l i  Stengel und Blattnerven rotlich ; 2 ) Stengel und Blattstiele hellv iolctt; 3) Blattcr 
unterseits graugrUn, oben rotlich, etwas kraus; 4) W urzel glatt und weiss.

Yorkom m en : We.it verbreitet in allen tropisclien Liindern beider Ilemispharen und 
von den Einwolniern an Stelle des Getrcides zu verscbiedenem  Ilausgebrauch kultiviert. Fin- 
lieimisch in Siidamerika und den Antillen, angebaut in M exico und Florida, in Asien in Ost- 
indien, auf Java und der Malayischen Ualbinsel, Straits Settlemcnts und den Philippiflen; in 
Afrika auf Mauritius, durch den ganzen fujuatorialcn Teil von Sansibar bis Guinea, den Cap- 
Verdischen Inseln.

Kultur. Der Anbau des Manioks ist lolmender, ais der irgend einer Getreideart oder 
des Kaffees, da kein GewJtchs mehr Stiirke und Stickstoffbestandteile auf dem gleichen Areał 
erzeugt ais Maniok. —  Bei der Ern te werden die Stengel in Stiicke gesclmitten, w elclie man 
wiedorum ais Stecklinge benutzt. Dieselben werden in nicht zu feuchtem Boden, am bosten 
in eigens dazu hergcricliteten W akllichtungen (Tscliirch) gephanzt; sie bewurzeln sieli dann 
rascli und nach 2— 3 Monaten haben die Stdcke eine Hdhe von 30— GO cm ; nach G Monaten 
sind die Pflanzen ausgewachscn und ca. 2 m hoch. Man erntet die Knollen dann wie die 
Kartofle]n. —  Knollen der bitteren M andiocca sind reicher an Starkcm ehl, armer an Stick- 
stoff; sie werden l 1/̂ .— 2 kg scliwer (die der Ricsenm andiocca sollen IGO kg Gewicht erreichen), 
und dienen hauptsaclilicli zur Bereitung von  T ap iocca , Cassavemehl und Brot; die stlsse 
M andiocca ist starkeiirm cr, lasst sieli aber leichter koclien und ais Gomilso benutzen; sie 
wird von den Europdern und aucli in W estafrika vorgezogen. — In Florida gewinnt man 
von einem A cker 30 Tons W urzeln und 18000 kg. Starkę.

Maniliot palmata MU11. Arg. (M . Aijpi P o h l ,  .Jatropha M anihot Aut.) unterseheidct 
sieli von der vorigen durch rotliche Knollen und einen sparlichen lliessenden, durchaus nicht 
giftigiui Milchsaft, welehcr nicht die ganze Knolle durclidringt, sondern nur in einer hoclistens 
2 mm dicken Rindenschicht sieli findet. Die Knollen besitzen eine zentrale weisse Spliut- 
schicbt, die Blatter sind iang gestielt, den vorigen ahnlicli, besitzen aber rosenrote Nerven. 
(DO. Prodr. XV. 2. 10G2. Ilook. leones t. 330. Velloso flor. flum. t. 81. Martius, Hor. brasil. Ikl. 1.

Manihot carthagenensis Miill. Arg. (M , J a n ip h a  Pohl .  J a trop h a  J a n ip h a  L. J a 
tropha  carthagenensis Jac<j.) Knollen weiss, wie aucli bei der vorigen, kleiner ais bei M . 
u tiliss im a ; Milchsaft nicht giftig, nur in der Rindenschicht der Knolle. Blatter herzformig, kalii; 
Lappen zugespitzt, ganzrandig, der mittlcre geigenform ig; die weibliche Bliite mit 10 vcr- 
kiimmerten StaubbliUtern.

Vorkom m cn. Beide Pflanzen finden sieli in zahlreichen Spielarten in Brasilicn wild 
lllld werden ais Y u ca  dulce (M a n d iocca  doce oder d id c e , S w eet C 'assave, A fa n ioc  d o u x , siisse 
(Jassaw) hiiufig angebaut. A udi in Asien und Afrika werden sie kultiviert, allordings weniger 
ais die M . utilissim a.

Anatomie. Den Bau der Knollen von M an ih ot carthagenensis M iill. A r g . untersuchte 
A n i s i t s .  Die Rinde besteht aus m auerformigem Parendiym  ohne Starkę, mit gelbem  Farb- 
stolf angefullt. Es folgon Lagen von kleinen polyedrischen Zellen, welclie Stiirke entlialtcn 
und von IMilchgefassen durchsetzt sind. Jlieran reiht sieli die eigentliclie Starkemelilschicht, 
welclie aus lose aneinandergefiigten eUipsoidisclien, strahlig angeordneten, von Starkemehl



strotzcnden Zellen besteht. In diesem Tcile bcfinden sieli weitc ova!e, hritcrfbrmige Gefasse. 
—  (Buli. ot' Pinimi. 1891.)

Name mul Gcsehiclite. Der Name Maniliot ist verkummert aus Mandioka und Ma
nioku; naołi P o e k o l d t  bedeutet mandi in der Tupusprache „Gebackencs^ und oka „Hau.s", 
also Hausbrod. Aypi oder Aypim lieisst bei den Eingeborenen die stisso Cassavc. —  Die 
Pllanzen sind den Ureinwołmern sebon sełir lange bekannt. Die Portugiesen 1'anden die 
Kultur der Cassave bei der Entdeckung <BrasiIiens vor. P e t r u s  M ar tyr  1494 berichtet in 
den Fahrten des Columbus U ber die giftige „J u cca -W urzel“ , aus der die Brasilianer Bród 
baokon. Eine auslulirJiclie Besclireibung giebt J e a n  de  L o r y  liber Maniok und Aypi 158:1. 
Cassave kann ten F e n i a n d e z  und M o ą a r d e s  (1574), W a l t e r  J t a l e i g h  ('1595), ebenso audi 
P i so  1848 ( F l u c k i g e r ) .  A u b i e t  (La Guiane franpaise Bd. Ii) erzBhlt ebcntalls ausfulirlich 
von der Bearbeitung des Manioc. Nach T h o m a s  M o r r a y  soli dieCassaveso.it dera 1(5. Jalir- 
liundert in M exico kulthdert w erden ; lieute wird sie in allen Tropenlandern angebant, wcil 
ilir Starkercichtum den jeder anderon Pflanzc ubertrifft, und kein Nahnmgsmittcl in der 
Ijeimat aucli nur annaliernde Bedeutung erlangt bat.

Produktc. — OllicincII ist das Starkemebl der genannten drei Pllanzen ais b r a s i l i a  
n i s c h e s  A r r o w - r o  o t  (engl. Brazilian Arrow-ltoot, Cassavi, franz. liAcule de Tapiocca, Manioc, 
Moussache ; holi. Cassavemeel, Brasiliaanscli Arrow-root, port. Feeula, Amido,  Ccpipa, Pós 
de Gom m e, T apiocca, span. T apioca, welelies in manclien Staaten das Westindische 
A rrow -root (v . M a ra n ta  aru n d in acea  L .) ersetzt, in anderen aber ais Verweehselung der olłieiuellen 
beliandelt wird. Man erbfllt dieses A rrow -root ais Nebenprodukt bei der Bereilung von 
Cassave und Tapiocca durcli Auspressen der Knollen und Trocknen der abgesetzten und ge- 
waschenen Starkę an der Luft. —  Die .Starkę bildet darni ein sebr feines, zwisclien den 
Fingcrn żart knirsebendes Pulver, welelies meist aus einzelnen , urspriinglich zu 2, 3 oder 
4, seitener mehr, zusammenhangenden iUrnehen bestelit. Die KOrncbeii sind im einzelnen 
0,007— 0,029, meist 0,020 mm (Wiesner) gross, liaben die Gestalt, einer Kesselpauke oder eines 
Kugclaussehnitts und zeigen fast in der Mitte den von kreisrunden Sehichteu umgebenen 
Kern, von welcliem  aus sieli eine kegelformige, schwaf.li lichtbrechende Substanz nach der 
Vereinigungsllacbe hinziebt. Diese ersclieint von der Beriibrungsilacbe aus ais licbtbrecbcnde 
den Kern umgebenden Zonę. —  Die Kdrner von M . p a l mata M\lU. sind nach W i e s n e r  vou 
gleicher Gestalt,, die von M . cart-hagenensis M u li. sind noch niebt untersucbt. Sebr almlich 
der Manibotstarke ist nach T s c h i r e h  die ebenfalls von Brasilien kommende Bataten- 
s tarko, fecule de Batate, von JJatatas edulis Cłiois (C onvolvulaceae) und die aus AustraJien 
eingetuhrte Stiirke des Bolmenbaiunes, B ean-tree, (Jastanos-pennmn australe Cunn. (P apilionaceac).

Ais Nalmuig.smittel dienen in der Ileimat und zum Teil aucli bei uns: Ij Tapioca,
2) Cassave-Mehl oder Mandioca, 3) Cassavcbrot, 4) der eingedickteSaft, 5) alkoholische Getranke.

1) T a p i o c a  (Tapiocca, Sudamerikanischer oder brasilianisclier Sago) ist das halb 
verklc.isterte Starkemebl (A m ylu m  M anihot). Mail zerreibt die iUanihotknollen aut mit Stacbcln 
versehcnen Brettern (in Brasilien) oder durcli Masehinen i in Ostindiciu, presst die Masse aus 
und fiingt den giftigen Milcbsalt auf. Aus diesem setzt sieli allm ablicb das .Starkemebl ab, 
welelies man sannnelt und entweder an der Luft trocknet (A rrow -root, s. o.) oder in Pfamien 
fiber freicm  Fcuer rulirt, bis es teilweise verkleistert ist und kalt entweder wcisslieb bostaubte, 
tragantahnliche sebr unebene Stiuyce HMocken tapiocca; oder graupenalinliche Kor ner ,/Perl- 
tapiocca) bildet. Die Ausfubr dieses Produkts ist eine idieraus grosse. Brasiliph fiilirt jahrl.ic.li 
gegen 7 Millionen kg. Tapiocca und gegon 8 Millionen kg. (kissayeuiebl (Mancli ocen; aus; 
nach Bericliten von 1888 wird die aus den Straits Settloments ver.scliilfte Menge auf 904 000 
1’iculs =  40 Mili. kg. Tapiocca und Mandiocca gesclhitzt (Besclireibung der Jlamb. liandels 
ausst. 1889); nach T sc  h i re  h jllnd. Ptl.) exportiert» Singapore 1888 im Ganzen 192954 PicuIs 
=  11806071 kg. Tapiocca aller Sortem

2) Der Prcssriiekstand, wclclior mehr oder weniger von Stiirkemebl befreit ist, wird 
dann an der Luft gctrocknet und lieisst darni ( l assa v e - Me  h 1, T a p io c ca -MeliI, MandioCCa, 
port. Farinba oder Farinlia de Pao, Farina Manihot Pharm. Port., Fubit in Angola. Krbitzt 
man ihu aber in eisernen Pfam ien, so dass er unter Verkleisterung der Starki zu 2— 4 cm 
dicken Kuchen zusammenbiickt, so erbalt man



3) das C a s s a v e b r o t ,  bras. Chipa, in A ngola Q,uanga genannt. Ohnc die.se beiden 
Nahrungsmittel kann der Brasilianer nicht leben. Das Brot w ird direkt gegessen, das Mehl 
dient ais Zuspeise und wird rob serviert, so dass Jeder nach Bedarf davon seiner Speise zu- 
setzt. Beide haben durch Trocknen und Backen die letzte Giftigkeit des anliangenden Milch- 
saftes verloren.

4) Der den Milchsaft, enthaltende Saft (bras. TucupA) ist uberaus giftig; der Saft des 
Stengels oder der Bliitter soli ais Gegengift wirken. Durch Eindampfen verliert er seine 
Giftigkeit und bildet schliesslicli einen siissen Syrup, der in der Heimat Cassareep oder 
Casailpe heisst.

5) Gegohrene Getrtlnke maclit man sowohl aus Casaripe ais auch aus Cassavem elil; 
daliin geliort der Yarak der Indianer ani oberen Orinoko.

(j) Medicinische Anwendung finden noch die getrocknete W urzel, (R a d ix  M anihot. Pli. 
Port.) ais Mittel gegen putriden Scliweiss und Gangrane; eine Abkochung der Bliitter ais 
milchbefdrderndes Mittel, die Sam en ais Purgativ und die Starkę zu kosmetisclien Zwecken.

Bestandteilc. E w e l l  und W i  l l e y  (Amer. Chem. Journ. X V . No. 1) fanden in Maniliot- 
knollen von  Florida 61,3 °/0 Feuchtigkcit, 38,7 °/0 Trockensubstanz, und in lctzterer 80 °/0 Starkę,
• 7 °/0 Rohzucker, l ,6 ° /0 Protein, wenig Asclie, welche bei M . u tilissim a  reich an Kalium und 
Phosphorsfture war. Die Rinde war stilrkefrei und entliielt viel Kieselsiiure. D ie Giftigkeit 
der Pflanze liegt im Milchsaft. Dieselbe ist walirscheinlich niclit der Blausaure, die darin 
enthalten ist, sondern alkaloidischen Substanzen zuzusclireiben. P eckoldt fand darin kcin 
Amygdalin, wolil aber einen siissen Stoff, der mit Mandelmilch einen pelargonartigen Gerucli 
gab, ferner die noch nfther zu prufenden Stoffe Manihotsaure, Manihotin, Maniliotoxin, Sepri- 
colytin (mit faulniswidrigen Eigenschaften). Maniliotoxin ist bei 60° schw er loslich in Chloroform  
und Athor; 5 mg toten eine Taube in 5 Minuten. Ilierauf ist v ielleicht die Giftigkeit des 
Milchsaftes zuriickzuftlhren. Die Menge der Blausaure ist zur Blutezeit ani hdchsten; sie 
betrflgt dann 0,0024°/0 der W urzel, und findet sieli tibrigens zur Blutezeit auch in der siissen 
M andiocca; jedenfalls in zu geringer Dosis, um tódlich zu sein.

L ittcratur. Abbildung und Beschreibung. B a u l i i n ,  Pinax. 512. J. B a u l i i n  II. 71)4. 
S l o a n e ,  Catal. 41 Ilist. I. 130. L i n n ć  spec, 1007. P l u m i e r ,  Cat. 20. P o h l ,  F lora Brasil.
I. Taf. 23,24, 29. A u b l e t ,  La Guiane 1’ranc. II. 884. Ilu  m b o l  dt ,  Bonpland, Kun tli, Nov.  Gen. et Sp.
II. 108. C u r t i s ,  Bot. Magazine t. 3071. D e  C a n d o l l e ,  Prodr. X V . 2. 1004. H e n k e l ,  
pharm. Bot. 200. B e r g ,  Botanik 235. K o s t e l e t z k i ,  Med. pli. F lora V. 1751. E n g l e r  & 
P r a n t l ,  Pflanzenfam. III. 5. S. 80 Fig. 49. L u e r s s e n ,  Med. ph. Bot. II. 743. B a i l l o n ,  
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H evea brasiliensis Muller Arg6 viensłs.
Hevea guianensis Aublet.
i. Hevea brasiliensis (D C ) M uli. A ry .

B rasilian isch er F e d erh a rzb a u m ; K a u tsch u k b a u m  v. Javita. — - H £ v6  du  l in k i i. —  Para

R u b b er-tree . —  P a o  d e  X e r in g a  —  S iringuru .

Syn.  S ip  k on ia  brasiliensis W illdcnow. S iph onia  K unth iana  Baillon.

F am ilie : E nph orh iaceae  Juss. U n t e r f a m i l i e : A ca lyp h ea e  Juss. Bjattung:  I feoea  Aubl.

Besclireibung. Ein milchsaftfulirender Banin yon 17— 2 0  m Hblie und (50 em Dtircli- 
m esscr mit scliCner uppiger Krone. Die Rinde ist graubraun, wenig diek; das IIolz wciss und 
nieht sehr fest. D ic B lltter stelien woeliselstRndkj, an der Spitao der Zw oige gehituft; sie 
sind gestielt, zusaminengesctzt, dreiziihlig; der gemeinsaiue Blattstiel ist etwa so lang ais die 
Jllattflache, d. i. bis 1(5 cm lang, scldank, naliezu stielrund, kaum rinnig, ani Orunde otwas 
aufgeblasen; die Stiele der :•) Blattclien dagegen sind oben rinnig, unterscits convex, bis 1 cm 
lang; die Blftttchon, w olclie den BlUtenrispen nalio stelien, sind (i— 7 cm lang und 4 cm breit, 
andere illtere werden bis 1.(5 cm lang und (i—7 cm breit, hautigledcrig, ganzrandig, l a n z e t t l i c h ,  
b e i d e r s e i t i g  g l e i c ł i mt t s s i g  v e r s c l i mi i l c r t ,  o b e n  in e i ne  v e r l a n g e r t e  S p i t z e  aus* 
l auf e i u l ;  beiderseits kalii, oben lebliaft grilli, nnten graugrttn bereift und mit vielen selir kleinen 
weissen Punkten besetzt. —  Mittolnerv gelbgrUu auf beiden Seiten starle liervortretend; Sciten- 
nervon bis 20 auf jed er Seitc des Mittelnerven, beinalie gegonstflndig, im W inkol von (50— 70° 
bis diclit an den Rand verlaufend; Adern naliezu senkreclit auf den Seitennerven, nur wenig 
vorastelt. Blilten griinlich, weissfilzig, in l a n g g e s t i e l t e n ,  lockeren, zusammengesetzten 
Trauben, dic n i c h t  in de n  B l a t t a c h s e l n  sitzen und sowohl dem Holze alter ais jtlngerer Zw eige 
entspringen. Blutenstielchen, die selir kleinen Deckblattclien und Rispenaxe w e i s s f i l z i g .  
M a n n l i c l i e  Bliitcn zahlreicli, glockig, 4— 5 mm lang, die Knospen langlicli, koiiisclneifonnig; 
Kelchsaum  tief 5 spaltig; Einschnitte von %  Liinge des KelcheS; Zipfel sclnnal dreieckig, lang 
zugespitzt, in der Knospe klappig, an der .Spitze etwas gedrelit, spilter sieli zuruekkrummend. 
Bluinenkrone felilt. Sclieibe kleili, muschelfonnig, vi#llappig, lilzig; Staubblatter 10 mit je  2 
langliclien, mieli aussen langsspaltig aufspringenden Staubbeutcln, in 2 u n g l e i c h e n  K r e i s e n  
in y „ und 8/„ HOlie an ciner ungeteilten, pfriem liclien, dic Staubblatter iiberragenden Sttule 
inseriert. D iese Sflule, der Rest des Pistills, ist %  so lang ais das Perigon und iiber den 
Staubblfittern żart bebaart. — W e i b l i c h e  Bliite einzeln, auf dickerem Stiel ani Endo der 
Traubenaxe, ist doppelt so gross ais eine nuinnliclie. —  Bluinenkrone felilt; das Perigon ist 
kegelfbrmig, weisslilzig m itgerade aufstrebendcn sclnnal dreieckigen Zipfeln und p f r i e m l i c l i e n  
Dr i i s c n  ani G r u n d e  des  P e r i g o n s ,  ais Rest des Diskus. Kuosponlage klappig. Das
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Perigon fallt bci beginnem lcr Fruchtroife von dcm  schnsselformigmi Bliitenboden ab. Der 
Fruchtknoten ist dreifae.lirig, rundlich kogellbnnig, .mii; ;> hervortreten<ion and. 3 eingesenkten 
Pieleń,  weichluiarig mit sitzender rundlich - dreila|jpig'*r Narbe. Sam enknoAen .je ci no in 
jodem Fachc, hiUigend. Die Fm clit ist; cine etwa 4 cm liohe, etwa 5 cm  broi te :>kin'i]ifi^'o 
(oder durch F*. hlschlageft 2- o der l-kii8pfigc), Jlreiklappige, droisam igc, elastiych aufspringcnAi 
Kapsel, mit faserig rindenartigtm Pcricai']). Bei Uer Koiło zerroisst erst die aussore dunkel- 
graubraune Frucbtschale imd lasst die holzig-fasrige Innenschale erkennen, dereń 3 Kammern 
sieli wandspaltig von einander trennen. D ie Sam en sind 1— V j.i cm  lang, gclblich, 
briiunlieh gctleckt mit (Jaruueulus imd Endosporm. Die (Jotyledonon besitzen die Broi to 
des Kndosperm, und sind ni eh mi ais broi ter ais das W urzelchon.

l i l i i t e z e i t .  N o Y e i n b o r  bis .lanuar; die. Friichto reilen im April nnd .\lai.

2 . H e v e a  g u ia n e n s is  Aubl .

F fffltrlw zhaum  oder K autschukbaum  von ( iuyana.

Syn.  J a troph a  d astica  L. (il. S iphonui gu ianensis  .lussieu. S iph onia  (Jahur.hu W illdenow. 
S ip h ou ia  d astica  Persoon.

lieschrciImng. Kin Milchsaft fuhrender Baum to n  20 m llbb e  und (X) cm Durcli 
messer mit grauer, dilnner Kin de und wtissem, wenig fostem llolze. Die Zw oigo sind diolit 
beblattert, die Blatter wechselstilndig, zusam m engesetzt, drciztlhlig; der Blattstiel erreiclit 
eine Lange von mchr ais 10 cm , ist stielrund und kahl;  die BUi.tt.cben sind meist cl;was 
kiirzer ais der Blattsticl, etwa 10 cm lang, 2,5- -5 cm breit, ganzrandig, M n g l i c . h - y e r k e h r t -  
e i f Cr mi g ,  am S -ru n de k e i l i g ,  an d e r  S p i t z e  p l d t z l i c h  k u r z  z u g e s p itz t ., oberseits 
dunkelgrtin, unten graugrtin, kalii, oberseits glanzend. Stiele der Einzelblat.tcben 1 cm lang, 
rinnenfbrmig. Pluton in langen, k u r z g e s t i e l  t en,  fast von der Basis an verzweigl.cn Tran bon, 
die in den  B l a t t a c b s e l n  o d e r  a u s s e r h a l b  d c r s e l b e n  entspringen. Die Blutenstielchen sind 
u— 7 mm lang, die ganze Itispe r o s t f a r b i g  o d e r  hel , Itr  f i l z i g ;  bald dichter, bald lockcrei', 
am Grundę nackt. M an n l i c h o  Knospen klappig, fast kuglig; Kelcli glockig, bis zur lla lfte 
eingeschnittcn, bcim Offnen 3 mm lang, vorhcr 2— 0 mai kloincr, aussen graugrtin filzig, innen 
weisslicli. Krone felilt. Staubblatter durch Felilschlagen nur 5— 0, e i n r e i h i g  an einer un 
geteilten , zugespitzten, den Staubblattkreis, aber niclit den Kelchrand, tiberragenden Siudo, 
dem Griffelrudiment, inseriert, fast sitzend, nach aussen langsspaltig aufspringend. W e i l i 
i i  c h e  BUiten mit g lock igem , 5 zipfeligem K elcli, dessen Z ipfcl bis '/a (lcr KclehUUigo aus- 
gesclmitten und nach aussen zuruckgekrtimmt sind. Bei beginnender Fruchtreife lost sieli 
auch łiier das Perigon von dem bechortorm igen Fruchiboden. D i s c u s d r i i s e n  f e l i l en ,  
Fruchtknoten weichhaarig, eifbrmig-konisch, Oriefig, 3 knfipfig, 3 1‘jlc.hrig; Narbe 3 lappig, aus- 
gerandet, sitzend. ,Samcu knospen hangend, 1 in jedeni Faclie. —  Fracht dreisamig, gross 
bis 4 cm  lang, dreifStchrig; jedos Fach zweiklappig, mit dieken liolzigen, nach aussen elastisch 
aufspringenden K lappcn. Samen l* /s cm lang, eifbrmig, gelblich, braunfleckig, im Winkę! der 
K lappo belestigt, mit Carunculus; blreich, essbar, vom Gesehm acke der llaselnuss.

Bliltezeit. N ovem ber bis Januar, Fruehtreife im Apr.il und Mai.

Yorkoinmen und Verbreitung. H eoea brasUiensin Miill. Argov. waclist wild in der 
lirasilianischen ProYinz Pani., an den NebenllOsseft des Aniazonas, ani Apure und Javito, an 
den Muiuh.uigen des Orinoko CII. & B). Neuerdings sind rei che Bestande ani unteren Beni, 
am May utai a und Aipiiri aufgefumlen w orden , auch am Maronie und Itenez an der brasilia



n is c h e n  W o s t g r o n z e ,  'l o c h  g e t e n  ie t z t e r e  s o h r  w e n ig  K a u t s r l i u k . U b e r h a u p t  iw h m e n  d io  

b r a s i l ia n is o l ie n  B e s t a n d e  r a $ c h  a b ,  m u l K a u t& o h u k s u c t ie r  n h isse n  je t z t  t ie f  in s  I ii n o r o  g o h o n ,  

b c s o r u lo r s  d e n  T o e a t i n s ,  M a d e ir a ,  B u r n s  m u l R io  N e g .ro  a u lw a r t s . D e r  B a u m  blfllifc rn h -lilio h  

a.n d e n  t lio n ig o u  A b h a n g e n . d e r  F h is s u fe r  a u f  A l l u v i a l b o d e n ,  d och . v e r la i ig t  e r  e in e  m itt le r o  

.)a b r e s t e n 11» e r a tiu* v o n  2 7  - 2 8 ° ( h ;  (lic  N a C h t te m p e r a t u r  d a r f  n io h t u n te r  2 4 °  s i lik o n , d io  M it ta g s  

lu t z e  n iu ss  3 5 "  e r r e ic l ie m  Iu  w m io r, H e iin a l ; b illi, v ie l R M o f l ,  d e s s e n  e r  d r in g e m l b o d a r f ;  d o r  

.R e g o n  d a r f  n io h t  h e i g e r  a is  z e b u  T a g e  a iis s e tz e n , m m n  d e r  R a n n i g e d o i b e n  s o li . K r ist a ls o  s e lir  

a n s p r u o h s v o l l  in s o ln e n  17< >.l icnslwell i n g n n g o n , m u l d e s lm ll)  is i  so i n o  K u lt u r  e in e  a u s s e r o r d e n t lio h  

s o l i w i e r i g e .  Ho is i  e s  b is lio r  n ie lit  g c ł i m g e n ,  in C e y lo u  g u t e  R e s u lta te  z u  e r z i e l e n ;  T r im e n  

o m p fie h ll; d ie  V c r s u o h e  n a lie  d e m  M e e r e  m u l in  M c e r c s h o h e . B e s s e r  g p l a n g  d o r  A n b a u  in 

O a le u t f a ,  R u m i a  u n d  R e r a k ;  auo.li in  d e n  .b w a n is c l i e n  K u ltu  r g a r t e n  hal; m a n  O li io k  m it  d e n  

V e r s i io h e n  g e l i a b t ;  i m in o r  b lo .ib t d ie  Ve.rbre.i,t,im g d e r  H o v e a -  A r  ten  e in e  b e s e h r a n k t e .  D ie  

K u ltu r  g e s c l i i e l i t  m o is t  d u r e b  S a m e n ,  w e l e h e  in  solu* f o u o h t e m  B o d e n  ż m ii  K o u n o n  g o I u ’a c l i t  

w e r d e n ;  s in d  d io  ju i i g e n  P l la n z e n  gul; g e p i i o g t ,  s o  k o n n e n  s io  s p a f e r  a u o li  in  fe s te s  L a n d  

g e s o t z t  w e r d e n  u n d  g e b e n  d arn i v o m  t lin fte n  J a h r e  a n  s e l io u  K a u t s o lm k . S t e l ie n  d ie  P l la n z e n  in 

l ia u lig  n b e r s e h  w e n  n u te m  R o d e n , so  t r e ib e n  s io  r e ie ld ic l i  A u s la u le r ,  d e rm i T e i -m in a ls e h b s s l in g e ,  

w e n n  s io  s a f t ig  u n d  g u t  b e b la t t e r t  s in d , g u t o  H to o k lin g o  a b g e b e n ,  w o le li  o , m it d m 1 S p i t z e  d e r  

H orn ie  a n ą g e s e t z t , s o n s t  a b e ,r  d a v o r  g e s c h u t z t ,  h a łd  k r a f t ig e  P l la n z e n  i ie fo r n .

J/euea gtdanensis A l ib i ,  l in d e t  s ie li  b e s o n d e r s  in 'W a l  d e m  G u y a n a ’ s (R ic h a r d )  b e s o n d e r s  

b e i  A r o u r a ,  M a r ip o , Ht. R c g i s ;  in  d e r  r a fs o lia .fi  G e n e ,  a n  d e r  B u c h t  d e r  G a lib is ,  v o n  S in e m a r i  

u n d v o n  O W u x , fo r n e r  b o i  J l H r a  a n i R io  n e g r o . W o f l n g l e i e h  d io s o  R lla n z e  n ie lir  d e m  n o r d -  

l i d i o n  H iid a n ie r ik a  a n g e liO r t , s o  m a g  s io  w o li !  a u c l i  n e b e n  a n d e r e n  (11. S p r u e e a n a  u n d  p a r n i  

Hora,) a n  d e n  H ta n d o r tc n  v o n  H&oea brasiliensis M liii . A r g .  g e fu n d e n  w e r d e n . F i ir  d ie  K u lt u r  

g ili; d a s  b o i  i i .  b r a s i l ie n s is  G e s a g t e .

Naino. A u b l c t  beschrieb 1775 zuerst die |Ievca giiianensis, und gab ibr den Nainon 
muli  der bei den. Eimvob.ij.ern der Provinz Esmoraldas in NO. von Quito ublie.lien Bezeiohnung 
l levó fiir den Baum. Cau-ebu boisst er bei den Mai'nas, Pao soringa bei den Rortugiesen nm 
Para. - W i U d e n o w  beschrieb zuerst dio Siphonia brasiliensis, und gab ibr den Nam en, weil 

* die Oniagua- Jndianer ans einein J10I1Ien Bali, dureb ilinoinsteeken oinos Federkiels, eine 
Spritze mach ten. WiUdenow nainite boide Pllanzen dann Hipbonia, wiihrend H u m b o l d t  sieli 
in den lie la tio n s  I/istorUjues aus Aneiennitatsriieksicbten fiir den Nanien U evea erklarte, w o I chor 
aueb heute der beyorzugtcre ist.

Anatomisches. Die Milcbroliren der Euphorbiaccen sind bereits in der Jugond an
gol egt; sie sind ungegliedert, segmontiert und bestohen aus kiirzoren oder laiigoren Zellcn, dereń 
Kaden gemm aufoinander stossen, manclimal an der BerUbrungsstelle eingesehniirt, aber 
nienials nebeneinander verscboben sind. N acb S c o t t  entstehon die Milelibebalter der Ilem a  

dureb Zellfusion, ahnlich den Gefassen ; bei II. brasiliensis  und S-pruceana  beobacbtete er das 
Entstehen. der M ilchsehłaucbc dureb Resorption der Qu er w indo von Zellenreihen. C a l v c r t  
steli te fest, dass bei jiuigen Pllanzen der Ilem a  brasiliensis  in der Mitte.lri.ndc des liypokotylcn 
und epikotylen Stannnes Milchschliuiche reicblicii, in der Aussenrinde und dem Markę aber 
nielit vorbanden warem Dieselben wurden bei llteren  Rflanzen aber aucli im Markę und 
der Aussenrinde gefunden und Verf. glaubt an Verbbidungen dieser Systeme unter sieli in 
den Knotem Abnlicbes nimmt d e  B a r y  an,  docb konnte C l i i ma n i  nirgends Anastomosen 
naeliweisem Er fand die Sclilauche bei II . brasiliensis besonders im Rindeuteil und gokenn- 
zeiclmot durcli eigcntiimliche Ausstillpungen, welebe oft in langere N ebonzwoige iibergebcii, 
aber niemals mit anderen Hystemen in Yerbindung tretem —  Die Miieiiselibiuelie von / / .  gu,ia- 

nensis sind im Phloemteil des Htammcs kranzlormig angeordnet und vorIaul'en zu 2— 3 iieben-



einander. Sio sind stellenweise wulstig aufg#trieben und bilden dort •ino kniefbnnigo 
Biegung, setzen aber dann dic ursprilnglielic Riehtung fort. Die Sohlauehe sind biswcilcn 
gegabełt, aber anastomosieren niemals. C hi m a n i  fand in 17 mm dickon Zwoigstiiekon von 
fleoea  guianensis 15— 20 /t weite M ilchrohrcn; in 8,5 mm dickon Stttckon von IIcvea brasiliensis  

und S pruceana  waron dieselben 15— 17,5 ,u weit.

Oflicincll ist der eingetrocknete Milclisaft dieser Pflanzen ais P a r a - K a u t s c b  uk, 
Jtesina elasiica. (Siełie daniber den besonderen Artikel.j

Littcratur. Beschreibung und Abbilduny: llev ea  brasiliensis. M u l l e r  A r g o v .  in Linnaea 
vol. 34, p. 204. H u m b o l d t ,  Relat. historiques II. 24. B a i l l o u ,  Ilistoire des Plantes, V. 187. 
109. 110. B a i l l o n ,  Etud. gen. Euphorb. p. 324. t. 14. Fig. 39— 41. DC. Prodr. X V . prs. 2. 
pag. 718. —  L u e r s s e n ,  Medic. pharm. Bot. 11. 744. — K a r s t e n ,  F lora von Deutsclil. 11. 121). - -  
H iphonia bras., Sclireb. Cen. PI. 1789. 050. ■ Wi l l d . ,  1 Ib. No. 17940. —  l lu mb . ,  Bp i . ,  K u n  tli, 
nova gen. et spec. VII. 171. —  K u n t h ,  syn. pl. IV. 205. — IIc y n o  X IV . 5. —  JTevea g u ia 

nensis. —  A u b l e t ,  Hist. des Plantes de la Guiane franc. II. 871. t. OH).1775. —  L u e r s s e n  1. c.
—  K a r s t e n  1. c. —  S iph onia  e la s tica , P e r s  o on  Syn. pl. II. p. 588. —  S p r e n g e l ,  Syst. 
vcget. III. 78. —  Andr .  J u s s i e u  Tent. Euphorb. 49. t. 12. - -  R i c h a r d ,  Bot. med. 220. —  L a m .  
t. 790. —  K o s t e l e t z k i ,  Med. pharm. F lora V. 1740. — N e e s  v. Es. Plant, medic. t. 141.
— E n d l i c h e r ,  Gen. Pl. n. 5799. —  I l e y n e ,  Arzneigew. X IV . t. 4.

Anatomie: Cl i i mani ,  tiber Bau und Anordnung der MilchschliUiche, Inaug. - Diss. 
Cassel 1895 S. 30 u. 41 t. 2 lig. 2 u. 4, ferncr Arch. Pharm. 244. 257. — Botanisches Zen trał- 
blatt 1895. — S c o t t ,  Notę on the lacticiferous tissue o f H evea Spruceana. Q.uaterlv .Journ. 
o f Microscop. Soc. April 1884. — C a l v e r t ,  The lacticiferous tissue in llie steru of H «voa 
brasiliensis. Annal. o f Bot. Vol. I 1887. 75. —  D e  B a r r y ,  Vergl. Anat, 199.

T afelbeschreibung:
A bliiliender Zweig- von Ikjve:i brasiliensis Miii]. Arg-. */« natiirlichcr Grbsse nacli der Natur. 

Kultiviortc.s 8xcmi>lar des Kulturtuiu zu Ti.jkeumeuk aut' ,Java (Jfcrbar V. Sclii 11'nerj. 1 miinnliobe Bliito im 
Aulid iiheu; 2 dieselbe vollstiindig- cntwieke.lt, verg-rbssert; 3 Htaubbliltter mit y.entrale.r Skule, vergT»ssert; 
£ weibliclie Plute, gesehlosseu, verg-rbssert; 5 Fruehtknoton boi begimiender Roiło, verg'riissert; 0 GucrschniH 
(Icsso.lhen, yerg-nissert; 7 unrcifo lYuolit liaturlielior Grosse; 8 roiło Krucht in naUirlielier Grosse. A 7 8 mich 
Orig-inal 1 —fi mic.li Heyne. Die Orig-inalo rerdanken wir der Giite des Herm Prolessor Dr. Hbiffner in Prag.



Euphorbiaceae 
r \  A c a l y p h e a ę )

H evea b r a s i l ie n s is  Muli. Arg



Kautschuk.
F ed erh a rz , G u n im i e la sticu m , R osina elastica. Franz.: (5 ftoutchouc, gyn u n e  

ćlasti«|u»; e n g l . : India ru b b e r ; holi.: G o m  elastiek ; sp a n .: C a h u clm ; ita l.: C a o u lch o u ;
dan .: Klastik Karpix.

ibstam innng. Kautschuk ist der eingelroeknete Milelisaffc einer Tloilie tropisclior 
Pllanzen, di# sehr yorschiedenen Familien angehOten. Die meisteti derseJbcn ffw den  nur 
iu iliror Heimat zur Kau tsclni kBer oi tui i gl benutzt, so dass Kenie noe.li, mit weifltau Ausnahmeji, 
die IIwlcunft des Kautsebuks auf beslinnnte Stammpflanzen hinweist. Die wielil.igstcn dieser 
Pflanzen und ilirer Produkte sind folgende:

I. A m e r ik a :
a ) Nordbrasilieu und Guiana: ITe-oea brasilieusis Mii 11. Arg., Jinphorbiaceae liefett Para-K.

Hevea gu ianensis Alibi. ,, ,, Amazonas-K.
Afanihot <'Maziowii Muli. Arg. Ceara-K.

liefert osiindischen K.

Ilorneo-K.

b) Columbicn, W estindien: C astilloa  elastica  Cerv. A rtocarpeae liefert westindisbhen K. 
o) Paraguay: fla n co rn ia  speciosci Gom. A pocyn eae  ,, Mailgabeira K.

U. A  s i e n :
a; Vorderindien u. Ceylon: U rostigm a elasticum  Miq. A rtocarpeae

U rostigm a religioswni Miq. ,,
U rostigm a giganteum  Miq. ,,

b) M alayischer A roh ipel: U rostigm a K a ret Miq. „
U rostigm a elasticum  Miq. ,,
Ureola elastica  Miq. A p o cy n ea e  
W illoughbya firm a  131. ,,
W illou ghbya  ja o a n ica  111. ,,
W illoughbya  edulis Rxb. „

111. A fr ik a .
M adagasoar: L and olph ia  gummifiera (Lam. & Poir.) K. Selnim. Apocyde<j,c liefert Madagasoar-K.

L and olph ia  K ir k i i  Dyer i
L a n d olp h ia  .Peter siana  Kirk ! I .i cl er t Ostafrikan. K.
L a n d olp h ia  Com orensis var. jlorida  (lioilt.ll.jl 3v. Solium. I
L and olph ia  C om orensis var. jlorida  (Beuth.) K. Solium.
L and olph ia  Jleudelotii A . DC.
L andolph ia  ouariensis Pal. de J>eauv.

Java u.
IJłngoon-K
Burma-K.

Angola-, Senegal - 
u. Kamerun K.

Ausserdem wind zur Kautschukbereitung emp foli len oder benutzt worden: in Oolumbien 
tiap ium - und K x c o e c a r ia -Arten (E uph orbiaceae) .  auf .lamaica K orsteron ia  jlor ib u n d a  dfnilk yine), 
Nordamerika A sd ep ia s  G ornuti DC., Vorderindien: C allotrop is g iga n tea  1 vlir. und p rocera  Hlir. 
(A sclep ia d ea e);  in Siidamerika: M inutsops B a la ta  und globosa  Gaortn. (S apotoceae). Im Malayisehcn 
A rchipoi: mehrere S a p otocea e ; L obelia  Cautchuc liumb., Lobeliaceae in Neugranada.
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B c r c it u S  (los Kautscliuks ans II«voa-Artcii. Die angofttlirten Spezics liefcni dcii 
Para,- und den A m a z o n a s -K a u ts c h u k , aucli den von Uruguay. Dio crsteren siad die 
gesclńitztesten aller Kautschukarten. Die Darsśellung ist im W escntlichen die glciche. Der 
lkmrn wird fficht gefiillt, wie bei der Bewinnung der Cutiapercha; raan verwundet ihn in 
der kiilteren Jahresze.it durch einen horizontalen Sehnitt am Drumle und mehrerc #enk- 
rechte liings der Seiton des Bauraes; in die letzten nninden schief absteigende Kanale, die 
iJmen seitlicli Milch zuftihren. Die Mil eh sammeli, man in Aachen ungebrannten Thongelitsscn, 
die mit Lehm an den Baum geldebt werden. Der Saft rieeht am m oniakalisch, hii.lt siei) 
aber hOćhstwis einen Tag unycritndert. Man versetzt ihn deshalb mil; D°/(> Am m oniak, wo- 
durch er liinger lialtbar und transportfiihig wird.

Zur Coagulation benutzt man Tlionformen an langcn Stiiben, welclie in die Milch 
getaucht und durch Umdrehcn Ober dem Feuer getrocknet. werden. Durch dasselbe Feuer 
werden olreiche Samen, z. B. von A ta lea  excelsa  Mart., oder E n terp e editlis Mart., (P alm ae) (Urucuri- 
Niisse) zum Selrwelen gebracht. Der aufhtęigende Ituss ftlrbt dann den erstarvc|j.len Milch- 
saft schwarz oder dunkelbraun. Nach dom Jirstarron der ersten Lagę wird eine zweite 
gebildet u. s. f. Ist die Kautschukschicht stark gonug gew orden , so wird dieselbe ani 
geschnitton, von der Form gelOst und 4- -5 Tage an der Luft gctrocknet. Man er hal t. aut 
diese W eise die „ B i s q u i t s “ , 10 12 cm lange und etwa 5 -b cm broitc Beutel, dereń Haut
deutliche Schiclitungen zeigt, ais bestos Erkę nmingsmittel des Para Kaiitschuks; sic enthaltcn 
noch 15°/0W asser. —■- Die Uberbleibsel werden dann gesammelt und zu Kugeln von ungfefSlhr 
12 cm Durclimesser (N e g r o h e a d s j  geformt, welclie bis 2S°/„ Unreinigkeiten und oft aucli 
Verfalschungen (z. B. den Milchsaft von M im usops datcĄ . enthaltcn. V orsucho, den Michsaft 
durch Stehenlasson, durch Lianenabkochung oder durch AlaunWsung zu coagulieren, habeu 
bis heute zu kcinem  gutori Resultato gefuhrt, weil der Kautschuk ontweder viel W assor 
cinschloss oder an Elastizitiit verlor. Ahnlich verlui.lt es sich mit der in jenen Gegcnden 
ycrsuchten Coagulierung des Milchsaftcs durch cin Demisch von Oarbol- und Schwefelsaure, 
wogegen sich das ,,Buttern“  der Milch moist se.hr gut bewflhrt ha,t. So crhaltoner Para 
Kautschuk wird dann in Tafeln oder Scheiben geformt und kommt nach dem Trocknen an 
der Luft in ausgezeichneter Beschaffenheit in den Handel. - - S p e c .k g u m m i, D u m m is p o e k  
erha.lt man, wenn man die Milch in Druhen an der Erde auffangt. Ls ist aussen braun, 
innen vom  Aussehen des Schweizer Khse, mit farbloser Ubelriecliender FKissigkeit in den 
llohlraumen. D e g r a b e n e r  K a u ts c h u k  wurde frtiher an den W urzeln der IIevea-Arten 
gefunden und ist nach Humboldt durch freiwilliges Austrcten des Milchsaftes aus den W urzeln 
der Baume entstanden. Er ist sehr unrein und daher von geriugem W erte.

Eigensclialten und Aiiwcndung. Kautschuk ist ein seiton weisses, meist braun es bis 
schwarzes Harz von ziihcr Kon&istenz und grosser Elastizitiit bei mittlcrer Temperatur. In 
der Kiilte erhitrtet er und wird briichig. Bcim Erwiirmen erweiclit er, bei 120° wird er 
lliissig, bei hoherer Temperatur yerliert er die Eigenschaft, beim Erka! ten wieder fest und 
elastiscli zu werden. Er ist unlbslich in W assor und A lkohol, auhpiellcud in Ammoniak, 
Acther, Terpentinol, allmahlich loslich in Benzol, Chloroform , Schwwfelkohlenstoft', Benzin, 
Petroleum, in Domischen von Benzol oder Schwefelkohlenstoff mit athorischen Olen, besondors 
mit 4- -8 °/0 Encalyptusdl, oder von Ather mit kleinen Mengen OelsJture. Besoiulers gute 
Losungsmittel sind 'fliiophen und das durch trockne Destillation aus dem Kautschuk erlialteno 
Kautschin. Verdimnte Siluren, starkę alkalischc Laugen, Bono. Salzsiiure oder Salzsiluregas 
groifen ihn ni elit an, konzentrierte Schwefel- und SalpetersJLire zerstbren ilm rasch, durch 
Chlor und Brom wird er hart und sprodo, ebenso durch Oxydation an Luft und Liclit. Seine 
ausscrordentlichcn Eigenschaften werden erhoht durcli das V u lk a n is ie r e n ,  indem man den 
erweicliten Kautschuk mit gesclm iolzcnem  Schwefel, oder SCI-, mit Alkalisulfiden oder emllicli 
mit einer Ldsung von Schwefel in Scliwefelkohlenstoff vermengt. Dor Kautschuk wird dadurch 
noch widerstandsftlhiger gegen die Einwirkimg von Siluren und Luft und belialt seinc Elasti- 
ziti.it zum Teil aueh in der Kiilte. Yulkanisierter Kautschuk ontha.lt 8— 10w/0 Schw efel; durch 
Zusatz von 30- -40%  S orli hit man den oboli fali s iiusserst widerstandsfUhigen, allerdings 
wenig olastischon I lartgummi oder Ebonit. W ird yulkanisierter Kautschuk mit starko;- 
Kalilauge gekocht, so entzicht ilnn dicsc allen mechanisch beigemongten Schwefel und 
hinterliisst don yulkanisierten Kautschuk ais sch w arze , aucli in der Kiilte selir elastische 
M assc, wolehe nur noch ohomiscli gobunclonon Schwefel enthiilt. A lle diese Korper sind



ausgezeiclm ote Nichtleitor der Elektrizitilt, werdcn abor boim Ileiben solbst negativ elektrisch. 
—  Aus diosen vier Ilauptfonnen werdcn die zahlreichen Erodukte gefertigt, welohe die 
Kautschukindustrie lieutc zu einem der ersten Tndustriezweige Europas gemaeht bat und auf 
die cinzugehen der Itabmen des Buches nicht gostattet. Erwalmt mag noch werden, dass 
raiin Bedaclit daraut' nimmt, die Produktion des Kautsehuks dureli Kulturen und Auffindung 
neiier Kautscliukpflanze.il zu crw citern , andererseits abcr audi auf Ernatzmittel des immer- 
11 i 11 tcuren Rohproduktes simit. Solclier Ersatzmittel, Faktis gonannt, werden lieute sdion  
eine ganzc Anzahl angewondet, allerdings meist nur mit gutem Kautschuk yermischt.

IMiarmazcutisob. wiehtig ist dm* Kautselmk ais D eckm ilid (Tir ofłene Wmnlen oder 
zur Verliinderimg der Verdunst.ung oder des Austroeknens. Zu djesein Zw oeke dellt man die 
C’ollemp.1 astra, Kautaihukpfl aster, dar, wolelie boi bober Klebkraft cine. ziem lich grosso Ouaniitat 
inedikameiitdseii Stoffo.s aiifiielunen kbmien und dio bedeekton Tcile vollkommon sdiiilzen. 
A udi das Senfpapier kann ais ein sold ies Collompla,stroni ailgcsoliou Ytęrden, da es das 
entolte ,Soiif|>ulvcr dureli ein KaOiwlmkliautehen fesihalt. — KaulselmksoliiauHie werden aus 
\ ulkanisiertem Kautschuk erhalten, indem man l>la.tten davon urn Itnhren logi. und an der 
Ileriihrungsstelle mit heissen Messern sdineidot, wodurch die Se.lrńitttWidam daim zuramnien 
k leben; pdor man presst erweichton Kauischuk dureli Rohrenformon in kalfos Wasscr.

Wsehiehtc und Statistik. Die erste Erwfthnuiig ertTlhrl; d e rKantselink dureli A n to n io  
II e r  e ra  (1540 1625), welohor von BaLlen beriehtet, mit deiicB die Fingeborcnen von. Ilayti
spici ten; 1,615 erziihlt .1 uan de T o r i ju e m a d a  von almliehoii Spielballen der M odkanor, lier- 
gestellt aus der Mi leli des lJlequa,hnitl 17[ó (W dstilloa elastica  Cor*.y und von don wassordielifen 
Kleidern und Seliuhen, w clolio aus diesen >S liftem liergestellt wiirden. 1751 veroHen(iidile. 
F r e s n c a u  die Besohreibung des Oachue-lui der Sudamerikaiiw (G astilloa ), naehdeni Id ion  171*6 
Cii. de la O on d a rn in ę  diejenige von S ip h on ia  elastica  (H eoea <ju ianensis) nebst den Eigonsehaften 
des Kautsdiuks gegeben und Mii ster von Sypliomakaiitsduik der Bariser Aka,demie iiber- 
sandt liatte. 1768 formie J r o s s a r t  die ersten Kautseliukrhlirori und seit 1771 benutztc 
M a g e lla e n  dcm Kautselmk zuni Radieren von Bleistirtzeielmungen, i 871) gelangte der Kautselmk 
naeli Deutsdiland. 1775 hesehrieb A u b le t  die Darstollitfig des llevea Kautsehuks bei den 
Garipons und Mjauias in IranzWsiscli Gtiyana. Bis 1820 benutzte man Kautselmk zur Dar- 
stellung vou Roli ren, Ktopfen, elastiselieri Verbandeu, was,serd leli tefa Firniss Cii r Leder. 1820 
steli te. T h o m a s  I ta n k o o k  elastiseh© Gewebo und M ak i n tosli wasserdiohte Zeuge dar. 1 HDD 
er fiu ul G o o d y e a r  das Vulkanisieren des Kautsdiuks und 1852 wurde das Ebonit ciTunden. 
Seit 1881 liat man mit der Kultur der Kautseimkpflanzeri begojmen, zu weleher sieli hesonders 
die Stammpllanze des Ceara-Kajjtschuk, M anihot (H azw nii Midi. A rg ., nusgezeiehnet eignet, 
ebonso die des indischeu Kautselmk, U rostigm a elasticnm  Mi<p, und manolie Ka-utseliuklianeii; 
wogegen die Kultur von llevea - und Gastilloa Arten ilrrer ho hen AnspiliOhe an Boden und 
Klima wegen immer noeli yiele Soliwierigkeiten biotot. Der vielae.itigon Anweiidmig, die, 
der Kautselmk findet, entsprieJit die hetraditlid ie Brodiiklion. 1800 wiirden auf den Marki; 
gobraoht: 165 000 Doppelzenlnor fa 100 Ko.) Bari K., 15000 Ztr. Castilloa-K., 5000 Zlr. Ooara-K., 
600 Ztr. Ma.nga,l)('ira-K., 5000 Ztr. jndiseher K., 5000 Zlr. Borneo-K., .‘>000 Zlr. Madngasear-K. 
und 60,000 Ztr. afrikaiiis<dier K ., Q,uantitaten, die in fortwahrendem Steigen begrilFen sind. 
(Zeitsclir. f. angęw. Chemie 1801 ). Indien expe.rtio.rto 181)5/04 allein 0616 Gwt.

liestaiulteile. Die Zusammensetzuiig der Hevea-Iifile.il lintersueAte Faraday; er land 
56,57°/0 W asscr, Sauren und dgk, 1,700/„ Ka.iitsdmk, 2,00"/„ Wasserloslielies, l,00,ww Albumin, 
7 ,1 A"/,, larbeiiden Bitterstoff, Rroteide und Wadas. J)er Molika,utseliuk be.stdil hauplsadilidi 
aus Reinkautseliuk O 20 II32, welclies dui'di Auflosen von Rolikautseliuk in Chloroform und 
Fili len dureli Alkohol, erhalten werden kann. Fi* bildet eine weisse, in der Warnie elaslische 
Mas.se, w e le,he in der Killte sprode ist und bei 50° erweicht; er selimilzt. bei 120" zu einer 
klelirigen nicht wiedor fest wordonden Masse. Angozilndet brennt er mit leuelitendc. slark 
russender Flannne; bei der trocknen Destillation geht er in. mehrere Kohlenwa erstolle, 
W asscr, 0 0 2 und CO iiber. Unter don Koli len wasserstolłen lindet sieli Isopren C-'* ID, Selnnlzp. 
•‘58°, Kautseliin (Dipenton) O10 l l ,# »Sdp. 1.80°, lleven (()•> TDjn Sdp. 2* 15°. Isopren kann dureli 
anhaltcndo Bchandlung mit Salzsamre in einen Stoli' vorwan<lclt werden, weh-her mu-h dom 
Auskoclion mit W asser dio Flastizitat und dio wosontlielisten Figenselmfton des Kamsclniks



besitzt. D;is dujfih trockne Destillation von Kaufcsebukabrctlldli fjlm lteiic Kaulscliiii (Kautseluikol) 
ist ciii yorziiglichee Pttsuiigsniillel des Kaijtsohuks.

.Littcratur. Drogę. P a y e n , techn. Chomie 1872. i UW. H a g e r , Pliarm. Praxis I. 
(1870) 779. III. 226. l l o f e r ,  Kautselnik imd Cuttaporclm, 1880. W ie s n e r , Itohstolle 154 159. 
W ie g a n d , 1‘haraiac. IV. Auli. 884. F. v. H o lin e l, Gowinmmg mul Sorten von K. 1887. 
F e r g u s o n , Ali aboufcIndia rubber and ('Juda 1‘crcha. Colombo, Ceylon 1 887. II a u łu  s o k , 'I'. F. in 
Realeneyklopadie der Pli armacie 1888. IV. 647. und in Erdmann - Kenig W arenkundo 1895. 
045. F l i ie k ig e r ,  Grundriss der Pliarm. 1894. 151. Tso-h iro.li, Indiselie Kutz und lleilpfl. 
195. S ch m id t , Ilandbuch d. Pliarm. Chemie III. Auli. II Pd. —  Caoutc.houc: Pliarm. (lali. 
Cl884) 45. —  Cahuclm: Ili-sp. (1884) 28. Ehistiea seu India, Rubber: II. St. Pb. 61894) 106.

Praparate und Fabrikate. Payen 1. e. Hager 1. c. I)i<4erioh’ s Manuale Pliarmaeeul.. 
Oolleinplaslra. (VI) 106 -118. - Cliarla Sina,pis: llisp. 488. II. St. Pliarm. 1894. 86.
Kautschuklósmig Dietcrich 1. e. 489.



Cicuta virosa L.
G iftig er  W assersch ierlin g , W iith er ich , Scherte , B orstenkraut, Parzenkraut. E n g i.: W ater- 
h e m lo ck , C ow -ban e. E ra n z .: C ig u e  vireu.se, C icuta ire  a<piatique. D a n .: W andpastinak, 
Seesn ape, S p re n g ro d . H o li.: W a tersch eerlin g . Itak: C icutaria. F ort.: C icutaria  aguatica .

S y n . C icu ta ria  aquatica  Lam. — C oria n d m m  C icuta  Róth.

Fam ilie: U m bd lifera e  Juss. U n t e r fa m il ie : U rthospem iae Juss. S o e t io n : Am m ineae 
Koch. G a ttu n g : C icuta  L.

Bcselireilm ng. Kino ausdaucrnde, in stehendem odcr langsam iliessemlem W asser 
w ach soń d e, selir giftige Staude. Das Rhizom ist, 5— 7 cm lang, kurz riibenfornhg, an der 
Spitze abgcstutzt, aussen grtlnlich oder weisslieli, geringolt, inuen weissfleisehig, hohl, dureh 
Querwande gelachert. Aus der yerletzten W urzel tritt ciii fast weisser, aromatiSęli riccheiuler 
'Ihilsam lieiwor, der aa der Luft mehr and me.hr gelb , endlióii rot uud stinkcnd wird. Die 
Wiilstc das Rhizoms sina mit fleischigen, federldeldicken , weissliaJien, biUgen, horizontalen 
Kebenwurzeln quirlig besetzt. Aus dem Rliizom entspringt meist. nur ein unten rotlKher, 
oben grasgrttner, nicht bereifter, kahler, stielnuuler, zartgeriefter, li obi er, knoligeiy 0,5— 1,5 m 
lioher, 1 bis 2 cm dicker, oben selir yerzweigter Stengfel nut oft gegenstlindigen Astem Die 
lUatter sind ebanfalls Yollstandig kalii and grasgrim ; die grundstftndigen, grossten liabeai 
eine bis 20 cm bingo, etwa 2 cm breite Scheide und einen ungela.br ebenso langcn, runden, 
bolilen Stiel; sio wcrden im ganzcn bis 80 cm lang und chva 80 cm breit, und erscbeinen 
deshalb im ganzcn Umiange langlicli-lanzettlicb; die stengelstandigan nelimen nac.li oben 
an Grflsse rascb ab. —  Die Bllttter sind wecbselstandig, nicht zusammengesetzt, aber tief doppelt- 
fiedcrteilig. Ij4e 3— 5 Fiederteilpaare erster Ordmuigiuid die 2 --8  FiederteiJpaare zweiter Ordnung 
sind gegenstiindig; die Fiederteile zweSjer ( )rdmmg sind nur tief 2— 8-spałtig. Diese letzten 
Zipfel sind, je  nacb der Grflsse der ganzcn Blatter, 4— (> cm lang und 7— 14 min breit, 
binglich lmizcttlicli, an jeder Scite des Randes mit 0— 9 einfachen, seharfen, staShclspitzigen 
.Siigeziihne.il versehen und laufen in eine scharfe Staebelspitze aus. Jeder Zipfel ist vou 
einer liervortretenden jMitfcelrippe durchzogen, von der nacb jedem Sagezalm bin eine weniger 
deutliche Scitenrippe unter ziemlieh spitzem W inko! sieli abzweigt. Die kleinen Blutcheu 
stelien in zusammengesetzten viclstrahligen, konvcxen Dolden und diese wiedermn in mehr- 
gabligen 'flugdolden  angeordnet, und zwar s o , dass jede D olde ibrein Stiltzblatt. gegenbber 
zu stelien sebeint, wahrend aus der Aehsel des Stutzblattes der niichste Stralil der Trugdolde 

Mjntspringt. Die Dolden liaben entweder keine oder seltener 1— 2 schmale Hflllbkttter; die 
Dolclcben dagegen sind von 8— 12 pfriem licben , zuriickgescblagenen, den liliitenstielen an 
Lange gieichkormnenden oder sic uberragenden liiillbliittchen mngeben. Jedes lUtitcben sitzt 
auf einem bis 10 mm langen Bliitenstiel; die meisteu vou  ihnen sind zwittrig, doeb fiu den 
sieli besonders in der Mitte der Doklehen bisweilen einige, dureh Verkimunerung des weib- 
liehen G eschlechtsorgans, mannliehe Bltitchen. — Der K elcli ist oberstandig, deutlicli ffmf- 
blattrig; seine BlUttelien sind breit eifbrmig zugcspitzt. Die ftinf Blumenbłfttter weehsoln 
mit den Kelchblattern ab, sind weiss, gleieb gestaltet, eifbrmig oder verkebrt berzfdrmig, 
dureh den nacb dem Innem  der Bliite eingesehlagencn Endzipfel sebeinbar ausgarandet. Die 
Staubblatter stehen zwisclien den Kronenbl&ttern; ihre Ftlden sind nacb innen gekriimmt, die 
Beutel beinahe balbkugelfBrmig, weiss oder rOtlich, nacb innen in Lftijgs.spalt.cn aufspringend. 
Die zwei in der Jugend verwachsenen, spiker sieli trennenden Fruchtknoten sind unterstandig, 
endigen oben in ein breites Gritfelpolster und in zwei aufrecbtsteliende kurze Gritlel mit 
kleiner, knopfiger Narbe. Die 2 mm lange Fruclit besteht aus zwei beinahe halbkugligen, von oben
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her etwas zusammengedrtlekten, briiunlich gelben Teilfruehteheff, die an einem gcspaltonen 
Fruohttrager luingen mul von denen die eine mit drei, die aiidere mit zwoi Kelehblattern und 
eine jede mit einem \ mdangerten, naeh aussen gebogenen Griffel gekront ist. D i* Fugcn- 
fliche  der Fracht ist naUpzu eben; die filut Hauptriefen sincl am Uiieken abgerunclet, die 
Seitenriefen rftlit. Htigelig, sodass die ganze Fruclit riuidlicjj, beinahe kugelig crscheint. Die 
Thalehen siad dimkler gcfiirbt, nieht sehr vertiet't mul je  mit einem starli hervoriretem lcn 
Olstriemen versehon; aueli auf der Fugenlblche verlaufen zwei Dlstriemen. Der Same ist 
von eiuer dunkelgraubraunen Ilaut uniLeben mul entlhilt relchliciies Nahrgewebe. L ftzteres 
ist dunkelgran, in diiimen Lagen durcliselieineiul, aut dem Quersehnitt rmullich, namentlieli 
naeh der Fugenflache lun liewoiBewfilbt., trocknet aber bei der Reife bisweilen so starli zu- 
sammen, dass die Frucht an der FugenHaclie, etwas ausgehólilt erscheint, dal)er Kotli, s 
Zusammenstellung mit C oriandrum . (u. o .)  Der Keimling ist vom  Nahrgewebe umsehlossmi; 
das W iirzelćtien liegt am oberon Fnde der Frucht, der Keimling mit den spitzen Keim- 
blattern siehelfdrmig naeh unten geriehtet.

Fine Form diose.r Pllanze ist

fl. temii folia Koch. <C. tenuifol-ia Frohlioh, C. a n gu stifo lia  Kitaibel ais Art) zartbhifctriger 
Wassersehierling. W urzelstook und Stengel sind dUnn, letzterer viel niedriger, oft nur spannen- 
hoch; Klattzipfel lineal und wcnig gesJlgt oder ganzrandig; die D olde 5— 8 stralilig , so auf 
dem Kodeń im Sommer austrocknender Sumpfe.

Namc. Cicuta  ist die rom ischc B ozciclm unajfur Schierling. Es ist w olil ais sicher 
anzunelnnen, dass unter C icu ta  fur gewolm licli imser Conium, das h o-retor oder Korrtu-or der 
Griechen, zu yerstehen ist. Doeli ist bekannt, dass bei den Griechen die Vergiftung mit 
Schierlingssaft zu den Todesstrafen gehorte, die ja  u. a. auch S o k r a t e s  erlitten hat. Naeh 
den Symptomen dieses Todes zu urteilen, sclieint es sieli hierbei um den W assersehierling 
gehandelt zu liaben und eine Verwcchselung beider Ptlanzen iu Erzlililungen ist fur jeno Zeit 
umsoweniger verwunderlieh, ais sie ja  aueli heute uocli vorkommt. P iln i us und K c r ib o m u s  
L a r g u s  bezeichnen mit C icu ta  m ajor den getleckten Schierling ( Conium  m aculatum  L.) und mit 
C icuta  m inor die ihm sehr almliche Ilundsgleisse (A ethusa  (Jynapium  L.j Den W assersehierling 
beobaclitete zuerst G e s  n e r  1501 in stelienden Wlissern bei Ziirieh und boschrieb ihn ais 
C icuta a tju a tica ; trotzdem dient der Name Cicuta im Mittelalter nocli austichliesslich zur Be- 
zeichnung des gefleckten ,S ch ierlin g , so bei M a t th io lu s  und T r a g u s . Frst L in  n o  17B< 
trennte die genannten drei Ptlanzen in der lieute ubłichen W eise, w onach also C icu ta  y irosa  
L. gleichbedeutend mit C icu ta  atjuatica  Gesner ist lnach F l i i c k ig e r ^ B

BI ii tczci t. Juni, .luli, August. s

Yorkoninien. Die Pllanze finclet sieli in wasserrciclien Gegenden nicht selten an 
Teieliratidern, in W assergraben, Sumpfen und an uberschwemmten Orten, durch ganz Europa 
und Nordasien zerstreut. In N ordam erika wird sie durch die nachfolgendc Art ersetzt.

Cicuta maculata L. Gefleekter W assersehierling, Schlangenw urzcl, wilcler Pastinak, 
W ild  P arsn ip , W aterhem lock, B eaoerpoison , S potted  C ow -bane.

Die W urzel ist ebenlalls gefilchert, aber etwas kriechend, mit 2— 7 liinglichen, etwas 
knolligen, fleisehigen W urzelasten von b— 10 Cm Lange und 2 cm Dicke; die ganze W urzel 
ist aussen briiunlich, innen weiss, wenig riecliend. Der Stengel ist purpurbraun gefleckt, im 
Kchatten auch wohl ungelleckt, 60— jlOO cm lioch und hoher. Die Blatter sind cloppelt drci- 
teilig, die Abschnitte kiirzer, aber breiter ais bei 0 . v irosa  L., lanzettlich oder eilanzettlich 
zugespitzt und stachelspitzig gesiigt. Die Dolden liaben 5— 10 cm im Durchmesser, sind oncl- 
und seitenstandig; die lltllle felilt meist, die llullchen sind v iel kiirzer ais die D oldchen; die 
Blutenstiele sind ltohl, die Frucbte sind 2 mm lang, gelblich, liaben fiinf stumpfe Rippen und 
sechs Olgange, von  denen zwei auf der Fugenflache liegen.

Bltltczeit. Juli, August.
/

Yorkoim ncn. An sumpfigen Orten Nordamerikas.

Anatomie beider Pllanzcn. Die W urzel von C icu ta  virosa  L. zeigt eine aus 3— 4, 
durch Digestion mit A lkohol sieli leiclit trennenden Schichten besteliende K orkliu lle; auf diese



iolgt oin polyedrisehes, mit grossen scbizogenen Ólbehultera durchsetztes Rindenparencliym. Die 
ólbelialter babciu bei kreisibrmigem oder ovalem  Q.uersclmitt eino W eite von 200 bis 300 ;i 
und sind von einer Sclieide von 14— 16 nach dem Iimeren des Hohlraumes Bipillos hervor- 
ragendcn senkrechten Zellrcihen gebildet Sie fehlcn dem ziem lich uudeutlicli abgegrenzten 
JlolzkOrper vollstandig, ebeuso dem Pliloemteil. Das Mark ist wenig ontw ickclt, zeigt aber 
breite Mark.strahleu und ist, wie das IIolz vollstandig frei von JMbehaJtern.—  Alm liche Verha.lt- 
fiisse land Glenk bei der Uutersuclniug der W urzel von C icuta m aculata  L. —  Tn den jungen 
Nebenwurzeln wechseln zwoi Xylem bundel mit zwei dazwischcn liegenden PliloCmbiindeln; das 
sekimdare Cambium umgiebt den iiusseren, den seitlichen und bisweilen aucli den iimeren 
Teil des Xyleins. Bei den Verdickungen, wio sie insbesondere bei Cicuta m aculata  L. vor- 
kom m en, bort die Thiltigke.it des radialen Cambialteiles allmahlieh auf, wabreud die des 
Iiusseren und iimeren erhalten bleibt. Die G-efńsse des Xylem s werden von nicbt yerliolztem 
Paresnchym um geben , welches in KreiSen und radial nach ausscn angeordnet ist. - Die 
! lolilrimme der W urzel entstehen nach de  B a r y  durch Bildung scliizogener Liicken im 
Mark, w orauf die umscliliessenden Zellcn allmilblicb ibr Protoplasma yerlieren und kolla- 
bieren. Die B.este der Zellwande der kollabierten Zellcm bedecken die Wand des IIolil- 
raumes. —  Der bobie Stengel besteht in beiden Fili len ans einer sehr dUnnen Rinde und 
einem sehr schmalen Gefflssbiindelte.il mit unvollsti'u)dig yerliolztem Xyiem. — Den Ban der 
Blatter von C icuta  m rosa  L. studierte H an s V i r c h o w , G le n k  den der Blatter von C icuta  
m aculata  L. Die Cuticula des Cicutablattes ist ober- und untorseits schwacb gefaltet. Die 
Epidermiszellen sind p o ly gon a l; zwischen ilmen sitzen, besonders aut der IJnterseito, zahl- 
reiche Spaltdffnungen. Der starkę Mittelnerv eines jeden Blattzipfels dringt tief in die mit 
zablreichen Spal toffi urn gen besetzte Spitze vor, vereinigt sieli hier mit den sebwachen Seiten- 
nerven und encligt pinselartig. Die Verzweigung der Adern ist eine .sehr einfache; crst in 
weiterer Entferming von der Spitze zeigen sieli stilrkere Neryen. Der Mittclnerv besteht 
ans einem collateralen Gelassbimdel, welehes oberseits wie unterseits starkę Collencliym- 
belege bat. Der Mittelnery ist mit kurzeń, einzelligen Papillen besetzt, dereń Cuticula kleine 
warzige Ausstidpungen zeigt. Der Band ist mit kurzeń, ge tren n ten, die glasbelle Spitze aber 
mit busohelibrniig gehauften Tricbom en besetzt. —  Das Nahrgewebe des Samens bestelit ans 
einem olreichcn Parench\m, w elches zablreic.be rundliche durchscheinoude Aleuronkorner 
einsehliesst. D ie Striemen sind mit braunem Ol angefullt und durebziehen die Fruclit ihrer 
ganzen klingę nach.

O U iciudl war frtllier die W urzel der Pflanze ais Radtix Cicutae aąuaticae und das 
Kraut ais l l e r  ba C icutae aquaticae. Die W urzel wurde ais zerteilem.les Mittel gertllmit und 
('and Anwendung zur Yertreibung von G esch w til*n , Ueberbeincu, iimeren Geschwiiren und 
dergleiclien. —  Das Kraut wurde iiberall da angewandt, wo imm heuto Conium  m aculatum  L- 
benutzt, also besonders iiusserlich ais Ziljatz zu erweichendeu Spezies. Heut ist es nicbt 
melir im Gebraucli. —  Die IJbereinstirmnung der Volksnameu dieser Pflanze und des ge- 
wohnlichen Sciiierlings ( Conium  m aculatum  L.) giebt Yeranlassung zur Yerwechselung beider. 
Pllanzen, obgleicb eine Ahnliehkeit zwischen Beiden nicbt yorlnmden ist. Sodami sołlen die 
Frtlchto von  C icu ta  virosa  L. siali unter den F ru ctu s  F h ella n d ri gelimclen lu iben , da beide 
Pflanzen den Standort gemeinsam luiben; doch unterscheiden sieli die rundlichen Cicuta- 
frUo.hte leiclit von dem langlicben W asserfenchel. —  Viel wiclitiger ais cliese mCglichcn Yer- 
wechselungen und absoluten Gebrauclisanweisungen ersclieint die Kenutnis der iiirchtbaren 
tosisehen E igcnschaftcn, die das cingehendste Studium der deutschen Pflanze wie ihrer 
amerikaiiiscben nalieu V(.u;Avandt(m rewhtfertigt; derm beide Arten bergen in allen ibren Tiulem 
eines der heftigsten und tiickisc.listen Gifto, die im Pflanzenreiche gctiniden werden. W ieder- 
liolte Beobacht.imgen der jungsten Zoit luiben ergeben, dass relatiy geringe Mengen des 
Kraut.es, des Samens und besonders der frisclien. Wurzel liinreichen, urn kraftigc Kinder in 
kiirzester Zoit bewusstlos zu maclien und sie fast unfehlbar bald darauf zu toten. —  Beide Pflanzen 
sind in folgo dessen wiederholt Gegenstand von lliitersuclnnigen gewesen, welclie u. a. er
geben luiben, dass besonders die Herbst- und Friihjahrswurzel stark giftig ist, und yorzugs- 
weise ilir  Salt, aber ebenso au d i der Saft der ganzen iibrigen Pflanze Betaulnmg, Yerlust 
der Bprache, Olmmaeht, krampfliaCte Zuckungen, Okm M cken- und Starrkrampf, schliosslicli 
den Tocl lierbeifiilirte. Diese Erscheinungen tolgcii so umnittelbar auieinander und steigern 
sieli so solnie! 1, dass der Patient meist unrettbar Yerloren ist, wenn nicbt augenblickliche



Hilfc zur Stelle ist. Ais Gegemnittel dienen mich L iid tk e  Breclimittel, Essig, Kochsalz, 
Zucker, Zw iebeln , Senf, Eisklystiere, Ofluen der V ena ju g u la r is , imierlich Kiuupfer, 10— 15 
Tropfen T in ctu ra  K a lin a  und die Samcu der Fevillea  cord ifo lia  (Cucurbitaceae).

Bestandteile. V ergeblich suchte man im atherischen Ole oder in einem fluchtiflln 
oder nicht fiuchtigen Alkaloid oder G lycosid mach der verderbenbringenden W irkung der 
Pflanze. Das atherisclie Ol erwies sieli ais gefahrlos; ein Alkaloid oder Glycosid ab er wurdo 
nicht gefunden. Im Jahre 1868 gelang es A n k u m  in Gestalt eines indifferenten llarzes das 
wirksame Prinzip des W asserscłiierlings zu isolieren, welches von ii Ohm spater rein dar- 
gestellt und O icutoxin beiiannt wurde. Zu seiner Bereitung wurde das atherisclie Extrakt 
mit 70 prozentigem W eingeist ausgesehiittelt; die alkoholische Fltissigkeit setzt im Kalten 
gr Lines fettes Ó1 ab. Mail filtriert, entfernt den Rest des fetten ()les durch Ausecktttteln mit 
Petrolather und dampft die gereinigten alkoholisclien Flflssigkeiten unter der Luftpumpe ein- 
Trockne W urzel gaben 3,5°/0, lrische 0,2°/0 Cicutoxin, eine liom ogene, nicht trocknende, 
sauer rJKaftreiide Mass*, welche durch alkoholische Kalilauge in m ehrere, lbsliclie Salze 
bildende Sauren zerlegt wird. Verdunnto Schwefelsaure zersetzt es ebenlalls bei langerer 
Einwirkung. Das Cicutoxin wirkt alnilich dem Pikrotoxin; 2— 3 mg tbten Fische, 50 mg, inner- 
licli gegeben, Katzen, eine etwas grossere Dosis llunde. Oliarakteristisch fur seine Wirkunge-n 
sind die oben erwałmten Ersc.heiuungen: Bewusstlosigkeit, Verlust der Sprache, Krampfe, 
schliesslieh der Tod. Das atherische Dl wurde wiederholt dium stcllt und untersuclit. J. T ra p p  
erhielt 1858 aus 10 kg Samen 60 g Dl; seine Analyse ergab ais Bestandteile Cuminol und 
Cymol, die Bestandteile des Cumin6l.es Cs. diesesj. G le n k  erhielt 1891 aus den W urzeln von 
C icu ta  m aculata  4,8H/0 Dl mit einem Siedepunkt. von 177° und ^pezifischem GewiOpt 0,855; 
wiihrend .1. T r a p p  und v on  A nk um  rur das Ol vou C icuta  v irosa  E. den Siedepunkt 166°, 
spezilisclies L w ic h  t 0,870 und Polarisation 14,7° angeben.

Littcratur. Beschreibung und Abbiidung. C icu ta  -uirosa L. L im iA , Cen. 354. Spec. 368. 
— E n d l i c h e r ,  Gen. n. 4391. —  H o ffm a n n , Umbell. 177. — K o  ste l e tz ki, Med. Pharm. 
Flora IV. 1128. —  B e r g , Botanik 333. Charakteristik d. Pfl.-Gen. 82. t. LIV. 403. —  N e e s
v. E s e n b e c k ,  PI. mediom, t. 282. —  H a y n e , Arzneigew. I. 37. —- I le h k e l ,  Botanik 96. —- 
S c l i le c h t e n d a l -H a l l ie r ,  Flora von Deutscliland 'XXVII. 85 t. 2719. —  T li oni A, Flora von 
Deutscliland III. 136. t. 372. —  L u e r s s e n , Med. Pharm. Bot. 14. 762. —  K a r s te n , Flora 
von Deutscliland II. 400. —  G a r o k e  ('XVII) 239. Fig. 891. —  K o c h ,  Umbell. 129. — D e  
C a n d o l le ,  Prodrom. IV. 99. — B en tlia m  X H o o k e r , Gen. PI. I. 889. — B a i l lo n ,  Ilistoire 
des Plantes VII. 221. 182. 123. Fig. 123. 124. C icu ta  m aculata  L. L in n ć , Spec. 367. 
K o s t e l c t z k i ,  1. c. —  T o r r e y , FI. Unit. St. I. 308. — L in d le y , FI. Med. 34. — I ta ff in e s ą u e , 
Med. Bot. I. T. 22. —  G r a y , Manuai. ed. 5. 196. — C h am p ., Flora Unit. St. 161. —  G lcn lc , 
Am. Journ. Pharm. 1891. —  B a il lo n , 1 list. d. PI. VII. 182. Reiclienbaeh fil., Icon. FI. Germ. T. 1853.

Droga: R a d ix  C icutae. LucU ke, Areli. 1893. 34 jlld . 231). — G le n k , 1. cit. — Pharm. 
Port. 124. —  H erba  C icutae. H e n k e l, Pharm. 250. — B e rg , Pliarm. 268. — F lu c k ig e r ,  
Grundriss Pharm. 185, Ilandb. Pharm. 951. —  F lu c k ig e r  & H a n b u r y , Pharmacogr. 299.

Anatomie. L iid tk e , 1. c. —  G le n k , 1. c. u. Pharm. Ztg. 1891. 563. —  H a n s V ir c l io w , 
Arch. Pharm. 1896 (Bd. 234) 132.

Bestandteile. I lu s e m a n n -I I i lg e r ,  Pfianzcnstoffe II. 934. —  F lu c k ig e r  & H a n b u ry , 
Pharmacogr. 332. —  .1. T ra p p , Arch. Pharm. 1896. Bd. 234. 212.

T  afelbeschreibung:

A  U n te r e r  T e i l  d e r  P fla n z e . B  g r u n d s t in d ig e s  B la tt. C B lU te n z w e ig . 1 B l i i t e ;  2 F r u e h tk n o te n  m it 
G r i f fe lp o ls t e r ;  3 d e r s e lb e  im  Q u er ,seh n itt ; 1 F r ite h te ;  5 F r u c l it  im  L i ln g s s e l in it t ;  6 F r u e lit  im  Q u e r s c łm it t ;  
7 F r u e lit  v o n  d e r  B a u c l is e it e ;  8 d ie s e lb e  v o m  I lu c k c n -  A B C  m it iir lie h e G r o s .s e , 1— 8 v erg -rossert . A lle s  n a c i  
d e r  N a tu r .
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Petroselinum  sativum Hoffmann.
Petersilie, g e m e in e  o d e r  G arten -P etersilie . E n g l . : Parsley . F r a n z .: Persil. H o li.: P ieter- 

selie. D an., norw ., ru m .: Persille . S c h w e d .: Persilje. Ita l.: P rezzem olo . P o rt .: P eregil.

S p an .: Salsa. G r ie ch .: Z ś h r o r .  T iirk . M aiktanos.

S y n . A p iu m  Petroselinum  L., A piu m  mdatjre Lam., la tifo liu m  Mili., crispum  Mili., P e tr o 

selinum  hortense Hofłin., Carum  P etroselinum  Bond). & Tlook., P etroselinu m  P etroselinum  Kars ten.

Fam ilie: U m bd lifera e  J ussieu. Un ter  f a m i l i e : Orthosperm ae Jussieu. S e c t io n : A m m ineae  

Koch. Gat.tufeg: Petroselinum  Hoffmann.

Beselireibiuig. U as zwei- oder mehrjahrige Kraut treibt ejne oft tibor 20 cm
lange, am W urzelstock bis 3 cm dicke, spindefforniige, geringelte, einfache, wenig iistige, 
gelblich weisse W urzel senkrecht in den Bodem Aus ihr entspringt im ersten Jahre nur 
ein Bflschol Blatter, welclie im folgenden W inter mehr oder weniger absterbeu; im zweiten 
Jahre dagegen entwickeln sieli ein oder mehrere griine, fast. von Grund aut iistige glanzende, 
feingerillte, kantige, m arkige, kahle. 1— 11/1> m hohe, aufrechte Stengel mit rutenformigeii 
As ten, w elclie sehr entfernt mit wechselstiindigen Blattern besetzt sind und endstltndig die 
Bliitendolden tragen. Die grundstiindigen Blatter d«s ersten Jahres und die stengelsRtndigen 
des zweiten .Tahres sind verscliieden gostaltet. Die erstjahrigen Blatter haben eine sehr 
kurze łangliche Scheide und einen rinnigen Blattstiol, sic werden bis 30 cm lang und sind 
dreifach fiederteilig. Die Fiedern erster und zweiter Ordnung, je  3— 4 Paare, sind hinggestielt 
und entfernt gestellt. D ie Fiedern dritter Ordnung sind in dem Blattstiel yersclnnfiłert und 
zerfallen selbst w ieder gewohnlich in drei Abse.huitte, von denen jeder wieder in mehrzipfe- 
lige End- und Seitenlappen sieli spaltet. Im Uinfange sind sie eifbrmig mit stumpler >Spitze; 
die 2— 3 Abschnitte selbst aber sind yerkehrt-eifOnnig und am Griuule etwas keilig, und 
haben an jedem  Ran de 1— 2 stumpfe Sageziihne, welclie ebenso wie die Zipfel selbst in ein 
weisses Spitzclien endigen. Das ganze Blatt ist oberseits glanzend, unterseits matt, und 
macht mit seiner reichzerteilten, aber substanzreiclien Blattflaclie einen wohltluiendeu uppigen 
Eindruck. Das Blatt des zweiten Jalires ist viel einfacher gebaut. Es erreiclit eine Lange 
von 20— 30 cm  und ist nur doppelt fiederspaltig. Die v ier Paare erster Ordnung sind ent
fernt gestellt, die unteren hinggestielt, die oberen in den kurzeń Blattstiel yersclnnalert. Die 
Fiedern zweiter Ordnung bilden libchstens ein oder zwei Paare; sie sind keilfonnig, am 
Bando mit 2—4 gros,sen, eiformig langliclien Zahnen versehen und endigen nieist mit 2— 3- 
zipfeliger Spitze. Die Hoclibhltter endlich sind nocli weniger geteilt; sie schliessen sieli 
direkt an die Blattscheide an und haben meist nur drei lange linealisclie oder lineal-lanzett- 
liche Zipfel, dereń mittelster selbst nocli 1— 2 Seitenzipfel hat. Die obersten sind scliliesslicli



nur noch ungeteilt pfriemlioh und oft nur einzeln. Die Bluten scehen in zusammengesetzten 
D olden; diese wiederum in gabligen Trugdolden, ihrem StUtzblatt gegeniiberstehend, am 
Ende der Zweige. Die Dolden siad flach, 0— 20-strahlig, liaben zur Bliitezeit 5— 7, zur Frucht- 
zeit 8— 10 cm Durclimesser; die Doldclien haben 10— 1;> BlUtclien. —  Die D olde wird von 
1— 2 pfriemliehen Hullblittern gestiitzt; die llullchen der Doldehen d&gegen bestehen aus 0 b 

fadliche Blattchen, die kiirzer sind ais die Blutenstielchen. Die Blumenkrone ist oberstandig, 
der Kelcli undeutlieli; die font' gelbiieh-griuien kleinen Błumenblatter sind breit-yerkehrt • 
eiform ig, die Zipfel breit eingesclilagen, sodass sie wie ausgerandet ersclicinen. Die tilnt 
gelben Staubblltter sind flach ausgebreitet und ragen weit uber die Błumenblatter hinaus. 
D ie intrors aufspringenden Antheren sind kugiig eiformig, gelb; die Griffel sitzen aut eincm 
gelben Griffelpolster, zuerst parallel aufrecht, dann divergent, an der Fruolit schliesslich in 
scluirfem Winftel zuritckgeschiagen. D er Fruchtknoten ist eiform ig, seitlich je  mit einer 
tiefen Itiefe gezeiclm et. D ie ppaltfruclit ist 2— 3 mm lang und etwa l 1/#— 2 mm breit, eiformig, 
dunkelgraugrun oder et,w as brdunlicb, mit fiinf s troll gelb gekielten Riefen auf dem lliicken 
jeder Teilfrueht und eineni hervor ragen den W ulst in jedem  Thalehefi; die Frueht ist 
durch das an der .Spitze getrennte bleibende bramie GrifM polster und durcli tiete Rinnen 
zwischen den Teillrilchten zweiknopfig. Die Grille i sind an der Frueht scharfwinkelig zuruck- 
gebogen. In jedem  Thalolien liegt ein brauner Olgaug, zwei ebensolcher bem erkt man aui 
der ebeneii Fugenllache, wodurch dieselbe in ungefS.hr drei gleiehe Teile zcrlegt wird. Die 
Teilfriichte hangen an einem zweiteiiigen Fruclittriger. Das N ahrgewebe des Samens ist 
weisslicli grau, auf der FugenM ehe fast eben. D er Keimling liegt am oberen Ende der 
Frueht, allseitig vom  N ahrgewebe umgeben.

Forinen. Die Pflanze wird in zaldreichen rtpielarten in den Garten kultiviert. Eine 
hiuifiger vorkom m ende Variet!lt, die zugleicli die Verweelisehing mit der yerdhclitigen Aethum  
Cynapium  L. ausschliesst, ist die j). crispum DC. K a r  s te n  unterscheidet: 

a. C. angustifolium  Kit. mit linealen Blattzipfeln.
/I C. crispu m  DC. (Apiwm  crispu m  Miller; mit krausen Blattzipfeln.

Bliitezeit. Juni, Juli.

Yorkomiiien. Die Pflanze ist im udć5stlichei|Europa einheimisch, man lindet sie in- 
dessen auc.h eingeburgert in Sildtirol, besonders an der Sudseite der Fclswdtnde, bis zu 
1200 m hocli. Im obrigen Europa wird die Petersilie teils ais Ktichongewiirz, teils zu medi- 
zinisclien Zwecken oder zur Ólgewimiung kultmert. Fur den letzten Zw eck  ist besonders 
die franzOsische sehr geschittzt. ,Sie gedeiht auc.h in Norwegen, wo man ebenfalls gutes Dl 
von ihr erlialten hat, sowie in W estgronland. Andererseits hat man sie audi in Indien mii 
Erfolg angebaut.

Name. D er Name kommt von ja h g o ę , Fels und a tiu ror, Silge, Sellerie; Petersilie oder 
Steinsilge deutet also auf den gftandort der Pflanze.

Uescliichte. P etroselinum  ist das 2X?.iviyvd e sH ip p o k ra te R  und des D io s c o r id e s ,  w elches 
auc.h von Plinius ais gutes Heilmittel geriihmt wird. Griec.hische Arzte benutzten neben 
dieser Pflanze das l l i i g o m h r <>v, welches nach neueren Autoren die StammpHanze des Semen  

P etroselin i rnacedonici oder Sem en A p i i  p e tra e i sein soli und unsere heutige A tham antha m acedo- 

n ica  >Spr. == B ubon m acedonicum  L. (K o s t e l c t z k i  IV. 1148) ist. Die Frueht dieser Pflanze 
wurde ais Mittel gegen Epilcpsie geriihmt. Im siebenten Jahrlmndert fiudet sieli Petersilie 
bereits in deutscliem Gebraucli; in spiiteren Arzneiverzeidhnissen kommen beide Ptianzen 
neben einander vor. In der Taxe von W orm s vom  Jalire 1582 werden die Fruchte von 
P im p in o lla  ais Petroselinum . bezeiclmet.



01'lieinell sind die W urzel, I iu d ix  P etrosclin i, das Kraut, Jierba P etrosclin i, hauptsUclilich 
ab«r die Friiclite der Pflanze, F rn ctu s  Petrosellni.

Kiidix Petrosclini bildet die getrocknete, von Nebenwurzein befreite Ilauptwurzel 
der Pflanze. D ieselbc ist spindelfonnig, tleisehig, weich and zalic, bis z u 20 em lang und 
rnn oberen Endo etwa 2 cm diek, aussen gelbbrauft, langsruhzelig, (pierwulstig, mit langen, 
horizontalen Korkwarzen versehen, in dereń Mitte man ni cist die Narben der abgese.hnittenen 
Nebenwurzein erkennen kann. Auf dem Quer.schnitte erscheint die Aussenrinde ais brcitc 
weis.se Linie; die weisse durch Markstrahlen radialstreilige, an radial gest-elltcn, aussen tan 
gential gestreckten Ólbehaltern reielie Junenriiulo iibertrifft an Preile den Durelimesser des 
gelben llolzkorpers, von dem sie durch cinen dunklen Oambiuinring getrennt ist. Das gelbe 
11 olz ist ebenfalls von Markstrahlen durchsetzt, zwisclien. dcn«*n die gelben pordsen flo lz  
biindel liegen. Das Al ark ist brii imlicsji und tleisehig, der Deschinaek der Wurzel ist aroniatisch, 
etwas scharf, der Derach petersilionahnlich, aber weichlicher. l)ic  W urzel entiialt etwas < >1 , 

wenig Derbstoff, Zueker, >Sehleim und Starkę.

Folia Petrosclini. Einigf Pharmaoopden verwenden die frischen Dliitter der Peter- 
silie; dieselben sind oben genauer beschriehen worden. Sie werden von der kultiviertcn 
P lian ze im ersten .Jahre gesammolt, diirfen ab*r nicht venveehsolt werden mit de.n lllattern 
von Aethusa C ynapiu m  L . Diese sind beiderseifs glanzend, lang zugespitzt, und rieehen beim 
Zerreiben widerlieh na.rkotise.li, nicht angenehm aroniatisch. Yergl. iibrigens den Te.\t zu 
Aethusa K y n a jń u m  L .

Fruetus Petrosclin i. 2 mm lange, seitlieh zusanunengediTicktc und rinnig vertiefte, 
eiforrnige zweiknbptige, dunkelgraugriiue Spalttrtichte, die leicht in ihre an gespaltenem Frimlit- 
triiger hangenden Teilfriiehte zertallen. Letztere lniben eine ebene 'Fugcntlaehe, funt hervor- 
tretende, gelbe, stumpfe lliefen und Thalelwfii mit ,je einem Olstriemen. Sie rieehen beim 
Zerreiben stark aroniatisch und schmecken aroniatisch brennend.

Yerwechslungen. A ethusa  C yn ap iu m  L. liat almlie-he Friiclite, welche mich einigen Autoren 
giftige Eigenschaften besitzen sollen. Dieselben sind indessen grosser, liabcn scharfgekielte 
wulstige Riefen und sohmaic Thalchen. Sie rieehen beim Zerreiben nicht aroniatisch, 
soiulern w i der lich narkotisch.

Anatomie. Die W u rz e l  wird von eifier 4—o-reilflftn Korkschicht umgeben. Das 
Rindenparenchym besteht aus rundlich -parenchym atischen, locker Yerbundenen Zellen , die 
mit sehr kleinkbrniger Starko erttillt sind und grosse Intereollularraume zwisclien sieli bilden. 
Die Ilalsnmgaiige sind schizogen aus b— 4 nebeneinander liegenden Zellen entstanden: im 
ausgebildeten Zustand ist ilir Q.uerSehnitt kreisrund oder tangential langlieh; derselbe ist you 
einem Kreis von englumigen, inhaltreichen Zellen uingeben, dereń Zalil 10— 20 betragt. Die 
ISalsa.mgfinge haulen sieli mieli dem Oainbiuin zu und liegen locker zerstreut, a ber tangential 
gestreckt nalic der Korkschicht. Die Cambialschicht besteht. aus 4— f> Zollreihen; der X ylen r 
teil der einzelnen Cietassbundel ist sehr schmal und radial gestreckt; die Defasse liegen in 
kleinen Oruppen you 3— 0 radial nebeneinander, umgeben you wenigen llolzparenchym roihen 
und Eibriformfasern. Die zalilreichen hervortretende.fi Markstrahleo bestehen nur aus ciner 
Zellschicht, welche 4— 12 senkrecht ubereinanderliegende horizontale Zellreihen zeigt. Das 
Al ark besteht aus weitlumigem Parenchym.

Die J lla tte r  zeigen auf der Dberseite eine einsehichtige, grossmaschige JCpidermis, 
auf welche eine Reilie Palissadenzellen folgt. Das Blattparenchyni besteht aus ziemlieh ab- 
gerundeten Zellen, welche mieli unten durch die untere Epidermis begrenzt werden. Die 
Zellen der letzteren sind unter den Adern und Nerven mit starker Yerdickter Cutieula iibor-



zogen , w elche aussen gefaltet ist. D ie Nerven bestehen aus einer grdssereu Anzahl von 
Spiralgefiissen, welche ober- und unterseits von PhloBmbtindelu mngehen sind. Unter dem 
unteren PliloSmbelag liegt ein weiter, von 12— 15 Zellen begrenzter Sekretgang; aut diesen folgt 
ein ziemlich reicli entwiclceltes Collenchym, welclies von der hier stiirker verdickten Epidermis 
begrenzt wird. Die Nerven springen besonders nacji unten stark hervor. —  In der glashellen, 
nioht papilldsen, und von W asserspalten freien Spitze endigt der Mittelnerv pinselig. Seiten- 
nerven zweigen sieli in ziemlich grosser Entfernung von der Spitze unter Winkeln von 
60— 80° ab, erreichen den Seitenrand des Blattes und gelian mihe an diesem mieli der Spitze 
zu, wo sie ebenfalls pinselig endigen. Die Adern werlaufen blind, teils anastomosierend, 
teils nicht, in zahlreichen Windungen im Blattgewebe.

Die F r ilch te . Die Fruchtschale Iflsst unter dem Mikroskop d r a  getrennte Scliicliten 
erkennen, dereń ausserste und innerste aus braunen, sehr widerstandsfaliigen yiereckigen 
Zellen besteht, wahrend die mittlere aus liacligedriickten englumigen, polyedrischen, zarteren 
Zellen gebildet wird. An den heiworspringenden Eeken des Querschnitts, den Riefen, bemerkt 
man krhftige .Sklerombundel; in den Zwisehenraumen, den. Th ilchen , liegt je  ein Olgang von 
bolitenfbrm igem  Quersclmitt, dessen flachę Seite mich aussen gerichtet ist. Das weissliche 
Nfihrgewebe besteht aus bcinalie rechteckigen, der Embryo ab er aus polygonalen zartwan- 
digen Zellen, welche mit Proteinstoffen und Dltropfchen angefullt sind. Der Embryo liegt 
in kreisrunder Hbhlung am spitzen Ende des Samens.

liestaiidteile. In den PetersilienbliUtern wurde von B r a c o n n o t  ein (lly cosid , Apiin 
C 27H 22O e n t d e c k t ,  welclies v ou  P la iita  und W a l l a e e  rein darstellten. Es bildet ein 
weisses, neutrales, unkrystallisierbares, geruch- und gesclnnackloses Pulver, w elcbes bei 228° 
schmilzt, in koebendem  W asser leiclit, in kaltem W asser nur sehr wenig lOslicli ist und dalior 
beim Erkalten wasseriger Lbsungen sieli, gallertartig abscheidet. Ebenso werdon alkaliscli# 
Edsungen des Apiins dnieli Sauren gallertartig gelullt. D ie lieisse wfisserige Ldsung wird 
durch F e 2CP’ blutrot gefiirbt, alkalische Edsungy1) dagegen tief goli). Die LCsung lenkt den 
polarisierten Eichtstrahl mich recblH ab; die Drchuilg betriigt. |c.\ j =  -f- 1 75°. Durch Ei- 
liitzen mit Uberschtissiger Salzsilure spaltet sieli das Apiin in Zueker und Apigenin O lJ l i  10 O", 
welclies bei 292— 295° schmilzt, sonat aber dem Apiin sehr almlich ist.

Im Petersilienkraute wie in den Fr ii oh ten finden sieli atherische Die, w elche man 
zuerst fiir identisch liic-dt, bis S c b im m e l A. Co. das < j 1 de'* K r aut es gesondert darstellteip 
Das Dl der Blatter, von dem 0,06— 0,08 °/0 erhalten wurde, ist dtinntltlssig, grtingelb und rieclit 
den Petersilienblattern sehr almlich. Sein spezifisoih.es Dewicht ist 0,925 bei 150°, seine 
optiache Drehung =  -|-50 10' bei 28°. Die Ilauptmasse des Dis (50°/,p destilliert bei ginem Druck 
von 12 mm Quecksilber zwischen 78—J)5°, wahrend eine zweifce grossure Menge Ćl2w/,p, die 
viel Apiol entlialt, zwisehen 155— 160° erhalten wird. 22°/,, blioben Wier 170° zuriick; die- 
selben erstarrten in e.it|er Kaltemischung. Das atherische D l d er  F r t io h te , welclies in den- 
selben zu 3°/„, Oiach .S ch im m el 2— 6"/„) entlialten ist, besteht aus Pinen C 1011111 und ■ster- 
siliejikampfer oder A p io l ,  und besitzt ein speziflBhes Dewicht. von 1,07 bei 15°. Es ist 
farblos oder gelblich und giebt beim SehUtteln mit W asser oder in der Kftlte Apiolkrystalle. 
D as Apiol, CD-lldO ) 1 das nanientlich in deutschem Ol in grosser Menge enthalten lat, bildet 
weisse Kristallnadeln, unlbslioli in W asser, Pislicii in Alkohol und Xtiier; es schmilzt bei 
50”, siedet unter langsamer Zersotzung bei 5,00° und destilliert unzersefzt unter 12 mm Q,ueck- 
silberdruek bel 155°. Mit alkobolischer Kalilauge venvandelt es sieh in das isomere jjiapiol, 
w elclies bei 55° schmilzt. Durch Oxydation geiit das Apiol in Apiolaldcliyd und Apiolsdure 
iiber, w elcli letztere beim Erhitzen mit Seliwefeisiiure im gesohlossenen Rolir aut' 150— 140° 
unter C O 4-Entwiekelung Apion C 0.114. (O sC H sj :  ( D C M j  bildet. Von letzterem sind Apioi- 
aldehyd und Apiolsaure ein fach e Derivate.



I )a,s fe tte  Ol d c i ' Kr Cieli te ist darin zu 20— 22#/» onthaltcn. Es krystallisiert in 
kleinen gehauften NadeJn, selunilzt boi 28— 29° und bestelit ans Siwirin-, Pahnitin- and 01- 
siureglyeerM en.

Nicht zu verw eclis«ln  mit dem Apiol oder Petersilienkampfer ist das Apiol von II o- 
m o l le  und . lo r e t ,  A p io lu m  galUcm n. Dieses wird aus der dnreli Tierkoble entfarbten Tinktur 
aus Perersilienfruoliten gow onnen, indem man den W eingeist abzieht, den Ruckstand mit 
Ather nnd ( 'li loro form beliandelt, das Losungsniittel abdnnstct nnd das zurflekbleibende Ó1 
mit V Jlleighltle zusainmenreibt nnd nacji 4*8 Stimden filtriert.. Dieses A piolu m  gallicm n  bestclit 
ans dem atlierisehen nnd Cetten Ol des Sam en s, ist eine farblose, olige Fliiflsigko.it, spezi- 
lisebes Gewiclit, 0,78 boi 12°; sie tri.il sieli bei ■ -12°, ohne zu erstarren. Sie rieelit stark natfli 
Petersilienol, schm eokt soliarf nnd boissend, reagiert seliwae.h sauor nnd ist linksdrehend. 
Dieses Pritparat, we leli cm von den Erlindern die wnndersamsten W irkyngen zugesohrieben 
wnrdcn, ist von der Pliarm. Port. (iiifpiioinm cn worden.

Amrcndumr. D ie W nrzeln, besonders aber die Erfiolite der Pllanze, dienen ais Oar- 
minativnm nnd Dinretie.nni mul werden in JDosen von I— 3 g  ais Aufguss oder ais Pnlver ge- 
geben. Die, Blaller dienen, wie. bekannt, ais Klich engo w U rz , Cerner ais orweiehondes "Millel, 
wozu sie. nieisl; in frischem Znstande angewandt werden. Das atherisoho 01 dient in Dosem 
von 2— 3 Tropień obenfalls ais Diiiretiemn, sowie zur Bereitung der A q u a  P etrosd in i.
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Petroselinum  sativum Hoffm .



Aethusa Cynapium L.
I lu n d sp eters ilie , K atzen petersilie , k leiner o d e r  G arten -S ch ierlin g , G leisse, E n y l , : l^ o P s  

Parsley . b r a n ż .: P etite  C igu e, F au x  P ersil, C igu e  des j.trclins, A ch e  des chiens. H o li.: 

H on ds-p ieterselie . Itak: C icuta  m inor. P ort.: C icuta raenor.

S y n . Coricm drum  C ynapiu m  Crantz.

F a m ilie : U m b d lifera e  Jussieu. U n t e r fa m il ie : OHhospermae Jussieu. S e c t io n :  tiese- 
lineae  Koch. G a ttu n g : A eth u sa  L.

B esch m bu n g . Ein ein- bis zweijalirigos Kraul. mit senkreehtor, einfacher, spindel- 
formiger, w o f e  iistiger, gelblicdi \veis»«r Wurzel. Der titengel wird, je  naoli Zoit und Stand- 
ort, 10— 120 om lioch, ist autrecht, .inneai hołd, knotig, stielrund, tein boreift and rillig, 
kalii, am Grando bisweilcn mit sclrwarzroten oder solrwarz violotten Fleekon lieselzt. In 
v#rsebiedenor lifihe voin Bode.11 aa teilt. er sieli in selir steife, cym oes- sparrige Astę, 
w cl ehe sich vou aoueui ebcaso Yorzweigen. Dje Blatter stelion abweehselnrt, ziemlieli
weit entfernt von eimmder; am Grundo, sind sic samtlioh mil aiclifc allzu grossefi laaglichon 
Soheide.n mit breitom, weissen llaułraudo. vorsoIioa, welelio mir boi den grundstandigen 
Blattern von eiaoiii besondereń Blattstiel tiliorragt. werden. Dio Obersoite der Blatter ist 
dunkler ais die, Utgterse.ite; boide .Soiton, besonders abor die untoro, siad sfark glanzend. Dio 
unteren Blatter sind dreifach fiedersehnittig; im Urn fangę bil den sio ein naliozu gleicliseitiges 
Dreieek. Dio. iMittelaae ist kalii, m it, 2 -  1 juiederpaaren besetzt, von denni besonders das 
unterste Paar selir laag geslielt ist. Die Fiedern zweiter Ordnang sind ebanfalls gcstielt, die 
Absehnitte dritter Ordnuag aber sind nieht melir v o lls tiln d jij«c trcm ł i lir Unilang ist eiformig bis 
boiaahe rautenlbrmffl; naoli dem Grandę zu yerlaufen sio keilformig und endigen irf droi ein- 
faclie oder 2— il-lappige Zipfel, dereń mittlere noeli orbeblioli verlangert ist. Diese Endzipfol 
sind lineallanzettJio.il, ganzraadig, spitz, am En de mit aufgesetztem weissen Spitzehon ver- 
sehen. Ilei den oberen BlJUtern ist. der St-iel nieht langer ais die Scheide, sodass diS getoilte 
Blattfiaohe dirokt aaf diescr zu sitzon scheint. —  Die BI (i ten Słełion in zusammengesetzten 
Do]den von 4— 5 cm Daro.hmesser, diese wiedoram in gabeligen Tragdoldea, sodass die alteren 
fruohttragenden Dolden meist von den bltilienden iibom lgt werden. Die Dokleił łiabon keino 
oder hdehstens 1— 2 schmalo, anbestandige HflllblAttchcn; die Doldclien dagegeu tragen naoli 
der Peripherie der Dolde zu je  drei steif naeh uiiten gcrichtcto pfriemliehe IlUllbliittehen, 
welclie so lang oder kiirzor, oft aber audi erbeblieb langer sind, ais die Stierie der Rand- 
bltłtchen der Doldc.hen. Dolde und Doldclien sind eben, dabcr sowolil die Stiele der Dóldobon 
wie aucli der cinzelnen Bltitehen von schr ungleiclier Lange. Die Blttte ist in der Mitte der 
Dolde regelm ilssig, am Bando etwas strahlig. Der Kelch ist undeutlieli, die Blumonblatter
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weiss, mn G run de grfinlieli, verkelirt eifdrmig mit eingebogener Spitze und dalier ausgcrandet 
ersclieinend; die einzelnen etwas u iig leich , da die mieli aussen gerichtcten Blmnonbkttter 
starker entwickelt sind ais die inneren. Die ftinf Staubblatter sind liingwr ais die Kronen- 
blatter, die mieli innen aufspringenden Antheren mieli dem lim em  der 1310te eingebogen. 
Die zwei aufstrebendeii mieli auswarts gebogenen Griłfel sitzen auf einem gelblichen Grilfel- 
polster. Der untfcrstlthdige, aoktriefige Fruchtknoten ist selir kleili luid krugW nnig. Die 
Fracht ist 2— 3 mm lang, liahezu kuglig, von der Seite ker etwas zusammengodrftekt, erst 
grilli, spiiter gelblieh weiss, mit braunen Streifen in den TlnUelien. Sie bestekt ans zwei 
TeilfrjŁktckeft, die je  an ein om Astę des geteilten Fruclittragers liftngen. Jedes Teilfrtlehtehen 
ist miliezu plankonvex; die konvexe AussenSeite trJlgt fiinf stark heiwortrefende rundlieh#, 
scliarfgekielto Kiefen, von den en die raiidstrmdigeii etwas fłiigclig verbreitert sind. In jodem  
Thalchen der Fruelit liegt ein. <ilgang und dereń zwei auf der ebenen, selir wenig vertieften 
Fugenflache. Das reiehlielie, beinahe weisse, fleisckige Nhlirgewebe ist auf der FugenfiScli* 
eben; der kleine gerade Keimling liegt, das W lirzelelien naeli oben gerioktet, ani obereu Ende 
des Samens, allseitig vom N&hrgewebe umsekloBsen.

Formen. Man untersclieidet gewblmlioli folgende Varietaten:

a. Tiilgaris Doli. =  dom esłica  W allr. Hdlie 30— 60 cm. Stenged rund, >Zipfel der 
Fiedern dritter Ordnung lflnglich-laiizettlich, spitz; Hiillblatter meist hiuger ais 
die Blutdfctiele; iiussere Fruclitsticle doppelt so lang ais die Fruckt; 

jj. iigrestis W allr. =  p yg m a ea  Koch. (A . segetalis Roniiigliausen ais Art.) Hbhe 10 cm, 
Stengel und Xste kantig, Zipfel der letzten Fiedern stunipf; die Fiedern dritter 
Ordnung selbst selir selimal. Doldclien kurz gestieIt und wenig lilii lig;. Fruelit 
bis 4 mm lang. —  Auf Stopptdfeldern;

y. elatlor 1)611. (A . d a ta  Friedl.) Ilohe 100— 120 cm , Stengel mul Astę kantig; 
Do kle meist mit einbliitteriger l l i i l le ; Hullelien selir gross, oft mit geteilten 
Blatteken. Fruektstiek doppelt so lang ais die Fruelit. —  Auf uppigem Boden; 
Rlieinland;

4. cynapioidcs JI. B. Miillclien kiirzer ais die Doldclien; fiussbre Fruelitstiele so lang 
ais die Fruelit; Striemen der Fugonliiteke ani Grunde gtnahert. —  Siulosteuropa.

Yorkom m en. Auf Garten- und Aokesland jeder Art, in der Umgebung von DSrtern, 
auf Selmtthaufen und dergleiehen durck ganz Europa und das nordliclie Asi en yerbreitet.

Naiue. A ethusa  konnnt von dem grieelnsc.hen Partizipium dtO-otmi, die Glanzende, vou 
(hU w, brennen, strahlej, glftnzen. C ynapiu m  von łCnotr, Gen. K w a s  der llund lind a n i w ,  Eppig, 
.Sellerie, also „glanzende Ilundcsellerie". „G leis*e“ ebenfalls vou „gloisseia glanzeiD. 
Yalafius Oordus bezeicknete die Fflanze ais C icuta  m inor (a. C icuta), wie siat aueh heute noeh 
in Siideuropa geuannt wird.

Pluirmaceutiseh wielitig ist die Pflanze w#gen ihrer ilhnliohkeit sowold mit Conium  

m aculatum  E., ais aueli mit P etro sd in u m  satw um  Iloffm. — Sie gilt, besotiders im frischefl Zu- 
stande, fiir ein o heftige Giftptlanze, die zwar niclit fcitfernt die W irkung von Conium  m acu

latum  o der gar von Cicuta v irosa  L. bat, die aber mieli dem Genusse, wenn aucH niclit. den 
Tod, so doeh lieftige Kopf- und Magenselimerzen, Bcliwindel, IOrbrecken, Bewusstlosigkeit, 
Anscliwellen des Imibes zur Folgę liaben kann. Eine Vorwechselung diesel* Pflanze mit 
Conium  wtirde deshalb letztere Drogo entw erten; eine Verwecihselung dieser Pflanze mit 
der Petersilie konnte aber selir naeliteilige Folgcn mich sieli zieli en.

W ie Conium  m aculatum  E. ist aueli A ethusa  1w/napium  R. an allen Teilen unbehaart; 
sie untersclieidet sieli von C onium  durck folgende Merkmale:



1. Rlatter ghinzend (bei Conium  matt),
2. Blattstiele halbitiolrund, rinnig und mu- w cnig rbhrig (bei Conium  stielruml und 

weitrohrig),
3. Hiille felilt (bei C onium  '■>— 5-bliitterig.
4. HiUlche.il aus dreipfriemlieken, steif abwiirts gerichteten cinseitig gestellten Blatt- 

clien bestehend (C onium  liat. 4— 5 allseitig gerichtejfc, eiformige, ani Gnanie ver- 
wachsene Ilidlblattchen),

5. Fracht mit dicken geraden, nicht gekerbten Ricfen (Conium  hat diunie, welijge, 
gAkcrbte Iliefen .).

Die juiigen Blatter der A eth usa  C ynap iu m  L. haben grosse Ałlnliclikcit mit denen von 
P etroselinum  satimmi Hoftm., unter der sie nicht selten ais Unkraut !gefuu4en wird. Sie unter- 
.scheidet sieli aber von Petersilie durch folgende Eigenschaften:

1. Stengel der Gartenform rund (bei P etroselinum  kantig),
2. Unterseite der Blatter starki glauzend (bei P etroselinum  matt),
U. Zipfel dor Fiedern dritter Ordmmg lauglioh-lanzettlich i P etroselinum  hat eikeil- 

formige oder breit-lanzettliehe Ziptel),

4. Iliillehen einseitig, dreibtRtterig, abwilrts goriehtet (bei P etroselinum  allseitijj, viel- 
bliitterig, aufwarts gerielltet),

ń. Blutohen weiss (P etroselinum  hat gelbliche Bliitcn),

6. Samen 2— 4 mm lang, mit seharfgekielten Rippen; reif woisslioh. (P etroselin um  

hat 2 nnn lange, grtlugraue rei te Samen mit stumpfen Rippen),
7. Die Rlatter haben zerrieben einen schwachen widerlichen Geruch, die der 

Igpprsilic duften stark und angeiielnn.

Anatomie. Die Rlatter von A ethusa C ynap iu m  L . hat H an s Y ir c h o w  untersucht. 
Charakteristiseh ist hier zunftehst die mit Rapillcn besetzte Spitze der RSjttzahne, in wcielle 
der Mittelnerv und die Seitennerven pinseltormig auslaufen. Diese Rapillcn foli len sowohl 
den Blattern von C onium , wie aueh denen von Petroselinum . Rei Conium  ist uberdies die 
►Spitze betitlehtlich ktlrzer und mit Gruppen von W asserspalten versehen, unter denen die 
Nerveu endigen. ■—  Die Randzahne, welehe bei Conium  nur kleili sind und bei Petroselinum  

foli len, treten hier kraftig hervor. Die Cuticula der unteren Fpidermis ist gestreift; die der 
Rlattflś-dio ist wellig gefaltet, wtthrend sie bei Conium  und Petroselinum  glatt ist. Der iAiittel- 
nerv ist ein bieollaterales Gefilssbunclel, w clches indessen den suhepidermalen Collenehym- 
panzer, durch den der Mittelnerv bei Conium  ausgezeichnet ist, nicht. besitzt.

Bcstandtcile. Uber dieselben ist noeli Yerhaltnismassig wenig bekannt. F ic  i n a s  liiilt 
die Fflmize fur ganz imgiftig; ev hat aber daraus eine kiystallisierbare, in W#ingetet und 
W asser losiiehe, in jtther imlosliehc, alkaliscli reagierende .SubStanz fllynapin) erhalfen, 
welehe mit SchwcfeLsiuire kiystallisierte Salze biidet. —  W a lz  hat durch Destillation mit 
Basen ein alkaliach reagierendes Ol erhalten, ebenso M r n b e c k ,  welcher 1880 berielitet, da-ss 
die Arbeiter nacli dem Einatmen der Diunpfe von heftigem Unwohlsein befallen worden soi en. 
Die erhaltene Fltissigkcit sei rotgelb, blartig, stickstoffhaltig. H a r le y  liiilt die Ptlanze eben- 
falls niolit fur giftig. (Arch. IH. 18. 317.)

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. L im ie , Gen. n. 355. Spec. 3G7. —  E n d l i c h e r ,  
Gen. n. 4424. •— H o ffm a n n , Umbell. 95. T. 1. Fig. 5. —  K o c h , Umbell. 111. — K o s t e le t z k i ,  
Med. pharm. Flora IV. 1144. —  H e n k e l, Botanik 98. —- B e rg , Botanik 337. —  G a r e k ę , 
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Cum inum  Cym inum  L.
M u tterk u m m el, K ro n e n -, K re u z -, H a b e r -, P feffer-, G arten -, lan ger, rOmi.scher, w elscher, 

R gyp tisch er K flm m el. E n g l . : C um in. F ra n z .: Cum in. H o li.: K om ijn . D an .: K n m m en .

S ch w ed .: S p is  K u m m in . Ital. u. s p a n .: C om in o . P o rt .: C om in h o.

Fam ilie : U m belliferae ,Juss. U n te r fa m ii ie  : Orthosperm ae Juss. T r ib u s : Oumineae Koch. 
G a ttu n g  : C um inum  L.

Besehreibung. Die einjahrige Pffanze hat eine biisehelig vorzweigte, dOnne weissliche 
Phahlwurzel. D er Stengel wird etwa 30 cni liooli, ist schlauk, kalii, gerillt uud triigt nur 
wenige lange, gabelspaltige, sparrig abstehende Astę. Die Blatter sind wechselstandig, ein- 
fach, untere doppelt-, obere hisweilen nur euilacli-dreizaldig eingeschuitten. Die unteren Ab- 
schnitte sind zweizipfelig, die Spitze dreizipfelig. Die Ziptel sind 1 ineal- fadenformig, seliarf 
pfriemlich zugeepitzt. D ie BlatLsclieide ist nur wenig entwickelt, kurz und liautrandig. Das 
ganze Blatt wird etwa 20 cm  lang und ehenso breit, sodass die ausgcbreitete Spreite ungefS.hr 
ein gleicliSeitiges D reieck  bildet. Die einzelnen drei Teile liaben eine Lfthge von ungefabr 
10 cm, die einzelnen Ziptel eine solche von 5 cm. — Die Bltlten stehon in zusanunengesetzten 
Dolden, die wiederum zn einer gaboligen Trugdolde vereinigt sind. Jede Hauptdolde ist mit 
ein er 2— 5-blatterigen Htille umgeben, dereń linealische, oft dreispaltige BUtttchen langer oder 
so lang sind ais die Stiele der Ddldchen. D ie  Iliillchen werdon ebenfalls von 3— 5 einseitig 
gestellten, eirund liorstliehen, schwachflaumigen Blattchen golńldet, welelie langer sind ais 
die BlUtenstiele und, ebenso wie die Htille, gagun Ende der Bliitoze.it zurUckgeschlagen werden. 
—  Die Hauptdolde ist gewOlinlich vierstrahlig, seltener drei- oder fUnfstraldig, diclit und 
ziemlieh iiaeh ausgebreitet; die Doldchen enthaiten 3— b Blutchen. Ein jedesBdieser Bliitchan 
hat einen fiinfblatterigen, ungleichen, bleibenden K e lch , dussen zwei uaeh aussen ge-richtete 
Blattchen borstiich verliingert und etwa dreimal so lang sind, ais die drei imieren. Die 
Kronenblatter sind purpurrot, rosa oder weiss, ungieich, langlieb, verkehrt lierzformig, zwei- 
spaltig, mit langer, eingeschlagener, lanzettlieh pfriemlicher grunlieh gelarbter Spitze. Das 
zwiseben den zwei langeren Kelchblattern in derM edianebeiieliegende Kronenblatt ist das grosste 
und hat zwei gleiche Lappen; die beiden naehsten haben ungleich© Lappen. dereń grossere naeh 
aussen zu liegen, die iimersten Blattchen dagegen wiederum gleiche, aber bedeutend kleinere 
Lappen ais die vorigen. Die funt'Staubblatter haben haarformige, naeh innen gekrunnnte Eilame.nte 
von der Lange der Kronenblatter; die rundlichen, nacli innen sich offnenden violettcn Anlheren 
sind zweifiicherig. Der unterstandige Fruchtkuoten ist eifórmig langlieh, seliarf gefurcht, an den 
Riefen kurz borstiich, mit dem gruneii, drtisigen Griffelpolster bedeckt. Die zwei, ani Grumie ver- 
diekten Griffel stelien aufrecht, sind etwas naeh aussen gekrummt und endigen in <*ino kopfige 
Narbe. Die Frucht ist eine langlielie, seitlicli rinnig zusammengedrUckte grungelb© odm’ gelb- 
braune Spaltfrueht, dereń Teilfruclite an einem zwcispaltigcn Fruclittragerhangen. JedeTeilfrueht 
ist mit dem koniseken Griffelpolster, der aufreehtstehenden Narbe und einem Tiule des K elches



versehen, und zwar so, dass dasin der Mcdianobene nach aussen lie-gemle Teilfruchtchen dic zwoi 
liingeren, das nach innen liegende die drei kurzeren Kel.chblatte.h4h trtgt. J«dos Teilfruchtchen 
zeigt fiuif gelbliche stumpfe Hauptriefen, drei am liucken inseriert, zwei randend, w elehe je  
mit ungetUhr drei Reilieu unregelmassig gwfttellter IICcker oder kurzer Haare bedeckt sind ; 
zwischen ilmen liegen vier braune breite Thalchen, in den en je  eine stark liervortretende, 
gelbweisse Nebeuriefe verliuift. I)iese N ebenriofensind ebenfaUim it drei Reilien ungleicli gestellter 
und selir ungleicli langor, weisser, stachliger Haare besetzt, wodurch sie der Fracht ein raulies, 
oft sogar ein langborstiges Aussehen verleilien. Jedes Thalchen ist mit einor Olstrienie ver- 
selien, zwei befinden sieli auf der rinnigen, in der Mirtę gekielten FugenfUtche; sie teilen die- 
selbe in drei g leiche Teile. In jedem  Teilfruchtchen befindet sieli ein graubrfumliclier, sehnial- 
langlicher, zusammcngedrUekter, aussen konvexer, innen konkaver Sanien. Das Niihrgewebe des- 
selben ist gesclim acklos, heli graubraun und durehscheinend; der E m bryo sitzt ani oberen Endo 
des Sam ens; seine tlaehen Kotyledoncn laufen mit. langer Spitze bis in die j\Iitte des Kahrgewebsu.

Formen. D e  C a n d o lle  unterscheidet folgolide Fornien:
e. scabridum. Friiehte durch selir kurze liehaarung der Iliefen rauli. (C. aegyptiacum 

Merat. ais Art;; einjahrig.
fi. glabraturii. Frtielitę kalii (C. Cuminmn Merat.)) nur kultiviert und iiusserst selten ; 

einjahrig.

Bliitezeit. .Inni, Juli.

Yorkommen. Die Ptlanze ist in X g j pten und Athiopien einheimisch, wird aber in 
allen Mittelmeerlandern, sowie in Ostindien kultiviert. In Deutschland dieSfft sie liochstens 
ais Zierpfianze.

Namo und Oeseliichte. Der Naine koninit von dem griechisclien Namen des Kummels 
—  Kv furor. Die Piianze selbst ist in den Mittflmeerlandern sclion seit den altost.en Zeiten 
bekannt und findet, sclion im alten Testament bei .lesaias und im Evangelium Mattliai Er- 
wfthnung. —  D ioscorid ta ł*  beSchrieb das Kv furor  ais eine Kulturpfiaiize Kleinasiens und >Sfld- 
italiens; ebenso war sie im romisehen und altdeutsehen Arzneiscliatz ein liauiig gcbrauc.lites 
Mittel.

Ollicinell sind die meist noflli migetrennten Spaltfriichte der Piianze ais Fructus Cumiui 
Dieselbcn sind gellibraun, 5- -b mm lang und 2 mm breit, beiderseits zugespitzt, im tibrigen 
von oben niilier beseliriebener Beschaffenlieit, docli sind die selir sprbden Kelehblatter und 
Griffel, sowie die oft selir langen Haare der Bokundarriefen meist teilweise abgcbrochen. 
Der Geruch der D rogę muss stark, dabei aber widerlich aromatisch sein. Bie sind dem 
Iiisektenfra.is stark ausgesetzt; dadureh yerdorbene Friiehte sind zu verwerfen. -  Nach dem 
Kulturlande unterscheidet mail o s t in d is c h e n ,  s y r is c l ie n , m a lte s e r  und m a r o k k a n is c l ie n  
M u tterk u m n ie l. In Grbsse luid Farbę untcrscheiden sie sieli wenig von einander; die Be
li aarung ist bei dem ostindischen am geringsten, sodass die Bekundarrippen nur selir undeutlich 
heiwortreten; lieim marokkaiiisehen dagegen werden ciele-Haare 2 mm, einzelne sogar bis 5 mm 
lang, sodass liamentlicli die Spitze der Fruelit kanimfOrmig stachelig erscheint. Der (*fcruch 
ist namentlieh bei dem ostindischen Mutterkumniel relatic angenelim , weil ein zitronen- 
ahnliches Aroma dem gewolm lichen Geruehe sieli beimengt. Dieser Boiidergerucli ist walir- 
scheinlich auf eiuon Mehrgehalt an Cymol zuruekzufuhren.

Anatomie. Haupt- und Nebenriefen der Fruchtschale sind mit langgestreckten, selir 
schmalcn Zellen bekleidet, die sieli an den Hauptrippen zu niedrigen Papillen ausstulpen, 
wiihrend sie auf den Nebenrippen unter Vereinigung einer Anzahl solcher Zellen zu langen 
Haaren sieli umbilden, die naiiientlicli an den Randem der Teilfrucht sieli oft diclit ver- 
filzen. In den meisten Fallen sind diese Haare nur selir kurz, bisweilen aber aucli selir 
lang, und bieten ein gutes Erkennungsmittel des Cuinins in Pulvergem ischen dar. —  Nach 
I ia r tw ig  finden sieli in der Nalie einer jeden der beiden Ólstriemen der Fugentiitclie, an der



inneren Partie der Samenhaut grobporfj|fe Steinzellen. In tlen polygomilen Zellen des Nalir- 
gew ebes dagegen findet man liaufig ein oder mchrere grosse Aleuronkórner, von 5— 7 /i 
Durclnnesser, an denen eine Zentralhdhiung imd libergelagerte Sehichten zu erkennen sind. 
D ergleiehen Korner finden sieli aucli in dem Nahrgewebe der Petersiliensamen, aber nieht, 
oder nur selten, von solch anselmlicher GrÓsse. — Die Fruchtschale ist reicli an Gerbstoff; 
ibr Quersehnitt wird dureli Eisenchlorid grtin geflirbt.

Ilestandteile. Nach IJntersuehungen vou P le y  enthalten die Frflehte 7— 8 y/0 fettes, 
3— 4 %  iitherise.iles Ul, 13°/0 Harz, (?) 8 %  Gummi und 15°/0 Proteinsubstanzen. Naeli den 
Erfahrungen von S c h im n ie l  & Co. in Leipzig gaben niarokkanisehe Frflehte 3"/0, ostindische 
3— 3,5°/0, malteser 3,5°/0, syrisehe 3— 4 %  atlierisehes Ul, dessen spezifisohes Gewicht bei 15° 
zwiseben 0,890 und 0,930 scliwankte. Dasselbe ist eine farblose oder schwaeh gelblieke 
Fltissigkeit, von dem eigentumliehen Geruch der Friiclite und von arwarmeffldem Gesehmack, 
Ibslieh in drei Tcilen Weingeist,. An der Luft oxytliert eS sieli und niuss vor Lielit und Luft 
geschdtzt aufbewahrt werden. Mit Jod verpufft es nieht und lost dieses unter Erwarnnmg 
und Bildung grauer Dampfe. Schwefels&ure farbt es dunkcl-karmoisinrot. Es besteht aus 
p  - Ouminaldehyd jZhiminol) 0 10 I-I12 U =  O 0 H •* 0  * I I 7 ( i ) . ( ' M U (4) und Cymol (p - Cymol,
Cym en, P a ram eth ylp rop ylb en zo l) C <,H 4.O II8( l ; .C !SH 7(4). — C u m in o i ist ein farbloses, stark 
naeli Ktimmel rieelicndes, sebarf und brennend schm eekcndes Ol; spezifise-hes Gewicht 
0,927 bei 13,4°, Siedepunkt 236,6°; uiilbslicli in Wasser, lbslieli in Alkohol und lih e r . Aus 
den tiber 190° siedenden Anteilen des Cumiubles kann es dureli Natriunihydrosulfit aus- 
geseJiUttelt werden, da es damit ais Aldehyd eine krystallisierbare Yerbindung mit. drei Mol. 
Krysta.llwasser bilclet. Dureli W asser zersetzt es sieli langsam unter I:l20-Ąufnahnie, selmeller 
durcl) wasserige und alkoliolische Kalilauge, in Cuminalkohol und Cuminsaure; aucli dureli 
gelintle Oxydation gelit es in Cuminsaure iiber. —  Das C y m o l findet sieli neben dem Cuminoi 
aucli in dem atherischeu Ul von C icu ta  v irosa  (s. d.), von Thym us w lg a r is  (s. diesel) und von 
P lych o tis  (C a n m i) A jo w a n . Aus dem Cuminól erlialt man es aus den unter 190° siedenden 
Anteilen, indem man das in demsołben enthalten# Cuminoi in Cuminsaure uberftihrt und diese 
dureli Erhitzen mit sclimelzendem Kaliumhydrat in Cymol tlberfillirt. Man erlialt auf diese 
W cise  tiber 40 °/0 Cymol. — Das Cymol ist eine farblose, stark lichtbrecbende Fliissigke.it 
von angenehmem, etwas kampherahnlichem Gerucli; es liat ein spezifiseheS (ffcwicht von 
0,8678 bei 12,5° und siedet bei 179,5°. Es ist uiilbslicli in W asser, Ibslicli in Alkohol, Atlier 
und fetten Ulen. Dureli Erwhrmen mit konzentrierter Seliwefelsture oder dureli Behandeln mit 
kalter rauchender Sehwefelsfiure gelit Cymol in Cymolsulfosaure filier, dureli verdiinnte Salpeter- 
stiure wird es zu Tolylsauro oxydiert, dureli starkę Salpeterstiure aber in Nitroprodukte ver- 
wandelt. Beim Erhitzen von Cymol mit Kaliumdicliromat und Sehwefclsaure entstelit 
Terephtalsaure und Essigsaure; Jodwasserstoff fu lir t das Cymol in Decan C 10II22 iilier. 
Naheres liieruber bericliten die Lehrbuelier der Chemie.

Am rendung. Die W irkung des Mutterkummels gleieht der des Kiimmel*, nur iibertrifft 
sie die letztere an Intensitat. Man benutzt den Muttcrkiimmel in Siideuropa ais Arzneimittel 
an Stelle des Ktimmels Ijjei Verdauungsschw;iehe, zu Umschlageu auf den Leib und zu Klystieren 
bei K olik; eine alinliche W irkung bat aucli das E m plasłru m  Gum ini aus eiuer llarzrniseluing mit 
Cuminpulver und Cuminól. —  In Deutsehland findet er noeli Anwendung in der Veteriniir- 
praxis und zur Darstellung des Óles. In manchen Gegenden setzt man Mutterktimmel dem 
Brote und dem Kuchen zu; in Holland bildet er eincn lebhaften Handverkaufsartikel, da 
man ilin zur Kasefabrikation benutzt. —  Immerliin ist die Ausfuhr aus den Kulturgebieten 
eine zieinlieh bedeutende. Naeli F lt ic k ig e r  exportierte Marokko 1872 1057 Cwt, 1872- -73 
aber wurden 6766 Cwt von Bom bay und 1870— 71 20040 Cwt von Kalkutta verschifft.

L itteratur. Beschreibung und Abbildung. L in n e , Gen. 351. .Spec. 365. — E n d l ie h e r ,  
Gen. 4488. —  K o s t e le t z k i ,  Med. płiarm. FI. IV. 1169. — I la y n e , Arzneigew. VII. T. 11. — 
B e r g , Bot. 344. Charakteristik Taf. LVII. Fig. 447. —  H e n k e l ,  Bot. 102. —  L u e r s s e n , Med. 
Pliarm. Bot. II. 783. —  K a r s te n , Flora von Deutsehland II. 421. —  D e  C a n d o l le ,  Prodrom.
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IV. 201. —  B en th a m  & I lo o k e r ,  (Jen. PI. I. 926. —  B a il lo n , I-Iistoire des Plantes VII. 201. 
188. 91. Fig. 70. 71. —  B r o t e r o ,  F lora Lusit. I. 422. —  F ig u e ir e d o ,  Flor. pharm. 167. —  
H o ffm a n n , Umb. 194. — K o c h , Umb. 81.

Drogę. H e n k e l,  Pliarin. 329. —  B e r g , Pharm. 374. —  Anat. Atl. 42. 107. —  H a g e r , 
Praxis I. 968, Fig'. 126. — W ie g a n d , Pharm. 281, Fig. 166. — W ie s n e r ,  Rohstoffe 768. — 
F l i ic k ig e r ,  Handb. Pharm. 943. Grundriss 187. —  F l i i c k ig e r  & H a n b u ry , Pliarmacogr. 3.31. 
—  D o r v a u lt ,  UOfficine fX llj 422. G e is le r  & M o lie r ,  Realencyclop. d. Pharm. (Hartwichj III. 
330. — S c h im m e l & C o., Berichte 1893. Anhang 14. —  K a r  sten , 1. c., Fig. 589. Pharm. 
Belgie. (II.) 140. 350. Gall. 1884. 50. Hisp. VL 38. Port. 1876. 131. Rom. HI. 25. Deutsche 
Arzneimittel S. 133. No. 336.

Praparate. Ol. cumin-i: H a g e r ,  Praxis 1. c. —  F l i i c k ig e r  & H a n b u ry , Pliarmacogr.
I. c. Pharm. Gall. 494. C um inol (O um inaldehyd) :  I lu s e m a n n -I I i lg e r ,  Pflanzenstotfe II. 938. 
943. —  G e is le r  & M o lie r , Realencyclop. d. Pharm. III. 330. C y m o l: H u s e m a n n -H ilg e r ,
II. 945. Realencyclop. III. 373. Culv. f r .  C u m in i: Pharm. Gall. 510. E m p l. L a b d a n i: Ndrl. 
Suppl. 74. E m p l. A sae fo e tid . cornp.: Ilisp. 309.

Tafelbeschreibung:
A  B liih e n d e  P f la n z e . B D d ld ch e n . 1 B liit e  v e rg r !5 sse r t ; 2. F r u c h tk n o te n  v erg T ? is se rt; 3 R e i fe F r t le h t e  

v e rg -r o s s e r t ;  4 Q u e r s c lm iu  d e r  F r u c h t  v e r g r o s s e r t ; 5 L a n g s s c h m t t  d e r  F r a c h t  v e r g r # s s e r t ; A l le s  lia ch  
d e r  N a tu r ; n a e h  le b e u d e n  E x e m p la r e n  d es  b o ta n is c h e n  G a r te n s  z u  J e n a ,  s o w ie  l ia c h  g e t r o c k n e t e n  a u s  
A l ic a n t e  in  S p a n ie n  (H e rb a r  I la u s s k n e c l it ) .
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Anthriscus silvestris H offm ann .
W a ld k e rb e l. E n g lis ch : W ild  Chervil. Franzo.si.sch: C crfeu il sauvage, P ersil d ’ane, C ocu e .

H o lliin d isch : B osch k erve l, wild.e K ervel.

Syn. C haerophyllum  sUuestre L.

Fam ilio: U nibelliferae. A b t e i lu n g :  C 'am pylospw niae. U n te r fa m il ie :  Scandineae. 
G a ttu n g : A nthriscu s  Holfhi.

Besclireibung. Diese Staude hat eine ausdauernde, riibenformige, spindelige, finger- 
dicke, gelbliche W urzel mit mehreren Aston. Aus derselben entspringt ein */*— l J/3 m hoher 
hohler .Stengel, w elcher hdchstens ara Grunde mit riickwarts gerichteten Haaren besetzt, 
sonst kalii ist. Tm Qucrsclinitt erscheint er stielrund, gefurcht und an den Knoten etwas 
verdickt; an der Oberiiache ist er nioht selten rot gefftrbt oder gefleokt. —  Die Bliitter sind 
wechselstiindig, mit grosseren Scheiden verselien und zwei- bis droil'aeh tiederteilig mit ge- 
spaltenen Zipfeln. Oberseits sind sie dunkelgrim glanzcnd, ebenso unterseits, aber liier 
wenigstens auf den IIauptnerven weichborstlich bekaart. - Die Wurzelbliitter sind deutlicli 
gestielt; die bis 30 cm langen Stiele sind am Grunde rot, dreikantig, hohl, oberseits rinuig; 
die Stengelblatter erscheinen me.hr und melir auf der hautrandigen Scheide sitzend. Das 
Blatt zeriallt zuniichst in drei Teile erster Ordnung; von diesen sind die beiden unteren seit- 
lichen bis 25 cm  lang und kurzer ais der mittlere obere, w elclier bis 35 cm lang wird. Jeder 
dieser drei Abschnitte zerfallt wiederum in drei oder mehr Fiederteile, welclre selbst w ieder 
fiederschnittig sind. Jeder der zalilreichen, dadurch entstehenden Zipfel ist langlicli-lanzett- 
lich bis eiform ig, und endigt in ein kleines weisses Stachelspitzchen. Die hoher stehenden 
Blatter nehmen sowohl an Grosse, ais auch an Teilung der Blattflache rasch ab. — Der .Stengel 
verzweigt sieli nach oben meist zweigabelig wirtelig. In der Aclisel der ersten Gabel sitzt 
eine Enddolde; aus den Achseln der (ein bis zwei) Sttitzblatter entspringen meist zwei Zweige 
hoherer Ordnung, die sieli in gleichem  Sinne weiter verzweigen. Jede zusammengesetzte 
Dolde wird nur selten von ein er ein- bis zweiblattrigen H lilie gestii tzt; dagegen ist jedes 
D oldchen von eineni meist fiinfblattrigen Iltillchen umgeben, welches aus eiformig langlichen, 
feinspitzigen, langwimprigen, weisslichen oder rOtlichen zuritckgeschlagenen BUtttchen be- 
steht. Die Hauptdolde ist dach, etwa 10 cm breit, zelm- bis funizehnstrahlig, die Doldchen 
entlialten oft auch ebensoviel Bluten. Im Jugendzustand ist die Dolde hangend. Die 
Kandbldten sind meist etwas strahlend, indem das nach aussen gelegene Blumenblatt sieli 
starker entwickelt ais die ubrigen. Die innereu Doldenbltiten sind regelmassig fiinfblattrig. Ein 
Kelch ist kaum bem erkbar; die ITinf Blumenkronenbhltter sind verkehrt eiformig, kaum ausge- 
randet, weiss, und bleiben ziem lich lange nach erfolgter Befruchtung steli en. Die ffmf mit 
den Kronenbiattern abwecliselnden weissen .Staubblatter sind sehr liinfiillig, ihre rundlichcn, 
parallelen Staubbeutel sitzen auf nach innen gekrummten Filamenten und springeu nach 
innen in Langssiialten auf. Der Fruehtknoten ist zylindrisch, unten vcrschmalert, unterstilndig, 
ein wenig von der .Seite lier zusammengedruckt, und triigt oben ais oberweibigen Diskus das 
breite gelbliche Griffelpolster, welches kurzer ist, ais die Griffel. Am Grunde jedes Frucht- 
knotens, besonders aber jedes Fruchtcliens bemerkt man unter dem .Mikroskop eine kleine 
Hiille von grlinlichen oder weissen pfriemlichen Schlippchen. Die Fruclit ist eine bis 7 mm
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lange, 2 mm breite Doppelacliane, im reifen Zustande schwarzbraun glanzend, flaschenfBrmig, 
an der Spitze geschnabelt und mit G-riffelpolster und Griffel versehen; der Schnabel ist et w a 
ein Fiinftel so lang, ais die ganze Frueht, auf jeder Fruchthalfte deutlich funfriefig; die 
Fruchtschale selbst, soweit sie den Mam en umschliesst, ist unbehaart, glatt oder zerstreut 
knotig, die Knoten grannenlos. Die Riefen treten nicht hervor. Die FugenflSche der beiden 
Fruchte ist von ein er tiefen Furclie durchzogen, der sich der Same und sein Nalirgewebe 
anpassen. Der Fruchtstiel ist ktirzer ais die Frueht; der Fruchttrager ist nur an der obersten 
Spitze in zwei kurze Astę gespalten. Der Same ist braun, das Nalirgewebe schw arzlich; 
der Keimling liegt mit seinem W iirzelchen dem oberen Ende des Samens zugekehrt; die 
Keimblatter sind lang und schmal.

Formen. var. a. genuina  DC. Bliitter dreifach gefiedert, Abschnitte genahert.
(i. p ilo su la  DC. Am Blattstiel und den Nerven mit riickwarts geriehteten 

Ilaaren.
y. nem orosa  S p r e n g e l .  Frueht knotig, Knótchen durch ein Borstchen 

weichstaehlig.

Bliitezeit. Mai bis Juni; sie ist im Friihjahr die erste bliihende Doldenpflanze, die 
Fruchte reifen im Juli.

Yorkouimen. Die Bflanze ist ein gemeines Unkraut auf W iesen, an W egrandern, in 
Gebiischen und Grab en’; die var. nem orosa  ist seltener; sie findet sich u. a. in Geblischen bei 
Frankfurt a/O.

Anatomie. In seiner Arbeit iiber „Bau und Nervatur der Blattzahne“ hat H ans 
V ir c h o w  auch die von A n th riscu s siluestris H o ffm a n n  besprochen. Er fand zunachst, dass 
die vorhandenen Haare auf die Iiippen und Rander beschrankt sind; dass im typisehen Falle 
die Spitze der Blattzahne in einen stumpfen rotlichen Kegel auslauft, an dessen Seite ein 
Haar entspringt; die Haare auf dem Rande und den Seitennerven sind klein, kegelfbrmig, 
die an den Hauptnerven langer und zahlreieher. Auf dem Q,uersehnitt ersclieint der 
Rand gerade und stark eutieularisiert und fuhrt nicht selten einen Sekretgang; die Palissaden- 
zellen sind gross und das Merenchym locker. —  Im Hauptnerv verlauft ein kraftiges kreis- 
rundes Gefassbiindel; unterhalb desselben zeigt sich ein grosser, selten noch kleinere Sekret- 
giinge, welche von einem schmalen Collenchym belege bedeckt sind. Die obere Epidermis 
zeigt polygonale, die untere buchtig w ellige Zellen ; Streifungen der Guticula zeigen sich 
beiderseitig, Spaltdffnungen oben wenige, unten zahlreiche. Die Nervatur ist eine selir ein- 
fache. Dilnne W urzeln von A nthriscu s  haben zwei primare Ilolzbiindel.

Pharmazeutisch wielitig ist die Pllanze ais Verwechselung des Schierlings Conium  
m aculatum  L., mit dem sie den Standort und in vieler Beziehung das Aussehen teilt. -— Von 
dieser Bflanze unterscheidet sich Anthriscus silvestris ilollm. wie folgt:

1. Stengei gerieft, unterseits steifhaarig (nicht glatt, haarlos).
2. Bliitter am Rande und den N erven, ebenso am Rande der Blattscheiden, kurz- 

haarig (nicht kalii).
3. Iliille fehlt, selten ein- bis zweiblattrig (nicht regelmassig drei- bis funfblattrig, 

mit breiten Blattchen).
4. Iliillchen allseitwendig, fiinf- bis aclitblattrig (nicht einseitig ausgebildet, dreiblattrig).

5. Friichtclieii flaschenfbrmig, geschnabelt, glatt, ohne hervortretende Riefen, I nim 
lang (nicht rundlich, 2 mm lang, ungeschnabelt, runzelig mit hervortretenden, 
gekerbten und welligen Riefen).

Das Kraut besitzt wahrscheinlich keine giftigen E igenschaften; trotzdem war es in 
alter Zeit gebr&uchlich ais H erba  c icu tariae, und diente ais Heilmittel gegen Syphilis. —  
B a illo n  bericlitet, dass die W urzeln und jungen Sprossen ais Buppengemuse Verwendung 
finden.



Bestandteile. Uber dieselben ist nichts bekannt. Mit Kalilauge erhitzt, entwickelt 
das Kraut grosse Mengen ammouiakalischer Dftmpfe, die aber n ic lit  m a u s e h a rn a lm lich  
riechen. Zerrieben erinnert das Kraut im Gferuch schwach an Petersilie.

Ais Verwechselungen des Schierlings, Conium  m aculatum  L., konnen ferner vorlcommen:

Anthriscus Cerefolium  H offm ann .
E ch te r  K erb e l, G arten kerbel. E n g lisch : G arden  Chervil. F ran zosisch : Cerfeuil. H o lla n d isch : 

T u in kervel. D a n is c h : K erve l. S c h w e d is ch : K irfw el. Ita lien isch : C erfog lio . S p a n is ch :
C erifolio . P o r tu g ie s is ch : C erefolho.

Syn. tScandiw Cerefolium , L., C haerophyllum  C erefolium  Crantz, Chaerophyllum  satioum  Lam.

Bcschrcibung. Die Pfahlwurzel der Pfianze ist weisslich; der Stengel 30— 100 cm 
hoch, nach der Spitze zu oft rotlich gliinzend, oberhalb der nicht wesentlich verdickten 
Knoten behaart, entfernt bebl&ttert. Die Bltttter sind blassgrtin, oberseits kahl, unterseits 
gliinzend, an den Nerven zerstreut haarig, dreifach flederteilig. Die unteren Blatter sitzen 
auf langen scheidig umfassenden, oberseits rinnigen Stielen ; die oberen erscheinen am Ende 
der Scheiden sitzend. Bei der kultivierten Pfianze sind die grundstandigen Blatter 18— 20 cm 
lan g ; bei der wildwachsenden nur 10— 15 cm ; die Abschnitte sind viel kleiner im letzteren 
Falle, und denen der A nthriscu s vu lgaris Persoon sehr ahnlich. Die Dolden sind hier nur drei- 
bis funfstrahlig. Die erste D olde in der Achsel zweier seitlicher Stiele sitzend, die spJlter- 
folgenden gestielt. Die Doldchen sind meist funfbltitig, ihre Stiele bis 2,5 cm lang, weich- 
haarig. Eine Hiille fehlt, die Hiillchen sind nur einseitig entwickelt und dreiblattrig, die 
Blattchen flaumhaarig, lineallanzettlich oder lanzettlich-spitz. Die Kronenbliitter sind beinalie 
keilformig, einander gleich, also nicht strahlend. —  Die Staubwege sind langer ais das Griffel- 
polster. Die Frucht ist reif schwarz, lang und sehr schmal spindelformig, kultiviert glatt, 
wild steifhaarig; ihr Schnabel ist ein Drittel so lang ais die ganze Frucht, welche 18 bis 
20 mm misst.

F orm : a triahosperm a S c h u lte s . Friichtchen steifhaarig.

Bliitezeit: Mai und Juni.

Vorkommen: Die Pfianze ist in Siideuropa einheimisch, hat sich aber allmahlich in 
Suddeutschland eingebiirgert. Im mittleren und nordlichen Deutschland wird sie ais Kiichen- 
gewtirz kultiviert und flndet sich ais Gartenfiuchtling an Gartenzaunen, in Hecken und auf 
Schutthaufen; an ahnlichen Orten findet sie sich auch in der Iieimat. Durch die Kultur 
pflegt sie helleres Laub und geringere Behaarung anzunehmen.

Anwendung: Die Pfianze ist in einigen europaischen Pharmakopden enthalten, ais 
H erba C erefo lii oder H erbu  P a ed ero tis  (P ort). Man pflegt den Saft des frischen Krautes den 
Fruhlingskrautersaften zuzusetzen. Das Kraut selbst dient im frischen Zustande seines an- 
genehmen Arom as wegen ais Kiichengewtirz. —  Unkundige Sainmler konnen die verwilderte 
Pfianze fur Schierling halten; von dieser Pfianze unterscheidet sich Anthriscus Cerefolium 
Hoffmann sehr leicht:

1. Zerrieben riecht das Kraut angenehm und wtirzig (nicht elcelhaft, nach Mauseurin).
2. Die Friichte sind je  nach dem Reifezustand bis 18 mm lang, schmal, mehr oder 

weniger schwarzlich, lang geschnftbelt, kahl oder borstig haarig (nicht 2 mm lang, 
uneben, mit welligen, gekerbten lliefen).

3. Bliitendolden ohne Hullen (nicht mit drei bis ftinf breitblutigen kleinen Hullen).
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Anthriscus vulgaris Persoon.
K le t t e n k e r b e l .

Syn . 8 c a n d ix  A nthriscu s L., C aucalis S ca n d ix  S c o p o l i ,  T orilis  A n th riscu s  G a e r tn e r  
(nicht G m e lin ), T orilis  scan d icin a  G m e lin , A nth riscu s C aucalis Marscliall v o n  B ie b e r -  
s te in , A nthriscus A nthriscu s  K a r  sten . —  Die Pflanze unterscheidet-sich von der vorigen durch 
die kurze Lebensdauer, durch die starkę ruckwarts gerichtete Behaarung der Blatter und vor 
allera durch die eiformige, kurzgeschnabelte, dicht mit weissen hakenformig gebogenen Haaren 
besetzte, 5 mm lange, lUnglieh eiformige Frucht. Die Pflanze bliiht im Mai und Juni, die 
Friichte reifen im Juli, worauf die Stengel bald absterben. Sie wachst an Mauern, Zaunen, 
an Dorfstra.sseri und Sthnlichen Orten, findet sich aber im allgemeinen selten. Von Conium  
m aculatum  unterscheidet sich

Anthriscus wilgaris P e r s o o n
1. durch die starkę Behaarung der Scheiden, der Blattunterseite und der Friichte;
2. durch die 5 mm langen, kurzgeschnSbelten, dicht mit hakenformigen Haaren be- 

setzten Friichte.
3. durch kleine wenigstrahlige Blutendolden, w elclie keine Iltillen haben.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. Anthriscus. H o ffm a n n , Umbell. 38. K o c h , 
fjm bell. 181. — D e C a n d o lle , Prodrom. IV. 122. —- E n d l ic h e r ,  Den. 4505. —  B en th a m  
& H o o k e r ,  Den. 1. 899. n. 74. — Anthriscus (Chaerophyllum) silrestris. L in n ó , spec. 369. —  
H o ffm a n n , IJmbell. 40. 46. —  H e y n e , Arzneigewachse T. 33. —  N e e s  v. E s e n b e c k ,  PI. 
med. Suppl. 1. t. 4. — K o s t e le t z k i ,  Med. Pliarm. Flora IV. 1174. — H e n k e l, Bot. 103. — 
B e r g , Botanik 345. Cliarakterist. 86. t. 58. fig. 448 A — O. — v. S c h le c l i t e n d a l -H a l l ie r ,  
Flora von Deutschland X X V II. 840 t. 2842. — T h o m t ,  Flora von Deutschland III. 149. - 
D a r c k e , Flora von Deutschland 268 fig. 968. — L u e r s s e n , Med. Pharm. Bot. II. 7Ko. - 
K a rs te n , Flora von Deutschland II. 425 fig. 591. 5. u. 593. —  B a i l lo n , Hist. d. PJ. VH 187 
fig. 151. 152. u. p. 180. —  Anthriscus Cercfolium. H o ffm a n n , IJmbell. 41. 47. t. 1. fig. 21.
D e  C a n d o l le ,  Prodrom. IV. 228. n. 6. — C haerophyllum . O. C r a n tz , fi. austral. 191. - 
B a i l lo n , VII. 180. u. 137 fig. 158. — Ch. satiuum. Lam. Diet. I. 684. —  S ca n d ix  C. L in n e , 
Spec. 368. —  B r o t e r o ,  fl. Lusit. I. 485. — F ig u e ir e d o ,  flor. pharm. 140. —  H e y n e  1. c. 
VII. 14. —  K o s t e l e t z k i  1. c. IV. 1174. — H e n k e l  1. c. 103. — B e r g ,  Botanik 247. Charac- 
teristik 86. t. 58. Fig. 448 P— S. —  v. S c h le c l i t e n d a l -H a l l ie r  1. c. X X V II. 345 t. 284o.
T h o m d  1. c. III. 148. t. 381. — D a r c k e  1. c. 269. — L u e r s s e n  1. c. II. 785. —  K a r s te n
1. c. II. 425. fig. 591. 6. 7. — A nthriscu s■ yu lga ris  Pers. v. S c lii  e ch  ten d  a l -H a l l i  e r  1. c.
X X V II. 848. t. 2846. —  T lio m ó  1. c. III. l | f c —  K a r s t e n  1. c. H. 425. lig. 591. 3. 4.
L u e r s s e n  II. 758. - - B e r g  1. c. 247. Charakt. 86. t. 58 fig. 448. T. IJ.

Drogen. Ilerb a  C icu tariae. B e r g , Pharm. 197. - Realencyclopadic d. Pharm. II. 643. —
Ilerba j C erefo lii. H e n k e l, Pharm. 218. —  B erg , Pharm. 187. — W ie g a n d , Pharm. 398. —
M e y e r , Drogenkunde II. 469. —  Ilealencycl. I. 406. —  Pharm. Gall. 46. — Port. 107. 
(H erb. T aederotis.) — Verwechs. mit C onium  m acu la tu m ; H e n k e l 252. —  B erg  1. o. 269.
W ie g a n d  1. c. 215. — E lt ic k ig e r , Grundriss d. Pharm. 185. — H a gier, Praxis I. 948. -
F l i i c k ig e r  & l la n b u r y , Pharmacogr. 302. UealencyoL III. 361.

Anatomie. H an s V ir c h o w , Arch. Pharm. Bd. 284. p. 188. —  C o u r c h o t  & G e r a r d , 
Compt. rend. 1891. 18. 1020.

Tafelbeschreibung:
A  W u r z e l  u u d  u m e r e r  T e i l  d es  S teu g -e ls , 15 b liih e n d e r  T e i l  d e r  P fh u r/.e , C S te n g e lb la t t . 1 B litte  ; 

v 6 r g T b s s e r t ; 2 S p a lc fr u c h t ; 3 e iu  T e i l fr u d u c d ie n  v o n  d e r  F u g e n -S e i t e ; 4 L iu ig -s s e lm itt ; 5 (J u ersc lm iU . N a cli 
le b e n d e n  P U a n zen  a u s  d e r  F lo r a  v o n  G e ra , H euss.
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Chaerophyllum  bulbosum  L.
K n o l l i g e r  K a l b e r k r o p f ,  K e r b e l r i i b e ,  E r d k a s ta n ie .

Syn . ticandix bulbosa Roth, Myrrhis bulbosa Sprengel.

F am ilie : U m belliferae Jussieu. A b t e i lu n g :  C am pylosperm ae  Jussieu. U n t o r fa m il ie : 
tScandicineae Koch. G a ttu n g : C haerophyllum  L.

R cschrcibung. D ic Pflanze ist zweijahrig. Im ersten Jalire erzeugt sie ein kleines 
l cm  langes nad cbenso breitcs umgekehrt kegiigcs Rhizom fast oline Ptaki wurzel, mil; nur 
wenigen W urzelfasern und einem Bttsehel gestielter Bliitter; im zweiten Jalire erreiclit das 
.Rhizom die GrOsse einer Wallnuss, verlangert sieli nach unten in eine kurze Pfahlwurzcl 
und sendet einige seitliche W urzelaste und Wurzelfasern ans. Das Rhizom ist aussen gelb- 
braun, innen weiss, das Holz gelblich. Nach der Fruchtreife stirbt dassellie ab. Der Stengel 
wird 2 m hoeli, auch hoher; er ist rÓhrig liolil, unter den Knoten angesehwollen, feinstreifig, 
ab er nieht gerieft, rotgefleckt, unten durcli riickwilrts gericlitete, grobe, amlKrunde verdiekte, 
weisse Borstenhaare rauh; die Ilaare nohmen oberlialb des ftinften Knotens ab; darni ist der 
Stengel kalii, glatt und bereift, an der Spitze dichasial yerzweigt. Die ISiat.ter sind wcchsel- 
st.indig, mit langer, niclit erweiterter weissliautrandiger Seheide stengelumfassend; die Blatt- 
stiele sind stielrund, etwas zusammengedriickt, unten hohl, oben markig. Die fast sitzende 
Spreite der unteren Ulatter ist yierfacli, die der oberen dreifacli fiederteilig. Die der unteren ist 
etwa 50— 60 cm breit und etwa 40— 45 cm lang; sie zerfallt in zwei untere Seiten- und einen 
Mittelteil, w elche alle auf ziem lich langen Stielen sitzen; jeder dieser Teile besitzt vier Fieder- 
paare, dereń unterstes dreifach, die obersten ab er nur eintach fiederteilig sind. Die Pdederteile 
zweiter und dritter Ordnung sind zugesijitzt eifćirmig, die letztcn Zipfel lineal-lanzettlich grob- 
gezahnt oder fiederspaltig, und endigen in eine stumpfe Spitze, ohne Stachelspitzclien. Je 
hoher ein Blatt am Stengel sitzt, um so kiirzer wird die Rlattfiaclie, uin so weniger reich die 
Teilung und um so schm aler die Z ipfel; dagegeu iBvmeu die Zipfel selbst weniger an LJtnge 
ab, sodass die obersten Stiitzblatter zwei-, hóchstens dreifach fiederteilig aind, aber selir lange, 
schmal linealische Zipfel liaben. Die Oberseite aller Blittter ist dunkelgriin und kalii, die 
Unterseite glanzend und etwas heller. Bei den obersten Sttitzblftttem ist auch die Unterseite 
kalii, wogegen bei den eigentlichen Stengelblattern unterseits an den Nerven und Blattaelisen 
isolierte lange weisse steif abstehendc Ilaare, ein- oder mehrreihig, inseriert sind. Besonders 
an den Ausgangspunkten der Fiederteile hftufen sich dieselben bflschelformig. —  Die Ver- 
zweigung des Stengels ist dichasial in verschiedenen Ebenen, entsprecliend der 2/5-StelIung 
der Bliitter. D cm  Stutzblatt gegenstftndig verlauft der stiirkere Zweig des Sympodiuiris, 
wahrend der sch wach ero in der Achsol des Sttitzblattes entspringt. Dieser Vorgang wieder- 
liolt sieli sehr oft; nur an der Hussersten Spitze ereignet es sich, dass aus zwei StiitzbUittern 
eine mittlere D olde und zwei sich nochmals yerzweigende seitliche Sprosse entspringen. Die 
lilii ten stehen in zusammengesetzten Dolden. Die Dolde hat keine Hiille oder liochstens ein 
sehr schmales pfriemliclies Hiillblatt. Sie ist etwa funfzehn- bis zwanzigstrahlig, i’ or dcm 
Aufbliihen nickend, zur Bliitezeit etwa 8 cm breit, oft fast dreieckig, eben, zur Fruclitzeit 
melir zusammengezogen, trichterig. Die Doldchen haben ungefahr tunfblattrige, zuletzt zuriick- 
geschlagene HtJllchen, dereń Jtussere Bliitter langlich-lanzettlicli, spitz, kalii und weissrandig, 
dereń innere Blattchen dagegen sehr yerkiirzt sind. Die zehn bis funfzehn Bluten haben 
ungleich lange Stiele, undeutliche K elche, wimperlose KronenblStter, die bei den ausseren 
Bluten des Dóldchens ungleich und strahlend sind; demnach ist das in der Medianebene 
liegende nach aussen gekehrte Blatt das grosste; die seitlichen haben einen der Aclise abge- 
kehrten grosseren Zipfel und einen der Achse zugekehrten kleineren Zipfel; die beiden inneren 
Blattchen haben kleine, einander gleiche Zipfel. Die fTtnf Staubblatter stehen zwisclicn den
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Blumenkronenbliittern, sind ausgebreitet uiid liaben weisse eifórmige Beutol, w elche in L&ngs- 
spalten nacli innen aufspringen. Der unterstSudige Fruclitknoten ist kurz kreiselfbrmig mit 
breitem goldgelbem  weit iiberragendem Griffelpolster gckrónt, ohne liervortretende Riefen, 
nur senkreclrt zur Mediane mit zwei seitlichen Rinnen versehen. Die beiden kurzeń, auf- 
rechten, di.vergenten Griffel sind so lang ais das Griffelpolster und endigen in stumpte, etwas 
knopfige Narben. —  Der Fruclitknoten ist zw eifacherig; in jedem  Fach liangt eine anatrope 
Samenknospe mit der KeimOftnung nacli innen und nach oben. Bei der Iieife zerftll.lt der 
Fruclitknoten in die zwei liangenden Teilfrtichte, die je  von einem Astę des ungeteilten, nur 
an der Spitze zweispaltigen Tritgers getragen werden. Die Doppelfrucht ist flaschenformig, unge- 
schnabelt, an der Spitze nicht verjiingt, 5- -li mm lang, D /2 mm dick, kalii, mit nicht hervor- 
springenden, aber deutlich gezeichnetcn hellbraunen Riefen und nicht eingesenkten, dunkler 
gefarbten Thitlchen. Das bleibende Griffelpolster ist von den stumpfen Zlilmen des ver- 
grosserten Kelcb.es umgeben; die Griffel sind bogig  zurSckgekruinmt. __Auf dem Q,uersclimtt 
zeigt jedes Fruchtclien eine etwas eingesenkte FugenfUlehe, je  einen Ólgang zwisclien den 
wenig hervortretenden Riefen und ein weisslicli graues nierenfdriniges N ahrgewebe, an dessen 
oberem Ende der kleine spitze Keimling, mit dem W urzelchen nacli oben gericlitet, liegt.

Bliitezeit. Juni, Juli; Fruchtreife im Septeinber und Olctober.

Vorkommen. Die Pflanze wllchst zwisclien Gebusch, an Flussufern, ZJlunen, feuchten 
Aclceifli; sie liebt guten, nahrlialten Boden und viel Fouchtiglceit. In manchen Gegendon, 
z. B. in Tliuringen bei W eim ar, wird die Pflanze ais Gemuse gebaut; weiter findet sie sich 
in Deutscliland, Ungarn, der Schweiz, Frankreich, Scliweden und N orwegen, in Russland und 
dem nbrdliclien Asien.

Chaerophyllum  aureum L.
G old k erb e l.

Syn . M yrrh is  aurea  Sprengel, IScandix au rea  Rotli.

Beschreibung. Die Pflanze liat einen kurzeń ausdauernden W urzelstock mit spindel- 
fórmiger Pfalilwurzel und einigen Nebenwurzeln. Der t>0— 100 cm liohe Stengel ist liołil, 
knotig, yielfach  rotlleckig, an den untersten zwei bis drei Internodien mit ruckwiirts ge- 
richteten weissen Borstenhaaren besetzt, dann aber fast oder ganz kalii„od er llaumliaarig, 
gestreift, aber nicht gerieft, stielrund, oberseits dicliasia.1 ilstig, unter den Asten etwas ange- 
schwollon. Die Blatter haben lauge, geriefte, weichhaarige Scheiden mit hllutigen Randem  
und kurzeń Ilaarbusclieln am Ausgange der Scheide. Untere Blatter lang gestielt, obere 
bltitenstandige (Stutzblatter) auf der Scheide sitzend. Blattfiaclie erst tief und vollstandig 
dreiteilig; jeder Teil ist gestielt und zweifacli fiederspaltig mit je  drei Fiederpaaren und drei 
teiliger Spitze. D ie grundstandigen Blśttter haben eine Breite von J4 -35 cm und eine Ltlnge 
von ungefalir 30 cm. Alle Fiederteile gelien aus breit eiffirmigem Grunde in eine laug aus- 
gezogene, mit groben Sagezalmen oder Fiederlappen dicht besetzte Spitze aus. Fiederlappen 
und Ziilme sind unter halben recłiten W inkeln nach vorwarts gericlitet und hierdurch, wie 
durch die langausgezogenen Spitzen der Blattzipfel gewinnt das Blatt ein liochst eigentum- 
liches Aussehen. Die Bltiten stelien in zusammefigesetzten biillenlosen oder hóchstons mit 
ein oder zwei Iliillblattchen yerselienen fiinlzelm bis zwanzigstrahligen Dolden. Die l)old - 
chen dagegen enthalten zebu bis lunfzelm BlUtchen und sind von ftlnf- bis aehtblatterfgen 
Ifullchen gcstiitzt, dereń Blattchen langlic.b lanzettlicli, liaarspitzig, gewimpert, o ftso  lang oder 
langer ais das D oldchen sind. Dolde und Dóldclien sind oben; die weissen Bltiten sind in 
der Mitte regelm assig, am Ran de der Doldchen stralilend, wio bei Chaerophyllum bulbosum\ 
die Kronenblatter sind unbehaart, die Staubblatter weiss, die aufrcchten, etwas divergenten 
gelben Griffel so lang ais das Griffelpolster. Die jungen Dolden stelien vor dem Aufblithen 
aufrecht. —  Die Fruchte sind 5— 0 mm lang, etwas kegelform ig, nacli oben verschnullert, 
kalii mit goldgelben Riefen und dunkleren Streifen zwisclien ihnen; im ubrigen ist die Pflanze 
der vorigen, besonders aber A nth riscu s s ih es tr is  selir lUmlich, mit denen sie leicht verwecliselt 
werden kann.

Formen. K o c h  unterscheidet folgende Abanderungen:
var. []. g labriu scu lu m  K o ch . Stengel kalii oder nur am Grunde von langen Ilaaren 

rauhhaarig. Blatter kalii, nur am Rande und rftckwarts mit kurzeń Ilaaren be- 
Streut. ^C haerophyllum  m aculatum  W illdeilO W .)

i w -  Y- glabrum  K o c h . Stengel und Blatter vollig kalii. {C haerophyllum  m onogonum  K it  ) 

Błutezeit. Juni, Juli; Fruchtreife September und Olctober.



Yorkommen. Die Pflanze wilchst besonders auf Kalkboden und auf Schiefer, an 
W aldrandern, auf W aldwieseu, an Rainen und W egrandern, sehr liilufig im Thtiringer Muschel- 
kalkgebiet, iiberliaupt in Mittel- und Stlddeutschland; besonders in Gebirgsgegenden.

Chaerophyllum  temulum L.
B etau ben d er K a lb erk rop f, kleiner K alberk rop f, T au m elkerbel.

Syn. Chaerophyllum  aureum  L. (Mantiss.), M y rrh is  temula Gaertner, tica n d ix  temula Roth.

Bcschrcilmnu. Die Pflanze hat eine spindelfBrmige gelbe astige Pfahlwurzel von ein- 
bis zweijflhriger bauer. — Stengel l j„— 1 m hoch, der Lange nach rotgcfleckt, kantig, innen 
markig, aussen scharf borstig rauhiiaarig, unter den Usten angeschwollen. Untere Blatter 
gestielt, obere (Stiitzblatter) auf der Sclieide sitzend. Scheido massig gross und schmal, 
weissrandig, borstig; Blattstiel fast dreikantig. Blatter dunkelgrtin, unterseits heller und 
glinzend, kurz rauhhaarig, tief fiederteilig; wie vorige zunaciist dreiteilig, jeder Teil wieder 
doppclt liederspaltig. Die Fiederlappen letzter Ordnung mil. stumpfen abgerundeten stach cl - 
spitzigen Silgezabnen; Fiedora aller Ordnungen aber breit; eifbrmig rundlicli; obere zwar 
kleiner, in der Form aber wenig unterscliieden. D oldcn ohne U nile, seclis- bis zwOlfstrahlig: 
Doldclien zwanzig- und mehrbltitig, mit ftinf- bis achtblattrigen, schliesslieh zuriickgeschlagenen 
lltillchen , dereń Blattchen aus breitem Grund Ianzettlich, liaarspitzig und gewimpert sind. 
Kronenblatter kalii, weiss, verkehrt lierzformig, die der randstandigen Blutehen etwas ungleicli. 
Staubfaden ftinf mit weissen Beuteln, mit den BlumenbKlttern abwechselnd; Grilfel so lang 
ais das Griifelpolster. Fruclit sclnnal flaschenformig, etwa 4 mm lang, 1 mm breit, unge- 
schnabelt, kalii, mit gelbbraunen Iiiefen und dunklem Tlialchcn; Riefen kaum hervortretend. 
Griffel an der Fruclit divergent aulrecht.

Błiitezeit. Juni, Juli; Fruchtzeit Herbst.
Yorkommen. In Zaunen, Hecken, Gebiischen, tiberbaupt an scliattigen Orten bebauter 

Gegenden, in Deutschland und Mitteleuropa verbreitet.

Anwendung. Die Anwendung der vorbescliriebenen Pflanzen ist eine sehr beschrankte. 
Die AYurzeln von Chaerophyllum  hidhosum  L. werden an einigen Orten ais „KerbelrubcheiD 
genossen. Die Pilanzen baben aber um so hólieres pbarmazcutisches Interesse, ais sie von 
Krautersammlern immer wieder mit Coniurn m aculatum  L. verw ecbselt und an dessen Stelle 
gesammelt werden. In W ahrheit kommen bierbei nur C haerophyllum  Oulbosum und aureum  in 
Betracht, dereń Blatter grosse Abnlicbkeit mit denen des Sehierlings baben; wogegen Ch. 
temulum  bOcbstens des geticckten Stengels wegen fur Scbierling gebalten werden kann. Ob 
die C haerophyllum -A r  te j) giftig sind, ist nocb niclit entsebieden; P a l la s  erkbirte 1770 Ch. temulum  
ftir giftig; und P o l s t o r f f  stellte aus den Frflcbten von Ch. łm lbom m  giftiges Obaerophyllin 
dar; beide Angaben sind aber niclit kontrolliert worden. Jedenfalls sind die besebriebenen 
Arten keine ausgesprocbenen Giftpflanzen und maeben ais solehe das Scliierlingskraut, dem 
sie beigem engt oder substituiert werden, wertlos. Sie untersebeiden sieli von Conim n maculatum  
IŁ in folgender W eise:

Bulniarung. Conium  ist kalii.
C haerophyllum  Imlbosum ist am im teren Teil des Stengels und auf der Rtlckseite der 

Blatter, an den Nerven und Blattstielen zerstreut langhaarig.
C haerophyllum  aureum  ist am Grunde des Stengels rauhiiaarig, oberbalb kalii oder selir 

kurzbaarig lilzig, ebenso die Blatter.
C haerophyllum  tem ulum  ist am Stengel rauh, unten langhaarig, oben kurzbaarig, ebenso 

die Blatter.
BHltter. Conium  m aculatum  bat aucli in der Blutenregion gezalmte langlicli-lanzettliclie 

kable matte Blattchen. _ ,
Ch. bulbosum  bat in der Blutenregion schmal linealisebe beinalie fadliclie Blattzipfel.
Ch. aureum  bat eilangliciie gez{lhnte Blattzipfel mit lang vorgezogener Spitze, oft mit 

Behaarung.
Ch. temulum  hat uberall breiteiformige, rundliche, staclielspitzige, an Nerven und Blatt

stielen behaarte Zipfel.
llulleii. Conium  liat eine ftinfbliittrige Hillle.
C haerophyllum -Arten baben eine bOcbstens einblattrige Ilfllle; oft felilt sie ganz.
Randbliiten. C onium  bat regelmassige Randbliiten.
C h a erop h y llu m -A rt« i haben ungleicbblattrige Randbluten.
Fruclite. Conium bat kieine, beinahe kugelige Friiclite, mit welligen, gekerbten Riefen.
C haerophyllum -Arten haben flaschenfbrmige, niclit geschnabelte etwa 4 mm lange 

Friiclite mit erst beini Trocknen liervortretenden geraden Riefen.



Reaktion. Coniwwi-Kraut giebt mit Kalilauge anlialtend den G em ch mich Coniin 
(mauseharnahnlich).

C haerophyllum  aureum  giebt einen aromatischen und darauf fur sehr kurze Zoit einen 
mauseharnahnlichen Geruch.

C haerophyllum  bulbosurn und tem ulum  geben keinen Geruch.
Anatomie. Unterscheidende Merkmale der Blattspitzen von C haerophyllum  bulbosurn 

und temulum  einerseits und C onium  m aculatum  andererseifcs bat H an s V ir c h o w  gofunden. Die 
Blattspitzen von C haerophyllum  bulbosurn endigen in ein Biischel von Papillen, in dessen Mitte 
ein einzelnes lcurzes spitzes Haar sich erhebt. Der Rand ftihrt vercinzelt grobe Sigezahue. 
Mittel- und Beitenrippen endigen dicht unter der Spitzc in Biiseheln. Auf den Xerven, sowie 
am ltande der Riickseite iinden sich relativ wenige, abor nieist sehr lange Haare, w elche mit 
Cuticularwarzchen besetzt sind. Sekretgange verlaufen niclit am Rancie, wohl aber im Mittel- 
nerven. Der Mittelnerv fiihrt ein halbkreisfórmiges Gefassbimclel, dessen kraftiger Siebteil 
sich scharf von dem X ylem  abhebt. An der Unterseite des Gefassbiindels verhtuft ein dickor 
Collenchym panzer, in dem der oben erwahnte Sekretgang liegt. Die Epidonnalcuticula der 
Unterseite ist stark gefa ltet; die Oberseite ist bis auf einige Vertiefungen derselben voll- 
standig glatt. —  Bei C haerophyllum  temulum  liegt zwar die Blattspitze frei wie boi C onium  
(1. c. >S. 131), auch endigen Mittel- und Seitenneiwen buschelig in grosserer Entfernung unter 
der Spitze. D och ist die breite Form  der Blattzipfcl und der nicht gesagte, sondom  unver- 
selirte Rand derselben sehr verscliieden von den eutsprechenden Form en bei Conium . Rand 
und Nerven, zum Teil auch beide BlattM clien sind mit kurzeń Kcgelluiaren und mit langeren, 
oft gekrummten Spiesshaaren besetzt. Letztere sind erheblich kleiner ais die von Chaero
phyllum  bulbosurn; bei Conium  fehlen sio ganz. Spaltbffnungen finden sich hier auf beiden 
Śeiten, besonders zahlreicli aber unten. Die Mittelrippe ist von derselben Bescliaffenheit wie 
bei Ch. bulbosurn, doch verliiuft oft auch am Blattrande ein Sekretgang.

l ic s ta i id tc ilc . Untersuchungen iiber die vorstehenden Bflanzen sind nur in sehr ge
ringer Anzahl vorhanden. P o l s t o r f f  liat vor fiinfzig Jaliren aus den zercjuetsehten FrUchten 
von C haerophyllum  bulbosurn L. eine flticlitige Base durch Destillation mit Natronlauge ge- 
wonnen, welche ein in Blattern krystallisierendes Bjilfat giebt. Die Basis ist stiokstoffhaltig, 
wird durch Gerbsfture gefallt und wirkt giftig; 0,25 g tdten ejine Taube.
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T afelbeschreibung:
Chaerophyllum bulbosurn. A  b liih e n d e r  Z w eig - d e r  P fla u z e . B rn itt le res  S ten g -e lb la tc . C u n t e r e r  T e i l  

d e s  S teng-els  u n d  W u r z e l .  1 B li it e ;  2 r e i f e  F r i i c h t e ;  3 K ru eh t im  Q u e r sc b n itt . A ,  B ,  C n a t i ir l ic h e  G r o s s e , 
1, 2, 3 y e rg -rossert . A lle s  n a c h  le b e n d e n  P fia n z e n  a u s  d e r  F lo r a  v o n  G era .



Ghaerophyllum bulbosum L.



Hamamelis virginiana L.
W iin sch e lru tc , Z a u b e m u ss , Z auberhaselnuss, H opfen h ain bu ch e. S n a p p in g  H a zcl-n u tt.

W its ch  hazel. N o isette  d e  la sorciere.

Fam ilie: Ilam am elidac.eae. G a 11 u n g : H am am elis L. ( T rilopu s  Raf.)

Bcsclircibung. Ein Baum bis zu 6 m Hohe oder ein 2— 3 m hoherStrauch mil; zalil- 
reiclien braunen, in der Jugend mit braunen Sternhaaren besetzten Zweigen. —  Nebenb Witter 
vorhanden, aber sehr hinfallig, lineallanzettliek, dicht mit Buschelhaaren besetzt. Bliitter 
wechselstflndig, gcstiolt, einfach ungeteilt, breit lanzettlich oder yorkehrt eiformig, am Grundo 
ungleich, die langere Hiilfte olirig yerliingert und lierzfórmig anlaufend, die kiirzerc koilfórmig. 
Spitze abgerundet oder zugespitzt. Rand mit stumpfen Ziihnen buchtig, bis 12 cm  lang und 
9 cm breit, jtingere unterseits rostfarben sternhaarig, iiltere oberseits dunkelgrtin, untcrscits 
gelbgrtin, kalii, gl&nzend. Nerven stark hervortretend; die Seitenrippen, ittnf bis sechs auf 
jeder Blatthftlfte, gehen unter einom Winkel von 45° von der Mittelrippe aus und mlinden 
fast sclm urgerade in je  einen Blattzahn. Die Adern sind stark verzweigt und yerlaufen 
nahezu senkrecht zu den Seitennerven und schliessen ein engeres Adernetz ein. Der Blatt- 
stiel ist 1— 1,5 cm  lang, rinnig, kalii, in der Jugend buschelhaarig. —  Die kleinen goldgelben 
zwittrigen, yierzaliligen Bltiten stehen in kleinen, wenig strahligen, kurzkniudigen Rispen in 
den Blattachseln oft schon abgefallener Bliitter; die gelbbraunen, busclielliaarigen Rispeiniste 
sind mit mehreren kleinen sclimallinealischen DeckblJlttclien besetzt und endigen gewolinlich 
in kleine zwei- bis dreizalilige Blutenknaule, die yon zwei bis drei gegenstiiudigen, nachen- 
form igen, lederartigen, busclielliaarigen Htdlblattern gestutzt sind. Die vier Blumenblatter 
sind 10 mm lang und 1 mm breit, schmallineal, zugespitzt. Kelchblfltter vier, in der Knospen- 
lage klappig, 3 mm lang, nachenform ig, etwas ungleich, innen glatt, aussen gelbbraun, 
buschelhaarig. Staubblatter vier, den Kelchblattern gegeniiberstelieiid, mit kleinen kopiigen 
Antheren; 2 mm lang, Staubfaden etwa yiermal so lang ais die gelben Beutel. Antheren 
zwei, mit seitlichen, nacli vorn gerichteten Klappen aufspringend. Staminodien vier, je  1 mm 
lang, vor den Blumenblattern stehend, spatelformig, stumpf dreilappig, nacli innen gekrOmmt 
und den Fruchtknoten teilweise bedeckend. Dislcus felilt. Fruchtknoten halboberstandig, 
koniscli, zw eifachrig, aus zwei yerwaclisenen Fruclitblattern gebildet; in zwei schnabel- 
fórm ige, freie, zuruckgekrtimmte kurze Griffel auslaufend, an dereń oberem Ende sieli die 
Narben befinden. — Jedes Fruchtblatt scliliesst eine anatrope Samenknospe ein. Frucht eine 
hellbraune, holzige rundlich-ovale, kurz zweihornige, nussartige Kapsel, zur flalfte von dem 
hellbraunen K elche umsclilossen. Sie springt in vier Klappen elastiscli auf, wobei die Samen 
weit weggeschleudert werden. Samen glanzend schwarz mit weissem Nabel. NSlhrgewebe 
fleischig, Keimling aufrecht mit oblongen, Aachen Samenlappen.

Form eii. N u ta ll  unterscheidet zwei Varietaten der PAanze:
(i. m acroph ylla  N u tt.; mit beinahe kreisrunden, herzform igen, unterseits raulien 

Biattern; ein Baum der Bergwiilder von Georgia und Carolina in Nordamerika. 
(H . m a crop h ylla  P u rsh .)

y. p u r v ifo l ia  N utt. mit kleinen langlich-verkehrteiformigen, oberseits welligen, unter
seits filzigen oder rauhliaarigen gekerbten Biattern; so in Bergwmdern um 
Philadelphia.

Bliitezeit. September bis November, wenn die Bliitter abfallen, oft bis Januar; Fruclit- 
reife im August.

Slamlort. Felsige Stellen von Kanada bis Florida, uberhaupt hflufig in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, ferner in China, Japan, Indien, Afrika; bei uns in Anlagen nicht 
selten ais Zierstrauch gezogen.

Name und (lesehichtliclies. H am atus =  hakig, melum  von /dp.or, Apfel, also H am a
m elis —  Hakenfrucht. „Zaubem uss11, weil in demselben Jahre der Baum schon vor dem 
Bliihen Frdchte tragt. —  Die Eingeborenen wenden die Abkochung der Bliitter und Rinde in
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vielen Kranlcheiten an; die Zw oige dienen ilmen ais W iinschelm ten, urn verborgene Sclnitze 
zu finden. Die Pflanze wurde 1730 durch C o l l in s o n  nach Europa gebracht.

Oflizincll. C ortex Hamam elidis. Rohren o der scliwaeh gebogene Stllcke, bis zu 20 cm 
lang und 0,3 cm dick , mit silbergrauer oder weisslioher, lei oh t ablOslicher, scliuppiger mit 
Lenticellen besetzter Aussenrinde. Die Innenrinde ist zimmtbraun oder hraunliclnrot und 
fein langsstreifig; der Q,uerbruch ist grobfaserig und ziihe, der Geschinack leiclit zusammen- 
zieliend; ein spezifischer Geruch feli.lt.

F o lia  H am am elid is. Breiteifórmige, am Grundę versohm&Ierte und oft lierzfbrmige Blatter 
mit kurzer, gerundeter Spitze. Die bis 14 cm Lange und bis 10 cm Breite erreichende 
Spreite tritgt am Bandę zahlreiclie gerundete, ungleiclie K erben und zeigt auf jeder Blatt- 
liaifte ungeftllir seclis in spitzem W inkel von der Mittelrippe abgehende, unter sieli nahezu 
gleichlaufende Nebenrippen, zwischen welohen das d e r Ł  sprOde Blatt Jeineres N etzw efk 
zeigt; unterseits ist es schwacli flaumliaarig oder kalii, von hellerer graubraunlicher 
Farbę. Der Blattstiel ist hdchstens 1 cm  lang, gewOhnlich flaumliaarig. Ticsclim ack scliwaeh 
zusammenziehend und bitterLjch. (Deutsche Arzneimittel.)

F ru ctu s  H am am elid is. Eine l 1/̂  cm  lange, 1 cm  breite kurz zweihórnige graubraune 
behaarte Kapsel, w  ciche zur Halfte von dem vierzipfeligen pergamentartigen Kuleli uin- 
schlossen wird und zwei schw arze glanzende Sam en enthalt.

Bestandtcile. Die chemisclien Bestandteilo der einzelnen Teile siud nocli wenig ge- 
kannt. In der getrockneten Bindę fand mań roten Farbstoff, Gallusshure, Gerbsaure, Spurcn 
eines Alkaloids; aus der Ifischen Bindę wird durch Destillation das H azelin  dargestellt, ein 
farbloses Ó1 von leichtstechendem Geruch und zusammenzieliendem G^ssclimack. In den 
Blattern ('and G u y  fiuchtiges Ol, Zucker, yersejfbares W achs, Harz, Sehleim. (O h en ey .)

Anwendung. Die Bindę sowohl, ais die Blatter werden ais Aufguss gegeben; hiiufiger 
angewandt werden die Fluid#xtrakte. Das Fluidextrakt aus der Bindę (N am am elin  und 
H am am elid in ) dient ais Mittel gea jn  innere und tiussere Blutungen und ITiimorrhoidaler- 
scheinungen; die Bindę wirkt ais starkendes und niederschlagendos Mittel. Das Fluidextrakt 
der Blatter wird ais Starkungs- und adstringierendes Mittel gescliiUzt und wird innerlicli 
gegen Dysenterie, Diarrhoe und innere Blutungen gebrauc.ht, wahrend das atlierisclie Ol 
betaubend und harntreibend wirken soli. Ausserlich benutzt man besonders das Dekokt oder 
eine Salbe, insbesondere gegen Hfimorrlioidalbeschwerden. Ais bestes Menstruum fur die 
Fluidextrakte dient sechzigprozentiger Weingeist. D ie ólreichen mehligen Ł m e n  siud wolil- 
schm eckend und dienen ais Genussinittel.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. D uli. 1. t. 114. — S c b k u h r , t. 27. —  C a tesb .,
3. t. 2. — G u im p , t. 75. — D e  C a n d o l le ,  Brodromus IV. 268 u. XVI. p. II. 157. — B e n th a m  
& H o o k e r , Gener. plant. I. 667 n. 7. —  K o s te le t z lc i ,  IV. 1380. — L in n # , gen. n. 109. 
spec. in nat. 333. —  Jtussieu, gen. 288. —  L a m a r c k ,  111. t. 88 lig. 1. — B a f l in e s ą u e ,  
Med. Bot. I. t. 45. —  N u tta ll, gen. am. 1. 107. —  P u rsh , llor. bor. am. I. 116. —  T o r r e y  
& G ray , Flor. N. Am. !. 597. •— E n g le r  & P ra n tl, Pllanzenfam. III. 2. S. 121. — B a i l l o n ,  
Hist. des Plantes III. 389. — L u e r s s e n ,  Med. Płiarm. Bot. II. 797. — K S c h u m a n n , Syst. 
Bot. 374. —  E r fu r t ,  F lora von W eimar 165. —  K a r s t e n ,  II. 384. — G e i s l e r  & MO l l e r ,  
Bealencyclop. der Pharm. V. 88.

Drogen. C ortex H am am elidis. Brit. Suppl. 1890. 17. —  Gall. Suppl. (1895) 16. -— Rom. 
(III) 45. •— F o lia  H am am elidis. Deutsche Arzn. M. 129. No. 320. — Brit. Suppl. 18. - - Gall. 
Suppl. 16. —  Norw. 011) 105. —  Bom. (III; 45. —  U. St. Płiarm. (1894) 204. — D o r v a u .lt ,  
POfficine (XII.) 562. — F ru ctu s  H am am elidis. Rom. (Ul) 45.

Praparate. T inct. C ort. H am am elidis. Brit. Suppl. 31. — Gall. Suppl. 94. —  Tinct. 
f o l io r .  H am am elidis. Gali. Suppl. 94. —  E x tr . jiu id u m  fo l io r . H am am elid is. Dtsch. Arz. M- 100 
No. 254. —  Brit. Suppl. 15. —  M ili. Suppl. 75. — Norw. III. 92. —  U. St. Pharm. (1894) 143. —  
D i e t e r i c h s  Manuale VI. 160. •—  'Ungt. H am am elidis. Brit. Suppl. 83. —  D ie t e r i c h s  
Manuale VI. —  U am am elin , amerikanische Concentration, Bealenc. V. 88; III. 238.

Tafelbeschreibung:
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b la tt , I t i i c k s e i t e -, 4 G c s c ld e e lits o r g -a n e  im  L & n g-ssclm itt, sta vk  verg -i-osse i-t; 5 P is t ill  im  L U n g s s c lm itt , starlc vev- 
gTOKsert; 6 F r u c l it  im  L U n g -sse lm itt, n a t iir l. Gri5s.se; 7 S a m c u  im  L a n g s s c h n i t t , v e r g -r 8 s s e r t ; 8 D ia g -ra m m . 
O r ig -in a lze ic lm u n g -en  n a c li le b e n d e n  E x e m p la r e n  a u s  d e m  g -rosslierzog-l. P a r k  in  W e im a r  u n d  d e m  b o ta n is e h e n  
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H am arnelidaceae

Hamanie lis v irg m ia n a  L.



Eucalyptus globulus Labillanliere.
B u k alyptu s, V e ilch en b a u m , F ieb crb a u m , k n g e lig c  S ch on h au be , B lau gu m m ibau m . E ngl.: 

B lue b u m  Frcc. F ranz.: jSrommier b leu  d c  T asm ania , A rb re  a la fuwre, H o li: A ustral-

isch e  K o o r tsb o o m .

Fam ilie: M y rta cea e  Jussieu. A b t c i lu n g : L eplosperm eae .Jussieu. U ntor fa m ilie : K uca  

lyp tcn c  .Jussieu. G a ttu n g : E u ca ly p tu s  LTleritier.

licsehrcibnng. Der Fiebcrbaum  geliort zu den hoclisten Baumen der Erde; scine 
ITolic iibersteigt 70 m ; er witchst iiberaus schnell; in seiner Ileimat 4— b m in .jodem .Jahre. 
Scin IIolz ist weiss, selir bart und fault w enig; die Rindc ist etwas fasrig und ffillt leielit 
ab, wobei die glatte lnnenrinde zum V oA cliein  komrrit. l)io  iii teren Zw eige sind golbgrmi, 
mehr odcr w eniger stiolrund; die jiingeren gelbgriin, scharf vierkantig, oft etwas gedrcht. 
Die Bliitter sind einfach, ungeteilt, ganzrandig, lederig, boiderseits diciit driisig punktiert; 
die.jenigen der jungen Triebe oberseits graugriin, unterscits fast weiss, beiderseits, wie iiber- 
liaupt die jungen, nicht bliilienden Triebe und Schósslinge, diciit mit weissem Reif uborzogen. 
— Diese Bliitter sind an dem viereck.igen Zw eige gegenstandig, sitzend, horizontal gerichtet, 
d. h. senkrecht zum Stcngel und der Medianebcne des Blattes, ain Grunde herzformig, an der 
Spitze mehr oder weniger abgestumpft; im Umfange sind sie oval bis eifOrmig; ihre Lange 
bctritgt 10— 15 cm , ihre Breite 6— 10 cm. — Die Bliitter des ausgewachsenen oder bltihendcn 
Baumes aber sind wecliselstandig, lang lanzettlich bis Jang eilanzettlich, siclielfCirmig ge- 
kriimmt, obcn in eine lange, scliarfe Spitze auslaufend, ani Grunde oft ungleicli, stumpf bis 
spitz, in den bis 5 cm iangen, gelben gianzenden, oberseits rinnigen, um 90° gedreliten Blatt- 
stiel dbergehend. — Durcli die Drehung des Blattstiels wird die innere Kanto der Blattsicliel 
dem Zw eige zugekelirt, sodass das Blatt in scine Mediane zu liegen kom m t, wobei die 
bjiitze jim gerer Bliitter mich der Spitze des Zweiges, die alterer liiatter aber nach der 
A chscl des Zw eiges gerichtet ist. Die Oberllachc der Blii tter ist rauii, bisweilen trotzdem 
etwas gliinzend, dicht mit Driisen besetzt, von graugrtiner Farbę, am Mittolnerv und den 
Randem  gelblich. Die Seitennerven sind, besonders uuterseits, etwas erkennbar; von jeder 
Scite der Mittelrippe gelien dereń ungefahr 80 aus und bilden mit derselben spitze W inkel 
von 20— 80°; aussen mtinden sie in den dem Bando selir nahe und parallel verlaulenden 
Randnerven, welche sieli in vcrschiedener Entifernung unter der Spitze treflem Die Mittel
rippe ist oberseits eingesenlct, unterscits konvex hervortretend. Diese Bliitter sind bis 25 
und 80 cm lang und nahe dem Grunde bis 8,5 cm breit. Am Grunde des Blattstiels bemerkt 
man bisweilen die Narben der selir liinfalligen, selir schmalen, lićtutigen Ilrakteen, die lange 
vor dem Aufbliihen verschwinden. —  Die Bliiten stelien einzeln in den Blattachseln auf 
ctw a 8 mm Iangen dicken, vierkantigen, beinahe geflugelten Blutenstiolen. Der letztere ist in 
der Medianebene des Stiitzblattes etwa 4 mm, senkrecht zu derselben 8 mm breit, die Kanton 
liolzig und scharf liervortretend. Die Bltttenknospe ist kreiselformig vierkantig, dick, holzig
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moosgrfin, mit weissem Reife bedockt. Die vier Kanton treten llflgclig hervor, umschliessen 
mit dem oberen hervortreb§nden Rand#, dem rudimentiiren Kelclic, v.ier auf der Spitzc stehende, 
runzelig-hockerige, drcieekige Seitenfltchen. iiber dem erwalmten, scliarf wulstig-hookerigen 
undeutlich wierzabnigen Kelelirande erhebt sieli, durcb eine deutliche Trennungslinie ge- 
schieden, der D eckel der Knospe, von der Farbę und Oberllaohenbescliaffenheit des untercri 
Taiłeś der Knospe, der Form  nacji vierkantig, abgeflacht, halbkuglig, in einon kugligen Kabel 
von verschiedener Gestalt cndigend. — Der Unterte.il der Knospe wird von  B en  tli a m ais 
Kelchrohre, von S c h a u e r  ais Ilypantlm im , von D e  C a n d o l le  ais Cupnla bezeiclmet. Er 
umsjjiliesst den Fruelitknoten und den oberstandigen, die StaubgefSlss# tragenden D iskus; 
der wulstige Rand wird von L u e r s s e n  u. a. ais Keloh angesprochen , wahrend der beim 
Aufbliihen abfallendc D eckel ais die verwachse.no Bluincnkrone (B en  tlia m  und B a i l lo n  
oder ais eine scbr innige Yerwaclisung von Kelcli und Bluincnkrone (K. S ch u m a n n ) an- 
gesehcn und Calyptrocalyx genannt wird. ■— Bei w ildwachsendcn Rfianzeii ist die Knospe etwa 
25 mm Jang, die K elchrohfe etwa 15— 20 mm, der D eckel 5— 0 mm. Der Durelimesser am 
Kelelirande betragt etwa 20 mm. Bei kultivierten Exem plaren sind die Knospen wie aueh 
die Bliltter bluliendcr Zweiga erheblich kleiner. Hat sieli der Deckel abgelost, so erkennt 
man. den aus der Kelchrblire hervortretenden Diskus ais einen senkrechten, ungeteilten, 
scharfen. Rand, auf dem die zahlreictien Staubblittter frei in melireren Reilien sitzen. Die 
Faden der ausseren Staubblittter sind etwa 20 mm lang, die der inneren khrzer. A lle sind 
zur BUitezeit weit ausgebreitet, in der Knospe nach innen gebogon, aber iiber den Rand des 
Diskus hervorragend. Die Antheren sind v erkehr teiformig, am Riicken angeheftet, versatil, 
die Antherenfilcher getrennt, parallel, in Langsrissen sieli offnend, mit dem Rtlcken gegen- 
cinander gewandt, zwisclien sieli das Connectiy. — Der Fruelitknoten ist von der K elchrohre 
umschlossen, so lang ais diese, oben dach und mit einem fadliclien, kurzeń Grilfel verselien, 
dessen. Narbe kaum verbreitert ist. In den 2— 4 Fachem  des Ovars beflnden sieli zahlreiche, 
liorizontale, grosstcnteils sterile Samenknospen in 2— 4 Reilien angeordnet. Die obere Flachę 
des Fruchtknotens wird von 4— 0 Zahnen des Diskus bedeckt. —  Die Frucht ist eine in die 
K elchrohre eingesenkte Kapsel ; die ganze kreisolform ige Frucht ist etwa 25 min lioch und 
oben ebenso brcit. Die Kapsel tritt aus dem Diskus nicht hervor; der lotztcre legt sieli mit 
4— G Zipfeln iiber die Kapsel und breitet sieli auf dem Kelelirande ais kreisrunder, breiter 
Wulst aus. In den 2—4 F ach em  der Kapsel entwickeln sieli zweierlei Samen, dereń untero, 
meist 2— 3 an Zalil, scliwarzlicli braun, me.hr rundlicli und keiinfa&ig sind, withrend die oberen 
keilformig, aber nicht keimfahig werden. Der Eiubryo ist aufreclit, die blattartigen Keiin- 
blattcr um das W urzelchen gefaltet. Ein N ahrgewebe ist nicht vorlianden.

Y orkonuncn. Der Baum hat seine Ileim at im shdliclisten Australien und aul Tas- 
luanicn (Van Diemensland). In Yiktoria w tleli st er von der Apollo- Bay slidwestlich von 
Melbourne bis zum Kap W ilson, und in kleinercn Bestiinden bis Buffalo 1F. v. M iii lor). Auf 
Tasmanien ersclieiut er etwa 5500 km n8rdlic.li von Ilobarttown und gelit bis zum aussorst.cn 
iStiden. •—  Durcli scin sclinelles W achstum  eigliet er sieli vorzLiglich zur Auslrocknung 
sunpiligcr Gegenden, sowie seines ólroiehtum s und soi ner Ausdiinstuiig wegeli zur Ozonisierung 
der ,Euft. Zu diesein Zw ecke bat man ihn in der romisehen Oampagna, sowie in Algerien 
mit bestem Erfolge kultiviert; spater folgtcn in gleio.liem Simie das siidliche Spanieli, Siid 
frankreich und Kalifornien; aucli in Bogotfl hat man AnpHanzuSgen gemacht, w elchc die er- 
wunscliten Erfolge crzielten, walmend sie in Karthagena, des trooko.non Klimas wegwn, nicht 
gediehen.

Geschiclitc. Der Baum wurdo 1702 zucrst von E a b i l la r d  ie r  e bcsclndeben; diesel' 
Forscher lnao-hte zucrst auf das sehnelle Wachstum dessodben aufmerksam. 1.822 wurdo er 
uacli Europa gebracht; man erkannte liier den grossen Nutzcn, den der Baum bringen konnte.



G rim b crt, tibergab der Akademie der W isscnschaftcn zu Paris cine Donksohrift, in der er 
zcigte, dass der Paine geeignet soi, sumpfig* Gegenden auszutroeknen und dureli seino Aus- 
dunstungcn die Fieberluft tropi,scher Gegenden zu desinfizieren und zu ozonisieren. —  Die 
Engllinder mach ten den ersten, wohlgelungenen Versueh in der Kapkolonie; i 868 wurden die 
erwiilmteu algeriselicn Anpfianzungen gemaeht, 1869 braci)te man den Paum naeh der Oam- 
pagna; geit 1880 kultiviert man ilm in Spanieli und Sudfran kroi cip tiborall mit i testem Erfolg 
llir die Gesundheit der Pewohner der bepflanzten Gegenden. — Euealyptus-Kino kennt man 
seit 1700; das Ol ist soit 1870 im europaischen Handel.

Amlere Artcn der (ilattung Euealyptus, die in den letzte.fi Jahren dm'c,h ihro Produktu 
Wert erhalten haben, sollen Incr kurz sldzziert werden. Die Gruppen siad mieli P e n t lo y ,  
Flora Australiensis Pand HI. (=11. Austr.) zusammengestellt; zitiert sind ferner F e rd in a jid  
von  Al (i l le r , Monograph o f tlić Euealypts o f tropical Australia, in Journal o f Prociedings 
o f  tho Einneari Society. 1858. ( =  Muller, Mon.) und E u c a ly p t o g r a p l i ia ,  von demselben,
D ecade 1— 4. ( =  Mdiler, E uc.); kier ist dann weitere Kitteratur nae.bzusolien.

I. Kennntlicnic Pentli. Antlieron n ie r e n fo r in ig ,  hreit und Iłach, meist nile aus- 
gcbildet; an der Spitzc zusaimnei ii 1itngend oder zusamnienilicssaod, nach unten divergont oder 
gespreizt.

E . obliąua  LTleritier. S tr in g y  bark tree. (Flora Anstralionsis 204, No. 7.) —  M iii lo r , Euea- 
lyptographia i)5.) Platter der Pliitenzweige abwechselnd und gestiolt, oft sehr schief und 
ziemlicli hreit. Nerven nicht eng, oft sehr schief, der Mittelrippe entspringend. Fruoht kirri- 
formig oder verkohrt-eif»nnig, viel unter 1,5 cm. Pliitenstiele nahozu stielrund. 50—80 m 
hocli. SiidGstliolies Australien, Tasmania.

E . a m ygd a lin a  Labillardióre. Pepperm int-tree. (Flora Australiensis >S. 202 No. 4.) .Dem 
Yorigen ahnlich, abci' Fracht kuglig und zugespitzt; der Rand (lach, die K ierpcu hbkerig, 
Platter meist selimal, diiim, glatt, die der bluhenden Zw eige abwechselnd und Janglieh-kinzett- 
lich oder lineal, untere gogenstiindig, aber nicht vcrwachsen. Deckelchcn konvox oder lialb- 
knglig, glatt oder warzig; Htammrinde meist rauli und fest. Meist kleine)*e Pannic in New 
South W ales, Viktor.ia und besonders in Tasmanicn.

E . m arg in a ta  Sm. M a h ogan y-tree  oder B a sia rd  M ah ogan y  (Flora Australiensis 200 No. IB). 
Plaflnoiwen tein, parallel, nicht sehr ongi, mehr quer verlaufend; Deckelchen so lang oder 
Janger ais die R bhre; Staubfaden gebogen , aber kanni eingeknickt in der Knospc. Fruoht 
Ober 1,5 cm Jang; grosser Strauch oder kleiner Paum Wcstaustraliens.

E . p ip er ita  Sm. P epperm in t-tree, S tr in g y -b a rk . (Flora Australiensis 207, No. 14). Platt- 
nerven l.cin, nicht enge, sehr schief. Knospen eilormig zugespitzt, Dockel so lang ais Kelch- 
rolire. Fruoht beimihe kuglig, sehr verengt an der Mundiuig; der Rand durni, die Kapsel 
eingesunken. Iloher Paum mit fes ter, faseriger Rinde, Platter oval lanzetllich bis sehr schiof- 
lanzetflich, sol ten ii bor 5 cm lang. Pluton in aohselstandigen odo)1 stengelstandigen Rispeii. 
New South W ales und faktoria.

II. Heterosteinones. A u s s e r e  S ta u b b la t to r  m it verk iim  m e r te n  o d e r  gaaiz 
obn  o A n fh e r e n ;  die iibrigen Antheren kleili, kuglig oder zugespitzt; dio Ifaolier znsammen- 
Iiangcnd, in Poroń oder Eangsrissen aulspringend; ort der Eangc nach zusanuneiihangend.

E . L eu coxy lon  Fr. v . Al ii U. T ron -bark , B lank M ou n ta in -A sh , W hite G um -tree (var. m inor). 

(Flora Australiensis $00 No. 17. • Muller, Eucalyptograpliia 1. Decade No. 4.) Alittelgrosse oder 
kolio Panine mit raulicr, dunkler, cisengraucr R inde; oboro Philter ledcrig, lanzelllk li, olt 
siclielformig, 10 cm lang; Pliitenstiele beinahe stielrund; Pluton gross, zu ,‘l— 5 in Dolden.
Ostaustralien, New South Wales, Yiktoria, Sudaustralicn.



E . haemasłom a  .Sm. JHtte G u m , W bite G u m , S potted  G u m , B la M m tt , d lou n ta in  Ash. 

(Flora Australiensis 212 No. 21. Euealyptograpllia I I. Deuado N. 3. - Monogr. 85.) ( E .  s ig n a ta  Fr.
v. Miiller). Grosse schlanke Baume mit SHitterJ pauz oder toilweisc abfallencftr Rinde. Blatter 
schief-norvig, dieklederig; BI ii ten in axilen Doki en mul in term inaler, korymbOser Kispo. 
Knospe ni elit eek ig , D eekel kiirzer und stumpf'. Frtiehte birnlbrinig mit brejtem, llaehen 
braunroten Saunie. Tropisehes und subtropisehes Australicn, Queensland und New South 
Wales.

III. Forantherae. Alle St.aubbkitter ausgebiklet. An t lie r c f l  k le ili  und kugelig oder 
breiter oder langlieh; die getrennten Fileber in k le in e n , ru n  d e n  L o c h e m  a u fs p r in g « n (V  
seltener in Langsrissen. „Box-t.rees“ mit sehmalen Blattern und se.lńefer, u n re g e lm is* A r  
Nervatur; (las D eckelclien  kurz, die Kapseln eingesunken. Baume des Ostlichen tropisclrwn 
Australiens.

E . p o p u li jo l ia  Ilooker. S hining B ox -tree , F o p la r - B ox-tree. (Euealyptograpllia III. D ecade 
No. 10. — Mon. 93.) Kleiner oder mittelgrosser Baum mit rundŁdien, oval kreisfbrmigen, selir 
gblnzenden, lebhaft griinen Bklttern, rispigen, meist terminalen D olden; die fundliehen An- 
theren springen an der Spitze in Ebehern auf; Frucbte selir kleili, yierfileherig, balbeiformig. 
W arm ere Gegendon Ostaustraliens.

E . odorata  Belir. P epperm in t-tree, R ed  Gum . (Flora Australiensis 215 No. 28. —  Euoalypto- 
graphia H. D ecade No. 7.) Kleiner oder mittelgrosser Baum mit grauer, rauher, bleibender 
Rinde; Bkttter sohmallanzettlieh, spitz, gestielt: Sei ten nery en selhef, meist gegabelt; Dookalehen 
breit koniseh bis spitz-halbkuglig, etwas kiirzer ais die Kapsel; • Antlieren in porcnahnlicbe 
Spalten aufspringend. KalkliOgel Stidaustraliens.

IV . Micrantherae. A n t l ie r e n  se lir  k le i l i ,  k u g l ig ,  breiter ais lang, mit kugligcn, 
getrennten, spaltig aufspringenden Fflchern.

E . sid erop ld oia  Bent.ham, fr o n b a rk . ■Tlora Australiensis 220 No. 38. Euealyptograpllia 
IV. Decade No. 8). Ein etwa 50 ni bober Baum mit gelbbrauner oder dunkelbrauner, tiel' 
rissiger, bleibender Rinde, Bliitter langlioh-lanzcttlio.h, bisweilcn etwas siehclWrmig, mit zalil- 
reiehen spreizemh® Nerven; D eekel ans brcitkonisehem Grunde lang zugesspitzt; aussere 
Staubblatter in der Knosfie nielit eingebogen. Anthercn selir kleili und rundlieli, in Spaltcn 
sieli bffhend. Frucbt ungefahr halboval, undeutlieb vierkantig. ttlldbstlic.be Distrikte von 
Opeensland bis Port .Jackson.

E . d repanoph ylla  F. v. Muli. Iron bark . (Flora Australiensis 221 No. 40). Ein niedriger, 
verkriippelter Baum, mit grauer, runzeliger Rinde, 1 itngli eh-1 aiizett 1icben, zugespitzten, siclud- 
Ibrmigcn Blattern, mit selir viclen di Yorgicrenden, kaum siehtbaren Nerven. Die Dolden 
meist '/.u ris])igen, achsrlstandigen oder endstandigen Rispen vereinigt. D «£kclchcn meist 
langer ais Kelehrohre. Antlieren selir kleili, die Faeher getrennt, deutlieli parallel. F r u c b t  
k u g l ig ,  z u g e s p i t z t ,  lilier  10 nim im Durc.bmesser. Nordaustralion und Q.uoensland.

E . crebra  F . v . Miill. Iron b a rk , B o x -tree , G u m -topped  l io x . (Mon. 87. — Flora Australiensis 231 
No. 43). Frucbt beinahe kuglig bis sclnnal eiform ig, an der Miindung zusam m engezogen; 
Durc.bmesser nielit iiber 5 mm. Sonst dem yorigen alm lich, Bltlten aber kleiner. Nord- 
Australien, Q.ueensland, New South Wales. —  An der Trinity - Bay wurde von Air. B a y le y  
eine zitronenduftende var. citriod ora  gefunden.

E . lejńophlsba  F. v. Mliii. (Mon. 8(1. F lora Australiensis 221 n. 41). Dem yorigen 
ahnlieh, Frucbt aber b b e r  10 mm im Durc.bmesser. Blatter dicker und breiter ais boi 
E . crebra. Q,ueeńsland.



E . B a y ley a n a  F. v. Mliii. S tr in g y -b a rk . (Euealyptographia III. D ecade No. 1). Bis 50 m 
bober Iliiimi, mit weidenllhnliclwn, gostielteo, etwas wdielformig^Mi, vieldrtisigQri Blittteru. 
Antherwi. breit herzform ig, lilngsspaltig aufspringend. Narbe nicht verbreit.ert. Fracht 
zieinlic.b gross, unienfTirmig, kuglig, clreifitehrig. Rami der Mtindung zusammengezogen. Klappcn 
dft.lto.id, leicht abstehend und kanni heiworragend. Sanien olme Anhang.

V. Norinalcs. Alle StaubŁlatter ausgebildet; Antlioren langlich, eifórmig odor beinahc 
kuglig. Ffteher getrennt, parał lei Jaufend, entweder naeli lun en, dem AnthcrentrJlger an- 
gehcftet, odcr Riicken gegcn Riickon, den Antherentrflger zwischen sich einsehliessend.

1. Subsessiles. Bliiten s i t z c n d  o d c r  s e l ir  k u rz  g e s t ie lt ,  zu 1— 5 in den IUattgehseln 
odor an den Tnternodien.

E. globulus Lubili. JUue gum . (Flora Australiensis 225 No. 49. — Euealyptographia II. 
D e ca d e N o .i  l, Fig. 21.) Staubbeutel Rlieken gegen Riicken. Siche die Tafel. - Viktoria und 
Tasmania.

2. R ecu w a e. Bliitenstiel stielrund, zu r u e k g e k r flm m t.

;i. R obustae. Doldenstiele ans den lUattac.liseln odcr den luternodien, .aligollaelit, 
m c is t  m eh .rb l.u tig ; BI ii ten s itz e iu l  oder a u f  k u rz e ń , d ic k e n  S t ie le n .

E. g o n io ca ly x  F. V. Mliii. G r e y -B o x , B a s ta rd -B o x , B lue Gum-tree, W hite-G um -tree, Spotled- 

G w u -tree , M ou nia in  Asli. (Flora Australiensis 229 No. OL —  Eu cal y p tograpl i i a I. Decade No. ?>.) 

Bliltter lang eilanzettlioli, spitz, sichelfbrm ig; Adcrn schief und unregchnassig, oft kaum sieli t- 
bar. Doldenstiele selir abgeflaelit; D eckel der Knospe genabelt odcr konisch, klirzer ais die 
Rohre. Frucht eiWrmig, unton spitz, Kapsel eingeseukt. Kin mittclgrosser Baum, dessen. 
raulie, rotbraune Rinde am Staninie bleibend ist, zwischen den Aston aber abbhittert. New 
South W ales, Viktoria.

E . dnm osa A. Cunn. (.Flora Australiensis 290 No. 02. —  Kuealyptographia II. Decade No. 1 1, 
Fig. 15.) Straucli oder kleiner Baum mit glatter, weiSjjlichcr oder lileibender Rinde. lilatter lan- 
zettlich, stumpt, zugespitzt; Adcrn nicht siclitbar; Stiele nicht selir abgeflaeht; Deckel. stmnpt'odcr 
genabelt, \ iel klirzer ais dic KclehrOhre. New Soutli W ales, Viktoria, South-Australia, W cst- 
Auslralia.

4. Cornutae. Deckel la n g , glatt und żart; Stiole melir- bis yielbllitig, m c is t  f la ch . 
Bliiten sitzcnd oder kurz gesticlt.

5. E xsertae. K a p s e l  aus dem konvexen oder vorspriiigeiulen Ran de des Diskus h er- 
\ o r t r e t e n d .  Doldenstiele in den Achseln, an den luternodien und bisweilen auch 
terminal, mit mehreren, oft viclen Bliiten. Frucht kuglig, melir odcr weniger zu- 
sanumuigedriickt, mit verengter Miindung.

E. dcalbata  A. Omni. B o x ,  R iver Gum. IFIora Australiensis 2.19 No. 85. Kucalypto- 
graphia II. D ecade 11, Fig. 10.) Kin kleiijer, kiimmerlicber Baum mit weisslichem Kaub und 
runzliger, absplitterndcr Rinde und weisser lunenrinde. Bliltter ovallanzettlieh bis lanzettlich, 
stumjif, mit schief en , unregelmilssigen Adcrn. Deckel chen stumpt, langer ais die Rohre. 
Q,ueonsland, New South Wales.

E . m m in alis  Labill. (A  m anni/era  Cunn.) B ose, B lm  G um , W eep in g -G um , W ooly  butt, 

R epperm in t-G um . (Flora Australiensis 2.99 No. 80. • Kuealyptographia II. Decade 11, Fig. 50).
Mittlerer bis bober Baum mit ranber bleibender, an den Zweigen ab lal len der Rinde. 1 >1;tttor 
langlich lanzettlic.h oder lineal, nicht sehr dick; die sclnefen Adern żart, aber siclitbar. 
Kelch sol ton 7 mm breit. Bliitenstiel kurz; Deckelchen stumpf oder konisch, nicht. viel langer 
ais dic Rbbre. Fruehtrand nicht sohr konvex und oft (lach. Sudaustralien und Tasmaniom
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.E. rostra ta  Nehlechtend. W hite G um , F lood ed  G um , R ed Gum.. (Flora Australiensis 240 
No. 87. — -iT. v. M u lle r , Monogr. 8-5. —  Euoalyptographia IV. Decade No. 7.) Ifohor Baum mit 
giauw eissei, glatter, iii durnieli BLJtttern abfallender Rinde. Bliitter lanzettlich, moist sicbol- 
tojm ig , Doldeftstiele ziemlieh kurz; D eckcl halbkuglig, melir oder weniger gefcjdiiiabelt; 
Fruelitraud sohr konvex oder yerlangert; Kapsel stark hervortretend. New South W al es, 
Siidaustralien, Viktoria.

0. Suheoesertae. Kapsel s o la n g  a is  di c K e  leli roli re  oder n u r w en  ig  e in g c s u n k e n ,  
d ie  g e o t t n e t e n  K la p p e n  a b e r  l i4 r v o r  tre te fid . BI ii ten in den lllattaehseln 
odei an den /w & igcn, ani Fndo melir oder wcnilfu* rispig; Kelohrohre mil; breiter 
iMundung; Jrucht krciseltórmig, an der Mfmdung verengert.

A. alba  Reinw. (S iu  m e , B ij dr. 1101. ■— KI ora Australiensis 24;> n. 0 1 .-  Monogr. 92. 
Fucalyptogiaphia IV. D ecade No. 1.) (jJrosser Baum mit Idassasohgrauer, raulior Itinde. lMittcr 
b i (,it, c i  R ing] i oh  o d e r  e ila n  z e t t l io h ,  bis 17 cm bing, stumpf oder kaum ziflespitzt, mit 
divi rgi< i en den >Seitonncrven mul netzlbrmiger Aderung. Liingsneryen dem Ran de sclir nahe. 
Rispenstiel axil, beinahe rund, mit kleinen, selir kurzeń, aber deutlieh gestielten BI ii ten. 
Knospe kaum eiformig, D eck cl stumpf koniscb, so lang ais die Kelohrohre. Fruclit kreisel- 
Ibimig odei umgekelirt koniscb, 7 mm im Durchm esser; Rand etwas konvex mul ziem Ii oh 
breit; Kapsel etwas zusammengedriiokt, Klappen abstehemd. Nordaustraii.cn.

E . i esin ife) a Sm. IF ickory , R ed  Gum , G rey  G um , R ed M ah ogan y , F orcst M a h o g o n y , L eather  

J acket, (M oia  Australiensis 245 No. 90. —  Euealyptographia I. D ecade No. 10; II. D e c a d e  

No. 11, Fig. 44. —  B e rg , Charaktcristik 90, Tafel R X I., Fig. 400. — B e r g , Botanik 052.
Im e is s o n  1. c. —. K a r s te u  1. c. —  I le y n e ,  Arzneigewinm m g X. Tafel 5. -  N e e s  v. Es., BI.
Mcdic. Suppl. 1 la le ! 11.) Ilolicr Baum mit rauher Rinde, welohe am Staninie bleibt, an den 
Aston abci abfallt. Blatter eilanzettlicb oder breitlanzettlieh mit zahlreiehen engfin, parał leifiii 
Seitcmu i ven. Die BHiten sind deutlieh gestielt; das Dcokelclien spitz, orlicblic.h liinger ais die 
Kelohrohre. Q,ueensland mul New South. W ales.

_ K  saii0*'a  «ni. W hite guru, G rey  Gum . (Flora Australiensis 245 No. 95. — Eucalypto- 
graplua II. D ecade No. 8; II. D ecade No. 11, F E . 48.) D er yorigen ahnlich, abrlr die Blatter
schnial, die Bluteu beinahe feitzend mul das Dec.kelc.hen koniscb, so lang ais <4tb Kelohrohre. 
New South W ales.

7. ln clu sac. Kapsel ę jn g e s u n k e n , Klappen ni e lit h e r y o r t r e t e n d ;  Dolden melir- 
blutig, achselstandig oder zwoigstandig, in Busohel oder Rispen grup])iert; Bliilen- 
stiele i mul oder wenig thmh; Fruclit an der M flnd iu l ine.hr oder woniger vcrengert.

L. oleosa Ił . \ . Al. (M ora Attetralieaisis 248 No. 10D.) Kleiner Ba.um oder eiri Strauch 
uui i unz< ligc.i Sbunm mul glatter Astrinde. Blatter lang lanzettlich, stumpf odm’ zugcspitzt., 
dn-k, g lall, nut wenig erkennbaren schiefen Adern. BI ii ten gestio! t, Sticl nicht abgellacht.
i *l*s <̂ ‘ l Keh-h, koniscb oder zugcspitzt. Kapsel wenig eingesunken. New

South Wales, Viktoria, Siidaustralien, Westaustralien.

E. Gunu  Ilook. lii. Gider-tree. (Flora Australiensis 2-10 No. 98. — Fm-alyptographia IV. 
D<:(*Urde No. Fm Strauch oder kleiner Baum bis zu 10 m lloho, mit glatter Rinde; Blatter

ci lanzettlich 0,lor ollil>('is'ciB 1li<ll,; ungleichseitig. Fruciite halbeimrmig-toplahnlieh, mit
ziemheh sc,liniałem Saum mul kurzeń, dreieokigmi Klappen.

8. ( o) gmbosae. I>l (i ten gross, zu Doblen und Klip fen. yereinigt, welchc. sieli in en d -
t iin d ig i J i u gdol.den  gruppicren. Friiehto oft gross, melir oder weniger krug-

lornug, mit Ind elngęsunkener Kapsel. Samen gross, eekig und oft lliigelig ver- 
breitert.



E. ca lop h ylla  11 Br. R ed Gam . (Flora Australiensis 255 No. 122. -  Fiiealyptographia
II. D eeado No. 1 1, Fig'. 4U) Schbner Baum mit (licliter Belaubung. Blattor oval bis ianzettlich, 
zugespitzt, mit seiir zah lrdelieo ongen Seitonnerve.ii. Frilchte 4— 5 om lany, nicht gerippt; 
Samcu grosa, ungelltigclt. Westaustralien

K . m aculnta  ITook. fil. Spotted  Gum. (Flora Australiensis 258 No. 129. Eueulypto- 
grapliia Ol. D eeado No. 4. — Honogr. 88. E . -oariegata F. v. M.) Kin grosser Baum, mit glattor, 
otwas glilnzender wcisslio.her Bindo, Blattor lany- uml sclnuallanzettlioh, oft sielieltbrmig, mit 
diclit yedranyten, hervorspringenden Seitennervon. — Biuton in ineist kurzon, seitliehen 
Bis]ion, 2— 3 zu san utleń und ciniyo cinzolno; mit d o p p o  1 tom  Dookel, dar aussero halhkugJig 
und l)e*i])itzt, der inno.ro zusammongedriickt halbkuyiiy, durelisolieineml. Antlieron oval, 
konio.nIhrmig, Frtlohte kuglig oder ovalurneniormiy, mit sehmalem Samu. Qiieenslan<l mul 
New South W al os.

« ar. o ilriod ora  F. V. Mliii. =  E . citriodora  J look ., Spotted Gum . (Flora Australiensis 257 
No. 125. —  Mon. 92 No. figi. —  Eueal y p tograph i a III. Deoado No. 4.) IJnlerseheidet sieli nur durch 
don Zitronengerueh von E . m aculata. (Jloensland.

var. mel-issiodora F. V. Miii lor =  E . m elissiodora  Limll. (Fl,ora Australiensis 255 No. 11S. 
—  Euea.Iyptoyraplua III. ■ c ca d c  No. 4.) Wonn Staninie der var. citriodora  durch Fouor odor 
Fallon zorstdrt werden, so hiltlon dio Schusslinye dio E . meMesiodora Eindl. Q,uoo.nsland.

9. Ettdesm-ieae. Blattor fa st a lk 1, go.gon  s tftri d i y. Blutonslioio drcihIOtig. Kuleli mit 
vior kleinen Zalnicn, dio untor dom kegel formigen, hallikiigligon odor abyellaehten 
Deekelohon inohr odor weniyor sienthar wordon. Staubblatter moist in vit r 
Biindeln.

E  tetragon a  F. V. Mdli. (Flora Australiensis 259 No. 132. — Eucalyptoyrupliia.il. Doo.ado 
No. 11, Fig. 53.) VorkfnnmortorSt.raao.Ji od tr  bis 8 ni Iiolier Baum. Blattor breit oval und stunipf 
bis sioholfbrinig spitz. Zw eig# vioroo.kig bis vierfliiyelig. Bliltenstiele ockig odor abyollaelit, 
mit 3— 5 ziomlicii yrossen Bititon; Keloiirbliro ylookiy, DeckoL halbkuglig, glatt. Fruclit 
eiform ig odor kuglig, Rand sclnnal, Kapsel einyosunken. Westaustralien.

Auatojiiisches. Dio Olbeinilter der Eukalyptusarten sind Iysiyen entstanden; sio sind 
von W anden umyeben, wole,ho te in o  Oollulosoreaktio 11 moiir geben. Sio liegen dom Nachbar- 
gew obo so fest an, dass sio das Aussolien cii i es gosehlossonełi Sackes iiabon. Diese Sekrot- 
bol liii tor fil idom sieli vorwiogond in don spaltdfhninysarmon Toilon. der 1 Hanzo, also im Blatt- 
sticl, im llinden paronohyin, in der Kolo.lirolire, bisweilen sogar im .Marko der Zweige. (C rios i). 
tn der senkreeliten Stelluny der Bliitter der Bititon z weige erkennt dorselbe Verfas,ser dio 
Absio.iit, dio Vordunstung zii yarJangsamen; alinliehos gelto fur dio VortoiIung der Sekrot- 
bolialter. In der Bindę sind die letztoron auf das Bindenparenchyni besclirilnkt und wordon 
in der Nahe des Bastteiles von Krystallkannnerzollen lioyloitet. Me. A lp in o  mul J. B. l lo m fr o y  
landon in der Struktur der Blattstiele der Eukalyptusarten derartiye Versoluedenlieiten, (lass 
sio in denselben oin Mittel zur Bestimmung der Spezies yeliindon zu liaben glaubcn.

IMiarinaeeutiscli wiehtiy und zum Teil oflicincll sind Cortex: Euealypti, Folia Euealypti, 
Oleum Fluealypti, Fluealyptolurn, Kino australe; erwalmenswert sind E u c a ly p tu s -M a n n a  und 
E u e a ly p t u s h o n ig .

Cortcx Euealypti. Dio Bindo junger Zw eigo mit glattor, etwas warziger Aussenltaelic 
oder Stannnrinden mit silberyrauer Korkselńelit und zorstreuten W arzeń, dio durch Ein- 
troeknuny der Oidrusen entstanden sind. Die Innenrinde ist yelblicli und glatt, der Brueli 
ist ziilie, lany und weiohfaserig; der Bast vcriauft unreyelmassiy keilfbrmiy in die primfiro 
Bindo; dio Bastfasern selbst sind in konzentrischeri Kroisen angoordnot und durch teino 
Markstrahlun getrennt, soda.ss das BliloCm eine undeutlicli sehaelibrettartigc Zeielniuny auf- 
woist. D er Gerueli, besonders beim Erwiirmon aromatiseh, der Gosohmaek liarzig-aromatiscli 
und zusaimnenzicliend.



Folia Euealypti. Die Blattlir von E u ca ly p tu s  globula,u Lubili. sind tfowblmlieli stark 
verlangert cilanzottlich, sioholfbrmig gebogen , und laufen in o,ino soli ario Spitzo mis. Niw di 
dcm Crundo zu worden sio bis o cm bro.it imd laufen in oinoii :•>— f> om langen Rlattsliol 
aus. Dio ganze Liifige des Blattes betriigt 15— 20 cm. Gctrooknct sind sio hurt, graugriin, 
solir bruchig, drttsig, aber niclit durohschoiiicnd punktiert; den unvorsohrt.cn Rand bogi ci (.ot 
in oirior Entfernung von 1 mm (n ic l)t  3 om! Doutsch. Arzm.) <dn Kandncrv, in don dio 
»Seitcnnorvon einmiindon. Soltoner findon sich dio gogenstandigen rundlio.hon, breiteron aber 
kurzeron Blattcr der niclit blUliendon Tricbe. Geruch und Gesclnnaok ist kmnpforartig und 
stark gewiirzhaft.

Oleum Euealypti. Das duroli Jhunpfdosti 1 lation der frischon Hlattor von E u ca lyp tu s  

globulus Lubili, orlialtono Ó1 ist cinc golblicho, dumie Fliissigkoit von starkom, oigonttinilich 
kampferartigem G cru ch c, in gleielien Toilon W cingeist Ioślich. Es besitzt oin spozifisohes 
Gewdclit von 0,915— 0,925 lici 150° C., einon >Siodopunkt von 175— 178°, oin opt.iso.hes Drohungs- 
vermogen von 1° bis -)- 20° und crstarrt, boi 50° mit 20°/0 zerilebonom  .Jod verm engt, zu 
oinom Krystallbroi. Ebenso crstarrt es duroli Einwirkung von froiem lirom , sowie boim 
Sattigen mit Chlor- und llromwasserstoffgas, w ogegen os mit .Salpetrigsaure kc.inon krystalli- 
sierton Korper orzougt. Duroli Natriummetall wird es golb gefarbt; W cingeist von 90"/„ 
lost sein gleiches Volumen. Das Ol von E u ca ly p tu s  g lobu lus en tli alt 00- -80 °/() Cinool (IOuca- 
lyptol; C ,0l l 18O, iSiedepunkt 170— 177", daneben Torpene, besonders Rechts-lMnen (Euealypten) 
C 1011I,:, Sicdepunkt KiO", darni Spuren hochsieftender Toi'])ene und ein es Phenols. 0 1 iv ie r  und 
J loL iohardat fan don darin ferner Atliylalkohol, Am ylalkoliol, Butyraldehyd, Valeraldeliyd, 
Oapronaldeliyd, nachdom vorlior sclion >Schininiel Co. auf dio A klchyde liingewiosmi 
liatten. V o ir y  wieś Ameisensaure, Essigsauro und Ester der Essjgsaure, lhittorsHuro und 
1 lal dri an siiure naci).

Priifung. Das Globulus-01 darf mit Jod niclit fulm inieren, duroli metallisolies Natrium 
nur golb gelarbt worden und muss in Alkohol und Heli wofel koli lenstoff in jodem  Verhaltnis łoi elit 
loslioh sein. Es muss einen angonehinen, rosenartigen Gerlich liabon, oin spozifisohes Gewdcht 
von m o h r  ais 0,900 besitzen und eine seliwaehe R och tsd rch u n g  der Polarisationsobene des 
Lichtes zeigen. —  Sein Rivalo ist das Oleum E u e a ly p t i  <m stra le , von E . a m yg d a lin a  Lubili, 
w olches zwar aucli in oinigen Staaton ofticinoll ist, aber wegen scines geringon Cineolgehaltes 
einen orhoblich geringeren W irkungswort besitzt. Dieses Dl ist duroli seinou Gelialt an 
1’hcllandren leiclit kenntlicli; lost man es m Kiscssigsaure und 1'iigt Natriumnitrit liinzu, so 
bildet sieli ein Haufwerk von Krystallon des idiellandrennitrits ( ' "M1 ." ;N 20 :!, eine Reaktion, dio 
Globulusdl niclit giebt. —  Uberdies fulininiert dieses Ol mit Jod, wird duroli metallisolies 
Natrium rot gefilrbt und lost sieli nur trtibe in 15 Toilen W cingeist von 90°/0. Es besitzt 
einon mohr terpentinartigen Geruch, ein spozifisohes (lew ielit u n te r  0,900 (0,800- 870; und 
ist Iinks drohend. Den Goli alt an Cinool erkennt man iiaoli W a lla c h  und G i ld e m e is t e r  
duroli Beliandlung des in Retrolather gelosten Oleś mit Bromwasserstoff, wobei sieli das 
Cineolhydrobromid, selbst aus 1 prozontiger LOsung in Beiizin oder Terpenen, in nadollbrmigcn 
Krystallon abseheidet. Zur quantitativen Bestimmung wird das Ol fraktioniort, der lici 170 
bis 180° ubergehen.de Anteil duroli Redestillation iiber K O ll roktifiziort und gew ogen. Man 
stollt soine Identitat mit dem ICucalyptol (Cinool; duroli Priifung soinor Eigonschafton fest.

Geschichte des Oleś ron Eucalyptus globulus. Der australische Distrikt des Vor- 
kommens von E u ca ly p tu s  globulus beselirankt sieli auf den sudliohsten Teil von Viotoria und 
Tasmaniom Die Folgę davon war, dass die australischen ldlanzen don Bedarf an Ol bald 
niclit mohr deeken konnten, und dass, da man den W ert des E. Globulus-QJ.cs erkannt 
liatto, bald andere Euoalyptus-Olc an soine .Stelle truteń, oft solcJio, die niclit nur weniger, 
sondom  biswcilcn fast koili Eukolyptol cntliiclton. Man orkannto, dass zwar viele Eucalyptus- 
arten \vortvolle Ole, aber nur einigo davou grbsscre Mengeii Eucalyptol (Cinool; cntliiclton. —



Der Manuel an E. Globulus-01 ist h eu tc, seit dem Aufbltthen der nordafrikanisehen und 
sudeuropaischen Kulturen, sowie aucli dor amerikanisohen Bcnidlumgen winem grosson 1 jl)er- 
lluss gewiehen; (iberdies zieli t. man das Euealyptol lieute dcm Euoalyptue-Ol vor, weil. es 
frci von unerwunschtcn Nebcnwirkungen ist. Trotzdem behalten die Ole aucli kosmotisp.lio 
und andere teelmiscbe W ioli tigkeit, sodass ilire Charakterisicrung liior in Kiirze vcrsucht 
werdcn soli.

J. J. M ai d e n  teilt die Eucalyptusdle in drei Gruppcn:

1. Parfuincrie-Ele, mit Melissen-, Citronen- odcr Vcrbonii-Geruol); Ii. in Mallce-Olo, 
ans s tra u ch  a r t ig e n  Eucalyptusarten gewonnen; III. Blue Gum Ole ans Eue.alyptusbaumen 
gew onnen; letzterc zwoi Gruppen sind mehr ocler wcniger reieli an Cineol (Euo.aIyptol).

I. P a r fu m cr  i e -O le  liefern:
E . dealbata  A. Cunn. Ol von spez. (lew . 0,885— 0,940, bei 15°, siedet bej 200- -210°; 

von feinstcm Citronen- und Mclissen-G orueli. Ausbeute 2,7"/() (lor troe.knen Rlalter.
E . mac,ulata var. citriod ora  F. v. M. (sielic die Pił.). Schwaeh reohts drohcndcs odor 

inaktives Ol von 0,870— 0,905 spez. Gew. bei 15", siodeł; bei 210 -220"; von Melissen- 
geru eli, ist Cast reines Citronellal; Ausbeute 2,2"/0 der troe.knen IUatter. Das Ol 
lost sieli in 1,5 bis 2 Tcilen W eingeist von 80"/0 klar aut.

E . m acu lala  Ilook. Ol von spez. Gew. 0,90 bei 15", siedet l.)oi 210— 220", von Melis,sen- 
gerucli; entbalt Citronellal und Geraniol.

E . J la y leya n a  F. v. M. Ol von 0,890 spez. G-ew. bei 15°; siedet bei 100— 185", von 
angenehmcn Melissengeruch. Entluilt Cineol.

E . B ta ig eria n a  F. v. M. Ol von 0,880 spez. Gew. bei 15°; siedet zwLsohen 223— 233®. 
Rico lit verbenaartig, almlieh dem Ol von L ip p ia  citriod ora  Ktb. (Y crbm a cea e) und 
entluilt Ci trał C 101I1U0 . Ausbeute 3,7 °/0 der Msehen Walter.

E . P lan ch on ia n a  F. v. M. Ói von 0,915 spez. Gew. bei 15", neolit eitronelltilinlieli. 
Ausbeute 0,OG"/0 der M sehen IUatter.

B ackhousia  citriod ora  F. v. M. Dem E u ca ly p tu s  sehr nalie stchend, giebt 4 ,l" /0 der 
troeknen IUatter an Ol von 0,900 spez. Gew. bei 15", siedet bei 223 235"; entbalt
Citrak C 10I I 1" O.

Alle, die.se ParlTunole enthalton entweder Citronellal C 10I I ls O o d c r  Ci trał O M II'" O, 
oder den, dem Ci trał ais A ldehyd eutspreolienden prinniren Alkohol Geraniol C 10II ,s O.

II. M a 11 e e o 1 e Helen i :
E . cn eor ifo lia  DC. von der Kangeruhinsol.
E . in erassa ta  Lubili., weloh.es den reiehsten Ertrag giebt.
E . oleosa  F. v. M. Das (ił bat ein spez. Gew. von 0,91.*>—0,925 und ein Drclmngs- 

verm ogen von — 3" oder — 5".
E . dum osa  A. Cunn. Ist von kampferiihnliehcm Gcrnch und im Allgcmoincn dom 

Globulus-Óle sehr almlieh.
Diese Ole cntlialten ineist Euealyptol (Cineol) C '" I I1S0  und daneben ( uminol (Para- 

cuminaldehyd) (M II1. C d i 7. 0 0 1 1 .(1 .4 .)  oder eincn odcr mehrere andere Kftrpcr; ihr Gerueli 
ist wie der der Iblgenden, ein melir oder wcniger kampterartigor

Ili. HI ue G u m -( i le  liefern.:
E . globulus Laliill. s. o. Reich an Cineol (Euealyptol).
E . crebra  F. v. M. Dem vorigen sehr almlieh, rei eh an Cineol.
E . m icrocorys  F. v. M. Ol von 0,907 spez. Gew. bei 15" (gp.lummel & Co.), siedet bei 

100— 200° und betrflgt 2%  der Msehen IUatter.
E. am ygd a lin a  Labill. Das Ol besitzt ein spez. Gew. von 0,80 0,89, opt. Drelnmgs- 

vennć5gen — 27" bis — 08", verputl't mit Jod, liist sieli erst in 15 T. Alkohol und
40



geben aliriliehe Ole.

geben Klin liche Ole, welelie aber pralctiseh w erlllp  sin cl.

enthlilt Phellandren (dessen Naehwciss s. obon) mul wonig Cineol. Bieclit terpen tin- 
ahnlich. (Dl. Eucalypti austrate des Handelsp 

f i .  odora ta  Behr. I)aS Ol zeigt ein spez. Gew. von 0,1)07 bei 15°, eineli .Siedepunkt 
157- -199°; es ist liellgelb, mit grtinliehem Sohein und rieoht kampferRhnlieh ; neben 
viel Cineol enthii.lt es Cuininol. In den Blilttern ist es zu 0,25— 0,<5u/0 entlialten. 
Die^es Ol liaben Schimmel & Co. an .Stelle des weniger wertvollen von f i .  am yg- 

d a lin a  Labill. in Deutsehlaml eingefuhrt. 
f i .  hem iphloia F. v. M. 
f i .  p o p u lifo lia  TToolc
f i .  leu coxy lon  F. v. M. Das Ol hat ein spez. Oew. v. 0,925 bei 15° und oinen .Siede

punkt von 155— 178". Ausbcute l " /0.
f i . rostra ta  Schleoht. .Spez. Gcw. 0,918. Siedepunkt 158— 181". 1) r el i u ngs verm oge 11

12°58' bei 100 mm Rohrlilnge.
f i .  tere łico m is  Sm. Olme Cineol, dagegen Cymol, Cuminol, Men tli on haltend.
Ti. haem astom a Sm. ebenso. Siedepunkt 170- 250°. Spez. G-ew. 0,890 bei 15". 
fi. v im in alis  Labill. 
f i . nudis F. v. M. 
fi . m egaoarpa  F. v. M. 
f i .  d iversifo lia  Bpi. 
f i .  g o n io ca ly x  F. v. M. 
f i . p ip erita  Sm.
Encalyptol. —  l le r  Ilauptbestandteil des Oleś von f iu e . g lobu lus rj<cbill. ist das 

F u c a ly p t o  1 (Cineol) C 10H 18O , eine farblose Flttesigkeit, die bei 170- 177° siedet und ein 
spez. Gew. von 0,930 besitzt. Untcrbalb 0" erstarrt es zu midelfórmigen Krystalle-n, weń-lie 
erst bei —J—1° sclimelzen. Fs rieoht eigontumlieh aroinatiscli, kampferahnliuli und schmeekt 
stechencl gewiirzig und kuhlcnd. Die Polarisationsebene lenkt es nieht ab. In Alkohol, 
Schwefelkohlenstoff und Fisessigs&ure lost es sieli in jodem  Verh?Utnisse. — Das Cineol 
C w u  i8 o  yerbindot sich direkt mit U d ,  II B r , Brom und Jod zu den Vcrbindungcn 
C 10H 180 .2 i r o i , C 10I I 180 .2 IIB r, 0 10I I 18O . Br2 und C 10n i8O.J*. Dureń Behandeln mit W assef 
und KaUlauge lassen sieli die Verbindungen lei elit zersetzen ; aueh H 8P 0 4 verbindet sieli 
diiekt damit. Fbenso giebt Jodol mit Cineol ein gut krystal 1 isiere.ndes Additionsprodukt, 
aus welehem sieli dureh Natrolauge Cineol w ieder absehoiden lilsst fjlirsehsolin). Joclwasser- 
stofl < «ę cg cn  bildet H20  und das leń lit zersetzliare C 10I I1S.I-, wcieli es boim Frhitzen in Jod- 
wass er stoli' und Dipenlcn jg 10 J I «« entsteht. Bei der Oxydation mit Kaliumpermanganat ent- 
stchen Kolilensiture, Oxalsaure, Fssigsilure und Oineolsiiure 0 10IIHiOr>, fariilosc, bei 190- -197" 
sehmelzende Krystalle.

Darstelluiig. Zur Darstellung werclen die zwise-lien 170 und 180° ubergeheiiden Antoile 
des Oleś in einer Kiiltemiselmag mit troekenem Salzsauregas beliandelt, bis das Dl zu 
einem Krystallbrei erstarrt und die Verbindung C ,0l i ,sD.2HCl ubergogangen ist. D ie Kryś talio 
w ci den rasoh gepresst und mit Wj&sser zersetzt. .Das abgesehiedene FneaLyptol (Cineol j wird 
noelimals mit Salzsaurcgas beliandelt; die abermals. ^epressten und getrookneten Krystall o 
werclen dann mit Kalilauge zersetzt miel das isolierte Fuealyptol ('Cineol) bis zum Aufhilran 
d.er Salzsauroreaktion mit W asser gewaschen, darni getrocknet und rektiliziert.

Priihmg. Das roine Fuealyptol cliarakterisiert sieli zuntchst dupeli sein spez. 
Gewiebt, seinen Siedepunkt und semen Hclimelzpunkt; Prilparate, die darin abweiehen, sind 
dureh Terpenie untl anclere Stolfe verunreiiiigt. Von Sodalbsuug darł es beirn Frwiirmen 
nieht auigenommen w erden, Lakmuspapier darf es niclit riiton und Ferriehloridlosung darf 
das Dl nieht, dunkel farben; treten diese Keaktionon ein, so ist ein Zusatz von Phenolo.n zu 

Ano,li in Alkohol inuss es in jodom  Yerhaltnise loslieh sein.Yennuten.



Enealyptus - K ino. Australischos odor Eucalyptus - Kino, Botany Bay-K ino bildet 
cino oft dem wcstindischen Kino von P tero ca rp u s  M arsn piu m  ahnliehe, oft aber auch davon. 
se.hr vorsoh.iedei» Masse. Dasgelbe findet sich in llachen Hoblrniimen, di o nic,Id solten den 
.Jahresringen des meist harten Holzes parał lei laufen, und wird im orhftrtoton odor lialb- 
erlhirteten Zustande beim Fallen der EuealyptusbJlume gesammelt. Im lebenden Baumo 
findet sieli dasselbe in. jiissiger Form  und kann dem solbcn ais zabił ii ssige, an der Luft 
erhartende Masse durcli Anboliren entzogen werclen. —  Erhartet bildet dieses Kino eine 
mclir oder w eniger dunkolrote, brftcjiige Masse, welche in W asser und Alkohol, loslich ist, 
weiui es gut und reicli an Kinogfrbsfture ist, —  vvelo.li.es aber von Alkohol, weniger angegrilfen 
wird, wenn es Gum mi entbalt. Diese Versehiedenhe.it erkliirt sieli aus der Abstanimung der 
D rogę, da nielit nur einer, sondern eine se.hr grosse Ajizahl der Irilher genannten Baume 
austraulisches oder Eu eal yptus-Kin o liefern. Nae.li W ie ś  ner und spfWeren Beriohten von 
B osi s to  gehoren dal) i u folgende Biuune :

15. córy  ni bosa Sm., Kino tiefrot, gummifrei, in Ldsung woblrieehend;
K. g lobu lu s  Labill., Kino rotbrann, gummifrei;
.Ii. tcroticornis Sm., Kino tiefrot, gummifrei;
li. rostratus Schlcehtd., Kino zirkonrot, gummifrei;
E . co ry n o ca ly x  F. v. M., Kino rotbraun, gummifrei;
A’. ca lop h y lla  RBr., Kino hellbraun, gummifrei;
E . p ip er ita  Sm., Kino zirkonrot, gummifrei;
E . oblic/ua LHIerit., Kino schwarzrot, gummifrei;
E. maculata Hook., | der AloR iiimlich, in W asser und Alko-
E. maculata Ilook. v. citriodora F. v. M., ) hol leicht loslich; beste Sortem
E. vim inalis Labill., Kino schwarzrot.
E . fa b ro ru m  Schlechtd. (v im inalis, var .), Kino schwarzrot.
E . g iga n tea  Ilook  fil. (o im in a lis, var.^, Kino zirkonrot.
Dio letzten Sorten sind in W asser scliwer, in Alkohol weniger loslich; di* von E . g igan tea  

ist in Alkohol, fast unloslieh. Ausser den angegebenen Sorten liefern aber auch eine selir grosse 
Menge von Eucalyptusbaumen melir oder weniger gutes Kino und zwar alle die, welche ais 
„Red Gum “, „Blue Gum11, „G rey Gum11, „Spotted Gum11, „W eeping Gum11, „Dropping Gum11 
bezeichnet werden.

Das E ucalyptus-K iuo, welches zeitweise das einzige auf dcm Londoncr Markte war 
(F lu c k ig e r  1. c.), entbalt Kinogerbsflure und Oatechushure, ausserst wenig Asclie. Der Gunnni, 
soweit solclier vorhanden ist, ist dem Arabin selir almlicli. Die Kinogerbsaure ontspriebt der 
des Pterocarpus-Kino; nur E . obligua  entbalt eine von dieser verschj.edene G-erbsiturc, welche 
durch. Ferrichloridlćisung nielit griin gelfillt, sondern nur violott gefarbt wird. —  F. N o rto n  
O r im w e d e  fand ferner, dass die Gerbsaure des aus E . m aculata  Hook. gewonnenen Kinos 
nielit der Kinogerbsiiure, sondern der Eichengorlisilure ahnlieh sei. Das eigentliehe Botanybay- 
Kino stammt nielit von E . resin ifera  Sm., sondern nacli F. von Miilkir von E. sidcropliloia 
B en th ., w elches yon  A. Cunningliam ais res in ifera  bezeichnet wird. Aus kultiwierten Euea- 
lyptusbaumen des Mittelmeergebietes haben łleck e l & Schlagdenhaulfen Kino gewonnen, 
welches Cateclnisaure entliielt und boi der trockenen Destillation Brenzkatechin gab.

Eine neuere Arbeit v. J. H. M a id en  (1892) teilt die im allgemeinen selir verschieden- 
artigen Kinosorten in drei Gruppen:

1. llnbin -K ino’s : eckige Stiicke, schwer zerreiblich, kein feiuos Pulver liefernd; in 
W asser und W cingeist vo.ll.kommen zu braunroten Fliissigkeiten loslich; Blei- und Kupfer- 
acetat verwandelt die Ldsung in Gelatine; dabin die Ausschwitzungen von E u ca lyp tu s  am yg- 

d a lin a  Labill., E. eugenioides Sieb., E . haem astom a  Sm., E . m acrorrhyncha  E. v. M., E. p ilu la r is  Sm., 
E . p ip er ita  Sm., E . Sieberiana  F. v. M., E , steUulata Sieb., E . m dliodora  A. Cunn., E. obłupią  L ’ller.,
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in W asser meist leicht, in A lcohol 
vollkomm.en loslich; beste, be- 

ziigl. gute Sorten.



— sowie die sog. zascrigcn , Rindenstucke einschliessenden K ino’s von E . oM iąua LTIer. und 
E . m acrorrhyncha  F. v. M.

2. Gtummi K ino ’s. In W eingeist nur zum geringsten Teile schwer lbslich, cinen Ab 
satz von Gummi geberul; schwer in feinstes Pulver zu verwandeln, durch Blei- und Kupfer- 
acetat gelatinds fallbar; dahin die von E . leu coxy lon  F. v. M., E. p a n icu la ta  Sm., E . res in ife ra  Sm.,
E . robusta  Sm., E . sa lign a  Sm., E . sid eroph loia  Benth.

8. Triibe K ino’ s. Die Losungen in Alkohol sind constant triibe; die triiben W asser- 
losungen klarcn sich. boim Erhitzen (Catechin?). Diese Kino’s lassen sich leicht pulvorn und 
wcrden durch Blei- und Kupferacetat nur schr unbedeutend gefallt; liierhiu die Produkte mit

a) rubin rotor Ldsung von E . corym bosa  Sm.;
b) orangcbrauner Ldsung von E. g o n io ca ly x  F. v. M., E . hem iphloia  F. v. M., E . rostra ta  

S ch l., p u n cta ła  DO., E. odorata  Bohr, E . G u n n ii Jlook., E . B tuaH iana  F . v. M ., E . v im inalis  

Labill., E . tcrm inalis F. v. M., A n gop h ora  lanoeolata  Cav. u. A., in term edia  DC. —
O) hellgelbcr oder orangegelber Ldsung von E. m icro w ry s  F. v. M. und inaculata  J iook.
Ais „gu tc lu n o ’s“  entsprechend den Anforderungcn der Pharm. Brit. und der U. St. 

Pharm., witrden die Gruppen der Rubin- und triiben K ino’ s zu betrachten sein, mit Aus- 
scliluss der Gruppe c) der triiben Kino’s. (Nach Pharm. Ztg. 1892. 735).

Euealyptus-Miuiiiii. Unter diesem Nainen verstoht man siisse zuckerhaltige Aus- 
schwitzungen, welche an der llasis dorBlattstiele von E u ca lyp tu s  v im in alis Labill. (E . m a n n ifera  

Cunn.), E. dum osa Cunn. und E . G u n n ii llook . fil. hervorgerufen werden. —- D ie Manna bildet 
nach H o o p e r  lliissige, an der Luft sehnell trocknende erbsengrosse Tropfen, undurchsichtig, 
von weisser Farbę und siissem Geschmack, welclie leicht zur Erde fal len. —  Sie werden 
allmahlig bart und broeklig, scimielzen bei 122°, losen sich dann in 6 Teilcn W asser von 20" 
und onthalten 2,81 °/0 Glykose. Die Ldsung ist rechtsdrehend, « D  =  -j-93,7". Mit Salpeter- 
saure crhitzt, giebt die Manna Schlcimstiure. Bei langsamem Abdam pfen der Ldsung erhalt 
man Krystalle von Melitose C 18II32 0  10 -|-5112O, welche bei 87° scimielzen. F. W . P a s s m o r e  
bat nacligewiesen, dass diese Melitose (Melitriose S c h e ib le r s )  durch verdim nte Sfluren in drei 
Mol. Zucker von der Zusammensetzung C "II120« zerfallt und zwar in r-Glucose, r-Galactose 
und 1-Fructose, so dass sic ais ein Condensationsprodukt ans diesen aufzufassen ist. — Die 
ersten Mitteilungcn iiber Eucalyptusmanna stammen von Y ir e y  1832, welcher sic zuerst 
analysiertc. B e r t h e lo t  zerlegte die Melitriose durch Ilefe in zwei Zuckerartcn und cinen 
zuckcraluiiiclien Korper F u k a ly n  und wieś die Identitat des Zuckers in der Viminalis —  und 
Gunnii-Manna nach. Durch spatero Versuche hal)en B e r t h e lo t  und darauf R is c l ib ie t h  
& T o l le n s  gezeigt, dass die Melitose durch wiedcrholtes Umkrystallisieren in F u k a ly n  und 
U a ff in o s e  trennbar sei. T o l le n s ,  S e h c ib le r  und M it t c lm c ie r  ermittelten die Form el 
dieser R a lT in ose  ais 2 x  C lfi 11"'2O 1"-f-3 1 D Ó . J a c k s o n  faiul in der durch htich einer 
P s y  H a erzeugten IManna von E . dum osa (Lerp-M anna; 53"/,, Zucker. D iesclbe wird be 
sonders in New South W ales und V ictoria gesammelt und dient daselbst ais Gonussmittel.

Lucaly])tu.s-Homg. Unter diesem Namen kamen zuerst Kunst- und Schwindclprodukte 
in den Handel, welche ans scblechtem  llonig und etwas Fucalyptusbl bostanden. N aclitraglich 
luit man indessen in den llo lilcn  von .Fucalyptusbaumen von Bionon gesammelten llon ig  go- 
funden, derselbe ist nach Untersuchungen von P a ś s m o r e  dunkelbraun gefarbt und sclnneckt 
selir unangonehm und sauerlich, aber nicht nach Fucalyptusbl. Fr dreht in 10"/()ger Lbsung 
die Polarisationsebone nach links < 21,2") und enthalt Dextrose und ! Fruc.tose, aber nur 1 °/0
Galactose. P a s s m o r e  glaubt, dass die letztere im llonig eine IJmwaudlung erlahren babo.

Auwcnduug. I>iis iitlierisclie Ol von  Eucalyptus globidus Labill, bat zumichst wegen 
seines tJelialtes an Fucalyptol. und Terpen antiscptisHie łligefischaftom Deshalb vorwem let 
man das Dl hin und wieder fur cosmetisoho Z w ockc. Sodami wirki; es antipyrotiseh, und 
wurde deshalb in ungohcurou Mengon beim Ausbruch der Inlluenza-Fpidemie in Fngland 1892



verbi'łiucht. Zwoi Moment© sind uber soiner allgemeinen Anwendung hinderlicli: W egen 
seines Golialtes an Valei'aldeliyd kratzt es im Halse mul reizt Jioftig die Atlimuugsorgano 
und ferner lietert clas Ol an und fili* sieli koiue Garantie fllr seine Giite, da nielit selten Ole 
anderer Abstammung im Handel vorkommen, die wenig oder gar kein Eucalyptol enthalten.

- Man ist deslialb von der Anwendung des Globulus-Oles zuruekgekommen, bemitzt dasselbe 
aber in ausgedelmtem Masse zur Herstellung von Eucalyptol. —  Die in der Oruppe der 
Parftimerie-Ole M a id e n s  aufgezalilten O le, und allen voran das 01 von E. maculata var. 
citriodora F. v .  M. finden in der Parfiimerie hliufige Anwendung. —  Das Eucalyptol (Oineol) 
gebrauehi man seit 1888 ais Arzncimittel. Es dient in heiworragender W eise ais antisepti- 
solics Toilettemittel und empfielilt sieli ais Zusatz zum W aschw asser, zuin Parftimiercn 
der W aselie, zum Besprengen des Ziinincrs. Ferner liat es sieli ais Hcilmittel bej anhalten- 
dom Jlustenreiz und Keucliliusten bewftlirt, wo seine wohlthuende W irkung nae.li Ent- 
lermmg der die Sclileimliauto reizenden Aldehyde erkannt wurde. —  Du<|uesnel empfielilt 
es wegen seines Oesclim ackcs ais Zusatz zum Lebertliran, wobei seine gtinstigen IOigon- 
sebaften bei Erkrankungen der Atnmngsorgane und bei Magonkatarrh zur Oeltung 
konnnen. Eucalyptol totet rascli und vollstandig selbst sehr widerstandsilihige Bakterien- 
kulturcn. Milzbrandbakterien koinmen aut' Blutscrum, wenn es nur 0,0°/o Eucalyptol enthalt, 
nielit mehr zur Entwickelung.

Euealyptus- Manna benutzt man an Stelle des Zuckers zur Versiissung; Eucalyptus- 
Kino dient wegen seines Gerbstoftgehaltes ais adstringierendes M ittel, und koninit in seinen 
besseren Sortcn dem Malabar-Kino und dem Cateolni gleieli. R u s s e l empfielilt es ais Mittel 
gegen Seekranheit. Technisch findet es Anwendung in der (Jcrberei, und ais Jieize in der 
Earberei, tlberliaupt da, wo Oateeliu oder Malabar-Kino aueli v er wendet werden.

Alle Eucalyptusarten sind fur ilire Ileimat scliou durch ilire Ijebenswoise 4 mul ilu* 
lio lz  von g-rOsster Bedeutung. Bcreits oben wurde von ilirein sclmellen Waclistum gcsproclien 
und der grossen W asserinenge, die sio dem Boden entzielien und ilin dadureli austrocknen, 
und ungesunde Gegendcn bewolm bar m aehen; das lio lz  durchIftuft allc Ilartegrade; die 
Eisenholz lieternden Ar ten dienen zu Scliiffs- und W asserbauten, weil ilu* lio lz  wenig zur 
Faulnis neigt; andere Arten liefern Mahagoniholz, sowie Materiał flir kthistliclies Ebenliolz; 
und neben all diesen besonderen Zw ecken, denen das lio lz  ais Substanz dient, ist der Raum- 
inhalt der Stiimmc von 120— 150 m Lange, 5— 6 m Durclimesser, ein derartiger, dass er von 
keinem andern Baume crreiclit wird.
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Carica Papaya L,
Melonenbaum. Engl.: Papaw. Franz.: Papayer. Holi.: Papaija. Brasil; Mamoeiro, Papai.

Argent. u. ptirag.: Mamona. Mai.: Papaja.. javan,: Okkar, Ketah y Bidzie.

■Syn. P a p a y a  C arica  flacrtner; P. uulgaris A . De Candoll*. P . satioa  Tussae. P . P a p a y a  
Karsten. C arica  w d ya ris  De Canclolle. C. M am aja  Vollero. C. herm aphrodita  Blanco.

Fam ilie: P apuyaceae IMartius. G a ttu n g : C arica  L., R o tte : E u ,papaya  A. De Candolle.

Besclircifouiig. Ein niilchsaftluhrendcr Baum, der nur ein Al ter von 4—5 Jaliren 
erreiclit. Seine verzweigte Wurzel besitzt einen unangenehmen, rettigartigen Geruch und 
sclmrfen Geschmack. Der Stamm wird in wenigen .Jaliren 5—8 m hoch und 40—60 cm 
dick; er ist meist unverzweigt, bei den mannlichen Pflanzen schlank, bei den weibliclien 
gedrungener, s;'iulenlt)rmig gerade, glatt und nackt und nur durcli Blattnervcn rauh; die liin 
und wieder vorhandenen 2—3 Astę steli en sparrig vom Ilauptstamm ab und siad oft knorrig 
gekriimrnt. Die Rinde ist diinn lederartig, unten von grauer oder graugritner, oben von 
grtiner Farbę. Die Konsistenz des Stammes ist keineswegs liartholzig, sondern mehr wcieli 
und krautig, strunkahnlich; im Innern ist er grOsstenteils, mit Ausnalmie des Grundes, liolil 
und nur an den Knoten mit markigen Q,uerwhnden verselien. — Die Bliitter sind, ahnlich 
den Wedeln einer Palmę , erst an der Spitze des Stammes biisclielig geliauft, sp j e r  durcli 
Streckung des Stammes entlernter stehend; sie haben bis 1 m lange, stielrunde, ani Grundc 
verdickte, liohle Stiele, welclie arii unteren Teil der Krone horizontal vom Stamm abstelien, 
im oberen Teile derselben aber sich mehr und mehr aufrichtcn. Die Blatttlachc erreiclit 
einen Durehmesser von m; sje ist rundlich, am Grundę herzfdrmig, einfach, handtoilig, 
mit meist sieben (seltener 3—9) abermals gelappten Zipfeln, sodass das Blatt dcm des Ricinus 
einigermassen ahnlich wird. Seine Ober flacho ist leuchtend hellgriiii, die Unterseite etwas 
blasser; beide FlAchen sind kalii, die Konsistenz diimi und wcieli. Die lilii ten sind 
strahlig, diklinisch, nur vereinzclt zwittrig und stehen in traubigen oder rispigen liliiten- 
stiinden in den Blattachseln. Die mannlichen Bliiten stehen in horizontal abstehenden oder 
hangenden, sparrigen dichasialen Rispen aut oft 1 m langen Tragstielen; sie sind kleili, weiss, 
gelb oder grunlieh gelb von aussen und blassgelb von innen, meist wolilriechend. Der Keleli 
ist kleln, etwa 3 mm lang, glockig, funfzipfelig, dachig oder klappig, die Krone verwachsen 
blhtterig, mit 20—25 mm langer, enger, zylindrischer Rolire und 15—20 mm Langem, breic- 
lanzettliclien, zuriickgekrummteri, reclits oder Jinks deckenden dickliclieu Zipfeln, dereń trele 
Rilnder unter einem Falz auf der Ruckseite des Naclibarblattes geschoben sind, wodurch ein 
sehr inniger Knospenschluss bewirkt wird. Staubblatter zehn, zweiroihig dem Sclilund der 
Rohro eingefiigt, die kolchgegenstandigen mit unten verbreitertem Filament, langer ais die 
kronenstandigen mit beinahe sitzenden Antheren. Letztere dlłnen sieli nach innen, sind 
eiformig langlich, parallel, gelb mit verlangertem Verbindungsglied. Am Grundę der Blumen. 
krone befindet sich ein Rest des verkummerten Stempels in Gestalt einer kleinen, wciss- 
lichen, fleischigen, pfriemlichen Sftule. Die weibliclien Bliiten sitzen, meist in dreibliitigen 
Dichasien auf "kurzeń dicken Stielen; sie sind doppelt so lang ais die mannlichen, weiss oder 
gelblich, glockig, getrermtblattrig. Die Kelchblatter sind verwachsen, der Koleb spitz fiinf- 
zahnig mit weit ausgeschweiftern Rande; die langsnervigen, netzadrigen, dicklichen Blumen-
bliitter werden o_6 cm lang1 und etwa 1— Fo cm bieit, langlich-lanzcttlich, an der Spitze
zurttckgebogen und Jinks oder rechts gedreht; in der Knospenlage sind sie reclits oder links
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deck en d und spiralig gestellt; die Knospe ist eifbrmig .dum pi. Der Fruchtknoten ist ober- 
stłlndig, 2,5-nrg cm lang und etwa Ł ó cm d ick , gruĘjicli, eifbrmig, obcn zugefiitzt und 
besteht aus fiinf kelchgegenstaridigen Fruehtblattern; an der Spitze lauft er in ftinf keil- 
lormige zusammengedriickte, am ■ m d e  wiederholt zw eigabligc, zitronengelbe, beinahe sitzende 
absteliende Narben aus. Die weibliche Bliite enthalt keine Staubblattresle; d ie , meist den 
weiblichen ahniiche, aber sebr verftnderliche Zwitterblute zeigt 5— 10 Staubblatter, die zwar 
weniger entwickelt sind, aber docli weibliche Exemplare befruolgfen kbnnen (s. u.) Der 
Fruchtknoten ist einfachrig und tr&gt an fiinf hervorspringenden Parietaiplac.enten eine grosse 
Anzahl anatroper Samenknospen. Die Placenten wechseln mit den Narbenlappen ab, w elcbe 
bei weiterer Fruchtentwickełung abfallen. Die .Samenknospen sind in mehreren Langsreihen 
angeordnet; der von zwei Integumenten umgebene Knospenkern ist zylindrisch Sfnglicli. Zur 
Bliitezeit verdickt sieli der Nabelstrang derart, dass der Pollenschlaueh zur KeimSfthung bin 
gedrangt wird. — Die Fruclit ist eine fleisebige, vielgestaltige, innen mit Fruchtmus erfiillt* 
Deere, melonenahnlich, etwa 20- 30 cm lang und halb so breit, ot't nacli den Enden ver- 
schm alert; die Aussenseite ist etwas gliinzend und intensiv dottergelb, das Innere et was 
lieller, mit einem Sticli ins rotlich e ; unreife FiBclite sind lauobgrun. Da der Baum oft an 
der Spitze nocłi bluht, wiihrend er unten reife Friichte tragt, so sind die letzteren an dem- 
sclben Baume in allen Entwickelungsstadien yorbanden. Unreife Friichte enthalten, wie alle 
ubrigen Teile der Piianze, reiclilich M ilcbsaft; reife Friichte, die bis 7 kg schwer werden, 
sind milchsaftfrei, liaben wenig angenehmen Geruch, aber grossen W ohlgeschm ack. —  In 
dem Fruchtmus liegen die zablreichen, schwarzen Samen; ihre .Schale ist lederartig, glanzend, 
runzelig, von einer saftigen Hiille und einer glasigen Membran umgeben; sie besitzen einen 
etwas scharfen, kressenartigen Geschm ack. Der axile Em bryo hat ein zylindrisches W tirzelchen 
und blattartige, eilangliche, am Grunde liandneiwige Kotyledonen und wird von dem Heischigen 
Nahrgewebe allseitig umsclilossen.

Formeu. Nacli dem Auftreteu und der Form  der Zwitterbluten untersclieidet Graf 
zu Solins folgende Form eu:

a, var. Forbesii Solms. Zwitterbluten an m i t u n l i c l i e n  Kispen, am Gipfel der Dicliasien 
letzter Ordnung, kurz gestielt, den weiblichen Bliiten almlich. Knospe unten verbrcitert, 
nacli oben in eine stumpfe Spitze zulaufend; Kroneubliltter am  G r u n d e  am breitesten und 
liier in eine kurze, glocken- oder becherfbrm ige Rfihre y e r w a c h s e u ,  auf dereń Rande die 
Staubblatter inseriert sind. Staubblatter fiinf, kelchgegeiistJIndig, mit den Filamenten, w elcbe 
die Lange des Fruchtknotens erreiclien, den V ertiefungen desselben anliegend. Fruclitk.noten 
oval ,  abgestum pft, fiinfriefig, mit k r o n g e g e n s t a n d i g e u  Fruchtblattern und unregelmassig 
geteilten, a u f r c c h t e n  Narbenzipfeln. (Die Fruchtblatter sind liier dem inneren Staubblatt- 
kreise liom olog und schliessen bisweilen noch ein ftinraHliriges ke l c ł i  gegensthndiges Fruclit- 
knotenrudimeut einj. Niederlandisch Indian, Siid- und Ostasien.

I}. var. Correae Solms. Zwitterbluten an maimlichen ltispen, lUumenkrone derselben 
von der Grosse der weiblichen Bliite, verwachseubl2ittrig. Rohre so lang ais der Saurri, 
w e i t  zylindrisch, etwas bauchig, mit zebu Staubblattern am Schlunde, von denen die fiinf 
kelchgegenstandigen, wie in der maimlichen Bliite, gestielt, die funf krongegenstandigeu 1’ast 
sitzend sind, aber nur sehr kleine Antheren haben. Fruchtknoten wal zen bis kcnlenformig, 
langer ais die Rohre, ohne deutlich getrennte Fruchtblatter, auf dem Querschnitt aber ein- 
llch rig  erscheinend und die fiinf Fruchtblatter, wie bei der weiblichen Bliite, k e l c h g e g e n -  
s t i i nd i g  zeigend, ontsprechend dem Vorliandensein zw'eier Staubblattkreise. Narben aus- 
gebreitet, reieber verzweigt. Brasilien.

y. var. Ernstii Solms. Zwitterbldteti von der Gestalt der var. C orreae , aber am 
w e i b l i c h e n  Blutenstand auftretend. Venezuela.

Die Friichte der Zwitterbluten sind im allgemeinen kleiner iganseeigross), weniger 
lebbaft gefarbt und weniger angenehm schineckend, ais die der weiblichen Bliiten. Sie 
hangen an sebr langen schlanken Faden am Staninie des mnnnliohee oder weiblichen 
Baumes herab.

Yorkom m on. Ais Ileimat des Baumes wird gewohnlieh die Osthalfte von Am erika 
von Brasilien 030° s.) bis Florida (30° n.) angenommen, und da es heute in fast allen tropiseben



Landem  gefunden wird, so glaubt man, dass er dorthin verpflanzt sei (G ra f zu S o lm s - 
L a u b a ch j. Indessen h a t O o s t e r s e e  1888 nachgewiesen, dass der Melonenbaum bereits lange 
vor der Entdeckung Amerikas, sogar sclion vor 906 n. Chr. in Java und Osfindien bekannt 
gewesen ist. In Ostasien gilt er seit den altesten Zeiten ais ganz bekannte Pllanze, die 
man ais etwas A lltig lichcs zu erwahnen nicht fur notig findet. Es scheint, dass also aucli 
Asien ais ein Vaterland des Baumes angesehen wcrdcn mass. Im ubrigen ist wohl kaum 
ein tropisclies Land zu finden, in dem der Melonenbaum heutc nicht vorkomn.it, was durch 
die W iderstandsfahigkei! seiuer Samen und sein schnelles Waehstum einerseits, andererseits 
darci) seincn mannigfachen Nutzen und den W ohlgeschmack seiner Fnichte leiclit erklaidicli ist.

Hlfitezeit. Der Baum triigt d.as ganzc Jahr liindarch Bliiten und Frttchfo.

Same und Gcscliichtliclies. Der deutsche Name und dessen franzAsisolie Hbersctzung 
arbre a melons erklaren sieli durch die Form der Eruchte; Papaya kommt von dc.r brasi- 
Jianischen Bezeiclmung des Baumes =  Papai, mich F e d ro  N. A ra  ta von dem karaibisclien 
„M abar1. Andorę Bezeiehnungen sind in Brasilien mamao, mamoeiro, und in Paraguay 
Mamon — Milcbbaum. Das orsto Exomplar in Europa befaud sich 1 (>“> 1 im Garion des neapoli 
tanischen Arztes Di*. M arius .Seh ipanus, walirsoheinlich ans Samon von Bagdad, und dui'ch 
den Reisenden P e tru s  d c  Y a l le  eingefuhrt; ein anderes wuc.hs 1690 im bolanisehen Garten 
von llampon Court; die orsto Abbildung erschien in Bom von G il li und X u ar o z 1788, der ciele 
andere folgtcn, so von G r i f f t h  H u g h e s  in Natural Bisiory o f Barbados 177)0, von B row n  
in Civite and Natural J listery o f J umai ca  1756, p. 160. Die medizinischen Eigenschaften 
wurden zuerst von M a rtiu s  in System, mat. med. veget. bras. p. 28— 88 beschrieben, sowie 
1868 von P e e k o ld t . Seit 1878 wird der Milehsaft mediziniseh angewandt.

Anntomisches. Der ziernlich dicke Stannn des Baumes ist bemorkenswert durch seine 
Struktur. A uf eine holzig-fascrige Bindo folgi; ein Gefassbundelte.il, in dessen Phloem sieli 
zwar liolzige Bastfasern vorfindcn, dessen Xylemte.il aber nur sclir massig verdi<*.kte und ver- 
holzte Elemente enthalt, sodass von einem „I lo lz “ in dem ublichen Simie nicht gesprochen 
werden kann. Das Jnncro junger Staninie bis zu etwa 10 cm Starkę ist von Parenchym- 
gew obe erfullt, welches indessmi bald eollabiert und nur an den Knoten eine etwas resistenterc 
Querwand zuriicklasst, w clclic indessen audi leicht zu zerstóren ist. — Prinuires Binden- 
parenchym wie Gefassbundelgewebe sind von anastoniosio.rendcn, gegliederten Milchsaftroliren 
durehzogcn, welehe nach E. S ch m id t  durch Vorschmelzung eutstanden sind, aber sich darni 
noeli mii fast das 180fache verlangert haben. Die in dem Milehsaft bcfindlichcn K enie sind 
so.hr kloin und durch das Fclilen von Kernkorperchen ausgezeichliet. Merkwiirdig ist ferner, 
dass einzelne einem Hauptstamme angehdrige Zellen ziemi ich spii.t mit den Milehrohrcn auf 
der dem Ilauptstamme zugekehrten Sei te verschmelzen, docli so, dass ihrc Grenze stets leicht 
kenntlich bleibt.

Pliarmaccutisch wiciitig ist Succus Caricae Fapayae siccus, der e.ingetrocknete Milehsaft 
der 1‘Hanzo und das daraus liergestcllto Ferment Payayotin. - Der Milehsaft des Baumes 
kann zwar durch Anrilzen aus allen Teilen der Pflanze erhalten werden; di« Ausbeute ist 
aber eine sehr geringe und miihselige, da dei' Milehsaft rascłi an der Luft erstarrt und die 
(Jffnung immer neuer W unden notwendig macht. Man benutzt deshalb weniger den reinen 
Milehsaft, ais den durch Auspressen der Ptlanzonteile gewonnenen Salt, welcher zwar 
erheblich weniger Papayotin (s. u.) enthalt, aber leicht zu erhalten ist. Man hat zwoi 
Sortc.n von Saft eine ganz besondere Aufmerksamke.it gesehenkt,, dem aus den  u n r e it e n  
F r iich te n  und dcm aus den  B la ttc rn  und hat gefunden, dass der orsto dci- an Ferment 
reichere ist. Der frische Milehsaft ist weiss, bitter, olino Sclnirte, von saurer Boaktion 

s|)ozifisches Gewieht von 1,028; er betriigt etwa 4,9 °/0 der unreiten Frucht 
der Luft wird er sehr bald dick und trennt sich in zwoi Dnie, einen weissen
oinon wassilg Hiissigen. — Aus dcm lotztcren flussigcn Ante.il®, sowie aus

der wassrigen Losung des festen Antcils, wird durch viel Alkohol das eigentiiinliche, pej)-
Łonisierende Ferment Papayotin gefiillt. —  Der Papayasaft ist sclir dem \erderben unter 
worfen, und wird zu seiner lvonservicrung entweder an der Bomie eingetrocknet oder kommt, 
mit Chloroform , Glyccrin oder Atłier versetzt, in tlussiger Form nach Deutschland, wo er 
weiter verarbeitet wird. Das letzte Praparat bleibt in den Laboratorien der Fabriken; da-

und hat ein 
(A ruta). An 
kasigen und
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gegen erscheinen a uf cleni Markte (leicler uuter <len v erse hi eden stoi i .Bei)c*niiifegen, die oft 
w i lik tirli cli fur einander gebraucht werdeii) folgende Prftparate:

Succus Papayae crudus siccus, in .Jam nie a duroh Eintroeknen des ijfclchsaftes der 
u n r e ife n  F r u e h t  an doi’ Bonne gewonnen. Derselbe bildet gelbliche oder 
rotliche, imregelnutssige Btticke, welclie in W asser loslich sind.

Succus Papayae coagulatns siccus, in Ccylon durch Yerwunden der Stflmrae. and 
Bammeln der koagulierteri Mass* gewonnen. Derselbe. bildet mehr w fissliehe, 
in W asser u B ieh e Btticke.

Papayotin, das aus dem Milchsaft durch Alkohol gefallte V«rdauungsferment.

Mit PapcBacin oder Papaln. wircl baki das eine, balcl das andere Praparat bezeielm et; 
alle drei haben quali.tativ nahezu glfciche W irkung, quantitativ eine sehr verseliiedene, w elclie 
am boston nach der Men go des durch ein en Te.il. des Praparats peptoifaierten Blutfibriins 
gomessen wircl. Diese verclauenclo Kraft sohwanlct bei den Praparaten zwisehen den Verhalt- 
nissen 1 : 25 und 1 : 200 bis 1000. —  Es ist deshalb Yorteilhaft, den Nam on Papain unberGok- 
sichtigt z u lassem

Bcstandteilc. Der Milchsaft •ntlialt nach Peekolt in 100 Tejle 4,5 Kautsohuk, 2,4 
W achs, 2,9 Ilarze, 5,5 Papayotin, 7,1 Pektin und jjs ch c , 2,5 Extraktivstoffe, 0,4 ip fe lsau rc, 
75,1 W asser. —  Der aus Blattern a u s g o p ro s s te  5 aft entluilt 0,04— 0,12°/0 Papayotin, der aus 
unreifen Friichten gepresste 0,12— 0,25 °/0. Aus dcm Milchsaft isolierten zuerst W u r tz  und 
B a u c h u t  1870 das Ferment P a p a y o t in  (von ihnen Papain genannt). P e e k o lt  studierte 1879 
das Papayotin und fand in dem Milchsaft der Frtichte noch C a r ic a fe t t s l lu r e ,  P a p a y a s a u r e , 
P a p a y a li  a r z s i iu r  e , sowie P a p a y a o l .  In den Blattern fand G r e s l i o f f  1889 ein Alkaloid 
C a rp a in . E ćo n  C u ig n a r d  endlich isoliortc aus der W urzel und ciem Samem ein G ly o o s id  
und ein dasselbe zersetzendes F e r m e n t .

Papayotin. Zu soi ner JDarstellung wircl der gutgemischte frisohc oder aut die eine, 
oder andere W eise konserviert.c Saft bei sehr goli lider Wftrme eingedampft und mit dem 
zehnfachen Volumen absoluten A lkoliols gefllllt. Der naoli 24 Btundon geianunolte Niederschlag 
wircl nochmals in wenig W asser gelGst und abonnals gofUllt, elan n a uf ehBri Filier gcsammelt 
und bei sehr golinder W anno gotroc.knet. Urn es noch reiner zu erhalten, unterwirlt mail 
es der Dialyse, wobei das Papayotin auf den Diahfcator bleibt. Papayotin bildet ein weisses, 
lockeres Pulver von adstringierenclein Łeschm ack, in W asser zu einer sehJlumenden Fltissigkeit 
loslich, w elclie durch Alkohol gefitllt wircl. — Es entluilt 10,<>°/o Stickstoff und charakterisiert 
sieli durch folgende lteaktionen:

1. Salpetersiiure (1,155) fallt os, W er lost es n i c h t  wieder.
2. Salzsiuire 11,124) fiillt es und lost*-es wieder, ebenso SIetąpliosphorsiliirt,
5. Phosphorsaure und Hssigsaure fal len es nicht.
4. Bleiessig fallt, und ldst es wieder.
5. Bleizucker, Platinchloricl, Tannin geben Niedersehliige.

Im iibrigen verhalt es sieli dem Pepsin sehr ithnlich. Mit gekoehtem  und geriebenem  
Eiweiss oder mit feuchtem , fris#hem Blutfibriu giebt es bei 40— 50° v ier Btunden cligeriert, 
eine filtrierbare Aufldsunji, in der cli* Eiweisssubstanzen peptonisiert enthalten sincl. Die 
peptonisierfcicle Wirki mg des Papayotins findet in ueutraler oder sehwach alkaliseher Lfisung 
statt. Sehr wenig Salzsiiure befbrclert die W irkung nicht, ohne sic zu hinclern; mehr Balz- 
siture verlangsamt dieselbe; viel Salzsilure liebt dieselbe auf, wegen FSlllung des Papayotins. 
Geringe Mengon Karbolsaure beeintriiolitigcm die W irkung nicht; gelindes Erwilrmen bis nO0 
erhbht dieselbe. —  Die Id en titW t des Papayotins ergiebt sieh aus folgeruler P ro b e : 0,2 g 
des Pulvers, in 4 cem  W asser gelCst, werclen mit 1 cem  offieinellcr Salpetersiiure versetzt. 
Das nach einer Stuncle crhaltene Filtrat darf mit dem doppelten Volumen W asser vercliinnt, 
durch Tamiinlbsung (20 =  1) hocltstens opalisierend getrilbt werclen. Das Pulvcr muss in 
W asser leicht und y o lls t f ln Ł  lOslich sein. —  Zur P r lt fu n g  seines W ertes schreiben che 
„Deutschen Arzneim ittel, Berlin 1891“ vor: 0,1 g Papayotin in 100 g W asser geldst, soli, 
nachdem clie Fltissigkeit mit NatriumkarbonatlOsung sehwach aikalisch gem acht ist, bei 50 
bis 40° 20 g frisches, sehwach ausgepresst.es Blutfibrin innerhalb vier Btunclen Iflsen. —  Ob 
der .Milchsaft ein Saponin entluilt, ist noch zweifelhaft; G r e s h o f f  konnte ein solches nicht



isolieren. — Carpaiu C 11 .TI95N O 3 (van Rijn) wurde 1889 von G r c s h o f f  mcist in den Blattern, 
in selir geritfger Menge in Stairim, Rinde, IIolz, Wurzel uud Friichten gefunden. (Name ans 
(arica Ibipayaj. Es fcildet gul, krystalIisierenclc Bhltfcelien, die bei 121° (eorr.) solim elzen, in 
hblterer Temperatur unter teilweiser Zcrsetzung sublimioren. Sie sind unloslieh in W assor, 
lOslieh in 574 T. Alkohol von 9 5 % , in bo T. Ather und i) T. absolutom Alkohol, in jedom  
Verlialtni,s in Chloroform. Ilrre spezilisehe Drelnmg betragt « I) =  — 21ft 55'. Die allgememeu 
Alkaloidenagentien fallcn die Ldsung, besendors empfindlicli ist Kaliunujuceksilberjodid. Kon 
zentrierte Siiuron iosen es ohfie Far bu fig; Kaliumdiohromat in Schwefelsilure wind reduziert, 
Kaliumpormanganat nur selir langsam. Fehlhigsehe Ldsung wird in dor Kalto v-iolcttbl.au, in 
der Ilitze rotviolct.t, oiine roduziert zu w erd en .— Ci re s  liolT crliielt ans javanis< hen trockoncn 
BUMtern 0,07 bis 0 ,25% , van  K iju  in Holland aus javanisclicn Blilttcrn 0,075% , N a g o  1 v o ot 
in .Detroit aus nordamerikanischen Blattern 0,25% .

Das vo.u L. G u ig n a r d  in der WurzeJ. und dem Samen gefimdene Ferment nlmolt dom 
Myrosin, das Glyeosid dagegen dem Kaliunnnyronat.. Aus der Einwirkung beider aufeinander 
entstehen allylbaltige Destillate, sowie der Rettiggcsolmiaok der Wurzel und der Kresson 
geschm nek der Samen. Papayotin und Carpain sind olme Einlluss. - Das Ferment ist aut 
einzelno Zellen besebrankt; im .Samen befindet es sieli in den Hussarem ni elit sklerisierten 
Se.liielitcn des Sanientcguments, das Cllycosid dagegon im Nfthrgewebe und im. Keimling.

Aitwcmltmg. Sowohl die Telle der Pflanze ais sol che, ais auch die Bestandteilc der- 
sclben, linden aieli v|ilfach im Gebrauch und verdiencn auch kinsiehtlich ilirer lnedizinisclien 
FAgoiiscliaften vollc Beaohtung. Die Neger benutzen gegenwiirtig den 8 tainiii ais Tranie 
zum Auffangen des ltegenwassers; die B la t  te r  dienen an Stelle der Seife zum Reinigen der 
W dscho; kleili gehackt und mit Koehsalz bestreut werden sie ais Futter fi i r magere Pferde 
beuutzt, urn letztere fett zu maclien. Die B la t t s t i c le  geben Pfcifenrohre, das B a st wird 
ais Bindemittel gebraucht. Die m S n n lic h e  B liite  dient auf den Molukkcn eingemacht 
ais Kompott. (T a ilio n ) . Die F r u o lit  dient ais Nahrungsmittel; roli wird sie wegen des 
nicht angenehmen Geruchs von den Europilern nich t geliebt, wenngleich sie selir er- 
frischend sclirneckt. Tndessen schreibt mir Herr lw fe sso r  Dr. J ę h if fn c r -P r a g ; „lii Tndien 
gjlt die Papaya ftlr die gesundoste Frucht, die von Jedermann olme Gefalir genossen werden 
kann; icli halte sie fur eine der besten tropischen Obstsorten. Man halbierl; die Fracht, 
entfernt die in glasiger Iliille liegeiulen .Samen und schabt mit dem Loflel das butterweiehe 
Eleisch zu einom Broi, den man mit Zucker und Koguak oder nocli besser Rotwcin verriilirt. 
Im letzteren Zustande sclirneckt der Brei etwa wie sehr gute Kirschen“ . —  Nacli Andercn 
soli das Fruchtłieisch abfiihrend wirken. —  Das F r u c h tm u s  dient ais kosmetisclios Mittcl 
zur Erzeugung einer weissen Ilaut. Die S am en  Iraben eirren pikanten Kressoiigesclimack 
und dienen zur Vertreibung von Eingeweidewurmern. Die umfasaendste Verwcndung findet 
der M i lc h s a ft  und das daraus erlialtene P a p a y o t in . Von dem Milchsaft weiss man sclion 
lauge, dass er sowohl zu Crisclres Fleisch, ais auch zu altes Fleiscli miirbe m acht, was 
mail auch erreicht, wenn man das Fleiscli, in Papayablittter eirigelitillt, eine Naclit liegon 
liisst. —  Ein Zufall liess auf der Tnsel Bourbon seine wurmtrcibenden Eigenscliafton erkonnon; 
seitdom beuutzt man ihn allgemein ais Mittcl gegen Bandwurm und Askariden. —  Ubrigons 
ist er so rcich  an Stickstolf, dass Y a u q u o l in  ihn mit entlarbtem Blut vergleicht. — -Mi leli 
wird durcli den Saft zum Gerinnen gebraclit, aber allmahlich das Caseift wieder geldst. 
Ausserlich dient er ais Mittel gegen Hautaussoh]ago, Hautllecken und Sommersprossen. —  Das 
P a p a y o t in  zeigt die W irkungcn des Milchsafts in erhOhtem Mafie. Walirend Lange und Schleim- 
liaute uiflit augegriffen werden, wirdfrisehes Muskelllcisch, besonders in schw achalkalischor fllnf- 
prozentigor Losung und beim Erwarmen in %  Stunde leicht geldst. —  Dasselbe gesehieht mit dem 
Baudwurm und den iibrigen Eiiigeweidewiirmerii, aber auch mil; Croupmembranen, diphtheri- 
tischen Beliigen und mit plastischen Exsudaten. Imierlicli wirki; es die Verdauung befordernd; 
subcutan injiziert aber wirkt es ais ein ilerz und Nervcn lahmendes Gift. Verwundet man die 
Oberbaut durcli żarto Nadelstiche, so entfernt aufgotragcne Papayotinibsung Tatowierimgen und 
Scbiesspulverlleckem  Die wicbtigste Rollc sfitelt es zweifellos in der Bebandlung membra 
noser D ipbtherie, wo es in 5- -1 0 prozontiger Losung mit oder olme Zusatz von Karbolsaurc 
boi liaufiger Pinselung die Belege lost. ISei inliltrierter Dipbtherie dagegen blcibt es 
wirkungslos. J)as C a r p a in  cn dli cli ist nacli Dr. O e fe le  das einzige Ersatzmittel fur Digitalis, 
w elcbcs boi subeutauer Applikation an Ort und .Stelle weder Reizung nocli Absccss Ycnirsacbl.
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—  Innerlich in Tagesdosen von 0,025 g zeigt es keinen Vorzug vor andercn Digitalismitteln; 
subcutan jeden zweiton Tag zu 6 -10 m g wirlct es jedocli in wenigen Minuteii. - - Es beein- 
flusst die Ilespiration mul wirkt auf das Rtlckenmark, jedoch  nicht m uskarlnahnlicli; es ver- 
engt die Blutgefiisse und entfarbt die BlutkOrperchen. Auf die peripherischen Nerven und 
Muskeln ist es olme W irkung; es bewirkt kein Erbrechen o der Starrkrampf. Uberluurpt ist 
es ein sehr scbw aches Gift; seine letale Dosis ist sehr hoch.

Priiparate. CibiPs Papayallcisclipepton soli sieli durch vorziigliclie Haltbarkeit und 
andere Vorzuge auszeiclmcn, —  Es ist aus M uskelflciłli durch PapayotinlOsung erhalten.

PnpaiucłiKir ist ein Gemisch von 0,4 g Saccharifl, 11,0 g Papayotin , 60 g Glycerirn 
150 g Sherry, und Chloroform wasser zu 590 g. Man fi 1 triert nacli siebentiigigem Stehen.

PapaTn Rcuss unterseheidet sieh von  Papayotin dadurch, dass es auch in saurer 
Eliissigkeit stark peptonisierend wirkt. Da das Ferment uberdies durch SałpetersSure nicht 
vollstandig gefallt wird, so besteht die Meiming, dass das Praparat ausser Papayotin auch 
Pepsin enthalte, was indessen von den Fabrikanton olme nthere Angabe bestritten wird.

Ł ittcratur. Beschreibung und Abbildung: C a rica  P a p a y a  L. — L im ie  Spec. 1466 (ex part).
—  W ig h t, lllustr. of Indian Bot. T. 106. 107. -— L in d le y , Bot. Regist. T. 459. Flor. mwdio. 
107. Vcget. K ingdom , 521 Fig. 221, 222. — I l o o k e r ,  Bot. Mag. T. 2898, 2899. -  R o x -  
b u r g l i ,  FI. Indio. III. 824. — G u ib o u r t , Drogues simpl. ed. 6. III. 268. Fig. 659. —  E iu l- 
l i c h e r ,  Enohirideon 487. —  K o s t c le t z k i ,  Med. pharm. Flora II. 740. —  W it tm a c k , ii. d. 
Melonenbaum. —  Sitzungsber. d. Ges. Naturf. Freunde Berlins 1878. 552. — G r a f  z u S o lm s -  
L a u b a c h ,  Heimat und Ursprung des Melonenbaums, Bot. Ztg. iLeipzig 1889. In E n g le r  
& P ra n tl, Pllanzenfam. In M a rtiu s , Flor. Brasil. faso. 106. p. 187. — T s c h ir c h ,  Ind. Nutz- 
und Ileilpflanzen 82. T. 46— 48. — P e c k o l t ,  Zeitsc.hr. d. flfeterr. Ap. V. 1879, 561. -— K. 
S ch u m a n n , Syst. Bot. 458. —  G r is e b a c h , Brit. West-Ind. 290. —  P a p a y a  w ly a r is  De 
C a n d o l le  in Lamk. Diet. V. 2. — D e s o o u r t i lz ,  Antillen. 1. T. 47, 48. —  A. D e  O a n d o l le ,  
Prodrom. X V . (1) 41.4. No. 1. —  B cn th a m  & I l o o k e r ,  Gen. I. 809. —  L u e r s s e n , II. 802.
—  M o lie r , Realencyclop. VII. 657. —  P . sa lw a  T u s s a c ,  Flor. Antill. III. 45. T. 10. 11. -  
K u m p liiu s , Herb. Amboinens. I. T. 50. — P. C arica , G a e r tn e r  Fruct. II. 191. T. 122. — 
B a il lo n , Histoire des Plantes IV. p. 284. Fig. 552— 556; p. 297. —  P a p a y a  P a p a y a  K a r s te n , 
Flora von Deutschland II. 462.

Drogen und Praparate: M a rtiu s , Syst. Mat. med. bras. 25. —  P e c k o l t ,  Analyses de 
materia m edica brasilcira. 1868. — D o r v a u lt ,  IlO fficinc XII. 546. —  P a p a y o tin  (P a p a in ). 
W u rtz  & B o u o h u t , Journ. Pharm. u. Cliim. 1879. (4) X X X , 41. Arohiv Pharm. Ikl. 216, 
225. —  R o s s b a c h , Pliys. u. therp. Wirk. v. Papayotin und Papain. Zeitsclir. klin. Med. VI. 
lle ft 6; Areli. 1884. Bd. 224. p. 210. — Rcalenc.yclop. VII. 652. — l i c h e  & C o., llandcls- 
bericht 1894. Septbr. 45 u. a. —  P a jja in e  u. P a p a y o t in , Pharm. Ndrl. Suppl. 147. - C arp a in , 
G r e s l io f f ,  Eerste Verslag van het onderzoek naar de phintenstoffen van Nederl.-Indie 1889. 
— J. .). L. v. R ijn , Inaug.-Diss. Marli. 1892. — Areli. Pharm. 1.895 (Bd. 251) 184.

Anatomie. K a r s te n , Anatom. Ban des Stammes v. C arica  P a p a y a ,  Ztschr. d. Osterr. 
Ap. V. 1879. 479. — R u g e r ,  Beitritge zur Kenntnis der Gaittung. C arica . Inaug.-Dissertation 
Erlangen 1887.
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Sarothamnus scoparius Koch.
Pfriem enstrauch, Besenginster, Besenstrauch, en g lisch : Broom , franzCsisch: <jqnet a Balais,

portugiesisch : Giestera, italienisch : Scoparia.

Syn. Sarotham nus scoparius Wimmer, S partim n  sco p a riu m Ł ., Ct/tisus scoparius Link, Genista  
scoparia  Sprengel, Cytisogenista  Tournefort.

Familie: Pap-Uionaceae Endlicher. G r u p p e : L otoideae Endl. U n te r fa m il ie :  G m isteue. 
G attung: Sarotham nus Wimmer.

Besclireibung. Ein Strauch von 1— 2 m Ilohe, selten grosser, der ein Alter von aclit 
bis zelm Jahren erreicbt. Seine W urzel ist liolzig astig, vielfaserig und weit im Boden sieli 
ausbreitend. Der Stengel ist von unten an astig, unten oft hartholzig und zabe, im Umfangę 
rundlich, mit graubrauner Rinde bedeckt; die Zweige dagegeri sind rutenformig, zilhe und 
biegsam, griin, oft scharf funfkantig oder gefliigelt. Die jtingsten Zweige sind weichhaarig, 
und z war die vorjahrigen, bliltentragenden sperrig abstehend, die jtingeren diesjRhrigen, keine 
Bltlten tragenden anliegend. Die Bl&tter vorjahriger Zweige sind fast sitzend, drcizahlig oder 
einzeln, bisweilen btischelig; c}ie Einzelblattclien meist verkehrt-eiform ig, stumpf oder aus- 
gerandet, und wenn melirere vorhanden sind, meist ungleich mit viel kiirzerem M ittelbiatt; 
oberseits sind sie dunkelgrun, wenig oder nicht behaart, unterseits heller und mit dicht anliegen- 
den Haaren besetzt. Die einzelnen Blatteh-en sind hochstens 1 cm lang und 0,5 cm b re it; die 
Internodien sind 1— 2 cm lang, an jungen Zweigen litnger ais an bliltentragenden Kurztrieben. — 
Die diesjiihrigen Triebe entspringen vorjahrigen, meist bebliitterten Blattachseln, sie legen sieli 
dem Hauptzweige ziemlioh dicht an und sind wechselstandig mit langgestielten gedreiten 
Blattern besetzt. Die Nebenbliitter sind sehr klein und beinahe pfriemlich, die Blattstiele 
sclimal gefltigelt, 10— 15 mm lang, die Bllittchen langlicli lanzettlich, zugespitzt, stachelspitzig, 
unter sieli gleich oder ungleich, etwa bis 10 mm lang und 3  mm breit. Zw eige, Blattstiele 
und Blatter sind mit dicliten Haaren bekleidet. Alle Blatter sitzen auf Blattpolstern, welche 
um so breiter sind, wenn neue Bliiten oder Zweige aus den Blattachseln hervorbrechen. Die 
Bluten stehen einzeln in den Blattachseln vorjahriger Z w e ig e ; da sie auf einem 1 cm langen, 
mit einem bis zwei Schuppendeckblattchen besetzten Btiel sitzen, so hat der Bliitenstand das 
Ansehen einer sclilanken aufrecliten beblatterten Traube. Der Kelch ist verwachsenblatterig, 
zweilippig, kurz, glockig, kahl; die Oberlippe hat zwei dichtgedrangte, kurze, spitze, bebartete 
Zahne, die Unterlippe drei; er ist griin, arii Rande etwas trockenhautig, etwa 5— 6 mm lang. 
Die Blatter der schmetterlingsfórmigen Blumenkrone sind nahezu gleich lang und zwar jedes 
etwa 25 mm lang gelb, oft am Grunde etwas dunkler; die Fahne ist breit-yerkehrt-eifOrmig, 
in einen sehr schmalen Nagel auslaufend und am oberen Rande etwas ausgerandet; die Fliigel 
ebenso lang und etwa 10 mm breit, haben am Ende des kurzeń Stiels ein ruekwiirts ge- 
richtetes Óhrchen. Das Schiffchen, aus zwei iihnlich gestalteten Blattern bestehend und am 
Kieł verw achsen, ist vorn abgerundet und mit der Spitze aufwitrts gebogen, an der Unter- 
seite nach dem Kelche hin weisshaarig. Es umschliesst in der Jugend die Geschlechtsorgane, 
giebt sie aber spater frei, indem es sich zurtickschlagt und steif nach unten gerichtet ist, 
w odurch die an sich schon grosse Bliite noch verlangert wird. Die zehn Staubblhtter sind 
in eine Rohre verw achsen; die ftinf oberen und das unterste, in der Mediane stehende sind 
ktirzer, die zweim al zwei dazwischen stehenden erheblich lan ger; ihre verwachsene Rohre 
ist schief abgeschnitten. Faden und Rohre sind weisslich, Antheren gelblich. Der kurz- 
gestielte Fruchtknoten ist so lang ais die Staubblattrohre, schmallineal, an den Seiten kahl, 
an Bauch- und RUckennaht aber mit langen, weissen, zottigen Haaren besetzt, welche sich 
an dem , schliesslich 20 mm langen, oft scłm eckenfórm ig oder posthornartig gewundenen 
Griffel fortsetzen. Dieser Griffel ist fadenformig dunn, verdickt sich gegen das obere, kable 
Ende hin keulig und endet in eine sehr kurze, kopfige, mit weissen Papillen besetzte Narbe. — 
Im Fruchtknoten sitzen an der Bauchnaht eine grossere Anzahl von anatropen Samenknospen



in einer Iie ihe ; die r e i f e ,  griinlich braune, ari den Kanten mit brliunlich weisscn, langzottigen 
Ilaaren besetzte, stark zusammengedruckte, 5 cm lange, 1 cm  breite Htilse enthalt dagegen 
nur acht bis zw ólf langlich rundę, 3 mm grosse, gelbbraune Samen, welche mit liervor- 
tretendem, gelben, kurzeń Arillus an dem spitzen Ende versehen ist. Der Same besitzt kein 
N ahrgewebe; das W urzelchen des Keimlings liegt an der schmalen Seite der beiden fleischigen 
Keimblatter.

lUutezeit. Mai bis Juli.

Yorkommen. Der Strauch wachst, durcb ganz Deutscliland und besonders das west- 
liche Europa verbreitet, besonders in sandreichen Gegenden, an Lehnen und Abhangen, an 
Sandsteinfelsen und W aldrandern; er findet sieli fast nie auf Kalle, wenn er nicht etw a, da 
seine Bluten ein gutes Bienenfutter geben, angepflanzt worden ist. In sandigem Heideboden 
dagegen tiberzieht er oft weite Strecken und gereicht denselben zur BlUtezeit zu schoner Zierde.

Karne. Sarotham nus ist zusammengesetzt aus adoog oder aaęoę, ó der Besen u tM/arog,
6 Strauch, also Besenstrauch, scoparius von  scopae, wrurn Besen, a lso : was zurri Besen bez. zuin 
Kehren dient. S partium  von nnaorLov, ein kleiner Strick, der ursprunglieh aus m a ę i w ,  E sparto  
fS tipa  tenacissim a  L., G rum m eae)  gedreht w ar; hier wohl wegen der Zilhigkeit der Zw eige auf 
die Plianze ubertragen.

Offi/Ancll siad heute in einigen Staaten noch die S am m itates S coparii, C acum inu S coparii, 
Snm m itates G enistae (auch H erba  S partii scoparii), die meist blattlosen, kahlen, kantigen, zahen, 
biegsamen, scharf funfkantigen, dunkelgrUnon Zweigspitzen der Plianze. Dieselben sind von 
widerlich bitterem Gesclim ack und von eigentumlichem Geruch beim Zerstossen. —  An den 
alteren, gelblich grauen Asten, w ie an den eben beschriebenen Zweigen treten die Blattnarben 
sehr deutlich hervor und senden nach unten zwei scharf hervortretende Bieleń, die in gleiclier 
Starkę bis zum nachst tieferen Knoten fortlaufen. Das Holz der Xste ist gelblich, ebenso das 
der Zweige, welche indessen einen ziemlich weiten M arkzylinder zeigen. —  Die nordamerikanisclie 
Pharm acopoe bereitet daraus ein Fluidextrakt, die britische ein D ecoct und benutzt den friscli 
ausgepressten Saft der Plianze. —  Ais obsoletes Yolksheilmittel findet man noch die F lores  
S partii scoparii oder F lo res  G enistae scopariae, welche beim Trocknen sieli rascli verandern, ilire 
schbne Farbę und ihren lieblichen, den frisehen Bluten eigenen Geruch verlieren ; sie werden 
deshalb neuerdings, soweit sie uberhaupt noch Anwendung linden, durcli die Bliiten des unten 
erwahnten Sinartium ju n ceu m  L. aus Siideuropa ersetzt, den en ein schoner Geruch und leblialte 
FSrbung auch nach dem Trocknen erhalten bleibt. In gleiclier W eise fanden aucli die Samen 
der Pflanze ais Sem en G en istae friilier Verwendung. Besondere Beachtung verdient die Plianze 
wegen des darin enthaltenen Alkaloids Spartein, dessen Salze in der Arzneikunde neuerdings 
Anwendung gefunden haben.

Bestamlteile. Uber dieselben ist aus fruheren Zeiten wenig bekannt. Untersuchungen, 
ahnlich denen anderer Pllanzen, scheinen nicht gem acht worden zu sein, nur wusste man, 
dass die Asche der Plianze reicłi an Kaliumcarbonat s e i ; man benutzte den Abdampfruckstand 
des wasserigen Aschenauszugs ais Sal G enistae ais scliwaches AbfOhrmittol. Der Same soli 
reich an fettem u l sein, docli fehlen niihere Naclirichten. lBól indessen entdeckte S te n lio u se  
in dem Kraute wie in den Bluten des Besenginsters zwei Stoffe, das alkaloidische S partein  
und den farbenden Bestandteil Scoparin . Beide werden seit 1878 von M e r c k  in grbsseren 
Mengen dargestellt, da man neuerdings die Versuchc damit wieder aufgenommen und 
namentlich das S partein  in den meisten europaischen Pharm acopoen Aufnahme gefunden 
hat. — Spartein O16 II.-'1 N2 ist eine farblose, lluclitige, dicke Flussigkeit von stark basischem 
Charakter, bitterem Gesclim ack und stark narkotischer W irkuug. Sie ist schwerer ais Wasser, 
siedet bei 276° (M erck ;, wird an der Luft braun und rieclit dem Anilin ahnlich. —  In Wasser 
ist es wenig, in Alkohol, Ather und Chloroform leicht ioslich ; die Lósung dreht die Polarisations- 
ebene nach links («D =  14,G°). —  Man erhalt das reine Alkaloid, indem man das Kraut oder 
das Efctrakt desselben mit verdUnnter Schwefelsaure auszieht und den Abdampfruckstand 
mit Natronlauge destilliert. Das o lig l Best,illat wird durch Eintragen von metalliscliem Natrium 
vom W asser befreit, noclimals rektifiziert. Seine Salze sind bestflndiger, namentlich ist das 
Sulfat in schonen, grossen Krystallen darstellbar und an der Luft wenig veranderlich. Durch 
Neutralisation der freien Base mit Schwefelsaure erhalt man das S partein u m  su lfu r im m  
C16 II2" N2 II2 SO4 + 8 (— 8) II2 O ais farblose, geruchlose, durclischeinende Krystalle, w elche 
sieli in W asser und W *ingeist mit saurer Reaktion leicht Ibsen. 100 Teile des Salzes sollen 
beim allmahlichen Erhitzen auf 100° 21,3 Teile an Gewicht verlieren (Deutsche Arzneimittel). 
Hiernach ware ein Salz mit 4 II2 O ins Auge gefasst, eine Formel, welche auch die U. St. Ph. 
anfuhrt. Die whsserige Lósung (1 =  20) wird durch G«rbsaure gelblich weiss, durch Jodlosung 
rotbraun gefallt. Kalilauge verursacht eine m ilchige, sich jedoch  bald zu Oltrópfchen ver- 
einigendo Abscheidung von Spartein. Merkurichlorid bewirlct in der wlisserigen Sparteinsulfat- 
lósung (1 =  10) keine F iillung; eine solche tritt erst ein auf Zusatz von Salzsaure. (Deutsclie 
Arzneim.) Letztere besteht aus C15 HM N2 2 HC1 2 l ig  Cl2. —  Das saure Sulfat ist sehr zer- 
fliesslich, ebenso das Chlorhydrat. Jod- und Bromliydrat dagegen sind lcrystallisiert und be-



stftndig. Die letzteren bilden auch gut krystallisierende basische Salze. — F. A h r e n s  bat 
die Derivate des Sparteins studiert und Dihydrospartein C15 II-8 N2, ein bei 281— 284° sieden- 
des n i, sowie zwei Oxydationsprodukte C15 II20 N2 O2 und Cir> II21 N2 O dargestellt, von denen 
das erstere eine farblose, sirupartige Fliissigkeit und starkę Base, loslich in W asser und 
A lkohol, unlbslich in xxther, darstellt. (S. Beri. Berichte 1. c.) — Zur Erkennung des reinen 
Sparteins dienen die weissen Ńebel, die es mit Sauren bildet; mit einem Tropfen Schwefel- 
ammonium gemischt, giebt Spartein und sein Sulfat eine orangerote Farbung. —  Von Anilin 
unterscheidet es sich durch das Ausbleiben der Isonitrilreaktion beim Erwarmen mit Kalilauge 
und Chloroform. —  Das S coparin  C20 H 2U O10 -)- ó H* O (S ten h ou se  gab ihm die unriehtige 
Form el C21 II22 O10) wurde von S te n h o u s e  1851 entdeckt, vou M e rck  seit 1879 in grosseren 
Mengen erlialten und von G o ld s c h m id t  und von H e m m e lm a y r  eingehend studiert. Das 
Scoparin sclieidet sich ans Abkochungen der Piianze ais Gallerte ab, welche durch Losen in 
angesauertem W asser und erneute Abscheidung gereinigt werden kann. Aus heissem Alkohol 
umkrystaliisiert, bildet es hellgelbe, geruch- und geschmaeklose Krystalle, welche in kaltem 
W asser und kaltem A lkohol schwor, in heissem Alkohol leiclit und ebenso in Losungen der 
iitzenden und kohlensauren Alkalien, in Kalle- und Barytwasser, in Ammoniak (mit gelbgrtiner 
Farbę), in konzentrierten Sauren und Glycerin loslich sind. Durch Kochen mit Alkohol bildet 
es ein schwer losliches, isomeres Produkt; yerdunnto Salzsflure giebt keine glykosidischen 
Spaltungsprodukte; yerdtinnte Schwefelskuro spaltet W asser ab, unter Bildung von C20 II"3 O8. 
Schmelzendes Kaliumhydrat bildet Phlorogluciri und Protokatecliusaure.

Anwendung. Dass mail die Zweige des Strauches zu Besen und groben Biirsten ver- 
arbeitet, ist bekannt und ist auf die mechanischen Eigenschaften derselben zuriickzufuhren. 
Die Knospen dienen, in Salz und Essig eingemacht, in gewissen Gegenden an Stelle der 
Kapern ais Ktichengewtirz, die Bltiten ais Sałat, gerbstete Samen ais Kaffeesurrogat. Die 
Zw eige sollen in einigen Gegenden teilweise den Ilopfen beim Bierbrauen ersetzen, ein Vor- 
gehen, welches natiirlich nur ein gesundheitsschlldliches Bier erzeugen kann. Arzneiliche 
Anwendung fanden vor langer Zeit die Bltiten ais auflosendes Mittel; dieselben sind ganz 
ausser Anwendung gelcommen, seit sie durch die wohlriechenden, sehonfarbigen Bltiten von 
m a r iiu m  ju n ceu m  L. in iłirem ohnehin beschrankten Gebrauche ersetzt sind. L)ie Zweige und 
Biatter, vereint oder gesondert, galten ais harntreibendes Mittel, gerieten aber auch in Ver- 
gessenheit, da sie meist nie allein, sondern mit einer Menge anderer Sachen gemischt, Ver- 
wendung fanden und man in folgę dessen nicht klar w ar, welche W irkung besonders ihnen 
zugeschrieben werden inusste. Einige Pharmacopoen liaben sie der Vcrgessenheit entrissen. -  
Die Samen hatte L o b e l  angewendet und die brechenerregende W irkung ilirer Abkochung 
erkannt. Also auch łiier kannte man schon vor langer Zeit die giftige Wirkung, die man bei 
Ule,r, eu ropaea  L ., C ytisus L ah u rn u m  L. und anderen nahen Verwandten des Besenginsters in 
neuerer Zeit konstatiert hat. — Von grósserer Bedeutung ist die Piianze erst geworden, 
ais man die wirlcsamen Bestandteilo derselben, Spartein und Scoparin, kennen lernte. —  Das 
Spartein , welches sich besonders in der im Schatten gewachsenen Piianze, und auch liier nur 
in Mengen von  0,0004°/w (S ch m id t) vorfindet, ist ein Ilerzgift. Es wirkt lahmend auf das 
Centralnervensystem, auf das Ruckenmark und die Hemmungscentren des flerzens und fiilirt 
in grosseren Dosen den Tod des Individuums herbei. Bei Kaninchen und kleinen Ilunden 
gentigt ein Tropfen des Alkaloids zur Ilerbeiftihrung des Todes in sieben bis zelm Minuten. 
Professor G e rm a in  S ee  reguliert und stJlrlct die Herzthatigkeit durch Anwendung von 0,1 g 
des Sulfats; dasselbe reguliert den Khythmus und beschleunigt ihn bei Verlangsamung und 
Erschlaffung; die W irkung tritt naeh einigen Stunden ein und lialt drei bis yier Tage yor. 
Er vorordnet innerlich 0,15— 0,2 g des Sulfats oder subcutan 0,05— 0,07 g. V o ig t  und P r io r  
bestatigen die der Digitalis ahnliche W irkung; letzterer giebt es in den genami ten Dosen, 
wo Digitalis ohne Erfolg gegeben wird. — Das Scoparin, welcliem die gelbe Farbę der Bltiten 
zuzuschreiben ist, wirkt haupts&fciilich diuretisch. F r o m m u lle r  wendet es subcutan an, in 
Glycerin oder Ammoniak gelóst, und zwar in Dosen von 0,03— 0,0(1 g. Der Gebrauch des 
letzteren Stoffes ist sehr beschrankt.

Spartium junceum L., Ffriemen.

Syn . Spwrtiantłm s ju n ceu s  Link., G en ista  jirncea  (Link.) Desfontaines, G. odorata Mónch. — 
Ein Strauch des stidlichen Europas, besonders in der Umgegend von Triest weit verbreitet. 
Seine rutenfórmigen Zw eige sind glatt, s t ie lr u n d  und kahl, nur in der Jugend schwacli seiden- 
haarig. Die gegenstiindigen, unten wechselstandigen Blatter sind einfach, zungenformig, in 
der Jugend seidenhaarig; der Kelch der einzelnen, traubenformig gestellten, stutzblattlosen 
Bltiten ist verwachsen blŚtterig, nur einlippig, mit ftinf kleinen, dichtgedrangten Zahnen besetzt 
und auf der der Axe zugekehrten Seite tief eingeschnitten. In der h oh m c t to rl i n gslj 1 ii te ist 
die Mitte der unten gestreiften Fahne mit einer heiworragenden Spitze versehen, die Fltigcl 
denen von Sarotham nus ahnlich, der Kieł dagegen yorgozogen, scharf zugespitzt, an der 
Spitze, am Rande und am Grunde sammetartig, schlagt sich spater von den Gcsclilechtsorganen 
weit zurhek. Staubblatter einbundelig verwachsen, nach unten an Lange z u n e h m e n d , Róhre 
schief abgeschnitten. Griffel fadenfonnig, lang, aufwarts gebogen ,. an der Innenseite papillós



und narbentragend, also n ic h t  schneckenfBrmig gerollt. Iliilse anfangs seidenhaarig, spiiter 
kahl, o h n e  bJlrtigen Besatz auf beiden Nahten.

Die medizinische W irkung der Pflanze und ilirer Teile ist der der vorigen ah n lich ; 
besonders sind die harntreibenden Eigenschaften der ganzen Pflanze und die brechenerregenden 
der Samen iange bekaimt. D agegen sind die Bestandteile der Teile der Pflanze bis jetzt 
nicht ermittelt, sie diirften aber mit denen von S arothaninus scoparius Koch ubereinstimmen.

L i t t c r a t u r .  Beschreibung und Abbildung. W im m e r , Flora von Schles. ed. 2. 148. —  
G fren ier et Go dr on , FI. d. Fr. 1. 348. —  H e n k e l ,  Bot. 62. —  B e rg , Bot. 372. Charakterist. 
d. Pfl. Gen. t. 65 fig. 496. —  S c h le c h t e n d a l - I I a l l i e r , Flora von Deutschland X X III. 61. 
t. 2294. —  T h o m e , Flora von  Deutschland III. 275. fig. 424. —  L u e r s s e n , Med. pharin. 
Bot. II. 861. —  K a r s te n , F lora von Deutschland II. 234. fig. 475. —  G a r c k e , F lora (ed. XVII.) 
128. fig. 463. — K. S ch u m a n n , syst. Bot. 600. —  E n g le r  & P r a n t l , Pflanzenfam. III. 3. 
230. 232. 237. — L o w e , F lora of Madeira I. 122. —  S e u b e r t , Flor. azoric. spec. 365. —  
G e is le r  & M o lie r , R ealencyclopadie IX. 63. —  Spartium scoparium  L. gen. 858, spec. 996. —  
H a y n e , Arzneigev. IX . T. 10. Cytisus scoparius Link, Enum. II. 242. —  D e C a n d o l le ,  
Prodrom. II. 154. — E n d l ic h e r ,  Hen. n. 6505. —  Cytisus L. Shet. Sarothamnus. B en th a m  
& I lo o k e r ,  I. 484. n. 66. — B a i l lo n ,  Hist. des PI. II. 334. n. 202.

S partium  ju n ceu m  L. Gen. 858. — J u s s ie u , Gen. 353. —  D e  C a n d o l le , Prodromus 
II. 145. •— E n d l i c h e r ,  Gen. n. 6497. —  B en th a m  & I lo o k e r ,  Gen. 483. n. 63. —  Bot. 
Register t. 1974. — Bot. Magazin t. 85. —  B a il lo n , 1. c. II. 333. n. 201. —  L in k  (SpartiantJm s), 
Enum. hort. berol. II. 223.

Drogen. H a g e r , Praxis II. 21. —  G e is le r  & M o lie r , R ealencyclopadie IV. 566. —  
M e y e r , Drogenkunde II. 170 (flores). — F lU c k ig e r  & H a n b u ry , Pharmacogr. 170 (H erb u  
seu  C acum ina S coparii). —  Pharm. Brit. (1885) 359. —  Gall. Suppl. 1895. 15. —  U. Śt. Ph. 
(1894) 348. —  Portug. (1876) 215. —  ftparteinum  su lfu ricu m . H a g e r , Praxis II. 21. bis III. 239. — 
F l f lc k ig e r  & H a n b u ry , 1. c. —  Realencyclopiidic IX . 355. -  I lu s e m a n n -I I i lg e r ,  Pflanzen- 
stoffe II. 1024. —  D o r v a u lt ,  XII. Aufl. 539. —  Pharm. Gall. Suppl. 62. —  Helvetic. III. 253. —  
Nederl. .Suppl. (1891) 225. — Roman. III. 292. —  Deutsche Arzneimittel (1891) 242. n. 650. -  
Scoparin. I lu s e m a n n -I I i lg e r , 1. c. 1026. —  M e rck , Pharm. Centralh. (1886) 27. 106. -  
Arch. Pharm. (1880) 16. 54. —  A h r e n s , Beri. Ber. 20, 2218 bis 24, 1095.

Praparate. S uccus S coparii. Pharm. Brit. 389. —  D ecoctu m  S coparii. Brit. 135. 
E xtra etu m  S coparii. H a g e r , 1. c. II. 22. — E xtra ctu m  S coparii flu id u m. U. St. Ph. 167. —  
T in ctu ra  Scoparii. H a g e r , 1. c. II. 22.

Tafelbeschreibung:
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B la tt  d e s K i e l s ;  3 S ta u b b la t te r  u n d  G r i f f e l ; 4  S t e m p e l ; ó N a r b e ;  6 r e i fe  F r u c l i t ;  7 d ie s e lb e  g e o f fn e t ;  8 S a m e n ; 
9 L a n g s s c h n it t  d es  S a m e n s ; 10 Q u e r sc lm it t  d es  S te n g e ls . —  A , B , C, 6, 7, 10 n a t i ir l ic h e  G ro s s e . 1— 5, 8, 9 v e r -  
g r o s s e r t . N a ch  le b e n d e n  T h i ir in g e r  E x e m p la r e n .
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Indigofera Anil L.
S ich e lfrtich tiger  In d igo , A n ilin d ig o , A n ilp flanze, A n il mai. T aru m  K em b a n g .

Familie: PajńUonacmi En dl. G r u p p e : Lotoide.au Endl. U n fco r fa m ilie : Ganisteae. 
G a ttu n g : Indigofera L.

Beschrcibung. Die Pflanze ist ein ara Gruiide holziger Halbstrauch von 1 m Hohe, 
selten liOlier; der Stengel ist grUn, kantig, dicht mit Blattern besetzt, oberseits mit weit aus- 
gebreiteten Aston. 9ą  Die Blfttter sind wechselstiindig und unpaarig gefiedcrt. Das ganze 
zusammengesetzte Blatt ist 10— 12 cm lang and 1 cm breit; die einzelnen Blattchen etwa 
3 cm lang und 1 cm  breit; das Ilauptblatt, wie die Teilblftttchen siad gestielt; der Stiel 
des ersteren ist urn so kiirzer je  bober es steht, die Stielchen der Einzclblattchen sind etwa
2— 3 mm lang. Die Blattchen stelien drei- bis sicbenpaarig an. der HauptspindeL, welche 
in das unpaare Blattchen endigt; die Bbittcben sind oval binglicb oder oval, ganzrandig, 
nicht zugespitzt, aber an der Spitze mit kurzem scliarfem Stachelspitzchen verseben. Die 
Oberseite ist lebhaft gelbgrOn und kalii, die Unterseite dunkelgraugrtin, mit anliegenden, in 
der Mitte befestigten "pfbrm igen warzigen Tlaaren besetzt. Die Nebenblfltter sind sebr klein, 
pirieinlich, frei, nicht angewachsen. Die Bhiten sind in blattachselstftndige Tran bon ver- 
einigt, w elche bis zu 5 cm lang, aiso erbeblich lcfrzer ais das Sttitzblatt werden und dreissig 
und mehr kleine Bliltclien enthalten. Sie entwickcln sieli allmahlich derart, dass unten 
schon reife Fruchte Yorlianden sind, wflbrend die obersten Bliitcben nocli im Knospen- 
zustande sieli befinden. Die Bliitenstiele sind etwa 2 mm lang, die BlOten selbst etwa 
5— 6 mm. Der Kelch ist sebr klein, etwa 1— 2 mm lang, goldliaarig, finifz?Umig, etwas 
lippig, da die zw ei unteren Kelcbblatter spitzer und litnger, die oberen dagegen melir breit 
eifórmig und kurzer sind. Die schmetterlingsartige Blumenkrone bat eine erst dacliig ge- 
faltete, spiiter ausgebrcitete aufgerichtete Fahne, dereń Aussenseitc ebenfalls weiss- und gold- 
haarig, und dereń Innenseite hellmoosgrfln ist; Fliigel und Schiffclien sind so lang ais die 
Fahne; erstere ha bon einen sebr zarten N agfl, sind langlicb, an der Spitze abgerundet, an 
der nach oben gelegenen Seite des Grundes mit eineni Ólirchen verselien. An der Spitze 
sind sie schon rosenrot, nach dem Nagel zu blasser. Das Schiffclien endlieb besteht aus den 
zwei untersten, an der Spitze verwachsenen weissen, und von der Spitze her goldhaarigen 
Blattchen, w elche ebenfalls vorn einen stumpfen Kieł bilden und am oberen Ran de, etwa 
ein Drittel ihrer Lange tiber dem Grunde einen hohlen riickwiirts gebogenen Sporu tragen. 
— Neun Staubbliitter sind in eine lange etwas schief abgcscbnittene Rdhre verw achsen; das 
der Faline gcgeuuber stehende dagegen frei. Der freie Teil der Staubfftden ist ziemlich 
kurz, boi den un teren litnger ais bei den oberen; die Staubbeutel sind weiss, berzformig, mit 
breitem Bindeglied verselien, nach innen sieli offnend. Der Fruchtknoten ist ganz von der 
Staubfadenrohre umsclilossen; er ist etwa 2,5 mm lang, stielrund, dicht mit silberwcissen 
und gelblichen ”|"IIaaren besetzt und lauft in einen kahlen aufwarts gebogenen Griffel aus, 
welcher mit einer ruudliclien, in der Mitte papillosen Narbe versehen ist. Dor Fruchtknoten 
tragt an der foboren) Bauchseite eine Blacenta mit sieben bis zehn anatropen Samenknospen. 
Die Fruclit ist eine fast stielrunde, etwas zusammengedriickte, sichelMrmige, oben bespitzte, 
n ic h t  wulstige IlUlse von etwa 12 mm Lange und 2 mm Dicke, unreif gelbgrtln und liaarig, 
reif grtinlich braun und kahl oder nur an den schwielig yorstehenden Niihten behaart, 
netznervig und bogig herabgeschlagon. Die Samen, vier bis sieben in jeder lliilse, sind etwa 
2 mm lang und ebenso breit oder etwas schm aler, zylindrisch, grunlicb dunkelgrau, mit
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seitlichem Nabel. In der Hiilse sind sie von falschen hautigen Scheidewanden getrennt. 
Sie enthalten kein N ahrgewebe; der Keimling bat ein kurzes keuliges W urzelchen.

Formen. D e C a n d o l le  unterscheidet folgende Form en der Pfianze: 
a. oligophyUa. Blatter mit drei bis vier Blattpaaren; Hiilse bogenformig. So aut 

St. Dom ingo und Mauritius. (Sloan. Jam. t. 176 Fig. 3. Lam. 111. t. 626 Fig. 3); 
(i. polyphylla . Blatter mit funf bis sieben Fiederpaaren; Iliilse bogenform ig; Cayenne, 

Martiniąue, St. Domingo, Java, Ostindien;
y. orthocarpa. Blatter mit funf bis sieben Blattpaaren; Hiilse fast gerado, zurtick- 

gebogen. Madagascar, Ostindien. (K u m ph iu s , H erb . am boin. 5 t. 80).

Yorkommen. Die Pfianze ist in Stidamerika einheimisch, wird aber auch dort, wie 
tiberhaupt zwischen den W endekreisen auch auf der westlichen ITalbkugel angebaut. Fur 
Kultur geeignet ist in diesen Breitengraden jedes Land, welches ein heisses und teuchtes 
Klima besitzt. Man drillt die Samen in Furchcn mit 30— 50 cm Distanz, und sorgt dafur, 
dass die Samen in dem gutbeackerten Boden nicht zu ticf zu liegen kom m en; dann er- 
scheinen die Keimpflanzen sehon nach wenigen Tagen iiber dem Boden. Nachdem  man die 
Uberschussigen Pflanzchen entfernt hat, bedarf die Pfianze nur nocli geringer Pflege und kann 
sehon nach drei Monaten geschnitten werden.

Bliitezcit. Zweim al im Jahre, zur Regen- und zur Sommerszeit.

Andere wielitige Indigofera-Arten sind folgende:
2) Indigofera tinctoria L. (I . indica  Lam.) gemeiner Indigo. —  Ein b is  2 m h o h e r  

Halbstrauch, am Grunde armsdick und holzig; Stengel oberwiirts iistig; Astę zahlreich, aus- 
gebreitet, weisslich. Die wechselstandigen Blatter haben nur v i e r  b is  fu n f  F i e d e r p a a r e ;  
die Blattchen sind langlich, unterseits kaum behaart, aber blaulicli grtin, oberseits lebhaft 
gelbgrtin. D ie Blutentrauben sind k u rz  e r  ais das Sttitzblatt; die Bltite in Farbę und Gestalt 
der vorigen ahnlich, namentlich des Abends stark duftend. Hiilse stieirund, gebogen, h o k e r ig ,  
abwiirts gerichtet, vielsamig. Samen den vorigen ahnlich.

Formen. D e  C a n d o l le  unterscheidet folgende Varietaten:
a. m a crom rp a : Htilsen verlangert, acht- bis zehnsamig. Ileimat wabrscheinlich Ost

indien. (Sloan. jam aic. 2 t. 179. R h e e d e ,  hort. malab. 1. t. 54 Rumpli. hei'b. 
amboin. 5. t. 80. —  /.  S um atrana  Gaertn. Fruot 2, 317 t. 148. —  Lam., 111. t. 626.

(i. brach ycarpa : Iliilsen kurz und dick , drei- bis yiersamig. (J. G uatim ala  Lun.) Sud- 
amerika.

Yorkommen. Die Pfianze ist in Ostindien heimisch, wird aber in allen tropischen 
Landem  jetzt zum Zw ecke der Indigogewinnung lcultiviert.

Bliitezeit. Die Pfianze bliiht, wie die vorige, zweimal im Jahre, zur Regen- und zur 
Sommerszeit.

3) Indigofera argentea L. Agyptischer Indigo. Ein 1— 2 m hoher Halbstrauch. Blatter 
mit ein bis zwei Fiederpaaren; Blattchen verkehrt eiformig, stumpf, beiderseits seidenhaarig; 
Trauben ktirzer ais das Sttitzblatt. Htilsen weisshaarig, etwas zusammengedrtickt, hokerig, 
hangend, zwei- bis viersamig. Agypten, Barbarei und Tunis, Ostindien kultiviert. (Syn. 
I . articiilata  Gouan., 1. tinctoria  Forsk, I . g lauca  Lam.) D e  C a n d o l le ,  Prodr. II. 224 n. 31.

4) Indigofera disperma L. Ein Halbstrauch mit stielrunden Zweigen, vier- bis sechs- 
paarigen Blattern mit elliptisch-langlichen kahlen Blattchen. Die Trauben sind schlank, 
langer ais das Sttitzblatt; die Htilsen stieirund, etwas hockerig, zugespitzt, zweisam ig, rauh- 
haarig (oder kahlV). Ostindien. Trew. Ehret. t. 55. D e C a n d o l le ,  Prodrom. 11. 228 n. 61.

5. Indigofera galegoidcs DC. s. Nachtrag.

Pharmazeutiscli wichtig ist I n d ig o ,  der durch Giilirung des Saftes der sub 1— 4 ge- 
nannten Pflanzen erhaltene Farbstoff. —  Derselbe wird in den Kulturorten der Indigostaude 
in besonderen Faktoreien gewonnen. Iiier werden die zermalmten Pflanzen in gemauerte



sog. G a h r u n g s k u fe n  fest eingestampft und mit W asser iibergossen. Die Masse geht in 
Gahrung iiber, welche nach neun bis vierzchn Tagen beendet ist. Darauf wird die Flussig- 
keit von dem Kraute gesondert und in die S c h la g k u fe n  gebracht, wo sie durch kreisendc 
Schaufeln in stete Bewegung versetzt und mit Luft in Beriihrung gebracht wird. — Allmali- 
lich sclieidet sich dann der Indigo in tiefblauen Flocken ab. Man lflsst letztere absctzen, 
hebt die uberstehende PJŚissigkeit ab und kocht den Brei mit reinem W asser aus. Nach 
aberm aligem  Absetzenlassen und Abhebern der Flflssigkeit sammelt man den Brei auf Baum- 
w ollenzeug und presst und trocknet ihn bei Lichtabschiuss. —  Der so gewonnene Indigo 
bildet ursprttnglich W iirfel oder iiache T a fe ln , welche meist durch einen Stempel ihre Ab- 
kunft erkennen lassen. Durch Yerpackung sind die Stucke nieht sclten mehr oder weniger 
zerbrochen. Sie sind tief yiolettblau getarbt und besitzen einen erdigen Bruch, werden aber 
durch Reiben oder Schaben mehr oder weniger kupferrot oder goldig glanzend (m ir r ę )■ Je- 
mehr sie diese Eigenschaft besitzen und je  leichter die Stiicke sind, um so besser ist die Handels- 
waare. Unter dieser unterscheidet man ostindische und westindische Sorten: Ostindischer 
Indigo im weitesten Sinne umfasst 1. B e n g a lis c l io n  Indigo, teuerste Handelssorte, in Wurfeln, 
2. J a v a n is c h e r  I n d ig o ,  dem vorigen im W erte gleich ; leichteste Handelssorte, .1. geringere 
Sorten ais K u r p a h - ,  M a d r a s - , B im lip a ta m - , B e n a r e s - ,  T ir h o o t - ,  O u d e -In d ig o  u. a. 
Bengalischer Indigo komrat in Kisten von 100— 150 kg ober London, Javanischer auch in 
kleineren Verpackungen ubcr Amsterdam und Rotterdam in den Handel. Westimlischer 
Indigo kommt von San Salvador Ober G u a te m a la  ais beste Sorte (in 3 F orm en : I. Floras, 
II. Sobras, III. Cortes) und ais geringere von C a r a c a s  und M a n ila , welche haufig durch 
Sand und Steine verfalsclit sind. Der Guatemala-Indigo ist dem Bengalischen an W ert 
gleich und kommt in Serronen aus Buffelleder, mit 75 kg lnhalt, tiber Hamburg und Bremen 
in den Handel. Agyptischer Indigo ist fur den Grosshandel ohne Bedeutung, soli aber zu 
den besseren Handelssorten gelioren.

(jfcschiclitc des Indigos- Der Indigofarbstoff ist schon sehr lange bekannt. Man 
schatzt die Dauer seiner Anwendung auf mehr ais zweitausend Jalire. Er kam in jenen 
entfernten Zeiten aus Indien und war schon dem D io s c o r id e s  (ais ivóixov  sowie dem
P lin iu s  bekannt, wenngleich iiber die Herkunft nur W enige Auskunft zu geben vcrmochten. 
Im dreizehnten Jahrhundert brachte M a rco  P a o lo  die ersten genaueren Nachrichten iiber die 
Gewinnung des Indigo nach Europa, und trotzdem, — und obgleich G a r c ia s  ab  I lo r t o  im sech- 
zełmten Jahrhundert die In d ig o fera  tinctoria  beschrieben liatte — hielt man den Indigo bis 
zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts fur ein Minerał. In der Mitte des siebzehnten 
Jahrhunderts fuhrten die Hollander den Indigo aus Ostindien in Europa ein ; bald gelangte 
er auch nach Deutschland, fand aber hier in den Schutzmassregeln fur die lieimische Kultur 
der Farberwaids, Isa łis  tinctoria  L., (C ruciferae) ein grosses Ilindornis seiner Verbreitung, 
w elches ihm indessen auf die Dauer niclit widerstehen konnte, sodass heute, trotz anderer 
Rivalen auf dem Gebiete der Farbstoffe, er nicht nur die Waidkultur so gut wie vornichtet hat, 
sondern auch dass er selbst durch die besten Erzeugnisse der Tlieerfarbenindustrie nicht verdrangt 
werden kann ; — im Gegenteil der Anbau in Ost- und Westindien ist in stetem W achsen begriffen ; 
in Bengalen waren im Jahre 1895 eine Million Acres mit Indigopflanzen besetzt; die Ertrage 
wurden von 2760 grossen und 6030 kleinen Fabriken und Faktoreien verarbeitet. Der Export 
an Indigo aus Ostindien betrug 1891/92 125327 cw t (M5,36 kg; im W erte von 32140746 Kup.; 
dagegen 1893/94 131399 cw t im W erte von 41821281 Rup. Davon gelangten nach Deutsch
land 12572 cw t fur 4752049 Rup. (1 Rup. =  ungef. 1 M). Dem Indigo verwandte Farb
stoffe gewinnt man ausserdem auch noch aus Isu tis tinctoria  L. (C ruciferae) in Deutschland, 
B a p tis ia  tinctoria  R. Br. (B apilionaceae) in Nordamerika, P olygon u m  tin d oriu m  Lour. (P olygon a w a e) 
in China und von W righ tia  tinctoria  R. Br. (A p ocyn a cm e) in Ostindien, E u p a tw iu m  tinctoriurn  
Puhl, (Com positae) in Paragnay; die Mengen erzeugten Farbstotfs aber sind verscliwindend 
gegeniiber denen aus Indigofera-Arten.

Entstckung und lłestaiultcile. In dem fast farblosen Safte der Indigopflanzen befindet 
sich das I n d ic a n  O86 I-I81 NO17, ein Glycosid, w elches demselben durch Bchandeln mit Alkohol
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entzogen and ais brauner bitteror Sirup erhalten werden kann. Das Indican zerfal.lt durch 
Gfllirung oder durch Saurcn in einen zuekerlihnliehen Stoff, Indiggluein 0° H "’ O'1 und in 
Indigweiss 0 1# II18 N9 O2, welches durch Einwirkung von Sauerstolf W asser und Indigblau oder 
indigosin C1BH10N® O2 bildet. —  Die Ghhrung wird, wie A l.v a r e z  1887 gczeigt liat, durch 
einen Bazillus hervorgerufon, welcher dem B acilh is  pnetcm oniae und Bar., rhinosd&romaiin sehr 
almlich ist. Dersolbe hat iiusserst heftige patliogene EigenschaCtcn und totet kleine Ticro, 
welcłie darnit geimpft werden, w ic auch die genami ton Bazilłen im stande s.ind, das Indican 
unter Indigobildung zu zerlegen. ■ Dej* aus dem Indican erzcugte Indigo ist kein einheit- 
licher K orper; er besteht der Ilauptsaohe nacli aus In d ig o t in  oder In d ig b la u , entha.lt aber 
ausserdem die Stoffe I n d ig le ir n ,  I n d ig b r a u n  und I n d ig r o t ,  welche dem Indigo durch 
successive Behandlung mit verdunnter Schwefelsilure, verdtinnter Kalilauge und A lkohol ent- 
zogen werden konnen. —  Im ligblau (Indigotin) CW l i ’ " K 2 O2 kann dem von Leim , Braun 
und Rot befreiten Indigo entweder durch Sublimation oder durch Verwandlung in Indigweiss cnt- 
zogen werden. Zu letzterem Zw eck e kocht man den Indigo mit dem glciehon Gewichf, 
Traubenzuckers, w elclicr in 45 Gewichtsteilen W eingeist von 7 5 °/0 gelbst und mit l,o &o- 
wichtsteilen sehr starker Natronlauge, lasst stehen und hebt die gelbrote Losung ab; in 
olfener Sc,hale der Luft ausgesetzt, oxydiert sieli das geloste Indigweiss in Indigblau, welcJies 
sich in F locken absetzt und durch Sublimation gereinigt werden kann. —  Es ist bekannl, 
dass das Indigblau auch synthetisch dargestellt werden kann; von den zahlreichen Methoden, 
die die Lelirbucher und Faclischriften der Chemie auliuhren, seicn erwahnt: 1) Zcrsetzung 
der Orthonitrophenylpropiolsauro mit Kaliumh^drat und Traubenzucker; 2) Behandlung von 
Diisatogen mit Schwefelammonim; ?>) Reduktion des Isatinchlorids; 4) Oxydation. von Indol 
durch ozonhaltige Luft; 5) Oxydation von Indigweiss, Indoxyl oder Indoxylscl)welelsaui,e 
mit Luft. Genaueres ergeben die genannten Quellen. Das Indigblau bildet cin dunkelblaucs, 
amorphes, gerieben kupferartig ghlnzendes P u lver, das erlutzt in kupforroten Krystallon 
sublimiert. Im luftverdunnten Raumo geschieht dies ohfte Zcrsetzung, unter Bildung eines 
purpurroten Dampfes. —  Das Bulver ist unlbslich in W asser, verdiinntem W eingeist und 
Atlier, in yerdunnten Atzlaugen und verdtlnnten Sauren; mehr oder weniger loslich in Anilin, 
N itrobcnzol, Phenol, venetianiscliem Terpentin, Paraffin und fetten Olen, besonders in der 
Ilitze, in der Kai te dagegen sieli meist krystallinisch abscheidend; in kocliendem  Alkohol 
und kocliendem  Chloroform lOst es sich bis zur Erzeugung einer blauen Farbo, lleduzierende »Sub- 
stanzen bilden daraus Indigweiss, Zinn- und Salzs&ure Indigweiss-Zinnoxydul; verdttnnte Salpóter- 
siiure verwandelt es in Isatin, konzentrierto in Pikrinsfture, rauchende Scliwefelsaure in lndig- 
monosulfosaure und Indigdisulfosaure. Aus den letzfcen erzeugt man Iiuligcarm in, (Jarndnum  
coeru leum , indem man die m oglichst von Indigleirn und Indigbraun befreiten Sulfosauren aus 
i li ren Losungen durch Pottasclie, Kalium- oder Natriumchlorid ais Kalium- oder Natriumsalz 
fltllt und die Mederschl&ge mit den M lcn d en  Losungen aussiisst und in Teigform  in den. 
Handel bringt. Ungereinigte Sulfosauren geben m inderwertige Farbstoffe.

Anwemluug. In ilirer Ileimat gelten die Indigo fera-Ar ten auch. ais Heilmittel. Das 
gepulverto Kraut von Indigo/hra j l n i l  L. dient ais Ileilmittel verschiedener Leberkrank- 
lieiten, ferner ais stftrkendes Hittel bei D yspcpsie und D yscnteric, allgcm einer Erschlalhmg, 
sowie ais Fiebermittel bel chronischen Kranklieiten; die Blfttter werden ais Iteiz- und Abfuhr- 
mittel, ja  sogar ais Brechmittel gebraucht. • Mit der W urzel Ton In d igofera  lin d o r ia  L . beliandelt 
man .Steinbescliwerden und Syphilis, die frischen Blatter benutzt man zu Umschlagen boi 
Kontusionen und cntzundlichen Ilautkranklieiten. —  Die umfassendste Verwendung findet der 
Indigo ais Farbstoff. Indem man ilm durch K oclien mit Kalle und einem Reduktionsmittel 
ffriilier Eisenvitriol, neuerdings 4'raulienzucker oder Btarkesirupj in Indigweiss uberfuhrt, die 
vereinigten Zeuge in diese Indigkiipe hineinbringt und sic darni der Einwirkung der Luft 
aussetzt, erłuilt man eine so innigo Yereinigung des Indigblaues mit der Faser, dass dieselbe 
durchaus echt gelarbt erscheint. Z udem ist die Einwirkung des Liehtes auf diesen Farbstoff 
eine so ungomein langsame, dass durch diese Eigenschaften der Indigo alle ahnlichen Farb- 
stoffe iibertrifft. — In pharmazeutischem Gkibraucli belindet sich Indigo-LOsung oder Indig-



karmin lOsung in v«rschiedener Starko, teils ais Fflrbemittel, toils ais Reagens auf freio 
Salpetersiiure, freies Chlor imd untercłilorige Sfture, teils zur Itrkennung von Kalium in der 
gelben Natriumflamme, an Stelle des sonst ublichen Kobaitglases (Pliarm. Ilung.). Die Indigo- 
losung erhalt man durch Behandein von Indigopulver oder kauflieliem reinem Indigotin mit 
rauchender So-hwefelslture und Yerdiimien des Produktes mit Wasser. Iii diesem lóst sieli 
die Indigdisulfbsaure, wiibrend die Indigmonosulfos&uro ais blauer Niederscldag sieli absetzt. — 
lii einigen Arznoibflcliern liiidet sieli fiidigo selbst, wolil ab er nur zum Cebraueli ais Reagens; 
seine medizinisclie Anwendung gegen Epilepsie und innere Kranklieiten geliort vergangoncn 
Zeiten an. Die Priifung des Indigos wOrde sieli auf den Wasscrgehalt (3- 8%  bei guten 
Sorten), den Aseliengelialt (7— 10% ) und den Farbewert zu erstrecken haben. Der leizte kann 
durch Darstelhuig des reinen Indigblaus oder durch Zerstorung desselben ermittelt worden, 
woriiber die Lehrbucher der praktisehen Chemie Auskunft geben.

Nachtrag. Die Anzahl der Jndigo liefernden Tndigofera-Arten ist ziem lich beschrhnkt; 
die meisten Arten lieferji keinen Indigo; manciie werdon ilirer zwar kleinen, aber sclion 
gofarbtcn Bliiten wegen gebaut. Bei einigen hat man atherisches Ol gefunden, .̂ o 'n der 
W urzel von 'Intligofcra uspolu thnm bs und in den Blattern /. (jahffmdes DC. Das letztere wird 
neuordings in den Javaniseiien Kulturstationen bei Bnitenzorg kultiviert, wosolbst man aueli 
das atherisehe Ol der Pllanze erlialten und studiert hat.

5) .Indigo('ora galogoitlos DC. Ein astigcr Ilalbstraucli von 1— 2 m Ilohe mit weelisel- 
standigen, unpaarig gefiederten Blattern mit acht bis nenii Fiederpaaren. —  Die Fiederblatt- 
chen pind elliptiscli, mit einem Stachelspitzchen besetzt und beiderseifcs tein flaumig behaart, 
oberseits leliliaft griin, unterseits graugrtin. Die Blutentrauben stelien in den Blattacliseln 
und sind nur halb so lang ais die 10— ’P5 cm langen Stdtzblatter; die Bliiten liaben die 
Farbung derer von I . A n il  und tind aria  L., docli ist das SchilShen erhcblich langer ais Fahnc 
und Flugel. Die lltilscn sind gcstielt 7— 10 cm lang, seitlich zusammengedriickt, zugespitzt, 
an den Nilhten wulstig vorspringend, zelni- bis zwOlfsamig; die Samen sind bolinenlormig ab- 
gerundet, mit seitlichem Kabel, in der Iltilse durch breito Querbander getrennt. —  Der Strauch 
ist in Ceylon einheimiscli, in Java angebaut.

Das iltherisclie Ol dieser Pllanze wurde 1894 von Dr. v a n  R o in b u rg h  in einer Menge 
von 0 ,2 %  ans dem frischen Kraut gewonnen. Herr v. R o in b u rg h  fund in den frisehen 
Blattern eine Substanz, w elcho noeh ni elit krystallisierbar erlialten worden koimte, die aber 
teils duroji eigene Fermentation, teils durch Behandlung mit Emulsin unter Bildung vou Benzal
dehyd, Blausflure, Athyl- und Metlijdalkoliol zersetzt wurde. Ob dieselbo Amygdalin, Lauro- 
eerasln oder eine ahnliche Substanz ist, konnte noeh nicht festgestellt worden. Durch 
Destillation mit Wasserdiimpfen wurde das atherisehe Ó1 ans dem Roaktionsgemiscli ab- 
gesondert. W urden die Bliitter vor der Destillation 24 Stunden in W asser maceriert, war 
das Ol an Atliylalkohol reiclier. Detzterer wurde durcli die jjodoformreaktion, Metliylalkoliol 
durch die Bildung von Jodmethyl und M etliyloxalat, sowie durch die Reaktion mit Nitro- 
trimethylmetaplienylendiamin (Scliimmel & Co., Beriohte, April 1896 S. 75) erkannt. Das 
Ol ist liellgelb, rieclit nach bitteren Mandeln mit krautartigem Nebengorucli. Sein spczifisclies 
Gewiclit ist 1,046. —  A u d i in den Blattern des Guatemala-Indigos ( I  tin d oria  L., var. [i brad iy- 
carpa  DC. =  I . Guatim cda Lun.) finden sich neben etwas atheriscliem Ol Spuron von Methyl- 
alkohol (Schimmel & Co. 1. c.).

L ittcratur. Beschreibung und Abbildung. In iligo fera  L. L. Gen. n. 889. — J u ss ie u , 
Gen. 359. —  F n d l i c h e r ,  Gen. n. 6530. —  B en th a m  & H o o k e r ,  Gen. 1. 499. n. 91. — 
B a illo n , Ilist. d. PI. Tl. 277. —  G iir tn e r , Fruct. 11. 317 t. 148. —  L a m a r c k , Diet. 111.244. 
Suppl. III. 145. 111. t. 626. —  In iligo fera  A n il  L. Syst. veget. ed. XIV . 889. n. 20. Mantiss. 272. - 
R u m p h ., Herb. amboinens. V. t. 80. —  S lo a n e , Voy. 2. t. 176. lig. 3. L a m a r c k , 111.
t. 626. fig. 2. —  D e s c o u r t i lz  1. t. 17. —  D e  C a n d o lle , Prodr. II. 225. —  B a il lo n , Ilist. II. 
379. 381. —  E n g le r  & P ra n t l .,  Pfi. fam. III. 3. 259. 260. —  K o s t e le t z k i ,  Med. pliarm. 
F lora IV. 1265. — H e n k e l, Bot. 65. —  B e r g , Bot. 376. — L u e r s s e n , Med. Bliarm. Bot.
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TI. 870. — K a r s t e n , Flora von Deutschland Tl. 248. — V. S c h i f fn e r ,  Trop. Nutz- und TloilpTl. 
Exsicc. No. 11. —  G o is le r  & M o lie r , Realeneycl. d. Pharm. IV. 425. 4.26. In d ig o fera  lin d o r ia  E. 
Spec. 1001. Syst. veget. 1. c. n. 20. —  L a m a r c k , Diet. .5. p. 245. — llu m p li, herb. amb.
v. t. 80. — T r e w , pl. select t. 53. 54. — D e  C a n d o lle , Prodrom. II. 224. —  K o s t e le t z k i  
1. c . _  H e n k e l 1. c. 64. — .'B erg, Bot. 376. —  Charakt. d. Pf. Den. t. 67 lig. 509. —  L u e r s s o n  
1. c. U. 870 u. 857 lig'. 182. —  B a i l lo n , Hist. II. 210 lig. 160. 381. —  K a r s te n  1. c.
K. S ch u m a n n , syst. Bot. 386. —  Realeneycl. d. Pharm. V. 419. 426. —  S c h i f fn e r ,  trop. 
Kultur-- und Heilpfl. E xsicc. No. 60. In d ig o fera  argentea  L. Mantiss. 27. Syst. veg. 1. c. n. 23. -  
l /U e r i t i e r ,  stirp. nov. t. 79. — S lo a n e , Voy. Jam. t. 176 fig. 3. —  D c s c o u r t i lz  8 t. 548. • 
K o s t e le t z k i  1. o. 1266. —  K a r s te n  1. c. — B e r g  1. c. —  H e n k e l 1. c. 65. — D e  C a n d o l le ,  
Prodr. 11. 224. Realeneycl. IV. 426. •— In d ig o fera  disperm a  L. Syst. nat. 3. p. 232. -
T rew ., Ehret. t. 55. — D e  C a n d o l le ,  Prodr. II. 228. —  K o s t e le t z k i  1. c. 1266. —  B e r g  1. c. - 
In d igo fera  galegińdeH. D e  C a n d o l le ,  Prodr. II. 225. —  S c h i f fn e r ,  Trop. Nutz- und Heilpllanzen 
Exsicc. No. 29.

Drogen. In d igo. H a g e r , Praxis II. 193. —  H e n k e l, Pharm. 579. — W ie g a n d , 
Pharm. 19 u. 379. B e rg , Bot. 236. 621. - F I S e k ig e r ,  Drundr. 116. ■—  W ie s n e r ,  Roh- 
stoffe 661. - D o r v a u lt ,  1’ OUicine ed. XII. 583. —  R o s e n t l ia l ,  pl. diaphorie. 995. —  D u ib o u r t , 
Drogues slmjrl. ed. 6. 111. 480. E r d m a n n -K o e n ig  (H a n a u so k ), W aarenkunde 509. - 
Realeneycl. IV. 419. —  Apoth.-Ztg. 1894. 545. • Pharm. Ztg. 1894. 45. —  Arch. Pharm. (1887) 
Bd. 225. 1070. — R o x b u r g h , Coromandel Pl. —  M iq u e l, Nederl. Indie; ders. Sumatra. 
Pharm. Dan. (1893) 192. —  Brit. (1885) 476. — Suec. VII. 109. 156.

Praparate. S o l Indici. D ie t e r ic h ,  Man. ed. 6. 488. —  l la g e r ,  Praxis II. 195. 
Pharm. Austr. VII. 210. 227. —  IIe!vet. III. 317. Ilung. II. Reag. No. 65. p. 671. —  Nederl. 
Tab. II. S. 4. Suec. 264. U. St. Ph. 474. —  C arm inum  coeruletim . E rd m a n n -K o e n ig ' 
h fi. 510. — H a g e r  1. c, III. 572. —  ludighlau . H a g e r  1. c. III. 571. —  F lt ic k ig e r ,  Drund- 
riss 111). Realencyclop. IV. 417. —  l in g i  arom atic. Pharm. Dan. 378.

Tafelbeschreibung:

4 K ie ł ;  
A ,  I i,

A  B lu te n z w e ig . B T r a u b e  m it re i fe n  n t i ls e n . 1 B l i i t e ;  2 F a lm e  v o in  l it te k e n  a u s  g e s c h e n ;  3 1 l i i g e l ;  
5 K e lo h  u n d  G e s e h le e b t s o r g a n e ;  6 P o l l e n ;  7 F r u c h t k n o t e n ;  8 r e i f e  S a r n e n ; 9 d e r s e lb e  y e r g r o s s e r t .  

8 i)i n a t t lr lic h e r  G rO sse , 1— 7 u n u  9 y erg -rossert . N a c li  e in e m  E x c r n p la r  au.s P r o fe s s o r  V . S c h iffn e r s
T r o p . K u ltu r -  u n d  H e ilp lla n z e n  K x s ic e . N o. 11 a u s  B u it e n z o r g  (H e rb a r . Y o g tb e r r ) .
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Arachis hypogaea L.
E rdnuss, E rdm an d el, E rdeich e l, E rd sch ote , E rd boh n e , U n tergru n d b oh n e , S ch m in k boh n e, 

E rdp istazie , S ch o k o la d e n -W u rz e l. E n g lis ch : P istach e , E a rth -n u t, G rou n d -n u t, P ea-nut. 
h ra n z o s is ch : P istach e  d e  terre, N o ix  d e  terre, T erre -n o ix , A rach id e . H o lla n d is ch : G ron d - 
n oot, A a rd n o o t , A ard am an d el, C u raęao ’sch e  A m a n d el, A rach is. P o rtu g ie s is ch : A m en d o im . 
B ra silia n isch : G in gu b a . K u b a n isch : M ani. W esta fr ik a n isch : M an du bi o d e r  M undubi. 

O sta frik an isch : N ju g u  und D sch u g u m a u e . M alayisch  : K atja n g  tanah (E rdbaum ).

S u n d a is ch : K atja n g  suruk.

Syn. A ra ch is  asia tica  Loureiro, A . a fr ica n a  Loureiro, A . prostra ta  Hasskarl, A ra ch n id a  
(ju a d rifo lia  Noronha, A rach n id oid es  Nissoli, M an du bi Marcgrav.

Familie: P a p ilion a cea e  Jussieu. S e k t io n : H edysaroideae. U u te r fa m ilie  : titylosantheae. 
G a ttu n g  : A ra ch is  L.

Beschreibung. Die Ptlanze ist krautartig, einjahrig, niedrig, oft niecierliegend, niciit 
selten an den Knoten wurzelnd. Die weisse dtinne Pfahlwurzel treibt eine grosse Anzalil 
von Nebenwurzeln, welche mehrfacli kleine erbsengrosse knollige Verdickungen tragen. Aus 
dem W urzelstocke entspringen mehrere nacli allen Seiten ausgebreitete, zum Teil aufstrebende, 
weichhaarige Stengel, welche 30— 120 cm lang werden; die niederliegwnden, am Grandę 
wurzelnden treiben an den Knoten nach oben mehrere aufrechte ebenfalls rauhhaarige, 
furchige Astchen. —  Die Blatter .sind gestielt, wechselstandig, paarig-fiederig zusammengesetzt; 
die langen, schmallanzettlichen, langspitzigen Nebenblatter sind mit dem Blattstiel eine Strecke 
lang verwachsen. —  Der Blattstiel ist weichliaarig, rundlich, 5— 7 cm lang, die vorliandenen 
zwei Fiederpaare sind gegenstandig, die Blattclien 2— 3 cm lang und lialb so breit, oval oder 
verkehrt eiform ig, sehr stumpf und ganzrandig. Die Bliiten stehen meist zu zwei bis drei, 
seltener einzeln oder zu vier bis sechs in den Blattachseln, von sclunallinealen, zugespitzten, 
hautigen, gewimperten Deckblattchen gestutzt und auf sehr kurzem, weichhaarigem Stiele 
inseriert. Der verwachsenblattrige Kelch besteht aus einer langen, stielahnlichen, engen, 
walzigen Rohre, von etwa l ł/2 cm  Lange und aus dem 3— 4 mm langen, glocldgen , fttnf- 
zipfligen, zweilippigem  Saume, dessen eitormige, dreispaltige Oberlippe mit lanzettliclien 
Zipfeln und die Unterlippe mit zwei langeren, schmaler lanzettliclien, zugespitzten Załmen 
versehen ist. Die Kelchrolire schliesst das Rezeptakulum ais kurzeń .Stiel, den daraufsitzen- 
den Fruclitknoten und den langen Griifel ein. — Die Blumenkrone ist schmetterlingsfdrmig; 
ihre Bltitenblatter sind am inneren Rande der glockentormigen Ei'weiterung des Kelches 
inseriert. Die ganze Blume ist 1 cm lang; die Fahne fast kreisformig, am Grunde kaum 
verschm alert, am oberen Rande ausgeschnitten, aut dem verdickten Riicken liockerig. Die 
Fliigel sind frei, langlich schief eiformig, oben zusammenneigend, kiirzer ais die Falm e; der 
Kieł wird aus zwei an der Spitze verwaclisenen Blattclien gebildet und lfluft in eine aufrechte 
langgeschnabelte Spitze aus. —  Staubbllttter neun bis zehn; neun derselben sind in eine an 
der Basis mehr oder weniger verclickte, fleischige Rohre verwachsen; das zehnte, wenn es 
vorhanden ist, ist frei, der Fahne opponiert, aber unfruchtbar. —  Die Antheren liaben zweier-
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lei Gestalt; dic fiiiif den Kelchblattern gegcnUberstchcnden StaubblStter liaben verliingerte, 
am Grunde mit dem Staubfaden verbundene Antheren: wogegen die den Blumenbktttern 
gegenstandigen Staubblatter kugligrunde versatile Antlieren mit rtlckenstaiidigem Filament 
besitzen. Beide Formen springen nach innen in Langsspalten aut. Der Fruelitknoten sitzt 
aut dem stielartig rerlangerten, runzeligen, rauhlutarigen Fruclitboden, ist langlicb rundlich 
bis zylindrisch und tragt nur w enige, etwa 1- -3, anatrope Samenknospen, und einen etwa,
2,5 cm langen Hriflel, weleher sieli z we i mai winkelig kriimmt und ausserhalb der Staubblatt- 
rohre mit nicht verbreiterter Narbe endigt. Nach der Befruchtung der Samenknospen ver- 
langert sieli das ltezcptakuluiri, neigt sich verm % e des i hm eigcntiimliohen Geotropismus zur 
Erde und treibt den Fruchtknoten etwa 5— 8 om tief in dieselbe liinein ; darm erst beginnt 
derselbe zu reifen. Der letztere ist jetzt mit dem Griffelrest bespitzt, sein soheinbarer Stiel 
etwa 10 cm lang. Dieser Vorgang flndet indessen nur bei den der Erde nahe stehenden 
Bliiten statt; die hbher an den Asten entwiekelten Blflten sind unfruclitbar, in ihrer Gestalt ab er 
durchweg den fruehtbaren Bltiten gleieh. Die nach etwa zwei Monaten im Erdboden gereifte 
Fracht; ist eine 2— 4 cm  lange, etwa 1 cm dicke, nicht- aufspringende llulse. Ihr Periearp ist ge) li
brami, scłiief, da sowohl der Stiel, ais auoh der Ausgangspunkt des Griffels zur Seite gesclioben 
sind und aut' entgegengesetzten Seiten der IlUIse liegen. Beide Punkte sind durch zelm bis 
z w o lf deutliche Langsriefen miteinander verbunden, zwisehen denen sieli unter der Epidermis 
ein maschiges Adernetz zu erkennen giebt, so dass die Obertlaehe in zelm bis zw olf Reihen 
oder Doppelreihen von Aachen Gruben zerfallt;. Die Anzahl der entwiekelten Sainen giebt sieli 
durch Einscłmiirungen der IKUse zu erkennen, docli entsprechen diesen Vertiefungen kcine 
durcligehenderi Scheidewande. Die ein bis drei reifen Sainen der TTtiEse liaben die Grosse eiiies 
Kirsc.h- oder Ilaselnusskernes (etwa F /2 cm lang, cm  breit), sind oval oder eifbrmig, mit 
rotbrauner, scliimmernder Samenschale uberzogen. Mehrere Sainen in w ner Jlfllso Aachen 
ihre Endcn niclit seiten ab, so dass sie dann inelir oder weniger kantig crscheinen. Im Iimerii 
entlialten die Sam en kein N ahrgew ebe; die dioken, weissen, lleischigen, plankonvexen, etwas 
verbogenen, an der llasis mit kleinen Olirclien verselienen Kotyledonen lullen die Samenschale 
Yollkommen ans und umlnillen am oberen Ernie neben dem Nabel den kurzeń, dicken Keim- 
ling, mit nach oben gerichtetem W hrzelclien und einem nach der Mitte gerichteten Knospclien, 
dessen crste Bliitter gefiedert sind und je  vier leiclit ablirechbare Fiederpaare zeigen.

Formen. Man unterscheidet:

a. var. h irsuta  (ty p ica ) =  A rachin  a sia tica  L o u r e ir o .  Stengel, IUattstiele und Bliitter 
weichhaarig; so in den asiatisclien Kolonien; Ostindien, (Niederlandiscli Indien, Straits Settle- 
ments, iMalakka, Gliina.

p. var. g labra  —  A . a fr ica n u  L o u r e ir o . 1’ danze kalii oder fast kalii; so in Afrika.

Yorkonimcn uinl Beimat. Die Pflanze ist wildwachsend nicht bekannt; sie wird 
aber in tropischen und subtropischen Gegenden allgemein kultiviert, in grosstei' Menge in 
Brasilien und Westindien, in West- und Ostalrika, i u Ostindien und Geylon, in ilinterindien 
und Java, endlich in Austraiien; neuerdings bat die niederlandische Olfabrik in Delft 
westlich vom Nil ausgedelmte Landerstrecken mit Erfolg zur Kultur der Erdnuss heran- 
gezogen ; audi hat man den Anbau bereits auf Italicn, Sudspanien und Stidfrankreich aus- 
gedelmt. —  Uber die Ileimat und die Abstammung der Pflanze gelien die Ansichten der 
»Sachverstandigen auseinander. Die meisten Autoren lialten Brasilien fur ihr Vaterland, 
andere, besonders S c h w e in fu r t ,  F lu c k ig e r  (1. c.,) W ie s n e r  (1. c.) sind der Mcinung, dass 
die Erdnuss aus W estafrika, besonders aus Senegainbierp stamrne; B a i l lo n  endlich lialt 
die Mogliclikeit nicht fur ausgeschlossen, dass eine besondere Art ilberliaupt nicht vorliege, 
sondern dass man es ilberliaupt nur mit der Kulturform irgend einer anderen nocli nicht 
niilier festgestellten Art zu thun liabe.

Bliitezeit. In den Tropen bliiht die PHanze das ganze Jalir tiber. In Europa koinmt 
sie in den Sommermonaten zur Bliite, und tragt im Herbst reife Friichte. Am Senegal



bliihen aus Samen gezogene Pflanzen nach zwei bis dr ci Monateu und tragen etwa nach 
fiinf Monaten reife Friichte.

Kultur. Die Erdnuss ist hinsichtlich des Bodens nicht wahlerisch; sie wiichst in jeder 
Art von Kulturland, wenn ihr nur die nótige klimatische W arnie und reichliehe Feuchtigkeit 
geboten wird; sie verschmabt sogar reinen Sand nicht. Uementsprechend ist die Kultur die 
denkbar einfachste und mtiheloseste; der Boden wird leieht bearbeitet, die Samen von Frauon 
und Kindera gelegt, welche dann auch das Reinigen der Felder besorgen. Zur Reifezeit, 
w elche nach etwa fiinf bis sechs Monaten eintritt, werden die Felder mit einem leichten 
Pfluge umgeackert und die Erdntisse wie die Kartoffeln gesammelt. -  Nach dem Trocknen 
an der Luft sind sie nach zwei Monaten versendbar.

Pharniazciitisch wiclitig sind F ructus und S em ina A rachidis, die Erdnussfrtiohte und 
-Samen, sowie das daraus gepresste 01, Oleum Arachidis.

Die Fructus Arachidis, Erdntisse, Arachiden, (weitere Bezeichnungen siehe ara Anfang) 
sind bis 4 cm iange, bis 1 x/ 2 cm breite, nicht aufspringende, schiefe, gelbbraune, seltener 
rotlichbraune oder violett angelaufene Htilsen; dieselben sind nicht selten mit einem 5 oder 
mehr cm langen Stiel versehen, w elcher durch das stielartig verlangerte Rezeptakulum der 
Pflanze gebildet wird. Eine genaue Beschreibung der Fracht ist bereits oben gegeben. Die 
Friichte verschiedener Lauder unterscheiden sich weniger durch Form , Grosse oder Anzahl 
der Samen, welche drei nur in Ausnahmefallen tiberschreitet, ais vielmehr durch die D icke 
der Fruchtschale und die Dimnfliissigkeit des kaltgepressten Ols. Im Grosshandel unter- 
selieidet man 1. A f r ik a n is c h e  S o r te n  und zwar a) westafrikanisclie, b) iigyptische, c )  ost- 
afrikanische; 2. A s ia t is c h e  und zwar a) ostindische, bj javanische, c) chiuesische;
3. A m e r ik a n is c h e  und zwar a) brasilianische, b) westindisclie, endlicli 4. a u s t r a lis c h e  
Sortem — Fur den deutschen, ja  sogar fur den europaisclien Markt sind fast nur die afri- 
kanischen Sorten von Bedeutung; die tibrigen werden entweder im eigenen Lande konsumiert 
oder nach anderen Landem  exportiert. —  Unter den afrikanischen Erdntissen aber werden 
wiederum die ostafrikanischen von Sansibar und Mozambiąue nach Ostindien exportiert, 
wiihrend die westafrikanischen, und neuerdings die von der niederlandischen Olfabrik Delft 
kultivierten und im portierten, oft violettschaligen, agyptischen Friichte ara Kontinent ver- 
arbeitet werden. — Die westafrikanischen Erdntisse werden von Scnegambien bis Guinea 
kultiviert. Die Besten von allen sind die aus Senegambien; hier werden die Cayor- und 
Rufisąue-Niisse mit weit diinnerer Schale und zarterem 01 den G-alam-Niissen mit dickerer Scliale 
und Ol zweiter Sorte vorgezogen. Ausfulirorte fur diese Sorten sind Galara, Cayor, Rufisąue, 
Gorea, A lbreda, Gambi Kedhiou, Carabana, Caranance und Rio-Nunez. Auf Formosa bant 
mail Erdntisse nur zum eigenen Gebrauch. Von Togo wurden 1891 etwa 80000 kg in den 
deutschen Handel gebraeht; auch in Kamerun ist die Kultur in Angriff genommen; in Siid- 
westafrika erliofft man gute Resultate von ilirem Anbau. —  Das Kulturgebiet in Ostindien 
erstreckt sich auf Stid-Arkot und Pondicherry, woselbst zw olf grosse Waarenhauser datur 
existieren. Die Ausfuhr der Friichte und des Ols gescliieht raeist von Bombay und Kursachee 
(Prov, Sindh) und richtet sich meist nach Rur ma, Rangoon und Moulmein, sowie nach Penang 
und Singapore. — W estindische und brasilianische Niisse werden fast ausscliliesslich nach 
Nordamerika exportiert. — Niisse der Siidsee kommen in beschrankter Menge aus Neu- 
Guinea in den Handel; australische finden wohl an Ort und Stelle Verwendung.

Die Samen, Semina Arachidis, sind rotbraune oder dunkel-fleischfarbene, seltener blass 
lehrafarbene Kerne von 1 cm Lange und 0,8 cm Breite, einseitig oder beiderseitig abgeilacht, 
oder wenn einzeln, hangend, eifdrmig, neben dem sehr kurzeń Nabelstrang und dem unschein- 
baren weissen Nabel scharf zugespitzt; mit scharf hervortretender Rhaphe, und vom stumpfen 
Ende ausgehend von fiinf bis sechs oder mehr verzweigten Getassbundeln in der Schale 
durchzogen. Die Samenschale ist aussen rotbraun, fieischfarben oder blass lehmfarben, innen 
strohgelb glanzend; die Kotyledonen erinnern in Gestalt, Farbę, Glanz und Konsistenz an 
kieine Mandeln. Sie sind geruchlos und schm ecken im rolien Zustande bald nach Mandeln,
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b a ld  n a c h  h a lb r e ife n  E r b se n . D ie  S a m e n  k o m m e n  en th iilst o d er m it  d en  H u lse n  im  H a n d e l  

v o r ;  d ie  le tz te r e n  w e r d e n  v o n  d en  e u ro p h isc h e n  O lfa b r ik a n te n  v o r g e z o g e n , w e il d a s  d arin  

e n th a lte n e  fe tte  Ó1 v o n  b e sse r e r  B e sc h a ffe n h e it  e rh a lte n  w ird , a is  a u s en th iilsten  S a m e n .

Anatomie. V o n  b e so n d e r e m  In te r e sse  ist d ie A n a to m ie  d er  S a m e n k e r n e . D ie  S a m e n -  

h a u t z e ig t  d re i a u fe in a n d e r lie g e n d e  S c liic h te n . D ie  E p id e rm is  b e ste lit  a u s ltic k e n lo s  a n -  

e in a n d e r sc h lie sse n d e n  p o ly g o n a le n  Z e l le n ,  w e lc h e  m it  b r a u n lic h e m  F a r b s to f f  d ic h t a n g e -  

fiillt sind a n d  n a c h  d e sse n  E n tfe r n u n g  se h r  c h a r a k te r is t isc lie  k a m in fo r m ig e  V e r d ic k u n g e r i  

a u fw e ise n . D a r a u f  fo lg t  ein  z a r tw a n d ig e s  v e r w o r r e n e s  S c h w a m m p a r e n c h y m , w a h r e n d  d ie  

In n e n se ite  a u s  fa r b lo se n  p o ly e d r is c h e n  Z e lle n  g e b ild e t  ist. D ie  K o ty le d o n e n  b e ste h e n  e b e n -  

fa lls  a u s fa r b lo se n  p o ly e d r is c h e n  z a r tw a n d ig e n  Z e lle n , w e lc h e  m it  e in e m  G e m e n g e  v o n  01- 
u n d  P r o te in su b sta n ze n  d ich t a n g e fu llt  sin d . In  d ie se m  B re i e in g e la g e r t  fin d en  s ic h  z a li lr e ic h e  

S ta r k e k o r n e r , d ie e in e  G r o sse  v o n  15 ft e r r e ic h e n  u n d die d a s M e h l z w isc h e n  a n d e re n  01- 
k u c h e n m e h le n  le ic h t k e n n tlic h  m a c h e n ; d a s  G le ic h e  g ilt  v on  den E p id e r m is z e lle n  d er  

S a m e n s c h a le .

liestandteile. Die Erdnuss enthalt nach K o e n ig  im Mittel 46,37%  Fett, 28,2o%  
Protein, 6,5%  W asser, 3,25 %  Mineralsubstanzen, der Rest ist auf Kohlenhydrate zu ver- 
rechnen, etwa in dem Verhaltnis von 4,4°/0 Cellulose auf 11,3% Z ucker, Starkę und dergl.

Hieraus ergiebt sieli der ausserordentliche Nutzen der Erdnuss. Der Ólgehalt der besseren 
Sorten belauft sich auf nahzu 50°/0; von dieser Menge konneii durcli kalte Pressung mittelst 
hydraulischer Pressen etwa zwei Drittel entfernt werden, wobei ein Rtickstand bleibt, der im 
Reichtum an Stickstoffsubstanz alle pflanzlichen Nahrungsmittel iibertrifft.

Anwendung. Die Samen der Erdnuss dienen in erster Reihe zur Darsteilung von 
01; ausserdem benutzt man sie sowohl roli ais geróstet, mit dem ursprunglichen Ólgehalt 
oder halb entfettet ais Nahrungsmittel.

D ie  O lg e w in n u n g  g e sc h ie lit  in a lle n  K o lo n ie n  a u f  d ie p r im itiv s te  W e i s e  d u rcli g e -  

w o h n lic h e  P r e s s u n g ; A n w e n d u n g  n e u e re r  P re sse n  k e n n t m a n  n ic h t, o d e r  h a lt  sie  fu r zu  k o st-  

sp ie lig . D e s h a lb  e r h a lt  m a n  d o rt a u c h  lio c liste n s  2 5 " / 0 d e r  S a m e n  a n  0 1 , a lso  e tw a  d ie  H illfte  

d er v o r h a n d e n e n  M e n g e . D a b e i  w e r d e n  d ie  S a m e n  m e is t  y o r h e r  g e r d ste t , a u c h  w o lil  m it  

W a s s e r d a m p f  e rh itz t  u n d jk la n n  g e p r e ss t . D ie  R iic k stftn d e  d ie n e n  d o rt a is  V ie h fu tte r  o d e r  

D iin g e su b sta n z . G r o sse r e  S o r g fa lt  w ird  d en  O p e r a tio n e n  in E u r o p a  z u g e w a n d t . —  In  d er  

g ro sse n  n ie d e rliln d isc h e n  O lfa b r ik  zu  D e lft  in H o lla n d  w e r d e n  w e s ta fr ik a n is c h e  C a y o r - u n d  

R u fisą u e -, so w ie  se lb st  g e b a u te  iig y p tise h e  N tisse  v e r a r b e ite t . D ie  N tisse  w e r d e n  n a c h  e in e r  

v o r la u fig e n  S a u b e r u n g  v o n  S a n d , S te in e n  u n d  F r e m d k o r p e r n  en th iilst, d a n n  die K e im e  v o n  

d er S a m e n h a u t b e fr e it , so d a ss  S a n d , H u ls e n , S a m e n h a u tc  u n d  K e n i e ,  g e s o n d e r t  e rh a lte n  

w e rd e n , w o b e i n ocli ein  A b fa llp r o d u k t , K lein g ra a n , e n tste h t, w e lc h e s  b e i 1 8 ° /0 F e tt  u n d  1 8 %  

P ro te in , a is  F u tte r m itte l n o c li g u t v e r w e r tb a r  ist. D ie  K e n i e  w e rd e n  d a n n  g e m a h le n  und  

m it h y d r a u lisc lie n  P r e sse n  g e p r e s s t , d a s  a b la u fe n d e  O l d u rcli F iltra tio n  g e r e in ig t . D ie  g e 

n am i te F a b r ik  b e g n iig t  sich  m it d ieser  A u s b e u te ; d a s  0 1  ist v o n  a u s g e z e ic h n e te r  B e sc h a tfe n -  

h e it ;  es ist a is  D e lft ’ s c h e s  Salatol. w e it b e k a n n t u n d  b e n u tz t ; d e r  z u r tic k b le ib e n d e  K u c h e n  

e n th a lt n o c h  g e g e n  7 %  F e tt  u n d  50%  P ro te in  u n d  g ie b t  ein  a u s g e z e ic lin e te s  N a h r u n g s - und  

P hitterm ittel. —  A n d e r w itr ts  w ird  d ie se r  F e ttg e lia lt  d e m  M eh l n ocli w e ite r  e n tz o g e n . D u r c li  

A u s p r e s s e n  b e i 20— 30° w ird  ein  h o c h g e lb e s  „B re n n d P 1 e r h a lte n , w a h r e n d  d ie d u rc li A u s -  

k o c lie n  d es P r e ssr iic k sta n d e s  o d e r  A u s z ie lie n  d e s s e lb e n  m it S c h w e fe lk o h le n s to ff  d ie g e r in g ste  

S o rte , „ S e i fe n o l“ , lie fert.

Das Erdnussol, Oleum A rach id is , bildet im reinsten Zustande ein liellgelbes, fast geruch- 
loses Ol von der Konsistenz des feinsten Provencer oder des Mandelols, nicht trocknend, von 
mandeUtłmlichem (nach B e n e d ic t  an griiiie Bohnen erinnerndein) Geschmack. Es ist in den 
meisten Eigenschaften dem Oliyendl ahnlich, wird aber weniger leicht ranzig. Geringere Ole 
haben dunklere Farbę, dickere Konsistenz, widerliehen Geruch und Geschmack. Sein spezi- 
fisches Gewicht ist 0,916— 0,922 bei 15° (verscli. Aut.), 0,917—0,918 bei 23° C D ie te r ich ); es



erstarrt bei — 3° bis —  7°; seine Refraktometerzahl schwankt zwischen 63 und 66 bei 25°; 
seine Jodzahl nach zwei Stunden ist 85,75— 91,37, bei alterem Ó1 auch hOher (D ie te r ie h ). 
H e h n e r ’ sche Zahl 95,85; Verseifungszahl 190,1— 197,0 (D ie te r ie h ). l t e ic h e r t -M e is s r s c h e  
Zahl 1,7 (D ie te r ie h ). Beim Erstarren setzt sich der feste Teil ais sandiges Pulver ab; der- 
selbe besteht aus den Glyceriden der Ligiiocerinsaure C 21I I 18 O 2 (Schmelzpunkt 81°) und der 
Araehinsaure O 80 H 40 O* (Schmelzpunkt 74,5°); C a ld w e ll  hat auch Palmifinsaure C 1,! II83 O 2 
darin gefunden. Nach K r e i l in g  ist die in Alkohol schwer losliche Ligiiocerinsaure in vier- 
facliem  Uberschuss vorhanden. Der fltissig bleibende Teil entlialt die Triglyceride der Ólsaure 
und Leinólsaure; das Vorkommen der Hypogaeas&ure wird von Einigen behauptet, von 
Anderen bestritten. Der genannten Zusammensetzung des Ols entspricht sein Verhalten bei 
der E laidinprobe; dieselbe tritt zwar ein, doch erstarrt die Masse erst nach 24 Stunden voll- 
kommen (Jach ). Bei Beruhrung mit Schwefelsaure wird das <)1 schwach braunlich, mit 
Salpeter-Schwefelsaure schwach gelbrot. Von anderen <l)len karm man es ara liesten durcli 
Abscheidung der Araehinsaure uuterscheiden, indem man das OJ mit Kalilauge verseift, die 
Seife mit Salzsaure zersetzt (R en a rd ) und die abgescliiedenen Sauren in Alkohol von 9 0 %  
in der Wttrme lo s t ; beim Erkalten sclieidet sich die Araehinsaure in kleinen Krystallen ab, 
w elche getrocknet bei 70-—71° (statt 74,9° bei chem isch reineri schmelzen. Die Metliode ist 
auch 171 r die quantitative Bestimmung gee ign et; niiheres dariiber bei B e n e d ic t , 1. c.

Erdnussmehl und Erdnussgrutze sind die Pressruckstande dieser Samen, Avelche um 
so ólreicher sind, je  gróber sie vor dem Pressen gemahlen wurden. Das Erdłiussmehl der 
hollandischen Ólfabrilc Delft enthSlt 1 1 %  W asser, 7 %  Fett, 50 %  Protem, 2 4 %  stflrkeahn- 
liclie Stoffe, 4 %  Cellulose, 4 %  Asclie. —  In Erdnussgriitze, die N o r d l in g e r  ais ein es der 
gehaltreichsten und billigsten Nahrungsrnittel preist, fand derselbe 6,54 n/0 W asser, 19,37 %  
Fett, 47,26 %  Protein, 19 ,6 %  stickstofffreie Extraktstoffe, 3,9 %  Cellulose und 3 ,8 7 % A s ch e ; 
dieselbe wird durch Rostung der nicht allzu weit entfetteten Erdnusskuchen erhalten. Der 
Proteingehalt iibersteigt denjenigen der Sojabohne, welche ais eines der gehaltreichsten 
Nahrungsmittel des Pllanzenreiches gilt, aber nur 34 ,08%  Stickstoffsubstanz entlialt. 1 kg 
Erdnussgrutze stellt sich auf nur 40 Pfg., und ftir 1 Pfg. erhalt man hier 12,8 g Eiweiss, 5 g 
Fett, und 5 g Kohlenhydrate. A lle Prflparate der Erdnuss sind lebliafteste Ilandelsartikel; 
fur pharmazeutische Zw ecke ersetzt das Ol das 01ivenol in allen Fallen und ubertrifft es in 
vielen. Es emulgiert sich m itAm m oniak und Kalkwasser so gut ais 01ivenól; die Ammoniak- 
emulsion ist aber dunnflussig; es giebc selir schóne helle Salben und eignet sich ausser- 
ordentlich zur Herstellung eines billigen und guten Coldcreams.

Die Ahnlichkeit des Erdnussols mit dem 01ivenol hat den Verdacht der Falschung 
des letzteren durch Erdnussol wachgerufen. Von den Reaktionen, die zur Unterscheidung 
des Arachisols von dem 01ivenól dienen konnen, sind die wichtigsten die Bestimmung der 
Jodzahl und des Gehaltes an Araehinsaure. Da die Jodzahl des Erdnussols ungefiihr 90 
ist, aber bis 96 steigen kann, die des 01ivenols aber zwischen 81,6 und 84,5 liegt, so ist 
eine gróssere Menge Arachisol mit Sicherheit zu erkennen; kleine Mengen (von l u 0/,, und 
darunter) lassen sich indessen nur vermuten. Hier tritt dann die Abscheidung der Aracliin- 
sfuire in ilire Rechte, wofiir von R e n a r d  eine Vorschrift gegeben worden ist; letztere ist 
durch die Versuche von H o ld e  und von D ie te r ie h  ais selir geeignet erkannt worden. —  
Man verseift zu diesem Zw ecke 10 g Ol, sćheidet die Fettsauren ab, lost sie in A lkohol von 
90 °/0 und fćillt mit Bleizucker. Der Niederschlag wird durch Ather von Bleioleat befreit und 
die Bleisalze der Palmitin- und Araehinsaure mit II Cl zerlegt. Die Sauren werden abermals 
in 50 ccm  siedendem W eigeist von 90 %  gelóst und zur Krystallisation gesetzt. Die Krystalle 
werden mit W eingeist gewaschen und aus lieissem W eingeist umkrystallisiert. Die so er- 
haltene Siiure schmilzt bei 70— 71°, wiihrend die reine bei 75° schmilzt. Unter Bertick- 
sichtigung der noch in Losung befindlichen Saure lasst sich auf diese W eise der ganze Ge- 
halt derselben bestimmen. —  Nach Erfahrungen D ie t e r ic l i s  ist Arachisol hierdurch in 
Mengen bis 10 °/n abwćlrts in 01ivenol noch sicher zu erkennen; bei kleineren Mengen lasst 
die Methode im Stich, selbst bei Verarbeitung von 40 g 01. (Helfenb. Ann. 1891. 90.)
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Anatomie. M o lie r  in R ealencyclop. I. 546.

T  afelbeschreibun g :
A Pfianze mit Wurzel, Bliiten und unterirdisehen Fruchtcn. 1 Bliite im LStugssclmitt; 2 reife Frucht; 

3 dieselbe im Lang-sschnitt; 4 Samen; 5 Keimling von aussen; 6 Keimling nach Kntiernung- des einen Keim- 
blattes. Nach lebenden Kxemplaren des Berliner botanischen Gartens; die Fidichte nach der Uufiscjue-Iiandels- 
sorte der Oliefabriek zu Delft in Holland.
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Piscidia Erythrina L.
G em ein er  F isch tan ger, k ora llen bau m artiger F isch tan ger, P iscid ia . E n g iis c h ; Jam aica- 

D o g w o o d . F ranzO sisch : B o is  iveant, B o is  des chiens.

Syn. E ry th r in a  p isc ip u la  L., Ichtyom ethia P. Brown e, P isc ip u la  Loeffling.

Familie: P a p ilion a cea e Jussieu. G r u p p e : D a lb erg iea e  DC. G a ttu n g : P isc id ia  L.

Beschreibung. Ein Baum von 6— 8 m Hohc mit glatter heller Rinde und unregel- 
massig abstehenden Astem Die Blatter sind wecliselstftndig, unpaarig gefiedert, mit zwei bis 

v ier seitlichen Fiederpaaren. Das Blatt wird im ganzen bis 15 cm lang, wovon etwa 7 cm 
auf den Blattstiel, 7 cm Lange auf die Blattflache vom ersten Fiederpaare aus gerecimet 
werden muss. Der Grand des Blattstiels, etwa 1— 2 cm lang, ist aufgetrieben, der Stiel selbst 

stielrund, nur oberseits schwach rinnig. Die einzelnen FiederbMttclien sitzen cbenfalls auf 

1 cm  langen angeschwollenen Blattstielen ; die unteren Fiederblilttchen eines Blattes sind kleiner 

ais die oberen ; die Blattchen werden bis 7 cm lang und etwa hall) so breit, sind oval, 
vorn kurz zugespitzt, ganzrandig, lederartig und sehr leicht abfallend. Jungę Blatter sind 
gelbgriin, glUnzend seidenhaarig, in der Knospe gcfaltet, und durch die scharf hervortretenden 

Seiten- und Randnerven streifig gezeichnet. Altere sind lebhaft grtin, fast kahl, unterseits 
blassgrtin, żart flaumhaarig mit gelbseidenhaarigen, stark liervortretenden Mittel-, Seiten- und 
Randnerven. D ie Seitennerven sind bald wechsel-, bald gegenstandig, zu fiinfzehn bis zwanzig 

auf jeder Seite, unter W inkeln von 45— 50° von der Mittelrippe ausgehend und in kaum 
gebogener Linie dem Rande zustrebend und in den hervortretenden gelben Randnerven ein- 
mundend. —  Die Bliiten stehen in reich zusammengesetzten, langlich-laiizettlichon bis zu 

80 cm  langen Trauben, dereń untere Astę 4— 5 cm lang werden. Der Kelch ist abgestutzt 

glockig, b r a u n r o t , mit grauen Seidenhaaren dicht bedeckt, undeutlich zweilippig, insofern 

die beiden oberen Zipfel erheblich kleiner sind, ais die iibrigen drei, und aucli so gedrangt 
stehen, dass sie beinahe miteinander verwachsen. Obere Zahne des Kelclies rundlich, 
untere breit eiformig mit stumpfer Spitze endigend. Bltite schmetterlingstormig. Falme fast 
kreisrund, am oberen Ende mit scharfem Einschnitt, am unteren mit sclimalem Nagel und 

ttber demselben entweder nackt oder mit zwei Anhangseln versehen. Aussen ist sie dicht 
grau-seidenhaarig, innen weiss und mehr oder weniger mit blutroten Adern durclizogen, sodass 
sie unter Umstanden innen blutrot erscheint. Die Fahne ist ebenfalls gestielt, die Platte 

schief eiformig, am oberen Rande mit einem Ohrchen tiber dem Nagel, weiss mit blutroten 

Adern, aussen weisshaarig. Das Schilfchen besteht aucli aus zwei langgenagelten Blattchen 

mit halbmondfórmiger Platte, welche nur in der Mitte der unteren gekriimmten Kante mit

einander verwachsen sind. An derselben Stelle finden sieli einzelne weisse Seidenhaare.
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An der aufwarts gebogenen dusseren Spitze dagegcn sind die Blattehen wieder getrennt. — 

Von den vorhandenen zelin Staubblattern ist das der Fahne opponierte frei und sehr lang, die 

ubrigen sind in eine nach der Ilauptaehse hin offene Rolire verwachsen, derart, dass die dem

freien Staubgefdsse zunftchst stehenden nur am Grundę mit der Rolire zusammenhangen, walirend 
die Ubrigen fest miteinander verbunden sind. Die Filamente werden nach aussen bez. nach 

unten lmrner kiirzer. Die weissen eiformigen Antheren sitzen an einem rotlieh gefarbten 

Verbindungsgliede. Der Fruclitknoten ist sehr kurz gestielt, anfangs stielrund oder von der 
Seite her etwas flachgedrflckt, Oborali dicht seidenhaarig; er enthalt zwei bis viele Samen- 
knospen. Der fadenformige kable Grifiel des horizontal gerichteten Fruchtknotens biegt sich 
in /3 seinei Lange im rechten W inkel aufwarts, und endet in eine kleine kaum verbreiterte 

Naibe. Die nicht aufspringende Iliilse ist hellbraun, kalii, etwa 10 cm lang oder kiirzer, 

hneal, von der Seite her flach zusammengedruekt, zu beiden Seiten der Bauch und Rttcken- 

naht mit vier abstehenden, quernervigen, hiiutigen, 1 —1,5 cm breiten Flugeln versehen. 
Die i iu c h t  ist im bleibenden Kelche gestielt, zwei- oder rnehrsamig, zwischen den einzelnen 
Sam en durch Querwande gefdchert. Die Samcu sind braunrot, 7 mm lang, 4 mm breit, oval, 
oft an den Fnden abgestuzt bis langlic.h viereekig, mit seharfer Randkante und seitlichem 

Nabel vciselien. Nahrgewebe fehlt. Das W urzelchen ist mit der Spitze dem Nabel zu- 
gekehrt und an der Seitenkante der fleischigen Kohyledonen lierablaufend.

Vorkommen. Die Pflanze wachst in Ebenen und hugeligen Gegenden Westindiens, 
des nórdlichen Sodam erikas, und des stidlichen Nordamerilcas. Sie findet sich auf den An- 

tillen, besonders auf Jam aika, in M exiko, Texas und Florida. Daselbst gedeiht sie in 
Gebuschen, am liebsten auf vulkanischem Boden in der Nalie des Meeres.

lilutezeit. April, Mai.

I harinazeutisch wiclitig ist die W urzelrinde der Pflanze ais Cortex (radicis) Piscidae- 
Die Rindc komrat in etwa 1 m langen und 4 cm breiten flachrinnigen oder rohrigen Stticken 
in den Handel, welehe aufgeweicht 2 5 mm dick werden. Im trockenen Zustande ist die 
Rinde hart und zahe, aussen init grauweissem oder graugelbem  kleinschuppigen Korke be- 

deckt, welchei zum Peil sich abłost und das darunter liegende griine G ewebe heryortreten 

liisst. Die Innenrinde bestelit aus gelblich Weissem faserigen Bast, der teilweise abblattert 

und in Bandem oder 1 aden an der Iunenseite der Rinde frei hangt. Im trockenen Zustande 

ist der Geiuch der Rinde unbedeutend, nach dem Aufąuellen aber unangenehm narkotisch 
nach der frischen Milch des Mohns lJapaver som niferum  L .; der Geschm ack ist wenig hervor- 
tretend, spater kratzt die gekaute Rinde im Ilalse. Der Aufguss der Rinde wird durch Gerb- 
saure getrubt, durch Eisenchlorid aber nicht verandert.

Anatomie. Auf dem Q,uerschnitt der aufgeweichten Rinde erkennt mail unter der 
Lupę eine sehr dumie K orkschicht; darauf folgt eine griine Mittelrinde und eine weisse 

Innenrinde, welehe durch braunliche Bastbundel gefeldert erscheint. Bei starkerer Ver- 
grosserung erscheint der Kork etwa dreissig Lagen stark; unter ihm folgt ein dem Kork 

verwandtcs Gewebe und das zartmaschige Rindenparenchym, dessen Zellen schw ache 
igentiale Streckurrg besitzen. In dieses eingebettet firrden sich einzelne harzhaltige braune 

Zellen, dereń Inhalt m W asser und G lycerin nicht, dagegen in Alkohol und Alkalien lóslich



ist. Gerbstoff oder Starkę sind nirgends vorhanden. In der Innenrinde treten die Bastbiłndel 

ais nahezu v iereckige Felder von gelblicher Farbę und aus zahlreiclien ziemlich engen 

dflnnen Fasern bestehend, deutlich hervor, dureh zwei- bis dreireihige Markstralilen und W eich- 

bast getrennt. In dem letzteren liegen die geschrumpften Siebrohreu in Form schwach g e lb 

licher Querstrange und zwar dem nacli innen gelegenen Bastbiłndel naher, ais dem nach 

aussen gelegenen. Steinzellen sind in der Rinde nicht enthalten.

Bestandteile. Unter den Bestandteilen hat A. C. N a g le  einen Bitterstoff isoliert, dem 
er den Namen Piscidin und die Formel C‘2fl FI21 O8 giebt. Zu seiner Darstellung wird das 
Fluidextrakt mit etwas Kalkbrei verm eugt und das Gemisch eine luilbe Stunde an einem 

warmen Orte d igeriert; man presst aus, filtriert und versetzt das Filtrat, mit Wasser bis 

zur beginnenden Triibung und stellt das Ganze mehrere Tage bciseite. Darni scheidet sieli 

das Piscidin in' kleinen farblosen Prismen ab, die durcli Umkrystallisieren aus Alkohol ge- 

roinigt werden konnen. D er Korper schmilzt bei 192°, ist unloslich in W asser, leicht los- 
lich in heissem Alkohol, Benzol, Chloroform, wenig loslich in Ather. A u di konzentrierte 
Salz- und Schwefelsflure losen es ohne Zersetzung; W asser scheidet es aus der Losung un- 
ver&ndert wieder ab. .

Anwendung. Bei den Eingeborenen, die den Baum auf Jamaika, Manaka, aut' 

St. Vincenz aber M u ru n g d  oder M ulu n gu  nermen, ist dersolbe lfthgst ais Gift bekaimt. Der 
Dominikaner-Moncli J ea n  B a p t i s t e  L a b a t  erzahlt sclion 1722 in seinem Buclie „Nouveau 

v °yage  aux ileś de l ’Am6rique, contemint 1’liistoire naturelle de ce pays“ , dass man auf den 

Antillen mit dem Saft der Pfianze die Jagdpfeile vergifte. Getroffene Tiere sflnken sofort be- 

taubt um und stiirben, ohne dass ihr Fleisch ungeniessbar wiirde. — Die verbreltetste An
wendung ist wohl die zum Betfluben der Fisehe. Man behandelt die zerstossenen Blatter, 
Zweig© und die W urzelrinde mit W asser und den Euckstilnden von der Rumbereitung, bringt 
die ganze Masse in Korbę und hangt diese ins W asser, worauf die Fisehe betiiubt an der 
Oberflache des W assers schwimmen. Die getdteten Fisehe konnen ohne Gefałir genossen 
werden und enthalten kein Gift fur den Menschen, wie die mit Kokkelskdrnern getoteten.
Die orsten iNachriehten iiber die betaubenden W irkungen der P isddia , verdanken wir (1830 

und 1844) dem auf den Antillen lebenden Arzte H a m i l t o n ,  weleher die Anwendung der 

Tinktur bei Zalm schm erz lehrte und die sclilafbringende W irkung derselben bei innerlichem 

Gebrauche an sich selbst studierte. Er wandte zuerst die Tinktur zur Beruhigung von 

Geisteskranken an. In neuorer Zeit ist durcli Versuche an Tieren und an sich selbst durch 
W i n t e r b u r n  festgestellt worden, dass die P isc id ia  ein dem Codehi und dem Hascliisch alm- 
liclies Narkotikum darstellt, welches zunaebst die Nerven zu erhohter Thatigkeit anreizt, 

allmahlich aber Abspannung eintreten lŚśst und schliesslich zu einem ruhigen erąuickenden 
Schlafe fuhrt, der yon keinerlei lastigen oder bedenklichen Neben- oder Nachwirkungen be- 
gleitet ist. Aus den zahlreichen Publikationen, namentlicli denen von Dr. J. Ott u. a. im 

Jahre 1884 erschienenen, geht hervor, dass das Gift liihmend auf die Zentralnerven wirkt 

und dadurch den dem nattirlichen Schlafe sehr ahnliclien Zustand erzeugt; es erweitert die 

Pupille, lindert ohne Nebenwirkung den ąualenden Ilusten der Phtisiker und findet Anwendung 

bei Migrane und schmerzhaften I-Ierzaffektionen; ausserdem dient es ais Ilypnotikum , in

Fallen, wo Morpbin, Paraldehyd und andere Mittel den Dienst versagten. — Einer Stcigerung
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der Respiration folgt eine plótzliche Abnahme derselben. Es hemint in grosseren Dosen die 

Herzthltigkeit und bewirkt den Tod durch Lahmung der Herzmuskeln. Man gab zuerst die 

Rinde in Pulverform in Dosen von 0,5 g, drei- bis viermal taglich; spater benutzte man eine 

weingeistige Tinktur (1 : 5), von der man taglich vierzig bis funfzig Tropfen verwendete. - 

Gegenwiirtig stellt man ein trockenes Extrakt und ein Fluidextrakt dar; von dem ersteren 
rechnet man auf eine Dosis 0,25— 0,50 g, von dem Fluidextrakt 2— 8 ccm  ais Tagesgabe. -  
Mangelhafte W irkung ist wahrscheinlich durch eine Verwechselung von W urzelrinde mit 
Stammrinde bedingt; die Kennzeichen derselben sind indessen noch nicbt beschrieben worden; 
die Rinde der Zweige charakterisiert sieli durch pergamentartigen, beim Trocknen in Blattern, 
n ic h t  in S c h u p p e n , sich ablosenden Kork und lineale Lenticellen.
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Tafelbeschreibung:

A Blattzweig, lj Bliitenzweig-. 1 Fahne; 2 Fliigel; 3 Kieł; 4 Staubblattbundel; B Pistill; 6 Fracht; 
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Kxemplaren des Herbarium Haussknecht: C. P. Pringle, Plantae mexicanae No. 4110 aus Rascon in San Luis 
Potosi und Eggers, flora exsioc. Indiae occident. No. 376 aus St. Thomas.
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Santalum album L.
S a n d e lh o lzb a u m . E n g lis c h : Sanders, Sandał. F ran zosisch : San tal o d e r  Sandał. S p a n is ch : 
S an dale. H o lla n d is c h : S andelhout. C h inesisch : P e h -ta u . Jap an isch : R ijaku dhau. 
M a la y isch : K a ju  te in dan a . S a n sk ritisch : G uadhasaru , M olayu yu , B h udruschree, Chandana.

Familie: S anta laceae R. Brown. Ufl te r  fa m il  ie  : O syrideae. G a t tu n g : Santalum  L.

lieschreibung. Der Sandelholzbaum erreicht eine Ilohe von 10 m bei einem Umfange 
von 1 bis 2 m. Er ist ein Halbparasit, eine sogenannte ,,lreilebende“ Pflanze, welclie ihre 
Nahrung zwar zum Teil aus den W urzeln von Wirtspllanzen zieht, aber von diesen getrennt, 
schliesslich auch ohne die letzteren leben kann. Das beweist sclion der tippige Blatter- 
schmuck der Sandelbaume. Ais Nahrplłanzen lieben die Sandelbaume in erster Linie die 
hohen Gram iueen, wie B acch arw n  spontuneum  (Kasligras) und B am busa  a u ricu la ta ; ferner die 
Palmen C aryota  urens L. und C. sobolife.ro. L., A ren g a  sa cch arifera  Labill., Co cos w ucifera  L. und 
lJh oen ix  siluestris Rxb. endlich die Araliaceen H eptapleurum . vemtlosum  und H. um braculiferum  
sowie In g a  dulcis W all. (M im osaceae). In ilirer N3,he flndet besonders gern und leicht die 
Entwickelung der Keimpflanzen statt, wobei sclion friilie die W urzeln der Wirtspfłanze dem 
jungen Pflanzchen Nahrung bieten. — Die W urzeln des Baumes entwickeln eine Unzahl von 
W urzelasten, aus denen iirnner neue Abzweigungen hervor tretem Die meisten derselben 
bleiben funktionslos oder dienen nur ais Leitungsorgane und nur relativ wenige bilden am 
Jlussersten Ende die Saugorgane in Form 3 bis 15 mm grosser Knollchen, welche entweder 
an den benachbarten W urzeln der Nahrplłanzen sich ansetzen, oder, wenn dies nicht gescliieht, 
durch Vertrocknung ihrer eigenen W urzeln und von diesen losgelost, ohne Zusammenhang 
mit der Mutterpfianze im Boden vorgefunden werden. An der Wirtspfłanze wflhlen die Ilaft- 
organe die zarten, saftigen Teile der W urzeln, setzen sich fest an diese an, umschliessen sie 
mehr oder weniger durch W ucherung und treiben nun eine Anzalil papilloser Strange in das 
Rindenparenchym, zwischen dessen Zellen diese Auswiichse sich ais Saugorgane dann weiter 
entwickeln. Diese Erscheinung wiederholt sich bei allen rhizomlosen W irten, z. B. bei den 
Palmen und vorzugsweise bei A r e n g a , wahrend bei Pflanzen mit rhizoinatischen Untergrund- 
organen auch diese angegriffen werden. Dies gescliieht besonders bei S acch aru m , wo die 
Haustorien ausser in Faserwurzeln auch in zartere Teile des unterirdischen Stengels ein- 
dringen. In diesem Falle wird eine sclieibenfórmige Masse in das Gewebe des Stengels ge- 
trieben, welche sich dann in schlauchfórmige Auswuchse auflost. Die Faserwurzeln werden 
hier oft in ilirem ganzen Umfange von den Knóllchen umschlossen, sodass sie aus diesen 
heiworzuwachsen scheinen. Besonders bevorzugt sind ais Nahrplłanzen die H eptapleurum - 
Arten, auf denen die Ansatzorgane sich zu ganz besonders grossen Knollen entwickeln; die 
letzteren erreiclien beispielsweise bei H eptapleurum  vm ulosum  einen Durclimesser von 2 cm ; 
die Saugfortsfltze dringen bis in die unteren Schicliten des Rindenparenchyms vor. —  Der 
Stamm der Sandelbaume erreicht bei miissiger Hbhe einen Durclimesser bis zu 1 m; er ist 
meist init graubrauner rissiger Rinde bedeckt. Die reich verzweigte Krone triigt einen 
uppigen Bhltterschmuck an gegenstiindigen glatten Asten und weichhaarigen Zweigen. Die 
immergrimen Blatter sind kurz gestielt, gegenstandig, langlich lanzettlich oder beinahe 
elliptisch, spitz oder stumpflich, kalii, oberseits lebliaft grtin, unterseits graugriiii, 6 bis 9 cm 
lang und etwa 3 cm  breit, ąuerstreilig genervt. Von jeder Seite der Mittelrippe gehen drei- 
zehn bis achtzehn Nerven unter W inkeln von etwa 60° aus, verlaufen in flachkonkavem 
Pogen nach dem Rande zu und entsenden an ihrer dem Blattgrunde zugekehrten Seite Ver- 
zweigungen, die in ebensolclien Hachkonkaven Bogen den nJlchst tiefer liegenden Nerven



zustreben. Nebenblatter sind nicht vorhanden. Die ldeinen geru cliloseł Bliiten stehen in 
reichbliitigen, weitverzweigten, teils end- teils seitensttlndigen Rispen, in den en sie von D eck- 
bl&ttern gestfltzt werden. Eine kelclhthnliche Hiille, wie sie boi anderen Santalaceen gefunden 
wird und die man ais einen reduzierten Kelchblattkreis auffasst, leli 11 bei S anta lu m  ganz; das 
Perigon wird etwa 4 bis 5 mm Jang, und bat geoffnet ungef8.hr den gleichen Durclnnesser; 
es ist anfangs gelblich , spftter braunrot gefarbt, vier- selten ftlnfteilig, becherform ig, mit 
beinahe horizontal abstehenden, breit dreieckigen zuriickgekrummten oder aufrecliten Zipfeln 
mit klappiger Deekung in der Knospenlage. Das Perigon erscheint vor dem Aufblilhen 
deutlich unterstJlndig; bei weiterer Entwickelung der Bliite erweitert sieli der unterstftndige, 
fieischig-lappige Diskus derart, dass die Bliltenhiille schliesslich ganz oberstandig wird. In 
dem Perigon befinden sich, mit den Zipfeln desselben abwechselnd vier schuppenfórmige 
Drusen, welche von einigen Botanilcern ais Auslaufer des lappigen Diskus, von anderen, da 
die Staubblfttter den Perigonzipfeln opponiert sind, ais Reste des verkummerten iiusseren 
Staubblattkreises angesehen werden. Diese Schuppen sind breit verkehrt eiformig und in der 
Mitte kurz zugespitzt und erreichen kaum die Lange der Staubblittter. Die vier vollstandig 
ausgebildeten Staubblatter stehen vor den Perigonzipfeln, liaben ein kurzes Filament und 
ova le , parallel gerichtete, naeh innen in Spalten sich offnende Antheren. Am Grunde des 
Filaments steht ein Bilschel langer einfacher Haare, welche die Lange des Fadens erreichen 
und mit der Spitze haufig den Antheren anhaften. Das Ovar ist nur in der Knospe frei; 
spater wird es von dem Diskus mehr und mehr umschlossen; es ist also halboberstandig 
und einlachrig, und triigt an zentraler Sttule zwei bis vier hangende Samenknospen, welche 
nur aus dem Knospenkern bestehen und an denen Integumente nicht er kann t werden kónnen. 
Die Samenanlagen besitzen einen sehr eigentttmlich gestalteten Einbryosack. Derselbe hat die 
Form eines schlanlcen, in der Mitte erweiterten Schlauches, an dessen unterem Ende die 
Keim zelle und ihre beiden Begleitzellen liegen. Zur Zeit der Bestaubung wiichst dieses Ende 
aus der Samenknospe liervor in die freie Fruchtknotenhbhle hinein, strebt nach oben der Griffel- 
rohre zu, wo dann die Keimzelle durch den eintretenden Pollenschlaucli befruchtet wird. — Der 
Fruchtknoten ist flaschenfórmig, ist mit kurzem, die Staubblatter kaum Uberragenden Griftel ver- 
sehen, welcher in eine drei- bis vierlappige Narbe mit kaum zuruckgebogenen keuligen 
Narbeniisten endigt. Die Frucht ist eine, meist nur einsamige, kuglige, glatte Nuss von 
schwiirzlioher Farbę von der Grósse ein er K irsche, mit 1,5 bis 2 cm Durchmesser. Der 
Gipfel der hrucht ist mit dem Griffelreste bespitzt und von den Resten des Perigons in Ge- 
stalt eines welligen Ringes gekrónt. Die aussere Fruclitschale ist dilnn und etwas fleischig, 
die innere hart und zeigt drei gleichweit entfernte Riefen, w elche, von der Spitze aus- 
gehend, etwa die Hiilfte der Fruchtlange erreichen. —  Der braune Kim on ist von einer 
zarten bautigen Samenschale umschlossen und triigt in reiclilichem  fleischig-weissen Nahr- 
gewebe eingebettet den kleinen umgekehrten Embryo mit kleinem spitzen W Orzelclien und 
ungleichen schmalen Kotyledonen.

lUiitezeit. Der Baum triigt zwar das ganze Jahr Bliiten und Friichte, doch fiillt seine 
Ilauptbliitezeit in die Monate Miirz bis Juli.

Vorkom m en. Der Baum wiichst im siidbstlichen Asien; er ist in Vorderindien ver- 
breitet, wo er besonders in der Regentschaft Madras eines besonderen Sclmtzes sich erfreut. 
W ahrend er in M ysore, Coimbatore und Canara, auf der Koromandelkiiste, in Assam und 
Cochinchina wild wiichst, wird er in der Priisidentschaft Madras und Mysore in Regierungs- 
piantagen kultiviert. Er findot sich ferner auf den Inseln Tim or, Sumba und Bali; in Ost- 
java  tritt er bei Grisse, Panarukan und Madura auf; in Indien, Japan und Ghina wird er 
ausserdem kultiviert. Er gedeiht ebenso in uppigen humusrcichen Thalern, wie auf den 
Bergen, an schattigen und der Sonne ausgesetzten Orten; oft bemerkt man ihn in Hecken 
und kleinen Gebflschen der Ebene, ohne dass er die steinigen, sonnigen Abhange kahler 
Berge versclnnahte. Ja, man rnacht sogar die Beobachtung, dass er ein urn so wohl- 
rieclienderes ólreicheres IIolz erzeugt, je  dtlrrer und unfruchtbarer der Boden ist, auf dem 
er wiichst.

1 01'llieil. t a n ta l  urn album  L. a m y rtifo liu m  DC. (syn. S antalum  m yrtifoliurn  Roxb., 
S iriiim  m yrtifo liu m  lixb. (Cor. pl.)) ist ein Strauch oder kleiner Baum mit gegenstiindigen, 
km zgestielien, lanzettlichen, kahlen, gMlnzenden, welligen, unterseits seegrtinen Blflttern von



6 cm  Lange mul 2,5 cm Breite. Seine Bliiten sind purpurrot, clie Driisen in denselben 
safrangelb, keilform ig, an der Spitze undeutlich dreilappig. Der Baum w&chst im Circars- 
Gebirge in Vorderindien, auf der Koromandelkiiste und auf Java. R o x b u r g h  1. c. 1 t. 2. 
ii. Ind. 443. L a m a r c k  t. 74. H a y n e  10 t. 2. K o s t e le t z k i  II. 326. M ią u e l, Ned. Ind.

Amlere rcrwamltc Ar ten. Die Gattung Santalum  umfasst etwa zwanzig Arten; von 
diesen geben ab er nur wenige olreiches IIolz. Bemerkenswert sind etwa folgende Arten:

Santalum Freycinetiaimm Grami. Nach D e  C a n d o l le s  Beschreibung ein ansehn- 
licher Baum mit umgekehrt eilanzettlichen, spitzen oder stumpflichen, oft sichelfórmigen 
Blattern, die in den 8 bis 12 mm langen Blattstiel verschmalert, mit diesem zusammenge- 
nommen etwa 6 cm lang und etwa 12 bis 15 mm breit. Die Trauben sind endstandig, fast 
einfach, funf- bis siebenbltitig. W aclist auf den Sandwichinseln. Die Beschreibung G a u d i- 
c h a u d s  stimmt mit der von ihm selbst beigeftigtcn Zeichnung niclit iiberein. A. DC. Prodr. 
XIV. 682. G a u d ic h a u d  in Freycinet Voy., Bot. 442 t. 45. K o s t e le t z k i  II. 326.

Santalum Yasi Seem. Der Baum waclist auf trockenen steinigen Hiigeln der Fidji- 
inseln und besitzt ein selir hartes wolilriechendes IIolz. Er wird in den australischen Kolonien 
in Versuchsplantagen kultiviert. ■— Se em an  u, Synopsis fl. Vitiensis p. 11 n. 385. Flora 
Vitionsis 210. t. 55. —  M u lle r , Selekt. Plants for Industrial Culture and Naturalisation, 
1871 p. 216.

Santalum persiearium F. v. Miill. Ein kleiner Baum oder Strauch, mit meist spitzen 
Blattern, achselstandigen Rispen; die Bliiten sind gestielt, die Lappen des Perigons fallen 
uach der Befruchtung sofort ab. W aclist in Viktoria, Suci- und Westaustralien. — Syn. 
S. acuminatum F. Miill. in Transact. Vict. Inst. 1855. 41. und Fragm. 1. 85. Fusanus 
persicarius F. Miill. in Bentham, flor. Australiens. XVI. 216. Santalum (liyersifolium A. DC. 
in DC. Prodr. XIV . 684 n. 11.

Santalium Prcissianum Miąuel. Ein Baum von etwa 10 m Hohe, in der Ileimat 
Q uadong  genannt, mit gegenstandigen zugespitzten Bhlttern, endstandigen Rispen; die Lappen 
der BltltenhOlle fallen erst kurz vor der Fruclrtreife ab. Die Friiclite des Bauuies heissen 
N a tiv e  P ea ch es ; man verzehrt sowohl die saftige Fruchthtille, ais auch die K enie. Die Pflanze 
dient aucli ais Futter; deshalb empfiehlt F. v o n  M u lle r  ihren Anbau, wo sie niclit waclist 
an allen wfisten Pliitzen. V ictoria, Stid- und Westaustralien. M ią u e l in L e h m a n n , PI. 
Preissian. 615. F. M u lle r , Fragm. 1, 85. —r Syn. Santalum Preissianum DC. in Prodr. XIV. 
684 n. 9. Santalum acuminatum DC. in Prodr. XIV. 684 n. 12. Fusanus acuminatus R. Br. 
in Prodr. fl. Nov. Holi. III. 1. 211. — B en th a m , 11. Austr. VI. 215. -— M ią u e l 1. c. 617. —  
Santalum cognatum Miq. in DC. Prodrom. XIV. 684 n. 10.

Santalum cygnorum Mi<j. Ein Baum von 10 m Hohe mit ausgebreiteten, aber nicht 
hangenden Asten. Blatter lineal-oblong, mit etwas stumpfer oder abgestutzter Spitze. Bltiten- 
rispen dicht, zusammengesetzt, achselstftndig. BRitenhiille beinahe sitzend; Lappen bis nach 
der Fruchtreife bleibend. W iichst in Stid- und Westaustralien. M ią u e l, PI. Preiss. 1, 615. 
DC. Prodrom. XIV . 685 n. 16. F. M u lle r , Select. PI. p. 216. —  Syn. Santalum spicatum DC. 
Prodr. X IV . ,685 n. 15. Fusanus spicatus Jt. Dr. Prodr. III. 1. p. 211. B e n th a m  fl. Austr. 
X V I. 217.

Santalum insulare Bertero. Blatter elliptiscli, lederig, durchscheinend punktiert, in 
den Blattstiel verschm alert, an der Spitze stumpf oder etwas spitz. Trauben endstandig, 
mehrmals kiirzer ais das Blatt. Bliiten zu drei oder einzeln an der Spitze der Trauberuiste, 
von angedriickten, rundlichen, zugespitzten, selir hinfalligen Brakteen gestiitzt. Aut den 
Marąuesasinseln einheimisch. A. DC. Prodr. XIV. 685 n. 17.

Santalum Cunningliami Hook. lii. Blatter w e c h s e ls ta n d ig ,  Trauben in den Blatt- 
achseln, einfach, gestielt, abwecliselnd. Bliiten tiinfzalilig, Nar hen zwei, drei oder funf. Auf 
Neuseeland. Syn. M id a  Cunn. DC. Prodr. XIV. 618 n. 18. I lo o k e r  fik, fl. of New-Zealand. 
1, 233. —  B e n th a m  & I lo o k e r ,  Generaplant. III. 225. — C u n n in g h a m , Ann. o f nat. hist. 1, 376.

Pliarmazeutiscli wiclitig ist Lignum Santali citrinum und album und 01. Santali.
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Lignum  Santali bildet das Kernholz von S antalum  album  L. und, je  mieli dem Produktions- 
lande, auch verwandter Artem Man unterscheidet

Ostindisclies Sandelholz von Santalum  album  L.
Makassar- oder Fidji-Sandelholz von S antalum  Y a s i Seein.
Hawaiisches Sandelholz von S antalum  F reycin etian u m  Gaud. und S . p yru la H u m  A. Bjray.
Neucaledonisches Sandelholz von S antalum  neocaledonicum  Yieill.
W estaustralisches Sandelholz von S antalum  p ersica riu m  F. v. Muli. und S. F reisaianum  Miq.
Sildaustralisches Sandelholz von S anta lu m  cygn oru m  MiqJ ( Fusanua sp ica tm  R. Br.) und 

von F usanus acum inatus R. Br.
.Japanisches Sandelholz >
AYestindisches (V en czucia; Sandelholz I von un anntem Urspiung.

Ostindisclies Sam lclholz. Man erbalt es ais Kernholz der Staninie durchFallen der Baume, 
Abhauen der Astę und Entfernung der wertlosen Rinden- und Spiintschichten. D ie Gewinnung war 
friiher gewohnlichen Sammlern ttberlassen, durch dereń Unkenntnis und Eigennutz niclit setten 
sehr wenig wertvolles Materiał in den Handel kam und die Zahl der lallbaren Baume sieli 
rasch verminderte. Deshalb liat seit 1770 dic Ostindisclie Kompagnie die Produktion 
selbst in die 1-T.and genommen und suc.ht durch angemessene Behandlung und durch Schutz 
der Baume den Ertrag des Sandelholzhandcls zu erhaltcn und zu vermehren. —  Die Sandel- 
holzbaume dOrfen nicht vor 18 bis 25 Jaliren geschlagen werden; man befreit die geffUlten 
Staninie darni von Rinde und Splint und versendet nur das Kernholz. Zu dem Zw ecke 
blieben bisher die gefallten Stilmme mehrerc Monate iang am Boden liegen, wo sie von den 
weissen Ameisen (Termiten) gierig gesucht und ihrer Rinde und des Splintes grósstenteils 
beraubt werden. Der zuruckgebliebene Rest wird dann durch rolie Bearbeitung vollends 
entfernt und das Kernholz, dem bisweilen noch Reste des Splintes anhangen, wird dann den 
Depots zugefiihrt. In neuerer Zeit flndet das Fallen der Baume bei Beginn der Regenzeit 
statt, walirend die Auktionen in den Stapelplatzen (Kotliis) Ende N ovem ber und anfangs 
Dezem ber abgelialten werden. Es diirfte daher wolił auch gewohnliche Sohalung jetzt an 
der Tagesordnung sein. Bei dieser Bearbeitung des Holzes entstehen eine Anzahl Abfiille, 
welche zur Destillation minderwertigen p ies und zu kleinen Sc.hnitzereien, endlich zu Raucher- 
zwecken Verwendung finden; sie alle liaben Kaufwert und werden ebenfalls bei den Auktionen 
erstanden, obenso die in gleicher W eise bearbeiteten AVurzeln des Bauines. Man erhalc 
demnach folgende Handelsprodukte aus einem gefallten Baum:

1. B ille ts  (Blocke) I. bis Y. Klasse, 1 m lang und 25 bis 10 cm dick, etwa 2 0 % ;
2. lloots  (AYurzelstocke) 15"/0;
3. J u d gpockel kleine Scheite oder B locke;
4. B a g a ra d a d  noch geringere Stiicke;
5. J yen  (Jhilta gewohnlich.es Holz;
G. M ilva C ldlta  grosse Chips oder Splitter;
7. Cheg M ilva  kleine Chips;
8. Saw dust Sflgemehl.

No. 3— 8, Alles zusamnien, (O rd in a ry ), nebst dem wertlosen Splint, etwa G5°/0. A lle diese 
Mengen werden nach Gewicht verkauft. Je melir Kernholz sie enthalten, je  fester und 
grosser die B locke sind, um so lioher ist der erzielte Preis.

Łignum Santali citriuum besteht aus besten Billets von 1 m Lange und 25 bis 
10 cm Durchmesser. Es ist blass rStlicli bis lehmfarben mit dunkelrotbraunen und liellen 
gelben Zonen CJahresringen), von denen die inneren oft breiter sind ais die ausseren. 
Die Rinde felilt nattlrlich, doch tindet mail von dem helleren Splint nicht selten Reste 
daran. Das Holz ist sehr fest und scliw er, sinkt aber in W asser nicht unter; es splittert 
leicht und besitzt, besonders auf frischen Schnittflachen, einen eigentumlichen anhalten- 
den Geruch und scharf aromatischen Geschmack. Ais besondere Handelssorten unter
scheidet man Bombay-liolz, splintlos und von dunklerer Farbę ais feinste W aare. Letz- 
teros wird auf den Auktionen zu Shikarpur, Shimoga, Tirtolialli, Chikmagalur, Ilassan, 
Seringapatam und Hunsur yersteigert und von Bom bay und Tellicherry aus versandt. 
Unter der Lupę zeigt das Holz zahlreiche sclimale Markstrahlen und zerstreute Gefiiss-



poren, welclie teilweise mit Harz angefullt sind. Has Bombay-Holz zeigt im Zentrum weitere 
Jaliresringe, ais das unten genannte Makassar-Holz. Der Splint, soweit solcher vorhanden ist, 
zeigt almliche Beschaffenheit, nur ist der Unterschied zwischen Markstralil und Gefassbiindel 
weniger in die Augen fallend. — Der Q,uerschnitt des Holzes zeigt unter dem Mikroskop eine tiberaus 
grosse Menge stark Yerdickter Libriformfasern, w elclie mit Spalt- und Hoftflpfeln, oder beiden 
zugleich versehen sind. Zwischen diese verstreut liegen in zicm lich regelmassigen Abstiinden 
die Tracheen, einzeln oder seltener zu zwei bis drei bei einander. Sie liaben ein ziemlich 
weites Lumen; ilir Durchmesser erreiclit 89 /.i; die W indę sind selir dick und ebenfalls all- 
seits mit Hoftupfeln versehen. Zwischen den Holzfasern bemerkt man kleine, tangential 
gerichtete Gruppen von Holzparenchym, drei bis vier nebeneinander stehende Zellen, welche 
den Raum zwischen zwei Markstrahlen nicht ausftillen. Hier und da tinden sieli Krystall- 
zellen , w elche, wie der Langssclmitt zeigt, in senkrecliten Reilien von zehn bis sechzehn 
Zellen , je  mit einem Krystall besotzt, aufgebaut sind. (K irk b y ). Zwischen diesem IIolz- 
gew ebe zielien sieli schraale wellige Markstrahlen von ein bis zwei Zellen Breite und bis 
achtzehn Zellen Hólie. Die unter der Lupę bemerkbaren dunklen Zonen zeigen im wesent- 
lichcn die gleichen E igenschaften, nur erschcinen die Gefasse erheblich weiter ais in tlen 
helleren Zonen, sodass man Grund hat anzunclimen, dass diese dunkleren Zonen dem Friih- 
jahrsholz, die helleren dem Sommerholz unserer Baume entspreclien; doch ist dadurch noch 
nicht bewiesen, ob zur Bildung eines solchen Doppelringes nur ein .lalir oder langere Zeit 
notwendig war. Makassar,Sandelliolz von Santalum  Y asi S eem . ist heli er gefarbt ais indisches 
llo lz , und mehr splintig; es wird auf Timor, Sumba und den Fidji- oder Viti-fnseln gewonnen 
und komint von Makassar aus in den Handel. In der .Struktur ist es dem ostindischen voll- 
kommen alm lich; die Gefasse indessen erscheinen weniger zahlreich und das Holzparenchym 
scheint in regelm&ssiger Verteilung, namlicli in radialen, wenig zelligen Gruppen angeordnet 
zu scin. Jodjodkaliumlosung farbt die Schnitte tief scliwarz, die des ostindischen gelbbraun.

Japanisches Sandelliolz ist etwas mehr gelb ais ostindisches, ahnelt dem letzteren in 
der Struktur derart, sodass die Annalime, dass das Holz von S antalum  album L. kommt, liohe 
W ahrscheinlichkeit besitzt. Nach Y. S c h im o y a m a  und P e te r s e n  wilclist in Japan keine 
Santalum -Art wild; das llo lz  wird von China eingefuhrt; die Cliinesen importieren es von der 
Malabarktiste, und schatzen das Sandelliolz der Stidsee sehr gering.

Siidaustralisches Sandelliolz von S antalum  P reissian u m  Miq. (F usanus aeum inatus R. Br.) 
zeigt radiale Gruppen von zwei bis ftiiif Tracheen, das Holzparenchym bestelit aus zerstreuten 
Einzelzellen oder kleinen Grujipen, w elche die Gefassgruppen umgeben. Breite konzentrisclie 
Zonen zwischen den letzteren entlialten nur Libriform. Die Markstrahlen sind weniger 
wellig, nur ein bis zwei Zellen breit und yiele Zellen hocli, flhnlich wie bei S antalum  album ; an 
der S jftze  und ani Grunde jedes Strahles befindet sieli eine einzelne, verlangerte, zugespitzte 
Zelle , w elclie am Grunde nicht selten mit dem Nachbarstrahl zusammenhangt. — Auch 
S antalum  P reissianum  Miq. liefert siidaustralisches Holz.

Westaustralisclics Sandelliolz stammt von Santalum  cygn orum  Miq. (F usanus sp ica tu s  R. 
Br.), einer im W esten und Stidwesten Australiens weit yerbreiteten Pflanze. Das Holz wird 
namentlicli an den Ufern des Swan River gesammelt und von Freeiiiantle aus verscliifft. Es 
giebt 2 ° /0 atherisches Ol, w elches indessen einen abweiclienden Gerucli besitzt.

Weisses Sandelliolz. tjber die Abstammung des sogenannten weissen Sandelholzes 
gehen die Ansichten weit auseinander. Die Einen lialten es fiir den Splint von Santalum  
album  L., andere ftihren es auf die Varietat §. m yrtifo liu m  oder 8 . F reycin etian u m  Gaud. 
zurtick; noch andere erkliiren beide Versionen fur falsch, und bezeichnen seine Ilerkunft 
ais vollstandig unsicher. Das llo lz  selbst ist fiir die Medizin und Parfumerie ganz wertlos, 
da es fast oder ganz geruchlos ist. Es dient nur zu Rauclierungen und Schnitzereien, und 
findet sich ais sehr obsolete D rogę in alten Apotheken.

Westindisclies Sandelholz von Yenezuela. Die Stammpflanze desselben ist nicht be- 
kannt. H o lm e s  fand, und K ir k b y  bestiitigte es, dass der westindisclie Sandelholzbaum in
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Staram und Blattern den Arten der Gattungen X a n th o x y lo n  nnd K piranthera  aus der Familie 
der R utaceae sehr ilhnlich sei. Die Blfftter zeigen eine sehr gerade, vora Griind bis zur 
Spitze reichende Mittelrippe, von der beiderseits eine grosse Anzałil weniger deutlich liervor- 
tretender Nery en ausgehen. Letztere erreichen den Rand niclit, sondern gabeln sieli in 
einiger Entfernung von demselben und anastomesieren mit ihren Asten mit den vorher- 
gehenden und naclifolgenden Nerven. Zwisclien ihnen befindet sieli ein reieli ycrzw eigtes 
Netz sehr feiner A dera. Gegen das einfallende Licht betrachtet, zeigen die Bliitter sehr 
zahlreiehe Óldriisen, w elche sich auf der Ober- und Unterflache des Blattes ein wenig heryor- 
wolben. Je eine oder zwei Driiscn betinden sich auf einem von Adern eingesclilossenen 
Stiickchen der BlattflSehe. Nur die Unterseite des Blattes trftgt Spaltóffnungen und ist mit 
Papillen und kurzeń zarten Haaren bedeckt; noch dicliter ist der Blattstiel behaart. Die im 
Mesophyll befindlichen Ólraume sind sehr gross und haben einen Durehm esscr von 88 bis 
104 p . Sie sind von stark zusammengeschrumpften Zellen eingeselilossen.

Das Holz des Handels stellt ein vollstandiges Stammstuek von  5 bis 20 cm Durcli- 
messer dar. Es ist mit hellbrauner, etwa 2 mm dicker, loeker anhangender Rinde bedeckt, 
w elche etwa der Rinde der S urinam -Q uassia  fthnelt, aber mehr fein langsrissig ist. Das Kern- 
holz ist durch dunldere exzentrische Ringe oder iiberliaupt durch dunldcre gelblich grau- 
braune Farbung gekennzeich.net; sein Durchmesser ist halb oder zw ei Drittel so gross, ais 
der des ganzen Holzes. Das Mark ist ais heller exzentriseher Punkt wahrnehmbar. — Das. 
IIolz ist mflssig hart, schwer und zah, seliwer sehneidbar und spaltbar; es besitzt einen 
schwachen, aber angenehmen (łeruch und ist fast geschm acklos; die Rinde riecht nach 
Sandelholz und schm eckt bitter. Das Holz zeigt unter der Lupę Gefiisse von sehr ver- 
scliiedener Grosse, welche mit Harz erfullt sind. Unter dem Mikroskop erkennt man Mark- 
strahlen yon nur einor Zellreilie Breite und zw olf bis funfzełm Zellreihen H olie; das Hartholz 
besteht aus dichten Reihen von Libriform fasern, zwisclien denen die Getasse zu je  zehn bis 
zw olf in radialen Reihen nebeneinander liegen. Sehr grosse, diekwandige Gefiisse wecliseln 
hi er mit sehr lcleinen, oft tangential gedrflckten Traclieen. H olzparenchym  umgiebt in kleinen 
Gruppen die Gefiisse oder ziebt sich in Q,uerlinien yon Markstrahl zu Markstrahl oder von 
den Gefassgruppen zum Markstrahl. Das ganzc Gewebe des Kernholzes ist mit hellgelbem  
Harz erfullt, w elches durch Kupferacetat bei liingorer Einwirkung sc.hon grim gefflrbt wird 
und Osmiuinsaure langsam und wenig reduziert. Zwisclien den Libriformfasern zerstreut finden 
sich Krystallgftnge mit sehr zierlichen Oxalatkrystallen; ihre W andung ist yerholzt. Olgange 
sind nirgends zu finden.

Saiidelliolz-Arten von geringerer liedcutung kommen nach E. M. H o lm e s  von Eremo-
pliila Mitchcllii, Fam. M yop ora cea e  aus Nordaustralien; von Epieharis (D y o x y lo u )  Lonreirii 
Picrro und E. Itailloni Pierre, Fam. M eliaceae aus Yunnan und Cochincliina; (Baillon, Traite 
de Bot. mód. p. 974); iiberliaupt werden viele Holzarten ais iSandelliolz bezeichnet, die hart 
sind und angenehm riechen, oline im entferntesten yon einer S a n ta lu m -A vt abzustammen. Ais 
ein Ersatzmittel des ech ten Sandelholzes dient in Tndien das Holz von Plimiicria alba, eines 
Baumes aus der Familie der A p ocyn a cea e , ebenso das Holz yon Exocarpus latifolius ]{. Er. in 
Westaustralien, auf den Sandwich- und Percy-lnseln.

Das Sandclholzol, Olcuiu ligni santali englisch Sandalwoodoil, franzosisch Huile 
de Santal, ist das aus dem Kernholz des in Rede stehenden Baumes durch Destillation 
gewonnene Ol. In Ostindien, hollandiscli Indien und Timor benutzt man zur Darstellung die 
Holzalifalle, Chips aller Art und Sagemehl (S aw  dust.) Tn Europa werden von reiionimierten 
Firm en nur ausgcsuchte Bldcke (Billets; zur Olgewinnung yerarbeitet. Ilier wird das Holz 
erst auf das Feinste zerkleinert, und bedarf audi dann noch sehr hocligespannter W asser- 
diimpfe, um in hinreichender Menge (3 bis 5 ° /0) iltherisches Ol zu liefern. Natiirlich muss 
das durch solcli rationelle Arbeit gewonnene Produkt aucli von htichstem W er te sein; 
Verfalsehungen jeder Art sind von yornherein ausgesclilossen, sodass heute deutsches Ol, 
aus bestem indischen Kernholz erhalten, ais die feinste Markę des Handels gelten kann. Der 
weiten Verbreitung der Sandelbaume entsprechend, finden sich aucli sehr yerschiedene Ole 
im Handel, welche aber meist nur noch sehr oberflaclilich gekannt sind, da sie oft nur in 
sehr geringen Q,uantitaten im W elthandel sind. Augenblicklicli unterscheidet man Ostindisclies 
(Bombay-) Ol, Makassar- (falschlich japanisches), Javanisclies, Stidaustralisches, Westaustrali- 
sehes, Afrikanisches und W estindisches Sandelholzdl.



Das beste von ihnen ist das Ostindisclic Ol, Ol. S antali ostindicum , ein hellgelbes, 
etwas dicldiches Ol von intensivem angenehmem, ab er selir eigentiimlichem Geruch. Es ist 
leichter ais W asser, —  spezifisches Gewieht 0,970 bis 0,979 bei 150 C. — , dreht die Polarisations- 
ebene nach links; seine spezifische Drehung betrftgt « D =  —  17° 2 0 ' bis —  20°; es lost 
sieli in dem funffachen Volumen W eingeist von 70 °/0. Man gewiimt aus bestein Materiał 
3 bis 5 °/0 Ol.

Makassar-SamlelliolzCl ist etwas dtinnfliissiger ais das yorigo; sein spezifisches Gewieht 
liegt bei 15° C. zwischen 0,970 und 0,980. Das Makassar-Holz giebt bei der Destillation 
1,6 bis 3 ° /0 O l.

Jaranisches Saiulelliolzbl besitzt den Geruch des ostindischen Oleś; spezifisches Ge- 
w icht =  0,974 bei 15°. Es zeigt starkę Linksdrehung, « D =  — 21,2° bei 20°, und ist in 
drei Volumen W eingeist von 70 °/o klar loslich. A udi

Alrikanisclies Nandidliol/Td seheint dem ostindischen selir iihnlich zu sein, besitzt 
aber w eniger angenehmen Geruch. Sein spezifisches Gewieht liegt bei 0,969 bei 2 0 °; seine 
optische Drehung ist nicłit naher untersucht. Ausbeute nach S c liim m e ls  Berichten 3 #/0.

W estindisches Sandelholzdl unterscheidet sich schon durch den Geruch deutlich von 
dem ostindischen; es ist von dicklicher Konsistenz und ais Parfiim nicht verwendbar. Sein 
spezifisches Gewieht ist 0,963 bis 0,967; seine spezifische Drehung =  -f- 26 0 bis 26° 10 '; es 
ist also rechtsdrehend und erst in 50 bis 70 Teilen W eingeist von 70 °/0 loslich. Seine Aus
beute betragt 1,5 bis 3 °/0; wie das H olz, so nimmt auch die Menge des im Handel befind- 
lichen Oleś derart ab, dass es nach einiger Zeit ganz vom Markte verschwinden diirfte.

W estaustralisclies Sandelholzdl ist ebenfalls sehr verschieden von ostindiscliem Ol. 
Neben einer R ech tsd reh u n g  von -f- 5,2° und einem spezifischen Gewieht von 0,953 bei 15° C. 
besitzt es einen widerlichen, scharf terpentinartigen Geruch.

Sudaustraliselies 01(vonS antalum  P re iss ia n u m M ią .) endlich ist bei gewolm licher Temperatur 
fest und zeigt ein spezifisches Gewieht von 1,022. Seine Ausbeute betragt etwa 5 °/0.

llestandtcilc. P e te r s e n  analysierte ostindisches und Makassar-Sandelholz; er fand in 
beiden eine eisengrime Gerbsfture, Harz, Calciumoxolat und ca. 7,5 °/0 Eisen- und Man gai i- 
haltende A sclie ; ostindisches Holz gab nach D r a g e n d o r fs  Verfahren 5 %  atherisclies Ol, 
Makassar-Holz 3,75 °/(l. Ostindisches und Makassar-Sandelholzól enthalten 90 bis 97 °/0 Santalol, 
C15II20O. Ferner Santalal O35II210  und einen verseifbaren K orper, wahrscheinlich einen 
Santalolester (P a rry .). Das Santalol C35P12I10  verhalt sich wie ein Sesąuiterpenalkohol; ein 
Atom II lftsst sich darin durch die Acetylgruppe ersetzen, eine Eigenschaft, welche den 
Santalolgehalt cines Sandelols zu bestimmen gestattet. Das Santalol siedet bei 310°; das 
Santalal bei 300°. (Chapoteaut). —  Im siidaustralisclien, festen Ol von Santalum  P rdssianu m  
Miq. fanden 1891 S c li im m e l & Co. einen alkoholartigen Korper C15H 24 O, w elcher 1893 von 
B e r k e n h e im  genauer studiert wurde. Der Alkohol bildetc Krystalle, die bei 101 bis 103° 
schm olzen, yon  P C I5 nicht angegriffen wurden, dagegen durch P Cl * in ein Chlorsubstitutions- 
produkt C15H a8C10 (Sclmielzpunkt 119 bis 120°) yerwandelt wurden. D er Essigestor bildete 
hexagonale, bei 68,5 bis 69,5° sclimelzende Tafeln. Auch ein Methylafher konnte erhalten 
werden. Kaliumpermanganat bildete aus dem Alkohol eine Saure C7 II1J 0-.

Yerfiilsclniiigen mul Priifung. WTie alle atherischen Ole von einiger Bedeutung er- 
leidet auch das Sandelholzdl vielfache Verfalschungen und Zusatze, namentlich wurden 
Rizinusol, Kopaivabalsamdl und virginisches Zedernol (von J u n ip eru s v irg ln ian a  L.) in umfang- 
reichstem Masse dazu verwandt. Diese Ole sind zunaclist spezilisch leichter; sie besitzen 
kein optisches Drehungsvermogen und keine acetylierbaren Bestandteile. Deslialb cignet 
sich die Bestimmung des Santalolgelialtes in ganz hervorragender W eise zur Priifung des 
Óles, besonders unter gleichzeitiger Berticksiclitigung der phjsikalischen Eigenscliaften des- 
selben. S c l i im m e l  & Co. stellen, z. T. im Verein mit C r ip p s  (1. c.) und P a r r y  (1. c.), 
folgende Forderungen an ein g u te s  S a n d e lh o lz d l :  1) Das spezifische Gewieht liege nicht unter 
0,975 bei 15°. 2) Das DrehungsvermOgen betrage —  17° bis —  19° im 100 mm-Rolir. 3) Ein 
Teil O l lose sich ldar in ftinf Teilen W eingeist von 70°/0. 4) Das O l enthalte mindestens 
90 °/0 Santalol. — Zui' Bestimmung des letzteren sollen 20 g Sandelholzdl mit dem gleichen



worin a die

Volumen Essigsaureanhydrid und etwas wasserfreiem Natriumacetat l 1/,, Stunden iii gelindem 
Sieden erhalten, das Reaktionsprodukt mit W asser und Sodalbsung gewascłien und Liber ent- 
wassertem Natriumsulfat getrocknet werden. 2 bis 5 g des acetyiierten < ileś werden darni mit iiber- 
schussiger Normalkalilauge gekocht und das unverseifte Kaliumhydrat durch N orm alschwefel- 
saure gemessen. — Unter Rerticksichtigung des Molekulargewichts des Alkohols (Cir, H2G O =  222) 
und seirier Differenz von dem des acetyiierten Produktes —  42 bereclm et sich der Prozent-

22,2 a
s —  0,042 a ;

Anzahl der zur Verseifung nótigen ccm  Normalkalilauge und s das Gewicht des zur Be- 
stimmung verwendeten acetyiierten (ileś bedeutet. Gegentiber diesen exakten Proben er- 
scheinen alle Farbenreaktionen uberfiiissig und wertlos.

Neuerdings ist von C o n v o y  und spater von P o h l darauf hingewiesen w orden, dass 
altes Sandelol durch Einwirkung von Luft und Licht namentlich seine Alkohollóslichkeit ver- 
ringere, sodass schwer lósliches Ol nicht direkt verfalschtes f il zu sein brauche. Hier wird 
eine Santalolbestimmung tiber den W ert des Oleś Auskunft geben.

gehalt an Santalol im urspriinglichen Ol nach der Form el P =

Au wcndiuig. Das ostindische und Makassar-SandelholzOl ist seit seiner Entdeekung 
ais Parfum zur Anwendung gekommen. Bei rituellen Gebrttuclien, zur Salbung der Toten, 
zur Verbreitung angenehmer julerUche ist es in Indien bekannt und geschatzt. In der 
Parfumerie Europas, Chinas und Japans spielt das (il ebenfalls eine hervorragende Roiło, 
w elche allerdings niclit alle Sandelholzóle mit ihm teilen. Das australische (il scheint in 
seinen beiden Handelssorten hierzu weniger geoignct. Medizinische Anwendung hat das (”)1 
erst in neuerer Zeit gefundnn. B u fa l in i  und M a rt in i wenden das Ol bei chronischen 
Lungenaffektionen in Dosen von 0,0 g in Kapscln zwei- bis aclitmal taglich an. Sie riihmen 
den guten Erfolg auf das Allgemeinbelinden, die Zunahme des Kórpergew ichts und die Yer- 
fliissigung des Auswurfs, wenngleich die Bazillen davon nicht infiziert werden. —  P o s n e r  
substituiert das Sandelol dem Kopaivabalsam bei Beliandlung der Gonorrhóe und zieht seine 
Anwendung der lokalen Therapie durch Injektion vor. Es soli auch besser vertragon werden 
ais Kopaivabalsam. Ais Dosis werden zelm bis zw ólf Kapscln mit je 0,5 g Sandelol 
pro Tag Yorgeschlagen, ais Geschmackskorrigens nbtigenfalls Pfeffermimzol angewendet. 
Dass liierbei die verschiedenen Sandelole nicht beliebig tur einander gesetzt werden konnen, 
ist bereits aus friiher Gesagtem ersichtlich. Die Anwendung in Form von Kapscln oder 
Pillen scheint der in Emulsion vorzuziehen zu sein; fur Pillen empiiehlt C a lm e l eine Masse aus 
4 g Kolophon, 5 g Sandelol und 0,5 g gebrannter Magnesia, w elche gute Pillen giebt und 
von den Patienten gern genommen wird. Reines Sandelol soli auf der Zunge brennen, wie 
Krotonol; L e t z e l  berichtet von einigen FU]len starker Diarrhoe, D yspepsie und lcongestiven 
Schmerzen in der M agengegend; indessen seheinen diese Beobachtungen nur yereinzelt vor- 
zukommen.

Oreschiclite und E xport des Sandelholzcs und des Samlclliolz-OIes. Sandelholz, in 
Indien Chandana genannt, wird zuerst etwa im funften Jahrhundert vor Chr. in d e r N ir u k ta , 
dem altesten Kommentar der Y e d a  genannt. Sodami findet es Erwiihnung in den alten 
Sanskritepen, der R a m a y a n a  und M a h a b h a r a ta , dereń einzelne Teile ein sehr verschiedenes 
Alter aufweisen. In der Mitte des ersten Jahrhunderts nach Chr. wird das IIoIz ais Xv?.u 
m y a U v a  unter den indischen W aren genannt, die im persischen Meerbusen eingeflihrt werden. 
Im sechsten Jahrhundert kannte man in Indien und Ceylon die Darstellung des Sandelholz- 
oles, und benutzte dasselbe u. a. zum Einbalsamieren furstlicher Leichen, wahrend das IIolz 
ais kostbares Baumaterial fur Tempel und andere Heiligtumer diente. Kleinere Stlicke 
dienten damals sclion zu Schnitzwerken und zu rituellen Zw ecken ; man fiigte es, wie auch 
heute noch, den Scheiterhaufen der Reichen hinzu, wenn man ihre Leichen vcrbrannte. In 
europiiischen Gebrauch scheint das IIolz und sein fłiichtiges Ol erst ziemlich spat gekom m en 
zu sein; C o n s ta n tin u s  A fr ic a n u s  von S a le r n o  spricht erst im elften Jahrhundert unserer 
Zeitrechnung davon; in dem Compendium Aromaticorum des Baladinus um 1488 wird es unter 
den Arzneimitteln der italienischen Apotheken genannt. Man unterschied dort r o t e s ,  g e lb e s  
und w e is s e s  S a n d e lh o lz ,  w elches samtlich dieselbe D rogę von etwas verscliiedener Farbung 
gewesen zu sein scheint; jedenfalls hat das rotę farbende Sandelholz des heutigen Handels, 
welches Von Pterocarpus santalinus L. fil. (Fam. Papilionaceae, Ufam. Dalbergieae) abstailimt, 
niclits mit jenen Hólzern zu tliun. Nach 1500 indessen hat man unter rotem Sandelholz doch



dieses Farbholz zu yerstehen, welches aucli erlieblich billiger ais das wohlriccliende gelbe 
Sandelholz war. Die erste Beschreibung des Baumes und sein Bild gab R u m p h iu s  in seinem 
Herbarium Amboinense III. p. 42. Fig. 11. (F l i i c k ig e r  & H a n b u ry , Pharmacogr.)

Uber den Umfang der Produktion und des Exports von Sandelholz liegen zur Zeit 
nur fur ostindisch.es und Makassar-Holz zuverlflssige Nachrichten vor. Zunachst werden die 
statistischon Daten wohl nur in Ostindien und Makassar gewissenhaft verzeichnet; sodann 
aber ist in den meisten tibrigen in betracht kommenden Landem  die Produktion der indisehen 
gegentlber cine so geringe, dass sie zu einem ausgedelmten Export keine Veranlassung giebt. 
In Indien bat die Regierung, welche die Produktion seit Abschluss eines Vertrages mit I-Iyder 
A l i ;  Fiirsten von Mysore i l 770) in cigenen Handen hat, die Menge des zu schlagenden Holzes 
dem jeweiligen Bedarf angepasst; sie gestattet gegcnwartig eine Produktion von 2000 bis 
2500 tons =  2000000 bis 2500000 Ko. Von diesen Mengen, die hauptsRchlicli in Mysore, 
Coimbatore und Oanara gewormen werden, werden zwoi Drittel im Lande verwertet, sei es 
zur Olbereitung, sei es zu Sclmitzereien oder zu RSucherungen in den Touipeln; Sin geringer 
Anteil dient aucli seines Gerbstoffes wegen zur Hcrstellung lctJnstlichen Ebenliolzes; nur ein 
Drittel etwa wird nach Europa und Ainerika exportiert. Da eine ftborproduktion angstlicli 
vennieden wird, urn die Biiume zu schonen, so wurde Produktion wie Export in den leizlen 
.lahren erheblicli eingesclirankt. W&hrend in den Jaliren 1882 bis 1889 nocli 2500 bis 2800 tons 
an den Mariet gelangten, wurden 1890 nur 2400 tons, 1895 nur 2250 tons, 1894: 1760 tons, 
1895: 2298 tons und 1890: 2063 tons produziert; von diesen sind 777 bis 790 tons von Bombay 
und Teilicherry aus nach Amerika und Europa yerschifft worden. — Das M a k a s s a r lio lz  
von Timor, Surnba und hollandiscli Indien erschien im Jahre 1893 in Quantitaten von 
• )o01 Pieuls, 1894 von. 1530 Pieuls (a 001/3 Ko.) ani M arkte; es ist nieht ausgesclilossen, dass 
dasselbe al Imał) lich vom Markte yersehwindet, um so mehr ais durch mangfelhafte Bearbeitung 
der Olertrag des Holzes erlieblich geringer und das Ol selbst minderwertiger ist, ais das 
ostindisclie. —  Das w e s t in d is c h e  S a n d e l h o l z  teilt sein Schicksal; aucli dieses liefert nur 
ein weniger geschRtztes dickes Ol; die Lieferungen sind zeitweise unterbrochen worden. Uber die 
australischen und afrikanischen Hblzer hlsst sieli zur Zeit niclits sagen; besonders erstere 
werden sogleich an Ort und Stelle zur Olbereitung benutzt; das Ol (s. u.) ist von sehr ab- 
weichender Beschaffenheit, und kann dem indisehen bil niclit substituiert werden. A u d i die 
atherischen bile sind Exportartikel. Von Madras und der Malabarktiste werden jahrlich etwa 
12000 englische Pfund Sandelol yersandt, wovon 1500 Pfund nach England gelien (D y m ocle); 
docli klagte inan friiher uber yielfache und grobe Verfalschungen des Oleś. H o l m e s  schatzte 
1880 das in England destillierte Ol ftir das beste, wahrend eine ais „German Sandał Oil“ 
bezeiclinete Sorte durch Zedernholzol verf?llscht sei. Diese Verhaltnisse trelfen lieute niclit 
mehr zu; denn einesteils werden dem Kontinent, namentlioh aucli von S c h i m m e l  & Co. 
hi Leipzig, aus Blocken erster Klasse, dem kostbarsten Materiał, und mit allen Hilfsmitteln 
m oderner Technik bile erlialten, welche den weitgeliendsten Anspriichen gereclit werden, -  
and ausserdem kennt man heute sehr genau die Beschaffenheit guter < ile und die Mittel zur 
Erkennung ihrer Verfalschungen, so dass es leiclit ist, von gutem bil das minderwertige zu 
unterscheiden und letzteres zu yerwerfen. In Leipzig wird Sandelol seit 1871 destilliert, 
aber erst seit 1887 erfreut sieli dasselbe medizinischer Anwendung in grdsserem Umfange, 
besonders seit es Eingang in mehrere europaisclie Pharmacopden erlangt hat.
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Gaultheria procum bens L.
A m erik a n isch es  W intergrO n , G aultherie, n ied erliegen d e  o d e r  gestreck te  G autiere, kanadischer 

o d e r  L a b ra d orth ee . E n g lis ch : W in terg reen , B ox-berr}-, M ounta in -tea , P artridge-berry .

F ra n zo s isch : T h i  d e  Jersey, T h e  d e  m on tagn e, T h e  de  T erre  N eu ve , T h  4 rou ge.

Syn.  G aultheria  hiim ilis Salisbury, G autiera  rep em  Raflnes(|ue.

Familie: E ricaceae  Ii. Brown. U n t e r f a m i l i e :  Androm edeae. G a t t u n g :  G aultheria  L.

Bcsolireibung. Die Pflanze ist ein kleiner, immergruner Halbstraucli mit weitliin 
kriechendem , schlankem, biegsam federkielstarkem, liorizontalem, an den Knoten wurzelndem 

Rhizom , aus welchem  sieli 5 bis 15 cm holie, starre, aufrechte, federkielstarke, kalile oder 

dtinnfilzige, griine oder rotę Stengel erlieben. D iese tragen wenige abwecliselnde 3 bis 5 cm 

lange, bis 2,5 cm  breite, am Grunde spitze, an dem oberen Ende zugespitzte, an dem zuriick- 

gebogenen Rande gesagte Blatter auf 0,5 bis 1 cm langen Stielchen. Die Zahne der Bliitter sind 

scharf dem Blattrande angedriickt; ein jeder endigt in eine steife Borste; auch die Blattspitze 
ist in einen harten Stachel ausgezogen. Die Mittelrippe durchzielit in selir gerader Linie 
das ganze Blatt bis zur Spitze und sendet unter W inkeln von 50 bis 60° fiinf bis sechs Paare 
von beinahe gegenstiindigen Seitennerven, welche ziemlicli weit vom Rande entfernt, in die 
michstfolgenden Seitennerven in Aachen Bogen einmiinden. Zwischen ilinen entwickelt sich 

ein reich verzweigtes Netz stiirkerer und schwftclierer Adern; auch ausserlialb der Nerven- 

bogen laufen Adern nicht seltcn direkt normal dem Blattrande zu. Die Bliiten stehen einzeln 

oder in armbliitigen Trauben in den Blattachseln. Ilire 5 bis 7 mm langen, roten Stiele sind 

bogig zurflckgekrlimmt; die etwa 6 mm lange ftinfzahlige Blflte wird von zwei kleinen, 

dunkelrosenroten, breit eiformigen, urspriinglich in der Mediane liegenden, fe in g e w im p e r t e n 

Deckblattchen gesttitzt; der bleibende, becherform ige, rosenrote feinwimperige Kelch besteht 
aus fiinf breiteiformigen zugespitzten Lappen, die sieli in der Knospenlage nach der Quincunx 
declcen. D ie hinfStllige weissliche oder blassrosenrote Blumenkrone ist krugtormig, nach oben 
allmfthlich verengert, unter dem Saunie eingesclinurt; der Saum selbst wird aus fiinf breit 

dreieckigen, zuriickgebogenen oder zuriickgerollten, in der Knospe dachigen Zipfeln gebildet. 
—  Die zehn Staubblatter stehen zweireihig ais kelch- und krongegenstftndige auf dem 

iiussersten unteren Rande der Blumenkrone; die Filamente sind uber dem Grunde baucliig 

verdickt, hellrosa, und nach aussen gebogen, dann nach der Spitze zu braunlich, allmahlich 
an D icke abnehmend und im Bogen dem Griffel zugebogen, iiberall mit Papillen und weissen 

zerstreuten Haaren besetzt. Jede der beiden ziemlicli grossen, aus zwei Langswulsten be- 
stehenden, beinahe parallelen, gelbbraunen Antheren triigt auf dem Rticken einen kraus-
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papillosen Wulst uncl lauft an der Spitze in einen langen zweigabligen Hornfortsatz aus. Die 

Antheren springen in zwei nach dem Bliiteninnern gerichteten L och em  auf, w elche an dem Uber- 

gang der Antheren in den Hornfortsatz liegen. Das oberstandige weissliche Pistill besteht aus 

einem beinahe kugligen, an der Spitze eingesenkten Fruchtknoten und einem dickfM lichen, 

etwas gekrummten weissen Griffel, der unter der kurz fiinfspitzigen Narbe ein wenig einge- 
schnurt ist. Das ftinffflchrige Ovar enthfllt in jedem  Faclie melirere Samenknospen, w elche 

am Grunde ein er zentralen Saule an zweilappigen Samenleisten angeheftet sind. Unter dem 
Pistill befindet sich, von der Blumenkrone umschlossen, ein grtiner zweireihiger Diskus; jede 

Iteihe desselben besteht aus zehn stumpfen ZUhnen, welche mit denen der anderen Reilie 
abwechseln. Die ZłUme der oberen Reilie haben beiderseits zwei seitliclie hellgriine Flflgel. 

Nach der Befruchtung fElllt die Korolle bald ab; die Farbę des bleibenden Kelclies wird 

allmahlich lebhafter, wahrend die Zipfel desselben wachsen und den sich stetig vergrdssern- 

den Fruchtknoten einschliessen. Der letztere reift zur Kapsel, welche von den fleischig und 

saftig gewordenen, sich eng aneinander schliessenden K elchlappen beerenartig umschlossen 
wird. Deshalb ersclieint die reife Fruclit ais eine 1 cm lange, beinahe kuglige, purpurrote 

essbare Beere, w elche in ihrer Mitte eine vielsamige fiinfwulstige Kapsel einschliesst. D ie , 

Scheinbeere bleibt noch lange Zeit mit dem Griffel gekront; die Kapsel selbst springt 
schliesslich in fiinf fachspaltige Klappen auf. Die Samen sind sehr klein, zugespitzt, mit 
glanzender Samenschale umgeben, und tragen in dem fleischigen Nahrgewebe den zentralen 

Embryo, dessen W tirzelchen dem Nabel anliegt.

Bltltezeit. Juni bis September; reife Frtlehte finden sich vom Juli an.

Yorkommen. Die Pflanze wilchst in Bergwiildern von Nordamerika, von Kanada bis 
Karolina, am hauflgsten in den Tannenwaldern von New-.Jersey. In Nordamerika wird sie 

ihrer wohlschm eckenden Friichte wegen (Boxberry) in den Garten kultiviert, woselbst dann 

nicht selten den ganzen W inter llber noch Fruclite geerntet werden.

Name. Die Piianze soli von einem kanadischen Arzte G a u t i e r  in den Arzneischatz 

eingefUhrt sein; derselbe soli sie . au d i zuerst besclirieben haben, und nach ihm ist 
sie von K a i m  Gm iH era  benannt worden. Durch Verstummelung dieses Namens soli der 

neue Name Ganlthur entstanden sein, von dem die L i nnAsc he  Bezeichnung der Pflanze her- 

zuleiten ist. Trotz alledem ist der L in n ls c h e  Name heute der einzig gebr&uchliche.

Pliarmazeutiscli wielitig sind die Blatter des Halbstrauclis, Folia 
das daraus destillierte Dl, Oleum (jaultlieriae oder Oleum Wiutergreen.

Gaultheriae. sowie

Folia Graultheriae sind dunkelgrttne, beim Aufbewaliren im getrockneten Zustande bald 

verblassen.de, troeken sprode, lederartige, sehr kurz gestielte, breit oca lę  Blatter mit glanzen
der Ober- und matter Unterseite; Grund und .Spitze sind zugespitzt oder stumpf, der Rand 

zurtickgebogen, scharf stgezlihnig; die ursprtingiich yorhandenen Borsten an Ziihnen und 

Spitze sind verloren gegangen, nur am oberen En de des Blattes findet sich noch ein kurzes 

vorgestreektes knorpeliges Spitzclien. Mittelrippe und Nervatur treten unterseits stark und 
kraftig hervor; oberseits ist die etwas wellige Blattflache an dem Yerlauf der Haupt- und 
Seitennerven etwas eingesenkt und beide, sowie die starkeren Adern ais scharf eingegrabene 
Linien kenntlich, almlich wie bei den Biirentraubenblattern, F olia  TJraa w s i ,  mit denen sie



aber den geraden, ebenen Bruch niclit gemein liaben. Der Gerucli der Blatter ist im friseli 

getrockneten Zustande aromatisch, er nimmt aber, selbst in geschlossenen Gefassen, bald ab 

und nahert sieli dann dem der F o lia  uvae w s i . Der wiissrige Auszug der Blatter besitzt einen 
entfernt an chinesischen Tliee erinnernden Geschmack.

Oleum Gaulthcriae, Oleum  W intergreen . Gwultheriaol, ist das aus den Blattern destillierte 
Ol, welclies in reinem Zustande eine farblose, leiclit bewegliche Flttssigkeit von eigenttim- 
licliein, angenehmem Geruch darstellt. Das unreine oder das sehr alte Ól, welclies ohne 
Sorgfalt aufbewahrt worden und der Luft und dem Licht ausgesetzt war, besitzt eine rotliche 

bis braunrote Farbę und ist aucli oft wohl sclion teilweise zersetzt. Reines Ol siedet bei 

220 bis 222°; es besitzt ein spozifisches Gewiclit =  1,177 bis 1,187 und drebt die Polarisations- 

ebene ein klein W enig nacli links: «D — — 0 ° 25 ' im 100 mm Rolir. —  In lunf Volumen 

W eingeist von 70 °/0 ist es klar lóslich; seine Saurezalil ist 0, seine Yerseifungszahl, also aucli 
zugleich seine Esterzahl, ist 203,2 und seine Jodzalil 21,9. Das W intergreendl wurde friilier, 

nacli den Mitteilungen von Jos.  B r a k e l e y  in primitivster W eise gewonnen. Eine 200 bis 

400 Gallonen fassende, eingemauerte Destillierblase nebst einem Schlangenktililer einfachster 
Art wurden unter einem Dacii aufgestellt; ein Bacli oder eine Quelle in der Nithe lieferte 
das Destillations- und Ktihlwasser; dann wurde die Destillation iiber freiem Feuer vorge- 
nommen. Man trennte das fltherisehe Ol von dem wohlrieclienden W asser und benutzte das 
letztere zur nachsten Destillation, wobei man aucli die im Yerlaufe der Reinigung und 

Klarung benutzte Entfarbungskohle und die Filter in die Blase brachte. Auf diese W eise 

wurden 0,6 bis 0,8 °/0 Ól aus den Blattern gewonnen. Es war von blassrbtlicher bis brauner 

Farbę; der Ertrag der Arbeit war von der Beschaffenlieit der Blase abliaugig; neue Apparate 

gaben viel und heli es Ol, aitere Blasen dagegen zersetzten das Ol mehr und melir. Hierzu 

kam , dass die Destillateure oft Mangel an Materiał hatten, da die Blatter nur von Frauen 
und Kindern gesammelt wurden und der Lohn dafiir ein sehr geringer war. Alle diese 
Missstfmde fuhrten schliesslich zur Dampfdestillation, welclie heute in Nordamerika in 
umfangreichem Mafie betrieben wird und nur durcli die Fabrikation der dem Gaultlieriaol 

sehr ahnlichen Óle, dem. Sweet-birch-oil (von B etu la  lenta L.) und dem syntlietischen Produkt 
beeintraclitigt wird. Diese Konkurrenz hat das Ł U bis heute ausgehalten, derart zwar, dass 

die Konsumtion des »">les zwar sehr nachgelassen hat, dass es aber docli neben den erwahnteii 

beiden Oien immer noch vielfache Verwendung findet.

Bestandteile. Die G a u l t l i e r i a - B l a t t e r  wurden 1887 von F r a n k .  W.  D r o e l l e  

(vergl. Amer. Journ. o f Pharm. 1887 p. 289; analysiert; er fand neben den in Pflanzenteilen 

gewohnlicli vorkommenden Stoften 0,5 n/„ atherisches Ól, 5,45 °/rt Tannin, 3,85 °/0 Arbutin, 
Erikolin nebst Chlorophyll. —  Arbutin wurde zuerst von O x l e v  darin nachgewiesen. Gallus* 
saure, Starkę und Calcium osalat wurde nicht gefunden. B o u r ą u e l o t  fand 1896 in den 
Blattern ein Ferment, welclies das Gaultherin, jenes Glycosid der Rinde von Betula. lenta L. 

und des Krautes von M onotropa  H y p o p ity s  unter Bildung von Methylsalicylat (Gaultlieriaol) 
zersetzt. Es ergiebt sieli daraus die Vermutung, dass das Gaultlieriaol, wenigstens zum Teil, 

durcli Zersetzung eines Glycosids der Blatter erst bei der W asserbehandlung entsteht. Man 

nimmt heute au, dass das Ol fertig gebildet in den Blattern vorhanden sei. — Uber die 

Zusammensetzung des G a u l t h e r i a o l e s  ist man Iange Zeit in Zweifel gewesen. Obgleich
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das 01 selbst bereits seit 1790 bekamit ist und obgleicb mun aus den Untersuchungen von 

C a h o u r s  (1843) wusste, dass das 01 in der Hauptsache aus Methylsalicylat besteht, blieb 
man tiber die Natur der ubrigen Bestandteile vollig  im Unklaren. P r o c t e r  hielt den unge- 

kannten Rest, den er auf 10°/0, andere auf 3 °/#, P o w e r  auf 0 ,3 °/0 schiitzen, fur ein Terpen 

und nannte ilin Gaultherilen. Er schildert ilm ais eine farblose, pfefferartig riechende, bei 

160° siedende Fltissigkeit. P o w e r  gab an, dass das Terpen fest sei und hóchstens 0 ,3 °/0 

betrage; spiiter kam er zu der U berzeugung, dass ein Terpen iiberhaupt niclit vorhanden 

sei und die neuesten Untersuchungen, die, w ohl unter P o w e r s  Leitung, 1895 in dem New- 

Yorker Etablissement der Firma S c h i m m e l  & Co.  an 1500 g des Oleś gem acht wurden, 
ergaben, dass in demselben ungefflhr 99°/,, M ethylsalicylat, ein Paraffin, wahrscheinlich 

Triakontan CS#H#3, ein Aldehyd oder Keton, sodami ein sekundarer A lkohol Cs H10 O und ein 
Ester O11 H -10 -  vorhanden sind. Dem Ester scheint die geringe optische Linksdrehung zuzu- 
schreiben zu sein, von  der oben die Rede war.

Yerweeliselungen, Yerialscliungen uml Prufung. Dem Gaultheria-ul sehr ilhnlich 

sind das Sweet-birch-oil von B etid a  lenta L. und das synthetische M ethylsalicylat. Beide Ole 

unterscheiden sich dadurch von eclitem Gaultheria-01, dass sie optisch inaktiv sind. Das 

kttnstliche Ol, das reine M ethylsalicylat, siedet bei 219 bis 220°, die Verseifungs- und Ester- 
zahl ist nach K r e m e l  286,6 und die Jodzahl 21,9, von den betreffenden Zahlen des echten 
Oleś also etwas abweichend. —  Nach allgemeinen Ansichten sind die rcinen Ole einander 

g leichw ertig ; von einer Verfalschung kann also hier keine Rede sein. Anders verhfl.lt es 
sich mit Zusatzen von Petroleum, Kerosen, Paraffinól und Terpentinol, die P o w e r  nachge- 

wiesen hat, oder von Gemsichen von  Alkohol und Chloroform , oder von Sassafras- oder 

Kam pferól, die von Anderen beobachtet worden sind. — Die erstgenannten Yerfalschungen 

werden am leichtesten durch das spezifische Gewicht und durch die Losliclikeitsprobe im 

W eingeist von 70 °/0 nachgewiesen; das spezifische Gewicht wird geringer, die W eingeist- 
losung triibe, wenn diese Ole anwesend sind. —  Chloroform und Alkohol liisst sich durch 

Destillation aus dem W asserbade abscheiden; Alkohol wird durch die Jodoform probe, Chloro
form durch die Isonitrilprobe, beim Erhitzen mit Anilin und Kalilauge, erkannt. —  Sassafrasoi 
soli bei einem Zusatz von 10°/0 durch den Geruch kenntlich sein; den korrekten Nacli- 
weis desselben formuliert P o w e r  wie folgt: In einem geraumigen Probierrolire wird zunachst 

1 g Ol mit 5 g Natronlauge von 5 °/„ gemischt und geschiittelt. Es entsteht ein reichlicher 
krystallinischer Niederschlag, w elcher nach etwa filiif Minuten im heissen W asserbade beim 

Umschiitteln allm ahlich, aber vollstandig klar, sich wieder auflosen muss. Ólige Tropfen 

am Grunde oder am Niveau der Fltissigkeit werden ais Petroleum, Terpentinol, Sassafras- oder 

Kam pferól durch den Geruch erkannt, da der Salicylstture-Methylester zerstort wird und der 

urspriingliche Geruch des Gaultheriaoles vollstandig verschwindet. A uf diese W eise ist man im 
stande, noch 5°/0 Zusatze dieser Art nachzuweisen. —  Von amerikanischer Seite ist auf den Zusatz 
von Methyl- oder Aethylbenzoat aufmerksam gem acht w orden; in irgend einem ais „Gaultheria- 

oilu bezeichneten Falsifikat hatte man Benzoesaure gefunden. Derartige Zusatze erkennt man 
zunRchst an dem sehr abweichenden spezifischen Gewicht und dem niedrigen Siedepunkt 
(Methylbenzoat speziflsches Gewicht 1,095; Siedepunkt 197 bis 199° und Aethylbenzoat spezifisches 
Gewicht 1,055; Siedepunkt 211 bis 212°); sodami aber soli man das Ol nach P o w e r s  Vor- 

schrift mit Natronlauge verseifen und aus dem Reaktionsprodukt die Silure durch Salzsiiure



abseheiden; die gebildete Krystallmasse soli alle Eigenschaften der Salieylsiiure, aber nicht 
der Benzoesaure besitzen.

Anwemluiig. Die Gaultheidablfttter dienen ihres atherischen Oleś wegen ais aroma- 
tisches Getrank und besitzen schwach narkotische Eigenschaften. Die getrockneten Blatter 

finden in der Heimat ais Genussmittel Ver\vendimg an Stelle der chinesischen Thees. Die 

Friichte geniesst man ais beliebtes Obst und kultiviert zu ihrer Gewinnung die Pflanze in 
wolilgepflegten Plantagen nebst ihrer Yerwandten G. S h a n m . —  Das Jltherisclie Ol wirkt in 

kleinen Dosen ais Desinfektionsmittel und wird ais Zusatz zu Żalni- und Hundwśissern und 
ahnlichen Gemischen benutzt. Grosse Dosen von 30 bis <50 g wirken ais stark reizendes 

und brechenerregendes Mittel, nicht aber ais Purgans. Das Ol wurde von W o o d  und H a r e  
ais starkes Stimulans ftlr Respirations- und vasom otorische Zentren erkannt; es iibt die gleiche 

W irkung wahrscheinlich auch auf die motorischen Zentren des Ilerzens ans. VergiftungsBille 
sind selten ; etwa zwei oder drei derselben sind bekannt geworden.

Gcseliiclite und Hiuidelsbeziehungen. Das fltlchtige Ó1 der G aultheria  p roam ih en s  L. 
war bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts bekannt. 1842 wurde es von C a b o u r s  zum 

ersten Małe analysiert und das M ethylsalicylat ais sein Hauptbestandteil erkannt. Die viel- 

fachen Verfalschungen, denen es ausgesetzt war, fuhrten zu Versuchen mit dem synthetischen 
Methylsalicylat, sowie zur Substitution anderer Ole, welclie grósstenteils oder ganz aus diesem 
Ester bestehen. Ein solches fil wurde zuerst 1844 von P r o c t e r  aus der Rinde von B etu la  

lenta L. hergestellt; de V r i j  fand 1871 ein sehr ahnliches Ol in den Bllittern von G aultheria  

pu ncta ta  B l u m e  und G. leucocarpa  B l u m e ;  in neuerer Zeit sind gleiche Ole noch in grbsserer 
Anzahl gefunden w orden, so 1881 von L a n g b e c k  in der W urzel von P olyga la  S enega  L., 

1885 von S c h i m m e l  & Co. in der Rinde von L a u ru s  B en zo in  L., 1889 von R e u t e r  in der 

W urzel von P olyga la  alba L., 1894 von B o u r ą u e l o t  in den W urzeln von P olyga la  n d g a r is  L., 

P . d ep resm  W e n d e r ,  P . calcarea  S c h u l t z ,  sowie in M on otropa  H y p o p ity s  L., endlich 1892 von 

S c h n e e g a s s  und G e r o c k  in den Bliiten der S piraea  U lm aria  L. und durch v a n  R o m b u r g h  
1895 in den W urzeln von P olyga la  oleifera  IIB K . var. albiflora DC., P . oleifera  H e c k e l  und 
P . ja ra n a  BI. In den Kokablattern fand derselbe Salicylsaure Methylester fertig gebildet 
vor. —  In all diesen Pflanzen trifft man sie teils frei an, meist aber wohl in Form 

glykosidischer Korper, welche 'du rch  eigentiimliche Fermente zersetzt werden. Unter 
die Glykoside zu rechnen ist diis G a u l t h e r i n ,  welches von S c h n e e g a s s  und G e r o c k  

aus der Rinde der B etu la  lenta  L. abgeschieden wurde und der ahnliche Bestandteil, 

den B o u r ą u e l o t  in der M on otropa  H y p o p ity s  L. vorfand. —  Zur Zersetzung geeignete 

Fermente wieś B o u r ą u e l o t  1896 in S piraea  U lm aria  L ., Sp. filipendida  L ., Sp. m licifo lia  L., 

den P o ly g a la -W u r z e ln ,  der Rinde von B etu la  lenta  L. und in den Blilttern von G aultherin  

procum bens L. nach.

Durch die Nebenbuhlerschaft verwandter Óle hat das Gaultheria-Ol naturlich an 
Absatzgebiet verloren; es ist aber nicht vollstandig verdrUngt w orden, sondern es findet 

seine Abnehm er, ebenso wie das Ol der Sweet-bireh-Rinde (von B etu la  lenta L.) und das 
synthetische 01. Immerhin hat es im Preise sehr nachgeben miissen, denn wahrend im Jahre 
1875 das Ol noch mit $  4,50 pro Pfund bezahlt wurde, kostet es heute nur noch $  1,60 bis 

1,80, welchen Preis es jetzt seit zehn Jahren ungefahr, festgehalten hat.
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Palaąuium  Gutta Burek.
Syn. Isonandra Gutta Hoolc.; Dichopsis Gutta Bentli. u. IIoolc.

Familie: S a p o ta cea e ; G a t t u n g :  P alaąuium  Blanco.

licschreibung. Ein Milchsaft ftilirender Baum von etwa 20 m Hohe. Die Zweigu 
sind rund und in der Jugend mit rotbraunem Flaum bedockt. Die Blatter haben in erster 
Jugend kleine hiufalligc Neben bliitter, sind wechselstandig, gestielt, etwas lederarlig, v e r k e h r t -  
e i f o r m i g - l a n g l i c h ,  kurz zugespitzt, oberwartsgrun, untorseitsgoldglftnzend, 11 bis 15 cm lang, 
iiber der Mitte 4,5 cm bre i t ,  am Grunde in den schlanken, 1,5— 2,5 cm l a n g e n  B l a t t s t i e l  ver- 
schmalert. D ie Seitennerven sind bogenfbrmig, parallel, fast horizontal verlaufend, 20— 30 aut’ 
jeder Seite des M,ittelnerven, in der Biattsubstanz verborgen und kaum erkennbar. Die 
Knospen. sind e l l i p s o i d i s c h ;  die Bliiten stehen btlndclweise in den Achseln oft schon ab- 
gefallener Blatter; jedes Biindel enthiilt 2— 6 Bliiten. Diese selbst sind 12 mm l a n g  und mit 
3 mm l a n g e n  S t i e l e n  verselien. Der Kelcli ist e l l i p s o i d i s c h - g l o c k i g  und besitzt 6 eifor- 
mige, goldgHinzen.de Zipfel, von deneu die drei ausseren lederartig und beinahe klappig, die 
inneren zarter sind. Die Krone ist beinahe radform ig; die Rdlrre iiberragt an Lange k a u m  
den Kelclr; die 6 Lappen kommen der Rólire an Lange gleich, sind o v a l - l a n z e t t l i c h  o d o r  
e l l i p t i s c h ,  abgestumpft und ausgebreitet. Die 12 Staubgefasse stehen in 2 Reihen; ihre 
Filamonte sind gleichlang, fadllfti und uberragen die Blumenkronenzipfel nicht. Die Antheren 
sind eiformig, o beri zugespitzt und kahl. Der oberstandige Fruchtknoten ist nahezu kuglig 
und rauhliaarig, der GriiTel Uidlich und langen ais die Staubtaden; er endet in eine stuinpfe 
Narbe, die ans dem urspriinglich 6 t&chcrigen Fruchtknoten entstehende Bcere ist fleischig, 
eifdrmig, braunfilzig und von den Kelchzipfeln gestiitzt, 3,5 cm lang, 2 ,5 - 3 cm breit und 
enthlt.lt neben melireron verkummerten, undeutlichen Fruchttachern 1, 2 oder 3 ellipsoidische, 
oder von der Hjite lier zusammengedruckte endospermloso Samen, mit barter, glanzender 
Selmie und einem grosscnNabel, welcher den grdssten Tcil der SamenoberflSjćfie bedeckt. (Burek.)

Vorkoninien. In Singapore, im botanischen Garten zn Buitenzorg kultiviert, ebenso 
neueidings im Culturtuin von Tijkeumeuk bei Buitenzorg und in dem Proeftuin (Versuchs- 
garten) zu Tijpetir bei Sukabuini in W estjava.

Anatomisclies. O e s t e r l e  untersuchte Zweige und Blatter der in Java kultivierten 
Pfianze und land, dass die Milehsaftschlauche nicht nur in der primaren und sokundaren 
Rinde vorkommen, sondern dass sie aucli in reichlicher Menge im Markę liegen. Sio treten 
ans dem Zw eige in den Blattstiel und in das Blatt iiber, sind mit den Blattnerven vereint- 
laufig, biegen dana ab und verlaufen mit sturnpten und blinden Endigungon sowohl im Pali- 
sadengewebe ais auch im Merenchym. — Die Milchrdhren sind ungegliedert, gelroren dem- 
nacli zu der gleichen Gruppe wie diojenigen der M t-phorbiaceae, U rticaceen , A pocyneen  und A scle -  
piadeeti. Sie sind in ilirem Vcrlaufe gleich weit und unterscheiden sich in iliren W andungen 
nicht von dem iibrigen Zellgew ebe. Sie sind, wie Schnitte durch die Blattknospe zeigen, 
bereits in den jtingsten Stadien angelegt; im Ilolze dagegen finden sich keine Milchsaftrohren. 
Nach Untersuchungen v. O h i m a n i  (Areli. Pharm. 233, 256) bildon die Milchschlauche in den 
Klio ten kurze unregelmiissige Milclizelireihen neben langeren Gliedern. Die in grOsseren 
Intervallen segmentierten Schlauclie zeigen scliicfe Querwande, welclie zum Teil gegen ein- 
ander verschoben sind. Diese Form kann tur die Palaąuium- und Payena-Arten ais Typus 
gelten. —  In den Internodien sind auch Schlanehe anzutreflen, die in grdssoren Zwischen- 
raumen segmentiert sind; sie zeigen horizontale Q,uerwande. Die En den der einzelnen Seg- 
mente haben Knochenform  und sind gegen einander versclioben. Schliuiche aus 4,5 mm 
dicken Zweigen von P a la gu iu m  G utta  waren 12,6 — 39 ;u weit. Die Gefassbundel des Stammes 
sind bicollateral gebaut; auch im Markę befinden sich fciebstrange. Das Blatt ist bifasial; 
die Milchsaftrohren verlaufen im oberen Teil der Blattnerven und im oberen Teil des Scliwamm- 
parenchym s; die Unterseite ist fast frei vonM ilchsaftrohren und triigt einzelligc T-formige Haare.

Niime und Geschiclitliclics. Guttah  oder getah  heisst im Malayischen „eingedickter 
Saft“ ; p ertja  oder parcha soli nach Einigen der Name fiir B orneo  sein; nach S e r u l l a s  dagegen 
kommt parcha  von pertscha  oder p e r s ia  =  L a p p e n , von dem lappenahnlichen Erstarren des 
Milclisaftes in heissem Wasser. Die Guttapercha-Btiume heissen nach J a m e s  B r o k e  auf der

l
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Halbinsel M alacca  und der Siidkiiste N ja tu  (holi.: N jatoek ) oder N ja tu  bałam  =  Milchsaf tbaum ; 
die einzelnen Arten werden ais Tem baga, D u ria n  (holi.: D oerian ) u. s. f. untersehieden, welche 
Namen dann bestimmte Eigenschaften der Pflanzo, wie Farbę der Blatter u. dergl., oft aucli 
Varietaten derselben Art bezeichnen. Der eingetrocknete Milchsaft ist bei den Yolkern des 
Malayischen Archipels schon sehr lange im Gebrauch, w ogegen er unter dem Namen G u tta - 
perch a  in Europa zuerst 1822 von dem englisch-ostindischon Arzte M o n t g o m e r y  emptohlen, 
aber erst 1843, nacli dessen Versetzung nach Singapore, bei uns eingefuhrt wurde. Im 
Jahre 1848 gelang es Mr. T h o m a s  L o b b  in Singapore, sieli genauere Kenntnis von  der 
Stammptlanze der G uttapercha  zu verschaffen; er und Dr. O x l e y  sandten Blat ter der Pflanzo 
an W i l l i a m  J a c k s o n  H o o k e r  nach K e w ,  w elcher die Pflanze besclirieb, abbildete und 
Ison an d ra  G u tta  benarmte. —  O x l e y  unterschied in der Gattung 7 Arten, die sich besonders 
durch Farbę und Beschaffenheit des Holzes von einander untersehieden, auch waren die 
gewonnenen MilcliStfte von sehr verschiedener Beschaffenheit. Gleiehzeitig aber erkannto 
er auch, dass die Anzahl der Guttaperchabaume durch die vandalistische Vernichtung der
selben bei der Gewinnung des Milchsaftes in starkom Abnelimen begriffen sei undd i eGe f ahr  
bestelie, dass in kurzer Zeit die Guttaperchapflanzen ganz und gar ausgerottet sein wurden. 
W enn trotzdem Guttapercha auf dcm Markte bis heute noch niclit gefehlt liat, so verdanken 
wir das insbesondere zwei Umstanden, eimnal dem, dass nicht nur Ison a n d ra  G u tta  IIoolc., sondern 
auch andere iśapotaceen  brauchbaron Milchsaft liefern ; sodami aber dem, dass die Guttabaume 
dem dichten Urwal.de angehóren, dank dessen ungeheurer Produkthdtat aus den Resten der 
alten sich immer neue Pflanzen erzeugten. —  Seit der Mittc des 19. Jahrliundcrts gait 
Ison a n d ra  G utta  Hook. ais unbestrittene Stammpflanze der G utta  percha , obgleich man nichts 
von ihr kannte ais die Blatter. Ais man aber spater auch Bliiten erlangt hatto, trennte man 
die Gattung und nannte Ison a n d ra  Baume mit 4zip feliger Blumenkrone und endospermhaltigen 
Samen und D ich op sis  solche mit bzipfliger Blumenkrone und endospermlosen Sam en; hierlnn 
D ichopsis G utta  Benth. u. Ilook. —  Der letzte Forsclier auf diesem Gebiete, W . Burek in 
Buitenzorg, dem wir die genaueste Kenntnis dieser Baume yerdanken, yereinigt die Pflanze 
mit der von B l a n c o  aufgestellten Gattung P alaguium . Er stellte auf seiner lieise 1882 test, 
dass P alagu iu m  G utta  Burek, in Singapore in nutzbaren Exem plaren iiberhaupt nicht mehr 
anzutreffen sei, sondern dass nur noch zwei Exem plare im botanischen Garten zu Singapore 
gepflegt werden. W enn nun auch S e r u l l a s  1890 in den W aldern von Bonhett Tima an 
Stumpfen gefallter Baume zahlreiche Schosslinge angetroffen hat, so ist doęh niclit daran zu 
zw eifeln , dass am Schlusse des 19. Jahrhunderts lceine der im Handel befindlichen Gutta- 
percha-Sorten von P alaguium  G u tta  Burek abstammt. Da indessen die Begierung von Niederl. 
Indien, insbesondere die Kulturstation Buitenzorg auf Java sich der Kultur der Pflanze an- 
genommen hat und da man feststellen koiinte, dass das von kultivierten Baumen gewonnene 
Gutta von ausgezeiclmeter Beschaffenheit ist, so ist dieser Baum einer der wichtigsten Gutta- 
Lieferanten der Zukunft, wie der Vergangenlieit.

Officinell war friiher der Milchsaft der Pflanzen. ais G u tta  p erch a ;  in Zukunft wird er 
es wahrscheinlich wieder sein, wenn die jetzt kultiyierten Baume grosser und zahlreicher 
geworden sein werden. Sielie Ubrigens unter P alaąuium  ob lon gifo liu m  Burek.

Gowiiim ing. j
Bestandteile. > Siehe G utta  percha, am Schluss der S apotaceae.
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blatt 1895.

T  afelbeschreibung:
A  B liih e n d e r  Z w e ig ,  lj.ź n a t . G r o s s e , n a c h  d e m  O r ig in a l  a u s  d e m  K u ltu rg -a r te n  in  T i jk e u m e u lc  a u f  

J a v a ;  g e t r o c k n e t e  P fla n z e  d e s  H e r b a r  S ch iffn e r . —• B  n ic h t  b li ih e n d e r  Z w e ig ', ( a n at. G ro s s e . 1 K n o s p e  ; 
2 g e o f fn e te  B l i i t e ; 3 K o r o l le  v o n  a u s s e n  ”/a i 4 a u fg e s c lm it t e n e  K o r o l le  B/s i  5 Śtaubgefiiss, m e lir fa ch . verg| r.; 
6 O v a r  u n d  G riffe l, m e h r fa c h  v e rg -r .; 7 u n r e ife  F r u c h t ;  8 d ie s e lb e  im  Q u e r s c h n it t ;  9 r e i f e  F r u c l it  / , !  
10 S a m e n  v o n  d e r  S e ite  ln ; 11 S a m e n  v o n  h in te n  g-esehen  ’ /i 1 A ,  B , 1— 8 n a c h  O rig -in al, 9 — 11 n a c h  B u re k .
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Palaąuium  Treubii Burek.

Fam ilie: SajJotaceae; G a t t u n g : P alaąuium  Blanco.

Beschrcibung. Ein hoher Milchsaft fuhrender Baum; die jungeren Zw eige sind braun- 

rot-filzig. Die Blatter sind węch sels tan dig, lederartig, oberseits grtln (bereift), initen goldig- 
glanzend, sphter kalii werdend, an der Spitze kurz zugespitzt oder abgerundet, aus zugcspitzter 
Basis in den 4— 5 cm langen Blattstiel ubergeliend, 18— 20 cm lang, bis 9 cm breit, mit 13— 16 

zarten, abstehenden, bogenformigen Seitenneiwen versehen, die auf der Ober- und Unterseite des 

Blattes etwas hervorragen. Nebenblatter kleili und bald abfallend. Die Bliiton steben in den 

Achseln oft schon abgefallener Bliltter in 2— 7zahligen Trugdolden; sie sind 10 mm lang und haben 

6 mm lange Blutenstiele. Der Kelch ist eiformig-gloclcig, mit 6 breit eiformigen, lederartigen 

Zipfeln, dereń innere 3 zarter sind, ais die ausseren. Die Krone ist beinahe radform ig; die 

Rohre ist so lang, ais der K elch und besitzt 6 eifbrinige, stumpfabstehende Zipfel von der 

Lange der Rohre. Staubgefasse 12, zweireihig gestellt mit gleichen, fadenform igen, kahlen 
Filamenten von der Lange der Kronenziplel und mit kahlen eiformigen zugespitzten Antheren. 
Der oberstandige Fruchtknoten ist kuglig und filzig behaart. Der fadliclie Griftel iiberragt 
die Staubgefasse; die Narbe ist abgestutzt. Die fleischige, eiformige oder naliezu lcugelige 

Beere ist von dunkel-purpurnem Filz uberzogen, 3,5 cm lang, 2,5— 3,5 cm breit und vom 

Kelche gesttitzt; sie enthalt einen ellipsoidischen, endospermlosen Samen, dessen glanzende 

Schale bis zur Halfte von dem grossen Nabel verdrangt wird (nach Burek).
P a la q u iu m  T reubii Burek, var. p a w i fo l ia  liat 8 — 12 cm lange, 4 — 6 cm breite Blatter 

und einen 3,0— 3,5 cm  langen Blattstiel.
Unser Exemplar, das dem Culturtuin in Tijkeumeuk entstammt, zeigt Blatter von 

17 cm  Lange und 7 cm Breite; der Blattstiel ist 2,5—3 cm lang. An der Spitze des bluhenden 

Zw eiges erscheinen die Blatter bttsehelig gehauft; der nicht bltihende Zw eig ist bis beinahe 

an den Grund des diesjahrigen Triebes mit goldbraunen Haaren besetzt.

Vorkom incn. A uf Bangka wild; kultiviert auf Java, insbesondere im Culturtuin zu 

Buitenzorg und Tijkeumeuk.

Name. Dr. M e l c h i o r  T r e u b  ist Direlctor des botanischen Gartens (sTands plantentuin) 

in Buitenzorg. Die var. p a w ifo l ia  heisst in Bangka D adautu .

lMuirinazeutiscli w ichtig ist ebenfalls der Milchsaft der Pflanze, welclier ein sehr

gutes Gutta liefert. Siehe das M ihere unter „Gutta Percha11 am Schlusse der iSapotaceen.
1*



Littcratur. Beschreibung und Abbildung: B u r e k ,  sur les sapotacćes des In des neer- 

landaises et les origines botaniąues de la Gutta-percha. Arial, du jard. botan. de Buiten- 

zorg 1885, pag. 27 u. Taf. VII.

Anatomie. C h i ma n i ,  Arch. d. Pharm. 233, 256.

Drogę. T s c h i r c h ,  Indische Heil- und Nutzpflanzen, S. 204 u. 205.

Tafelbeschreibung:
A  B lu h e n d e r  Z w e ig -, */> n at . G r . ; B n ic h t  b lu h e n d e r  Z w e ig -, '/, n a t . G r . ; l  K n o s p e . 6/a n a t - ; 

2  g e o f fn e t e  B liite , 2/ i  n a t . G r .;  3 a u fg e s c h n it te n e  J lbhre, 2/i  n a t . G r . ;  4 R o h r e  v o n  a u sse n , 2/ j  n a t . G r . -, 
5 S ta u b b la t t , s ta rk  v e r g r . ; 6 G r iffe l  u n d  O v a r  s ta rk  v e r g r . ;  7 F r u c h t , ‘ / i  n at. G r .; 8 S a m en , ’ / i  nat- ® r- 
A , B , 1 — 6 n a c h  d e r  N a t u r ;  O r ig in a l  a u s  d em  C u ltu r tu in  z u  T i jk e u m e u k  (I le r b a r . S c h if fn e r  1 8 9 4 ); 7 u n d  8 
n a c h  B u rek .



P a la ą u iu m  T r e n h n B u r c k



Palaąuium oblongifolium Burek.
Syn.  lson an d ra  G utta  Ilook. ta r . ob lon g ifo łia  De Vriese. lson a n d ra  G utta  Hook. var. 

/Sumatrana Miq. D ich opsis  nov. spec. Beauvisage. D ich op sis  ob lon g ifo lia  Burek.

Einheimisehe Namen auf Sumatra: N jatoeh  bałam tem baga, N jatoeh  bałam  sirah , N ja toeh  
bałam  m erah , N jatoeh  bałam soesoen, N ja toeh  bałam p isań  g , N jatoeh  bałam d oerian , N jatoeh  bałam  abang, 
f er ner auf M a la cca : G ueutta taban m erah, auf B angka: D adauw .

Fam ilie. S a p o ta cea e ; G a t t u n g :  P ałaguiitm  Blanco.

Besclireibm ig: Ein Milchsaft fulirender Baum vou 20— 24 m H o h e ; die jtlngsten Zweigc 
sind rund und mit braunem dichten Filz bedeckt. Die lederartigen l a n g l i c h - o v a l e n ,  ganz- 
randigen, oberseits gliuizenden Blatter stehen wechselstandig, e n d i g e n  in e i ne  l a n g o  
s c h a r f e  S p i t z e  und versehmalern sich in den langen Blattstiel; die Blattflflche zeigt mehr 
ais 20 Paar paralleler, fast horizontaler Fiedernerven und feine wenig hervortretende Adern. 
Die Blatter junger Baume, sowie die der unteren Zw cige alterer Baume sind betriichtlieh 
grdsser ais die ubrigen. Sie zeigen bis zu 22 cm  L a n g e  und 7,5 c m  B r e i t e  u n d  e i ne  
r e g e l m a s s i g e  l a n g l i c h - o v a l e  F o r m ;  sie verschmiilern sich nur sehr alhnilhlig in den
1.5—  2,5 cm  langen Blattstiel, walirend Blatter alterer Baume plotzlich an Breite abnelnnen. 
A lle Blatter haben oberseits eine schone dunkelgrune Farbę, und sind auf der Unterseite 
dureh sehr eng anliegende kurze Uaare braun-goldig glanzend. Die gestielten Bliiten sitzen 
in 2 gabligen seehsbltitigen Trugdolden in den Achseln der Blatter; die B l u t e n s t i e l e  s ind
1.5—  2 cm  l a n g ; d i e  K n o s p e n  10 mm l a n g  und e i f o r m i g ,  der Kelch e i f o r m i g - g l o c k i g .  
Die Bliitenstiele yerdieken sich plotzlich unter dem Kelch. Letzterer ist tief 6 teilig, wodurch 
3 stum pf-dreicckige, goldglanzend behaarte aussere Teile und 3 kleinere zartero, mit den 
vorigen alternierende innere Teile entstehen. Die Krone ist regelmflssig sternfbrmig, die 
Rohre ist l f t n g e r  ais der K elch ; die 6 Kronenlappen sind s t u m p f - o v a l ,  horizontal, weiss. 
12 Staubgefasse stehen in 2 Reihen auf dem K elchrande; ihre Faden sind von gieiclier Lange, 
kiirzer ais die B lum enkronenlappen; Antheren eiformig, oben zugespitzt; ETuehtknoten mit 
6 einsamigeu F a ch em ; Griffel fadenformig, mit stumpfer Narbe, langer ais die Staubgefasse 
und die Corolle, beide schon vor dem vollstandigen Aufbluhen uborragend. Die Fruclit ist 
eine 1— 3 sam ige, nahezu kugelige, braunfilzige Beere, welclie von dem bleibenden Kelche 
gestutzt w i r d ; sie besitzt eine Lange von 3,5 cm und eine Breite von 2,5—3 cm. Die Samen 
sind seitlich zusammengedriickt, endospermlos, mit barter glanzender Schale und einem fast 
die Hiilfte der Oberflache einnehmenden Kabel. (Nach Burek.)

Yorltom m en. Auf Sumatra auf der H ochcbene von Padang, zerstreut in fcuchten, 
humusreichen Urwaldern, wo indessen hltcre Baume auch schon zu den Seltenheiten gehoren ; 
ferner auf Borneo, auf M alacca, vielleicht auch auf der Insel Riauw. Kultiviert insbesondere 
im botanischen Garten (in sdands plantentuin) in Buitenzorg und den damit verbundenen 
Kulturgarten.

Anatomisekes. Untersuchungen dieser Pflanze haben gezeigt, dass die Milchsaftróhren 
derselben, sowohl hinsiehtlich ihrer Beschaffenheit, ais auch in bezug auf ihre Anordnung in 
Stamm und Blattern denen der ubrigen Palaąuiumarten gleichkommen, da diese nieht allein 
unter sich, sondern auch mit denen von Payena eine sehr grosse Ubereinstimmung zeigen. 
Naheres s. Palaąuium Gutta Burek. D ie 'W eite  der Milchsaftschliiuche eines 4 mm dicken 
Zweiges fand C h i m a n i  zu 22— 45 a.

o



Gescliiclite uiul oflicinelłe Teile. Schon 1842 hatte mail festgestellt, dass unser 
heutiges P alaąuium  G utta  Burek nicht die einzige Gutta liefernde Pflanze sei, dass yielmelir 
alle Handelssorten der G u tta  P erch a  Gemische von Milchsiiiten verschiedener Baumc seieu. 
D e  V r i e s e  entdeckte u. A. im Jahre 1856 unter den Gutta-Baumen das heutige P alaąuium  
oblongifolium  Burek, schilderte es ais einen der besteri Guttabaume und bezeiełm ete es ais 
Ison a n d ra  G u tta  var. ob lon g ifo lia  de Vriese. Aueli M i ą u e l  und B e a u v i s a g e  studierten die 
Pflanze; Burek sammelte 1882 auf seiner Reise nach dem Padangsclien Oberlande Friiehte 
und Blatter, spiiter auch Bltlten der Pflanze und sah sieli insbesondere durch die Beschaften- 
lieit der letzteren veranlasst, die Pflanze ais selbstandige Spezies zu betrachton und sie ais 
solche nicht der Gattung Ison an dra  Hook., sondern der Gattung l Jalaquium  B la n co  anzureihen. 
Burek bewies, dass gerade diese Pflanze die bei weitem grosste Mongc aller lieute pro- 
duzierten Gutta Pereha liefere, und dass ihr Milchsaft ein Produkt yon gauz ausgezeiclmeter 
Giite gJlbe. Neben ihr werden allerdings auch andore tiapotaceen  zur Guttagewianung be- 
nutzt, doeh ist ihr Milchsaft mehr oder weniger geringwertig. Ueber die Frage nach der 
Stammpflanze der G u tta  P erch a  lassen sich heute folgendo Siitze aufstellen:

1. G u tta  P erch a  wurde in fruheren Zeiten vielleicht der Hauptmenge naeli aus dem 
Saft von P a la ą u iu m  G u tta  Burek gcw onnen; heute liefert diese Pflanze kein Gutta 
mehr. Die Pflanze existiert nur in Kulturpilanzen des Botanisehen Gartens (s’lands 
plantentuin; in Buitenzorg auf Java und den damit verbundenen Kulturstationen, 
Tijkeumeuk u. A.

2. P alaąuium  ob lon gifo liu m  Burek liefert heute die beste Gutta ; neben ihm geben gute 
Gutta:  P alaąuium  T reubii Burek und dessen var. p a r v i fo l ia ; sodann besonders 
P a y en a  L eerii Bentb. & Iiook.

3. Keine Gutta kommt von einer einzigen Pflanze, sondern entsteht aus dem Milch
saft verschiedener Artem

Litteratur. Abbildung und Beschreibung. Ison a n d ra  G utta  var. o b lo n g ifo lia  de Vriese Tum- 
bouwflora. 1856 III. Is. G utta  var. (:1 S um atrana  Miq. F lora v. Nederl. Indie II. 1038. III. 1058. 
Suppl. .Sumatra 581. —  Teysmann in Nat. Tijdschr. van Ned. Ind. I u. II. —  D ich op sis  ncva  
spec. Beauvisage. Contribut. 1881. p. 29. 30. 62. D ich op sis  o b lon g ifo lia  Burek: Rapport sur 
exploration dans les Padangische Boyenlandcn a la reclierche des espóces dkirbres qui pro- 
duisent la Gutta-pereha. Saigon, 1884. p. 21. P alaąuium  oblon gifoliu m  Burek: Sur les Sapotacees 
des Indes neerlandaises et les origines botaniques de Gutta-perelia. —  Annales du jardin 
botanique de Buitenzorg 1885. p. 26. PI. V.

Anatomie. Chimani, Arch. d. Pluirm. Bd. 233, 256.

Tafelbeschreibung:
A  b lu h e in le r  Z w eig - 1/ 2 n a t . G r . ;  1 K n o s p e  i 2 P lu t e  v o n  o lien  B liit e  v o n  d e r  S e ite  ’ , ;

4  F r u e h t e tw a s  vevg -rd ssert ‘ /a i 5 S a m en  v o n  d e r  lU ic k e n s e it c  * / , ;  G S a m cu  v o m  N a b o i a u s  g-esenen  /,  
(N ach  B u rek ).



Sapotaceae.

P a l a t p i m  o U o n $ f o l i u m  B u r e k .



Payena Leerii Benth. & Hook.
Syn. A sa ó la  L eer ii  T. & B. K eratophoru s L eer ii llassk. Ceratophorus L eerii Miq.

Einheimische N am en : B alem -tjabeh , B alem -tan d oek , K o e la n , G ueutta  oder Getah. Sewndek, 

N jatoeh  Latam b rin g in , N jatoeh  bałam soendai (Kiauw), N jatoeh  bałam p ip it , fenie]- K ilian  in Bangka, 
N jatoeh  ka -m alan  ran as  in Borneo.

Familie: S a p o ta eea e ; G a t tu n g : P a yen a  A. DC.

Besclireibung. Ein Milchsaft fulirender Baum mit weehselstiliidigen lederartigen 
einfaclien, ungeteilten, ganzrandigen Bliittern, die, Amn spitzsr Basis ausgehend, ovał 
oder oval-langlich werden, sich plotzlich zuspitzen; beide Seiten. sind kalii, die Ober- 
seite glanzend, der Band etwas w ellig ; die Spreite misst 5 — 10 cm in die Lange 
und 2,5— 4 cm in die Breite; der Mittelnerv ist oben weniger, unten starker heryortretend, 
die Seitennerveu sind in der Blattsubstanz yerborgen. und kaum erkennbar, gerade, abstehend, 
nach dem Bandę zustrebend und hier sich bogenfOrmig vereinigend. Nebenblatter klein und 
h in la llig ; Blattstiel 5— 7 mm lang. Die BlutenbUscliel stehen an den En den kiirzerer Zweige 
gedriingt; sie enthalten 4— 8 achsełstiindige Bltiten, welche in den Achseln oft schon ab- 
gefaliener Blatter entspringen. Kelehzipfel 4, abgerundet, cifórmig, goldseidenhaarig, naliezu 
gleiclilang, lederartig, 3 mm lan g; die Krone ist fasl; doppelt so lang, innen und aussen kalii; 
sie besitzt eine 3 mm lange Bdlire und 8 langlich-lanzettliche abgestumpfte Zipfel von 3 min 
Lange. Staubgefasse 16, mit kalilen Filamenten von der Lange der Staubbeutel. Letztere 
sind eiformig, am Grundę herzTormig, durch ein mit angedrtickten rostfarbenen Haaren be- 
setztes Connectiv yerbunden, das mit pinseliger Spitze die Antheren tiberragt. Der Fruclit- 
knoten ist oberstflndig, konisch, 10— 12flcherig  und mit Haaren dicht bedeckt, und tritgt an 
der Spitze den weit hervorragenden Griffel. Die Friichte sind fleischig, langlicli-eiform ig, 
koniscli, in der Mitte oft leicht gekriimmt, 3— 4 cm lang, mit dem Beste des zugespitzten 
Stempels gekront. Die Frucht entluilt nur einen cylindrisch-lflngliclien, 18— 25 mm langen 
Samen mit seitlichem, langlichem Nabel. Die aussere Samenscliale ist lederig, glanzend, 
braun; der Endosperm reichlich entwickelt, weisslich und horuartig, und umscliliesst einen 
Ernbryo von gleiclier Lange ; die Kotyledonen sind tleiscliig, aneinanderliegend; das W urzelclien 
ist stielrund. (Nach Burek).

Yorkom men. Auf Sumatra, Bangka, Borneo, Biauw, Amboina, Malakka.

Niime. Die Bflanze yerdankt ihren Namen brin g in  der Ahnlichkeit ihrer Blatter mit 
den en des B a rin g in  oder W arin giu  ( U rosiigm a B enjam inum  Miej.). P ayena  zu Ehren Payens, des 
Beobachters der Struktur des Starkekorns und des Verfassers des bekannten Lehrbuclis der 
chemischen Technologie, geboren 1795 zu Paris und ebenda gestorben 1871.

Anatomisches. In der primaren, wie aucli sekundiiren Bindę des Baiunes finden sieli 
zahlreiche ungegliederte und mit einander niclit verbundene MilchsaftrOliren. Dieseften finden 
sich aucli reichlich im Mark, sind tangential gestreckt und yerlaufen durcli den Blattstiel in 
das Blatt, in dessen Mesopliyll sie endigen. In ihren W andungon unterscheiden sie sich nicht



von clen sie begleitenden Parenchym zellen (T s c h ir c h -O e s te r  1 e;. 
dioken Zweigen von  P. L eerii 20— 32,5 weite M ilchsclilauche; die 
gleichgestaltet, aber erlieblich enger.

C h im a n i land in 2 mm 
anderer Payenaarten waren

Oificinell ist ebenfalls der eingetrocknete Milchsaft dieser Pllanze ais Gutta Percha. 
Der Baum ist w ohl die am weitesten verbreitete Guttapercliaplianze des siidasiatischen Archipels, 
doch ist ihr Gutta nicht ganz so w ertvoll, ais das der Palaąuiumarten. Es nimmt nach Burek 
den zweiten Platz ein, obgleich es in Singapore z u demselben Preise gekauft w ird, ais die 
bessere Sorte. Die Art der Gewinnung ist dieselbe, wie bei den aus Palaąuiumarten dar- 
gestellten Guttasorten; der ausfliessende Milchsaft bleibt langer flttssig, ais bei den be- 
s cliriebenen Palaąuiumarten.

Litteratur. Abbildung und Beschreibumj. P a y eu a : B enth . t lo o lc e r ,  Gen. Plant. II. bot). 
A. De C a n d o l le ,  Prodr. VIII 196. Nat. Tijdsch. v. Ned. Ind. VI. 116. —  K em toph on .w, 
E lasskarl., Retzia 101. C eratophorus M iq., Flor. Ind. Batav. II. 1039. Suppl. Sumatra 581. 
P ayena  L eerii D e V r ie s e ,  Tuinbouwflora III. 227. B e a u v is a g e , Contribution a 1’ótat des 
orig. bot. de la Gutta-Perclia. Paris 1881. — T s c h ir c h ,  Indische Nutz- und lleilpll. Tal. 127. 
B u re k , Rapport, reclierehe des espeees d’arbes, qui produisent la Gutta-pcrclia; Saigon 188;>. 
34. B u re k , Sur les Sapotacees, cte. Ann aleś du jard. bo tan. de Buitenzorg. V. 1884. oO. PI. VIII.

Anatomie. T s c h ir c h -O e s t e r le ,  Areh. d. Pliarm. Bd. 230. p. 667. T s c h ir c h -  
C liim a n i, Areh. d. Pliarm. Bd. 233. 256.

Drogę siehe am Ende der tiap o ia ceen : Gutta Percha.

T  afelbeschreibung:

A  bluhender und fruchttragender Zw eig natiirlicher GrBsse. 1 Bliite von der Seite " j ; 2 Bliite hall) 
durchsclm itten; 3 Fruclitknoten “/i i  4 Corolle aufgesclm uten :,/ii 5 Staubgefass stark vergrdssert; 6 I1 ruclit 
aufgesehnitten ‘ / i i  7 Samen 1/1. (Nach Originalen aus dem Kulturtuiii in T ijkeum euk aut Ja va ; Herlnirium 
V o g-1 li e r r.)
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Gutta Percha.
Die soeben beschriebenen vier Ar ten aus der Familie der S apolaceen , und z war 

die P a la g u iu m  G utta  Burek, P . T reu b ii Burek, P . oblongifolium  Burcie und P a y e n a  L eerii 
Bentham & H ooker, konnen ais die hervorragendsten Stammpflanzen der G utta  P erch a  
angesehen w erden, mit den Einschrankungen, die boi den einzeluen Pflanzen besprochen 
worden sind. G u tta  P erch a  (G u tta  T aban) ist der eingetrockuete Milchsaft diesel- und yieler 
verwandter Artem Es wiire aber falsch, anzunehmen, dass jede dieser Arten eine bestimmte 
Handelssorte der G utta  p erch a  ergiibe. Es ist vielmehr alles Gutta des Handels ein Gciniseli 
der Milchsflfte mehrerer Arten der Gattungen P alaqu iu m , lson a n d ra , P a yen a , B assia , B id eroxy lon , 
C hrysoph yllu m  und M im u sop s , unter denen allen die beiden Pflanzen P alaqu iu m  ob lon gifoliu m  
Burek und P a yen a  L eer ii  Benth. & Hook. in gegenwartiger Zeit das meiste und unter den 
ubrigen Arten das beste Gutta liefern. Man kann hOchstens annelimen, dass die in Sumatra 
ais G etah bałam , Getah bałam  tembago oder Getah bałam  d urian  bezeiclineten besten Sorten im 
wesentlichen aus dem Milchsaft des P a la g u iu m  ob lon gifo liu m  Burek und die von Borneo 
kommenden, beinahe gleichwertigen Sorten Getah b rin g in , Getah bałam  brin gin  oder Getah bałam  
p ip is  zum grossen Teile aus dem der P a y en a  L eer ii Benth. & Hook. bestehen.

Gewinnung der Roli-Gutta. Die Beschaffenheit der Milchrohren der Gutta-Pflanzen 
einerseits und das schnelle Erstarren des Saftes an der Luft andererseits, welches bewirkt, 
dass yerwundete Stellen ohne besondere Fiirsorge selir schnell sieli mit einer undurehlassigeu 
Haut tiberziehen, gestatteten den Malayen niclit, dureh einfaches Anzapfen die Milcli eines 
Baumes in grosserer Menge zu gewinnen. Man verfuhr deshalb seit langer Zeit in der 
schonungslosesten W eise, indem man die Baume fallte. Die Sammler unterwerfen die in 
einem gewissen Distrikt befindlichen Guttabaume einer Priifung, die bei der Ilbhe der Krone 
und in dem dichten Urwald nur dureh probeweises Verletzen der Rinde geschelien kann. 
Der ausfliessende Milchsaft wird aufgefangen und zwischen den Fingern gelcnetet. Zeigt er 
sich w eder klebrig noch zu rasch erstarrend, so gelit man an die Fallung des Baumes, die 
in dem dichten Urwald meist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Der etwa 
l ł/4— 2 m iiber dem Boden abgehauene Baum wird gewohnlich bald yon Asten und Blilttern 
befreit, um, wie man meint, zu yerhuten, dass das G etah  in diese entweiche. Die Stamme 
werden dann, auf dem Boden liegend, auf der Oberseite in Entfernungen von J/„ m mit 2 cm 
breiten Quer-Rinnen yersehen, in denen sich dann der Milchsaft ansammelt und mehr oder 
weniger rasch erstarrt. Der zuerst ausfliessende gilt ais m inderwertig; der naclifolgende 
wird aus den Einschnitten nach dem Erstarren ausgekratzt und in Beuteln aus Palmbltiten- 
seheiden gesam m elt, dann nach dem yollst&ndigen Erharten durcli wiederlioltes Krieten in 
heissem .W asser von Rindenstticken befreit und in die ublichen Formen (Kugeln, Kuchen, 
Figuren aller Art) gebracht. Es ist naturlich, dass in dieser Methode, die T s c h ir c h  mit Reclit 
ais „unglaublichsten Vandalismus“ bezeichnet, und bei w elcher nur der Milchsaft der Ober
seite, also etwa 1j6 der ganzen Masse, gewonnen wird, ein ungeheurer Verlust an Milchsaft 
und Baumen zu beklagen ist und eine grosse Gefahr fur die Erhaltung der Gutta liefernden 
Bitume, sowie fdr die Gewinnung der Gutta selbst lieg t; man hat deshalb auf die Umgestaltung 
der Gutta-Gewinnung Bedacht genommen und dabei hat Burek gefunden, dass man dennoch durcli 
einfache Schnitte in die Rinde dem Baume jahrlich eine grossere Menge Gutta entzielien
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konne, ais durch die bisherige barbarische Vernichtung der Baume, und dass man diese 
Operation ohne Schaden fur den Baum o— 4 Jalire naeh einander fortsetzen konne, elie man 
ihm eine langere Ruhepause gonnen mass. Es gelang auf diese 'Weise, einem grossen Baume 
mtthelos gegen 1600 g Gutta auf ein Mai zu entzielien, wSlirend man die Gesamtmenge auf
3,5 kg schatzt, von w elcher durch die bisher ubliche Gewinmmgsweise hochstens 600 g, 
meist aber noch weniger, bei gleichzeitiger Verniclitung der Baume erhalten wurden. —  Da 
ferner die MilclirOhren nicht nur die Bindę, sondern auch die Mrirkschei.de und die Blatter 
der Baume durchziehen, so ist von J u n g h u lm  der Vorschlag gem acht worden, die jUngeren 
Pfianzenteile mit Benzol oder Toluol zu extrahieren und durch Abdampfen der Losung die 
Gutta zu gewinncn. W ahrend die Ausbeute hierbei eine befriedigende war, enthielt die Gutta 
Chlorophy.il und w ar dadurch griingeiarbt. Dieser Ubelstand konnte neuerdings dadurch be- 
seitigt werden, dass man die Pfianzenteile vor der Estraktion mit Kalilauge zerstorte, w o- 
durch die Ausbeute an Gutta sich auch noch erliohte. Beide Methodcn erOffnen also die 
Aussicht, dass, wenn die jetzt geplanten und zur Ausfuhrung gelangten Anpflanzungen der 
Guttabaume herangewachsen sein werden, die Guttagewinnung, entsprechend der technischen 
W ichtigkeit des Produktes, eine konstantę und gleichmassige werden wird. Die auf diesem 
Gebiete in Java und Sumatra erzielten Resultate wurden auf der Ausstellung von  Nutz- und 
Heilpflanzen im Ilaag 1895 in ubersichtlicher Weise und grosser Vollstandigkeit von dem 
Coloniaal Museum in Haarlem zur Anschauung gebracht.

Ilaiulelssorten. Die bisherige ungenugende Ausnutzung der geftillten Baume einerseits, 
w obei nur wenig Gutta von einem Baume erhalten wird, und das Bestreben, nur mdglichst 
viel Gutta-Milch zu gewinnen, gleichviel w elcher Herkunft, bedingen, dass die Safte sehr ver- 
schiedener Ar ten schon beim  Sammeln mit einander gemengt werden. Hierdurch werden 
allerdings gute Sorten verschlechtert, aber auch fur sich allein klebende und schmierige 
Sorten branchbar gemacht. In der Behausung der Sammler werden die jew eilig gewonncnen 
Guttamengen gemisclit, und am Stapelplatz Singapore findet abermals eine Mengung der 
aufgespeicherten Massen statt. Es kann also von Handelssorten nicht in dem Siane gesprochen 
werden, dass der Name allein schon eine bestimmte Abstammung und Herkunft ausdriickt, 
sondern nur dusseres Aussehen, gcwisse physikalische Eigenschaften und die Anwesenlieit von 
mełir oder weniger fremden Bestandteilen unterscheiden die Sorten von einander. Zu den 
Verunreinigungen und Verfltlschungen, denen die gut bezahlte Gutta naturlich auch reichlich 
ausgesetzt ist, zfthlen in erster Linie kautschukahnliche Substanzen, darni Harze aller Art, 
besonders Dammar, und endlich Irem dkorper jeder Gestalt, die das Gewicht vermehren.

Nacli Angaben T s c h ir c h s  werden in Sumatra folgende Sorten durch Mischung 
gew onnen:

1. G u tta  m oentah  oder K rig in , die beste, weisse Sortc.
2. G . szun  oder szu n i, weiss, weniger gut.
3. G . p erch a , G . taban  oder G . m erah, rot.
4. G . puteh , sehr gute Sorte, die wichtigste des Ilandels, weisslicli, luirt, mit gliinzendem 

Schnitt, oder weich und zerbrockelnd.
5. G . m assa , gekoclite Gutta, schlechtestes von den Chinesen in Singapore und 

Pontianak liergestelltes Gemisch.
Ausfuhrorte sind ausser Singapore folgende Hafen Borneos: Sampit, Kotaringin und 

Bandjermasin, auf Sumatra: Padang, Palem bang und Siboyo (Tschirch).

Reinigung der Gutta. Um die Gutta technisch verwenden zu lcdnnen, muss sie vor- 
lier gereinigt werden. Zu diesem Zw ocke werden die kauflichen Guttamassen durch Er- 
warmen in grOssere B locke vereinigt, durch Kreissagen in prismatische Stticko zerschnitten 
und diese durch Trommeln mit scharfen abwechselnd gestellten Zahnen zerrissen. Die zer- 
rissenen Massen werden unter erwUrmtem W asser mit Maschinen geknetet und in dunne 
Bliitter gewalzt, wobei man die noch vorhandenen Unreinigkeiten cntfernt. Schliesslich wird 
die Masse durch Erhitzen im Dam pfbade getroclcnet. Der so vorbereitete Toig wird dann in 
erwarmten W alzw erken in Platten, Bander, Iiiem en, Stiibe und in Guttaperchapapier ver-



wandelt, oder in geeigneten Pressen zu Rohron verarbeitet oder endlich in gecignete Formen 
gedruclct und zu G-egenstanderi aller Art geformt.

Eigenschalten. Ruinę Gutta, in den javanisclien Versuchsstationen zu Java gewonnen, 
kann ais Norm fur die Beschaffenheit guter Handelsware gelten. Solche Gutta ist blattrig 
und weiss, durch das Pklobaphen der Rinde beim Kneten mit heissem W asser rosenrot ge- 
farbt und brauu lich marmoriert. Sie lasst sich leicht schneiden, ist aber niclit elastisch. Bei 
60° erweicht sie, ist dann knetbar und plastisch, niclit k lebrig, und erhartet spater wieder 
vollstandig, bei 100° zeigt sie grosse Elastizitiit, ist aber nicht olme Zersetzung sclnnelzbar. 
Sie lost sieli leicht in Chloroform, Schwefel-Kohlenstoff, Terpentinol, Petroleum, Benzin, Benzol, 
Toluol; ist selir widerstandsfahig gegen W asser, Alkalien und Sfturen, ein sclilechter Leiter 
der Elektrizitilt und W  firm o; durch Oxydation wird es leichter zerreiblich ais Kautschuk, 
lasst sich aber, wie dieses, durch Vulkanisieren mit Schw efcl auch filr dic Killte zalie, bieg- 
sam und elastisch machem Ihr spezifisches Gewicht ist 0,990— 0,999.

Anwcndung. In der Technik benutztman vor allem die Eigcnschaft der Gutta, Elektrizitilt 
zu isolieren, zur Herstellung elektrischer und telegraphischer Apparate, zur Anfertigung vou 
Isolatorcn, UmhtUlungen von Kabeldraihten und dergl., sowie zu Matrizen, um ga lvanoplastische 
Abdriicke zu gewinnen. Ausserdem stellt man chirurgische Instrumente, sowie alle erdenk- 
lichen Gebrauchsgegenstande daraus lier, denen die ausgezeichneten Eigenschaften der Gutta- 
percha zu gute koinmen. Mit Z inkoxyd, K reide, Magnesia, Th on u. s. f. entstehen harte, 
form bare Kompositionen. Im Vaterlande ist sie in dieser Hinsicht seit langcr Zeit in aus- 
gedehntestem Gebrauch. In der Pharmaeie werden besonders drei Priiparate daraus lier- 
gestellt: G u tta  P ercha  d ep u ra ta , gereinigte weisse Guttaperclia, G utta P erch a  la m d la ta , Gutta- 
perchapapier, und T raum aticinum , Guttaperchalosung.

G u tta  P erch a  depurata  bereitet man durch AuflGsen von 1 Teil Handels- Gutta in 
G Teilen Schwefellcohlenstoff. Das Filtrat dieser Losung wird mit 6 Teilen W eingeist von 
90°/0 ausgeschilttelt, wobei sich in dem Alkohol Guttaharz und etwas Schwefełkohlenstoff 
auflost. Die Flflssigkeit trennt sich in zwei Schichtcn, dereń untere die Guttaperchalosung 
enthalt. Letztere wird durch einen Heber oder Sclieidetrichter abgesondert und nochmals 
mit 6 Teilen W eingeist gewaschen. Endlich mischt man die abermals abgelieberte Guttalosung 
mit 3 Teilen W asser und destilliert unter grosster Vorsicht und unter starker Kiihlung 
den Schwefełkohlenstoff ab. D ie auf dem W asser schwinunende Gutta wird in kochendem  
W asser erweicht, m alaxiert und in 3— 5 mm dicke Stangen gerollt.

G u tta  P erch a  la m d la ta , Guttaperchapapier, wird durch einfaches Auswalzen gereinigter 
Guttapercha erhalten und wurde bereits oben erwahnt. Durch lilngeres Aufbewahren verliert 
das Papier seine Elastizitiit und wird bruchig. Durch Zusatz von 10°/0 Kampfer soli diese 
Veranderung verhindert werden.

T ra u m a tic in , Guttaperchalosung, wird erhalten durch Losen von 1 Teil gereinigter 
Gutta in 8 Teilen Chloroform. Erweicht man Gutta Percha in heissem Glyeerinwasser, so 
nimmt sie leicht medicamentose Stoffe auf; auf Muli gestrichen, vereint sie dann die Eigen
schaften des Guttaperchapapiers mit denen des Pflastermulls.

Restiimlteilc. Nach den neuesten Untersuchungen von O e s te r le  1892 besteht sowold 
die gute Guttapercha des Handels, ais auch eine nur aus dem Milchsafte von P a yen a  Ł eer ii  
Bentli. & Hook. dargestelite Guttapercha, welche letztere Prof. T s c l i ir c h  selbst in ludien 
gesammelt hatte, aus den wohlcharalcterisierten Kórpern Gutta (75— 82°/0), Alban (ft 149/0) 
und Fluavil (6— 14°/0) neben dem selir unbestilndigen Guttan, welches durch wiederlioltes 
Auflosen und Reinigen mehr und mehr in Gutta ubergeht. Ausserdem finden sich nocli Gerb- 
stoff, Salze und eine zuckerahnliclie Substanz. Alban C 10 I I M O 2 wird der Gutta Percha 
durch kochenden Alkohol entzogen und scheidet sich aus der Losung beim Erkalten weiss 
und krystallinisch ab. Es schmilzt bei 195°. Salpetersaure greift es heftig an; Brom ent- 
w ickelt daraus I-IBr, jedoch  ohne Bildung eines krystallisierten bromlialtigen Produkts. Beim 
Destillieren des Albans mit P 3 S 5 entsteht ein schwefelhaltiges O l; Hydroxylam in und Phenyl-



hydrazin sind ohne Einwirkung, au d i liisst sich Alban nadi den iiblichen Methoden niclit 
acetylisieren. Destilliert man das Alban mit Zinlc, so entstehen Kolilenwasserstoffe, die mit 
rauchender Salpetersiiure angenehm n ad i Bliunen und Moschus riechende Produkt* geben. 
Mit alkoholischer Kalilauge anhaltend auf 150" erhitzt geht es in Albon iiber. —  Fluayil 
| c10 I-I16 0)n ist sowohl in heissem, wie in kaltem Alkohol loslich ; man erhalt es durcli 
Eindampfen des yon  Alban befreiteu Alkoholauszuges der G utta; es ist ein gelber amorpher 
Korper, der bei 82— 85° schmilzt. —  Gutta (C 10 H 1,;)n, ein weisser amorpher K orper von sehr 
bohem Molak u 1 argo w ich t, ist in Alkohol unlOslich, loslich in Chloroform. Es entsteht durch 
Behandeln der durch A lkohol erschopften Gutta mit Chloroform und Fitllen des Cliloroform- 
auszuges mit Alkohol. Es schmilzt bei 56°, bindet Brom unter IIB r-Entwiekelung. An der 
Luft wird es alknahlich gelb und zerreiblich, sowie zum Teil in A lkohol und Kalilauge, auch 
in Benzol loslich. Es besitzt also im wesentliehen die Eigenschaften guter Guttapercha. — 
Der Gehalt der Gutta an Alban scheint von giinstigem Einflusse auf die Beschaffenheit der 
Guttapercha zu se in ; ein hóherer Gehalt an Fluav.il scheint sie sprode und brUcliig zu machem

(jrcscliichtc. Die Einwohner des ostasiatischen Inselmeeres kannten die Guttapercha 
schon vor sehr langer Zeit. Ihre systematische Produktion geschah aber erst, ais sie in 
Europa Eingang erlangt liatte. Die ersten Proben davon sandte 1842 M o n tg o m e r y , Arzt 
in Singapore, nach London, wahrend gleichzeitig oder kurz nachher J o se  d ’ A lm e id a  iiber 
die yielseitige Verwendbarkeit der Gutta nach London berichtete und dafiir ausgezeichnet 
wurde. 1844 kam die erste Ladung von insgesamt 200 kg nach England, im Jahre 1845 
9000 kg u. s. w. rasch steigend, wahrend in neuerer Zeit die Ausfuhr von  Singapore stetig 
abgenommen hat, wogegen. die der ,javanischen und sumatranischen Hafen gewachsen ist. — 
Nach Angaben Tschirchs betrug die

Ausfuhr von Singapore 1883 etwa 3155000 kg,
1888 nur noch 1467000 „

von Borneo 1888 im ganzen 1312500 „
von Sumatra 1888 135000 „
von Niederland-Ostindien 1890 ungefa.hr 3825000 „
Deutschland importierte 1892 4692400 „
England „ 1892 8500000 „

Den Verlust an Gutta-Baumen schatzt Burek 1884 auf jahrlich rnehr ais 26 Millionen 
Exemplare.

Litteratur. Gutta Parcha. Paye.n , techn. Chemie I. 213. —  B u re k , Rapport sur les 
especes d’arbres. 1. c. —  F e r g u s o n , A li about India Rubber and Gutta Percha. Colombo. —  
T s c h ir c h ,  Indische Nutz- und IJeilpflanzen 206 u. f. —  W ie s n e r ,  Rolistoffe p. 116. •— 
H a n a u sek  in Geisler und Molier, Real-Encyclop. d. Pharmacie V. 90. —  E r d m a n n -K o e n ig , 
W aarenkunde 347. —  H a g e r , Pharm. Praxis II. 62. III. 515. —  R. H o f fe r ,  Kautschuk 
u. Guttapercha. W ien u. Lpz. 1892. Pharm. Brit. 194. Gall. 56. Genu. 144. Ilisp. 59. Japan. 103. 
Portug. 227. Rom. 444.

Prilparate. Gutta Percha depurata Hung. No. 206 S. 269; Nederl. Suppl. 102 Ross. 
No. 319 S. 291 Suec. 99. Deutsche Arzneimittel, Berlin 1891 No. 355 S. 141. D ieterich 
Man. VI. 222. Gutta Percha laminata Hung. No. 248 S. 333. Germ. 144. Gutta Percha Muli 
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Dieterich Man. VI. 489. Charta sinapis Pharm. Belg. 65. Gom artejicial D efays  Rom. 443. 
Guttaperclia-Kitt Dieterich 238. Hager II. 66.



Balata.
Ein Produkt, w elchcs der Guttapercha nahe stelit und gewissermassen die Mitte halt 

zwischen dieser und dem Kautschuk, ist die Balata, der eingetrocknete Milchsaft der Sapała 
M u lleri Bleck. Mit Rttcksickt aut die zunehmeude Nachfrage und Bedeutung, dereń sich 
dieser Stoff erfreut, soli seiner liier gedaclrt sein.

Sapota Mulleri Bleck.
S ap otillbau m , S ternapfelbaum , B u lly -tree .

Syn. Mimusops Jialata Gaertn. fil., Achras P. Brown, Sideroxylon  Bcutham &  Hookor.

Bcsckrcibung. Ein milchsaftfuhrender Baum von 10 bis 15 m llohe, mit brauner Rinde 
und ausgebreiteter Krone. Die Astę sind wenig yerzweigfc, die Astchen dick und am End# 
beblattert, nach unten nackt und narbig. Die Blatter sind wechselstilndig, gestielt, einfach, 
ungeteilt, langlieh elliptisch, spitz, kahl, fast glanzend, am Ende der Zweige gehauft, 10— 15 cm 
lang, 5— 7 cm  breit. —  Die Bluten sind gestielt, einzoln in den Achsoln oft schon abgefallener 
Blatter oder auch dem H olze entspringend, weisslicli und lange stehen bleibend. Der K elcli 
ist Oteilig, die drei ausseren Zipfel sind breiter und lctirzer, ais die inneren, letztere lebhafter 
gefarbt, iiussere blassgelb. Die Corolla ist 1 cm  lang, nur wenig l&nger ais der Kelch, 
schwach sechsfurcbig. D er Saum ist aufrecht, bspaltig, die Zipfel eiformig, konkav, stumpf, 
mit einem Spitzchen endigend; am Schlunde befinden sich sechs langliche, konvex ausgerandete 
Scbuppcn, die mit den sechs kurzeń, mit pfeilformigen Antheren yersehenen Staubgefassen ab- 
wechseln. D er Fruchtknoten ist etwas in den zottigen Blutenboden yersenkt; der Griffel 
pfriem lich, langer ais die Corolle, die Narbe stumpf. — Die Fracht ist eine apfelahnliche 
B eere, kuglig oder oval, yerschieden gross, aussen mit ein er raulien, murben, rostbraunen 
Haut, innen schmutzig weiss, 10— 12facherig. D ie Sam en sind langlieh oval, zusarmnen- 
gedrtickt, gllinzend schwarz, mit einem Spitzchen yerselien und ohne Niihrgewebe.

Formen. Man unterscheidet zwei Varietlden, die eine mit k u g e l ig e n , die andere 
mit o v a le n  Friichten.

Vorkommcn. Der Baum wltchst wild in Guiana, Surinam, Yenezuela, am Amazonas 
und Orinoko und wird in W estindien kultiviert.

Prodnktc. D ie Frtichte des Baumes dienen ais gescliiitztes Obst: Sapotilhipfel oder 
Sterniipfel; der eingetrocknete Milchsaft ist die Balata. Zur Gewinnung der Milcli wurden 
frtiher, besonders auf Jamaica, die Baume gefiillt und der Milchsaft mit einem Quantum von 
;3— 6 kg Batata auf einmal gew onnen; gegenwartig sucht man die Baume zu erhalten. Man 
yerwundet sie jetzt durch tiefe geneigte Einschnitte in die Rinde und fitngt den ausfliessenden 
Saft in hólzernen oder Metallgefasscn auf. Je nach der Art und W eise, in der dies gcschieht, 
gelingt es, grossere oder geringere Mengen des Milchsaftes zu ernten, so dass ein Arbeitor 
taglich bis zu 20 Liter gewinnen kann. D er Milchsaft wird bisweilen in Kalebassen gefidlt 
und yerkauft und 1 Galion - 4 Liter mit 1 Dollar bezahlt. Liisst man den Saft aber an 
der Luft eintrocknen, so wird das Rohgumini fiir 2 Shilling pro 1 kg gelcauft. Jeder Baum 
giebt in jahrlicher Ernte 0,3— 0,5 kg Balata, wenn man die Anzapfstellen wechselt. Hier- 
durch gehen bei schlechter Behandlung der Pflanzen wohl eine gewisse Anzahl derselben zu 
Grunde, doch ist die Gefahr der Ausrottung geschwunden. —  Das Rohprodukt hat eine rot- 
liche oder weisse Farbę und enthalt mehr oder weniger Gerbstoff, je  nachdem es von der 
rundfrUchtigen oder ovalfrQclitigen Varietat gewonnen ist. Im ersteren Falle ist es durch 
Iieaktion des Gerbstoffes auf metallne Gefasse oft auch noch dunkel gefarbt. Durch Er-



weiclien und Kneten wircl es von Frem dkorpern befreit, dani) in Platten gewalzt und komnit 
dann gewolm lich in dieser Form in den europfttschen Handel.

0 ’Rorke unterscheidet folgende H andolssorten: T r u e  B a la ta  von  Sapota MMlleri Bleck 
(Surinam); B a la ta  L u c u m a  von Lucuma mammosa (L.) Gacrtn. (.Jamaica, C dba ); B a la ta  
G a lim a ta  fblanc) von IJipholis salicifolia  A. DC. (Antillen); B a la ta  N e e s b e r r y  yon iciiras 
Sideroxylon  (Jamaica); B a s ta rd  B a la ta  von Bumelia nigra  Sw. (Jamaica).

W ie alle derartigen Produkte ist auch dio Balata yielfachen Ftlschungen unterworfen. 
Ua die Milek selbst Handelsartikel ist, wird ihr haufig minderwertige Milch zugesetzt, nacli 
01iver z. B. die Milcli von Sapium biglandulosum Midi. Arg. oder die des sogcnannten Barta- 
ballibaumes; oder sie wird mit W asser yerdiinnt und ihre Konsistenz dann durch Zusatz 
von Kalkbrei erhoht. Daraus entstelit dann ein selir minderwertiges, briich igcs, wenig 
elastisclies Gummi.

Gute Balata komrat der Gutta Percha selir nalio, ja  sie liat sogar gewisse Vorzttge 
vor dieser und dem Kautschuk. Ihr spezifisches Gewicht ist 1,044. Bei gewohnlicher 
Temperatur ist sie leicht schneidbar, wie Gutta, elastiscli wie Kautschuk, liisst sieli mit 
Schwefel vulkanisieren, erweicht bei 50°, sclimilzt bei ISO0, wUhrend Kautschuk sclion bei 
120° tliissig wird. Erweicht liisst es sieli beliebig form en, und besitzt die Delm barkeit der 
Guttapercha. Starkę Kali- und Natronlauge und conc. Salzsiiure sind ohne Einwirkung daraut; 
conc. Schwefelsiiure verkohlt sie und conc. Salpetersaure greift sie heftig an. Sie ist teil- 
weise ldslich in Alkohol und Atlier, yollstandig in Terpentinol, Benzol und Schwetelkohlen- 
stoff; gerieben wird sie elektriscli und ist ein guter Isolator der Elelctrizitftt und W arnie. Bei 
langem Liegen an Luft und Licht verliert sie ebenfalls ihre Elastizitiit. D urch hohere 
Isolationsfahigkeit, grosse Elastizitiit, Geschm acklosigkeit und den niclit unangenelimen G eruch 
beim Erwarmen ubertrifft sie die Gutta, durch den hólieren Schmelzpunkt das Kautschuk. 
Man bentltzt sie, wie Gutta, zu Isolatoren, zur Darstellung wasserdichter Stoffe, Treibriemen, 
Scliuhsohlen u. dergl.; es ist ein yorteilliafter und docli billigerer Ersatz fur Guttapercha.

Geschiclite. Das Produkt ist seit 1859 durch S i lv e r  & Co. in den Handel gebraclit 
und von W . H o lm e s  1862 auf der internationalen Ausstellung in London gezeigt worden. 
Dadurch wurde es so bekannt, dass 1865 sein Export auf 10000 kg stieg, aber im Laufe der 
Zeit wieder auf 1000 kg sank. Gegenwiirtig ist seine Yerwendung stark im Zunehmen be- 
griffen, sodass z. B. 1882 von Berbice aus nicht weniger ais 53000 kg exportiert wurden 
(Pharm. Ztg. 1886. 602). Auch auf der Pariser Ausstellung 1878 und der Ausstellung von 
Ileil- und Nutzpflanzen im Haag 1.895 war die Balata vertreten.

Bcstandteile. Balata scheint im wesentliclien dicselben Bestandteile zu besitzen, wie 
Gutta und Kautschuk. S p a r l ic h  fand darin 88,5%  C und 11 ,3%  H. Genauere Unter- 
suchungen fehlen zur Zeit nocli.

Litteratur. Beschreibung: L u e r s s e n ,  Med. Pharm. Bot. II. 947. —■ K o s t e l e t z k i ,  
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Gelsemium sempervirens Ait.
E n g l.: Y e llo w  Jasm ine. F alse  Jessam ine, w ild  y e llo w  Jessarnine.

Syn. Gelsemium nitidum Mich. Gelsemium lucidum Poił’. Bignonia sempewirens L. 
Lisianthus sempewirens Mili. Anonymos sempewirens Walt.

F a m i l i e :  Loganiaceae. T r ib u s : Gelsemieae. G a ttu n g : Gelsemium Juss.

IJcsehreibujig. Ein windender Strauch von Meterhólie. Die diinnen, hin und her
gebogenen, ziemlich schlanken Zw eige besitzen eine glanzend braune kable Rinde and 3 bis
5 cm lange Internodien. Die Biatter sind gegenstftndig, durch eine Stipularlinie verbunden, 
3 bis 8 mm lang gestielt, lanzettlich, zweieinhalb- bis vierm al, seltener bis funfmal so lang 
ais breit, im Mittel 5 bis 7 cm lang und 1,5 bis 2,5 cm  breit, am Grandę in den Blattstiel 
verschm alert, nach oben zu allmahlich und lang zugespitzt, ganzrandig, ziemlich dick und 
lederartig, beiderseitig ganz kah l, die Oberseite luiufig glanzend und dunkelgriin, die Unter- 
seite hellgrun; die Mittelrippe entsendet sieben bis zehn Paar nicht sehr deutlich hervor- 
tretender Seitennerven. In den Achseln der oberen Biatter entspringen je  ein Paar ein- bis 
dreibliitige, bis 1 cm  lange Kurzzweige, w elche diclit mit aclit bis zw ólf Brakteen besetzt 
sind; diese sind 1 bis 3 mm lang, von dreieckiger Gestalt, mit breiter Basis sitzend, stumpf-
lich , gelbgrun, nach oben zu luiufig etwas braunlich. Meist ist an jodem  Kurzzweige nur
eine Bliite entwickelt. Die Blute ist actinomorph und funfzahlig gebaut. Der Kelch besteht 
aus fttnf etwas trockenhautigen sich dachziegelig deckenderi ziemlich gleichcn Blattern; die- 
selben sind lanzettlich, mit breitem Grunde sitzend, stumpflich, 6 bis 7 mm lang und 2,5 bis 
3 mm breit, von liellgiTmer oder gelblicher Farbę und von parallelen Langsadern durcli- 
zogen. Die schon gelbe trichterform ig-glockige Blumenkrone ist fiinflappig, 3 bis 3,5 cm 
lang, w ovon etwa G bis 7 mm auf die breiten, stumpfen, fast halbkreisformigen Zipfel ent- 
fallen. Die funf Staubblatter sind am Grunde der Kronenróhre inseriert und von derselben 
eingeschlossen; bei der kurzgriffeligen Form  sind sie 2 cm, bei der langgriffeligen Form nur 
1 cm lang; die langlichen, stumiłfen, 3 bis 4 mm langen Staubbeutel sind am Riicken be- 
festigt und springen mit seitliclien Langsspalten auf. D er langliclie zweifacherige Frucht- 
knoten sitzt auf einem niedrigen, undeutlich entwickelten Diskus und gelit an der Spitze 
allmahlich in den fadenfdrmigen Griffel tiber; Fruchtknoten und Griftel zusammen sind bei 
der langgriffeligen Form 2 cm, bei der kurzgriffeligen 1 cm lang. Der Griffel ist zweispaltig, 
jeder Ast ist wiederum tief zweilappig und tragt innen am oberen Teil die Narbenflache. 
Die zalilreichen Samenknospen sind in jedem  Fruchtknotenfache in zwei Langsreihen an 
mittelstimdigen Placenten befestigt. Die Fruclit ist eine etwa 35 mm lange und 10 mm breite 
flachę trockene Kapsel von braunroter Farbę und mit lederartigen W anden; sie ist flach 
zusammengedruckt, mit einer kurzeń harten Spitze versehen und springt septicid durch Ab- 
losung der Scheidewande von den Placenten auf; jedes der beiden Fruohtblatter offhet sich 
ausserdem im oberen Teile in der Ruckennaht. Die Sam en sind in jedem  Fruchtblatt in



einer Zahl von acht bis zehn oder noch mehr vorli.anden, flachgedriickt, aussen mit Knotchen 
besetzt, von braunlicher Farbę und mit einem einseitigen, M nglichen, papierdGnnen, gelb- 
braunen, an der Spitze ausgefransten Flugel versehen. Same und Flugel zusammen besitzen 
eine LJlnge von 10 bis 12 mm bei einer Breite von 4 bis 5 mm. Bas NUhrgewebe ist 
fleischig, ziemlich reichlich entwickelt und umschliesst den geraden Embryo mit verhaltnis- 
massig kurzeń Keimblattern und stielrundem W urzelchen.

Bliitezcit. Bliiht im Februar und hat reife Friichte im Novefnber.

Yorkomuien und Yerbrcitung. Die Pflanze kommt vor an Flussufern und der Meeres- 
kuste im westlichen Nord- und in Mittelamerika. Ihr Verbreitungsbezirk erstreekt sieli von 
Virginia, ttber Carolina, Georgia, Florida, Alebama, Louisiana, Mexiko bis Guatemala.

Naine. Der Name Gelsemium, auch Gelseminum, ist die iiltere Bezeichnung fur Jasminum, 
nach den jasminahnlichen wohlrieclienden Bluten.

Andere Arten. Eine zweite in China vorkom m ende Art der Gattung, G. elegans Benth. 
dereń W urzel ais Foo-moon-keng oder Ha-meng-tsao bekannt ist, wird dort zu Giftmorden 
verwendet; sie enthalt ein Alkaloid, w elches jedoeh mit dem Gelseniinin niclit identisch zu 
sein scheint.

Anatomie. D e  B a r y  hatte in dem Holze asiatischer, afrikanischer und amerikanischer 
Strycłmosarten eigentum liche, auf dem Querselmitte rundliehe oder clliptisclie Siebrohren- 
strange beobachtct, welche z w is c h e n  den Markstrahlen liegen oder die Markstrahlen unter- 
brechen. Die Siebróhren selbst bieten im Lftngsschnitt schrage, leitcrform ig geordnete Sieb- 
felder dar und sind von żartem Parenehym begleitet, sodass dieses in den StrJtngen vor\valtet. 
Diese eigentumliche Erscheinung konnte bei Gelsemium nicht nacligewiesen werden. Ebenso 
fehlt der Gelsemiumrinde der sklefenchym atische Ring, w elcher fur die Rindo anderer 
Strychnacccn, besonders der Strychnosarten, charakteristiscli ist. —  In dem Parenehym der 
Rinde findet sieli Starkę und Calciumoxalat.

Geseliichte. Die giftigen Eigensehaften der Pflanze sind den Amerikanern sehr lange 
bekannt; in der Heimat wird sie bereits seit sehr langer Zeit ais Sedativum gebraueht. Nach 
Europa kam sie Mitte des 17. Jahrhunderts und wurde seit jen er Zeit in europaischen 
botanischen GArten kultiviert. Die W urzel ist seit 1875 in dem europaischen Handel und 
wird von den Quakern von New-Libanon meist in geschnittenem und komprimiertem Zustande 
versandt.

Oflicniell ist Radix Gelsemii, das meist gerade, oft winkelig gebogene oder knotig 
verdickte, mit den dunneren Nebenwurzeln der Pflanze besetzte Rhizom , welches von den 
unwirksamen oberirdischen Stengelresten befreit sein soli. Das Rhizom ist cylindrisch, bis 
3 cm  dick , oft in 5 bis 15 cm  lange Stiicke zerschnittcn, zali, mit splitterigem Br uch und 
mit hellbrauner, langsstreifiger, faseriger, hOchstens 2 mm dieker Rinde und gelbbrauner 
Korkschicht bedeckt, in welcher sich seidenglanzendc Bastfasern erkennen lassen. Das 
IJolz ist fest und weiss, auf dem Q,uerschnitte fein stralilig, grób poroś; in der Mitte be- 
findet sich ein sehr geringes braunlichcs Mark. Die W urzelfasern werden 0,5 bis 1,5 mm 
dick, ziemlich lang und stan* und sind marklos. Der Gerucli der D rogę ist schw ach 
arom atisch; der bittere Geschm aek kommt vornehinlich der Rinde zu, wahrend das Holz fast 
geschm acklos ist.

Obergiesst mail 1 Gewichtsteil der zerschnittenen W urzel mit 50 Gewichtsteilen Kalk- 
■wasser, so ninnnt dieses blassgelbe Farbę an und zeigt bUluliche Fluorescenz, w elche durch 
Zusatz von Sauren geschwiicht oder ganz aufgelioben wird. Der wassrige Auszug der W urzel 
wird durch Ferrichloridlbsung grtinlichbraun getallt; derselbe bleibt dagegen durch Kalium- 
chromat klar; hierdurcli untersCheidet sich das vorhandene Alkaloid von dem yerwandten 
Strychnin.



Stengelreste erkennt man leicht an den gegenstiindigen Blattnarben, und an dem 
rneist ganz oder grosstenteils verschwundenen Mark. Sie sind iiberdies meist purpurn, liings- 
riefig und langsrissig und zeigen beim Zerbreehen lange Bastfasern. Sie schm ecken niclit 
bitter und sind vollstandig unwirksam.

Bestiimiteile. Die W urzel enthJllt 0,1 °/0 des sehr giftigen Alkaloids G-elscniinin, 
C22H20N2O3 (S p ie g e l ,  G ó ld n e r ), sowie sehr ldeine Men gen eines amorphen Alkaloids, 
welches vorL1uflg ais amorplies flfelseminin bezeichnet wird. Ferner findet man etwn 
0,04 °/0 des Glycosids Aeseulin, welches friiher ais Gelseminsaure bezeichnet wurde und dem 
die fluorescierenden Eigenschaften des alkalischen Auszugs der W urzel zuzuschreiben sind.
V. C o b le n tz  indessen tritt in jOngster Zeit fur die Existenz einer Gelseminsaure ein (Am.
J. o f Pharm. 1897. 229) und zeigt, dass sie sich, ebenso wie ilire Derivate, wesentlich von 
Aeseulin unterscheidet. Sie schmilzt bei 206°. Ilire Salze sind nicht krystallisierbar; das 
Kaliumsalz bliilit sich beim Erhitzen stark auf. Naheres bleibt abzuwarten. —  Ileute be
zeichnet man mit Gclscmin kein Alkaloid, sondern das nach amerikanischer Vorschrift aus 
der Gelsemiumwurzel erhaltene harzartige Produkt, das Resinoid, welches auf iihnliche 
W eise wie das Podophyllin gewonnen wird.

Das Gelseminin C22H20N2O3 (G o ld n e r ) bildet farblose Krystalle, wenig loslich in 
W asser, loslich in Alkohol, Ather, Chloroform ; es schmilzt bei 154 bis 155° und giebt schon 
krystallisierende Salze, die in W asser und Alkohol loslich sind. Schwefelsture lost es 
braunlich gelb ; auf Zusatz von Kaliumdichromat entsteht eine rotę Farbung, die in Violett 
und schliesslich in ein schmutziges Grau ubergeht. Durch Ceroxyd wird die Ldsung in 
SchwefelsJlure schon kirschrot; ebenso larbt Zucker diese Losung kirschrot, doch wird diese 
Reaktion durch Fette, Gallensauren und m anche A lkaloide gestort. Eine Ferrichlorid-Ferri- 
cyankalium losung wird auf Zusatz von Gelseminin intensiv grtin gefiirbt; aucli geben die 
meisten Alkaloidreagentien Niederschlage. Gerrard erhielt aus 12 kg Gelsemiumwurzel 20 g 
Gelseminin. Das amorphe Gelseminin giebt nur amorphe, in W asser und Alkohol leicht los- 
liche Salze, von denen das H ydrochlorat am besten bekannt ist.

Aiiwcndung mul W irkung. Die Gelsemiumwurzel wirkt ais heftiges Gift. Sie dient 
in Substanz wie in Abkochung ais Antineuralgicum und Antiperiodicum. Das Gift wirkt 
zunachst auf Gelrirn und Ruckenm ark; spiiter werden die Atmungsorgane und das Herz be- 
einflusst. Dem Patienten scheinen die GegenstRnde vor Augen zu tanzen, die Augenlider 
und die Zungenem pfindlichkeit werden gelahmt. Die Vergiftung fu lir t bei Erwachsenen sehr 
oft, bei Kindern immer zu m T ode; derselbe erfolgt nicht durch Blutvergi('tung, sondern durch 
Lahmung der Respirationsorgane. Deslialb benutzt man neuerdings stundenlang fortgesetzte 
kunstliche Respiration ais Gegenmittel bei derartigen Vergiftungen.
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Strychnos toxifera Bentham.
C urarepflanze, P feilg iftliane, W o o ra ra , U rari.

Fam ilie: L ogan iaceae  E n d lic h e r .  U n  t e r  f  a m i l i  e: S trychneae B lu m e . G a t t u n g :  
S trych n os  L.

Besehreibuiig. Eine klinunende Lianę mit einem oft mehr ais 10 cm starken Staram, 
der in vielen Schlangenwindungen an den benachbarten Bilumen emporklettert. —  Die Stanim- 
rinde ist grauscliwarz und ruiizelig rauh, das Holz weiss und hart. Die dunnen, kletternden, 
sekr regelm assig dichasial entwickelten Zw eige sind mit weissgrauer Rinde bedeckt, welche 
sieli in Ringeln ablost, und tragen an den jungen Trieben lange, absteliende, gelbrote oder 
rotę, spiiter braune H aarc, welche besonders an den Knoten btisclielig geliauft sind. Wenn 
die Zw eige nicht zur yollen Entwickelung kom m en, so bilden sie sich zu oft beblfltterten 
krummstabahnlichen Ranken um, dereń Stellung an Stelle e-ines Zw eiges oder in der Gabel 
zw eier Zw eige sie zweifellos ais Zweigranken erkennen lassem Die.se Krallenranken liaben 
eine Lflnge von 3 bis 4 cm, sind seitlich zusammengedriickt und Utngskantig und liberall mit 
rotlichgelben abstehenden Haaren bedeckt. An der ersten und Ilauptkrtimmung sind sie am 
reizbarsten, aber auch hier am breitesten und widerstandsfahigsten. — Die Zw eige sind 
deutlich gegliedert. Unter jeclem Knoten macht sich eine starkę Anscliwellung der Internodien 
bem erkbar, w elche die ziemlicli lange bleibenden SttUzbUltter der michstlioheren Internodien 
tragt. Die Internodien selbst sind anfangs gegen 5 cm lang, die spateren allmtUilich ktirzer, 
und tragen an ilireni Ausgangspunkte in der Mediane zwei schmale, lang zugespitzte Vor- 
blatter. Berindete Zw eige sind gegen 5 mm dick, grtlne w er den allmahlich diinner. Die 
Bl&tter sind kreuzweise gegenstandig, nebenblattlos, mit kurzem, htichstens 5 mm langem, 
struppigrosthaarigen Stiele versehen, einfach, ungeteilt, breitlanzettlicli, lang zugespitzt, tief 
grtin, unterseits heller, hautig, nicht lederig, die grdsseren bis zur Spitze 15 cm lang und 
5 cm breit, die kleineren mit entspreehend geringeren Dimensionen, 6 bis 7 cm lang und 
2 bis 2,5 cm breit. Eine starkę, allmahlich abnehmende Mittelrippe durchzielit, oberseits 
eingesenkt, unterseits hervortretend, die Blattfiache. Ans der Mittelrippe entspringen zweimal 
zw ei Nebenrippen, w elche bis zur Spitze des Blattes sich fortsetzen und dasselbe fiinfnervig 
erscheinen lassen. Auf der Riickseite sind ausserdem noch zwei dumie Randnerven erkenn- 
bar. Zwischen diesen LJlngsnerven entwickelt sich ein in der Mitte selir grossmaschiges, 
nach dem Rancie liin immer enger werdendes Adernetz, welches in Aachen Bogen in die 
Langsnerven einmtinclet. Nerven und Adern sind besonders stark mit langen abstehenden 
roten Haaren bedeckt, wfthrend die Blattsubstanz fast kalii ist. Die Bltiten stelien in wohl- 
ausgebildeten vielstrahligen Trugdolden. D ie Bliite des ersten Fussstiickes ist ungesttitzt und 
nahezu ungestielt; die Bltiten der folgenden Fussstftcke aber besitzen langere Stiele und sind 
je  von einem medianen linealischen, etwa 5 mm langen und 1 mm breiten Deckblatt gestlitzt. 
Die Bliite besitzt v ier linealische, etwas ungleiche, mit gelben abstehenden langen Haaren 
besetzte Kelchbliitter, dereń liusserstes medianes 5 mm lang, das ihm gegentiberstehende das 
ktirzeste und nur 3 mm lang ist. Die Krone hat einen Aaehtriehterigen Saum und eine 
17 bis 20 mm lange, 2 mm breite walzenformige Róhre, die ebenfalls aussen mit abstehenden 
gelben Haaren bedeckt ist. Der Saum besteht aus vier in der Knospe sich klappig deckenden, 
rundlichen K ronenlappen, welche 3 mm lang und 2 mm breit und innen kahl sind und in 
eine aufwarts gebogene verdickte Spitze auslaufen. Sie stehen in der Diagonale, mit den 
Staubblattern alternierend. Letztere haben 0Arale, nach innen aufspringende gelbe Beutel 
und ein sehr kurzes, weiss wolliges Filament, w elches halb so lang ais der Beutel und am



Riicken desselben angelieftet is t ; es sitzt mit der Basis in dom dichthaarigen Kchlund der 
BOhre, sodass die Ktaubbeutel aus derselbcn heiworragen. Der rundliche oberstandige Frueht- 
knotcn sitzt auf dem konvexen Blfitenboden, ist an der Basis mit einem driisigen Diskus 
verbunden, besitzt zw ci Fach er, w elclie ii) der Mediane liegen und enthalt zahlreiche 
ampliitrope Samenknospon, w elclie an den Placenten der Mittelscheidewand melirreihig ange- 
lieftet sind. In der Mitte des Fruchtknoten sitzt der lange, die Blumenkronenrohre ul>er- 
ragende Grill el, weleher in eine keulige zweispaltige Narbe endigt. Die Frueht hat die 
Gestalt eines grossen Apfels, ist naeh don Angaben von B u re a u  (1. o .)  griinlicli blau gefarbt, 
kurz zugespitzt und glatt; sic ist von eincr liarten Kchale um gcben und triigt in einem selir 
bitteren Fruclitmus zahlreiche Kamen mit hornartigem K ahrgcw ebe, kurzem Embryo und 
blattfbrmigen fingernervigen Cotyledonen. Das Wtirzebdien ist abgestumpfc und etwas keulig.

Blutczcit. Meist das ganze Jalir hindurch.

Yorkonimeii. In britisch Guyana.

Ycrwamltc Artcn, welclie auch IMeiliiitt liefern.
Stryclinos Curare Baillon, Syn. Lasiostom a C urare  Kunth, liouh am on  gu ianense Aubl., 

liouham on  C u rare  II.B.K., Stryclinos G n bleri Planclion. Ist der Yorigen Selir th u lich ; die Bliitter 
sind deutlicli lunfnervig; die Fruclit ist eine gelbbraime, wenig oder niclit saftige, nicht hart- 
rindige Beere. Kie bliiht und triigt Frilelite im Oktober und November und findet sieli an 
den Ufern der Fltisse von britisch und franzdsisch Guyana. Bureau, Loganiac4.es 111. Aublet, 
Guian. I p. 915. t. BG. Kunth, Sen. Ainer. 210. Baillon, Adannson. X II 3711. Karsten, deutjjfike 
FI. 1.1. G19. De Candolle, Prodr. IX. 17 n. 3.

Stryclinos (.'astelmieniia W edd. Syn. Słr. Casiel-neae Bentli. Bliitter gliinzend grtln, 
ftinfnervig, abstehend rotliaarig. .Die Pllanze ist ebenfalls der corigcn  ahidieh, die Ilaare 
sind indessen, besonders auf Bltiten und Bltitenzweigcn mehr angedrilckt, die Trugdolden 
klein und zusammengedriickt, der Kelch stuupdlappig, die Krone wenig in die Augen ftillend 
mit kurztiichterigem Kaume und nackten Kclilunde; nur die Spitze der Blumenkronziplel 
und der Gipfel der Antheren ist bilrtig. Wćlchst am oberen Amazonas und dem zentralen 
Kiidamerika. W eddel in Castelnau, Expedit. de l'Am erique du Sud, Histoire de yov. V. 22. 
Bureau, 1. c. 112. Baillon, llist. IX. 290 Fig. 386. Traitć de Bot. med. 1217 Fig. 3135.

Stryclinos Crcvanxiana Baillon. Syn. S tr. Crevauxi&  Planch. —  Baillon, Adanns. X II 
377 t. 7. llist. des PI. IX  295 Fig. 232— 285. Traite de Bot. med. pharm. 1219. Fig. 3130—3139.

Stryclinos Mcllinoiniiina Baillon. Ein aufrecliter, nicht klimmender Ktrauch, mit auf- 
recliten gegenstandigen Xsten und oluie liakig gebogene Dornem Die Blatter sind lanzett- 
lieh, glatt, lederig. Das jungę b v a r  ist zw cifllcherig, Yieleiig; die Fruclit oval, nicht rund, 
nicht grosser ais eine 01ive und einsamig; der Karne ist 1 cm  breit, mehr elliptisch ais flach. 
Oberlauf des Amazonas.

IMiarinazcutisch wiehtig ist Curare, das duroh Auskochen der Bindę und jungen Zw eige 
erhaltene Pfcilgift. Dasselbe wird in dem nordlichen und nordOstliclien rPeile von Kiidamerika 
von den Eingeborenen dargestellt und dient ihnen zur V ergiftung der Pfeile bei der Jagd 
und im Kriege. Ausser in den genannten Gegenden werden tit-ry ch n o s -A r tm  auch anderwflrts 
zu Pfeilgiften benutzt; man untersehcidet demnac.li folgende wiehtigste Cm-are-Korten.

C urare  von britisch Guyana, bereitet aus S tryclinos to n ife ra  Bentli.
C urare  von franzosisc.h fKiyana, bereitet aus S tryclinos C reva u xian a  Baillon.
C urare vom  Amazonas, bereitet von S tryclinos C asteln aean a  W edd.
C urare  von Orinoko, starkeres, bereitet von S tryclinos to x i f ’era  Benth.
C u ra re  von Orinoko, schwaclieres, bereitet von Stryclinos C urare  Baill.
C urare  Yon Brasilien, bereitet von S tryclinos tr ip lin err ia  Gaertn. und S tryclin os rubig inosa  Gaertn.
C urare von W estafrika (Gaboonj, bereitet von S tryclinos Ica y a  Baill.
C urare  Yon Java, bereitet von S tryclin os T ieiite Lesch.

Von allen diesen Arten soheint das Curare von S tryclinos to x i fe r a  Benth. das starkste und 
C urarin  reicliste zu sein. Ober seinc Darstellung berichtet Dr. R. I c h o m b u r g k :  Dieselbe 
findet unter ganz besonderen Zeremonien statt; man baut ein besonderes Haus dazu ausser- 
halb des Dorfes, stosselt das Holz nach heiligem Oesetze, entziindet das Feuer mit unent- 
wreihtem Zunder und koclit zuerst die /S2r?/c/inos-l{inde, U ra r i , mit der genau vorgeschriebenen



W asserm enge, olme Beistand irgend eines anderen Genossen. Nacli einiger Zeit werden 
nach einauder andere 8 try ch n o s -A v to n  (a r im a m ), eine A r o id e e n -W urzel (w akarim o), ferner t.urvieng- 
und iararemo-Wurzel (?) und vłer Stiickclien X a n th o x y lo n -R o lz , m annca, liinzu. Unter bestiindigein 
Abscluiumen und allerlei gelieiligten Gebrauchen lnilt der Indianer die Masse im Sieden; 
dann endlic.h setzt er der bis auf ein Liter eingekocliten Masse, nackdem sic drei Stunden 
der Sonne ausgesetzt war, den schleimigen Saft der C issu s-W urzel m uram u  liinzu, wodurch 
die Flussigkeit der Gelatine gleich erstarrt. U as Gift wird dann in eigens dazu gemaekten 
Gefassen oder in kleinen Całebassen der Sonne zum Eintrocknen ausgesotzt. Lilie geringe 
Abweicliung von diesen lieiligen Gebrauclien soli das Gift unwirksam maclicn. Fur eigene 
Zw eck e m ogen diese Yorschriften wokl auck heute nocli bofolgt w erden; seitdem indessen 
das 1’feilgift von den Kulturvolkern in den Arzneiscliatz aufgenonnnen worden ist, erleidet 
es vielfacke V erfiUscliungen, wakrscheinlicli um es unwirksam zu m achen; und das gelingt 
nur zu gut, denn es giebt C urare  im Handel, welckes ein en sekr geringen W ert besitzt. 
Pfeilgift aus dem Orinokogebiet kommt in Bambusrolire gefullt zu uns in den Handel. - 
C urare  aus anderen Oegenden ist meist aucli auf andere W eise dargestcllt; aus obigor Zu- 
sammenstellung ergiebt sieli ja  sckon, dass sekr verschiedeno 8 tryc .h n os-A rten  mit sekr ver- 
sehiedener Giftigkeit dazu Verwendung linden; aber auck die Zutkaten sollen selbst in der- 
selben Gegcnd niclit unerhebliclie Verschiedenlieiten aufweisen.

Curare, die gebrftuckliehe Drogę, vom Orinoko stammend, aucli U ra ri, A w a m , W ora n i, 
W oora ri, W oiira li genannt, kommt meist in Bambusrbhren zu uns. Es bildet ein braunes, 
bitteres, in W asser und verdunntem W eingeist Ibslickes Extrakt von kolier Giftigkeit. Die 
selir bittere braune AiiflCsung bildet mit Mercurichlorid, Kalkwasser und Am moniak amorphe 
Kiederscklilge, dereń letzter in Atlier naliezu vollstandig loslicli ist. -— W egen seiner zweifel- 
haften Besckaftenkeit kat sieli das Extrakt selbst wenig Freunde erworben; man ziekt ilun 
das daraus gewonnene Alkaloid Curarin vor.

Bestamiteile. Das wirksame Prinzip des Curare ist das giftige Alkaloid Curarin, neben 
dem sieli in yielen Extrakten nocli das ungiftige Curin findet. Man trennt beide Alkaloide, 
indem man das C urare  so la w ę  mit Scliwefelsaure von 1 ausziekt, ais der Auszug durck 
Metapkospkorsilure nackgelallt wird. Ist das E\trakt erschopft, so wii'd aus der sekwefel- 
sauren Lbsung durck Ammoniak das C urin  (nebst etwas Curarin,) gefallt und der Niederscklag 
mit wasserfreieni Ather ausgeschiittelt. Hierdurch wird d-urin gelSst, C urarin  niclit. Das 
durck Abdam pfen erkaltene C u rin  wird durck wiederlioltes Lbsen in Alkokol und F tllen  mit 
W asser gereinigt. Die von C u rin  befreite Lbsung wird dann durck Platineklorid gefallt, das 
Platindoppelsalz wird durck Seliwefelsiture zersetzt bei gleiclizeitiger Neutralisation mit wein- 
geistigem Ammoniak. Mail dunstet schliesslick in Vaeuum ein und entzielit der Masse das 
C u ra rin  durck Ckloroform  und Atlier, und reinigt das Alkaloid durck wiederlioltes Lfisen in 
W asser. —

Curin. Cao H*9 N (? ) bildet ein blendend weisses Pulver von mikroskopisclien Spliaro- 
Krystallen, w elclie  wenig lóslick in kaltem, leiekter in keissem W asser, leickt loslicli in 
Ckloroform , W eingeist, Atlier und verdiinnten fSiiuren ist. Heine Lbsung sclm ieckt sekr 
bitter; seine Salze sind amorpk. Es schmilzt bei IGO0 C; sein M olekulargewickt ist 298 (ber. 
B o km  1. c.) Alkaloidreagentien geben farblose und amorplie Fallungen, unter den die durck 
Metaphospkorskure ckarakteristiseli ist. Mit Jodaetkyl giebt es eine dem Curarin alinliclie 
giftige Base, withrend Curin selbst niclit giftig ist. —

Curarin. C 1SH 05N (? ) Mol.-Gew. 365, bildet ein zerlliesslickes gelbliehes Pulver, 
w elclies sieli mit grtiner Fluorescenz in W asser lóst. Die Lbsung sclim eckt bitter, reagiert 
niclit alkaliscli und bildet keine krystallisierenden Salze. Die freie Basie lbst sieli, ausser 
in W asser, leiclit in W eingeist, Spiritus und Chloroform und ist unloslick in Atlier und Petrol- 
iitlier. Sfluren spalten ein en unwirksamen krystallisierten Kórper ab. Niihere Untersuchungen 
iilier diesen K orper M ilen.

Anwem lung. Die Yerwendung des C urare  ais Pfeilgift wurde bereits oben besproeken; 
desgleichen angedeutet, dass man stftrkeres und scliwaclieres, sowie sekr schwaclies Pfeil
gift darstellt. Das starkę C urare kann genossen werden, olme totlicke W irkung; in die Blut- 
bahnen gebracht, wirkt es sehr schnell und siclier. Eine Eidechse stirbt bei Yerletzung des



Hinterfusses in zehn Minuten, eine Katte in vier Minuten, ein Vogel in drei Minuten. Gutes 
G w a r ę  ist selbst nach funf Jahren noch wirksam; aber seine W irkung ist derart verschieden 
vom  Strychnin, dass dieses, sowie Atropin, ais Gegengift fur C urare  gelten kann; derm es 
erzeugt nicht Starrkrampf, sondern vertreibt ilm ; es hebt vielmebr die freiwillige Mewegung 
der Muskeln auf, ohne die unfreiwilligen Funktionen der Herz- und Eingeweidemuskeln zu 
storen. Der Tod des Tieres ist nicht unmittelbare Folgę der Vergiftung, sondern Folgę der 
Unterbrechung der mechanischen Aktion der Respirationsorgane. Man wendet das Curare in 
Dosen von 0,002 g ein- bis zweimal oder mehrmals taglich subkutan gegen Starrkrampf, 
W asserscheu und Hundswut a n , hat indessen dem Alkaloid C ururin  den Vorzug gegeben, 
weil das C urare oft zu unrein und unzuverlassig ist. Die Dosis fur subkutane Injektion liegt 
bei C urarin  bei 0,001— 0,005 g. —

Gescliiclite. Das erste stidamerikanische Pfeilgift wurde den Europaern im 16. Jahr- 
hundert bekannt. H u m b o ld t  wohnte der Bereitung desselben im Jahre 1800, S c l io m b u r g k  
im Jahre 1846 bei; R la n c h o n  berichtet in neuerer Zeit darttber. In Europa ist C urare  seit 
1866 bekannt und wird seit Mitte der siebziger Jahre ais Arzneimittel angewandt. —

Littcratur. Beschreibung und Abbildung. S trychnos L. sielie S trych n os lg n a tii  Bergius. 
Strychnos tom fera  Bentham. B e n th a m  in Plantae Schomburgkianae in Ilookers Journ. ot 
Botany III. 240. (Schomb. n. 155.) —  S c l io m b u r g k ,  On the Urari (1879). Botan. Reminisc. 
in Brit. Guyana, Adelaide 1876. — W a lp e r s , Ann. bot. — H u n te r , Diet. encycl. des Sciences 
med. t. X X X V II. p. 481. Berlin 1847. —  A l v a r  o R e y n o s o , Rech. nat., chim. et phys. sur 
le Curare p. 4. Paris 1855. —  B u r e a u , Loganiacśes p. 104. —  H o o k e r ,  Icon. t. 364. —  
B a i l lo n ,  Histoire d. PI. IX . 325. Sur quelques plantes a Curare; Buli. Soc. Linn. Paris 1879. 
230, 256. Adannson. XII. 377. — P ia n e h o n , Etudes sur les Strychnos. Journ. de Pharm. et 
de Chim. 5. Ser. I. (1 8 8 0 ^ 3 . 293. 380. 488. —  II. p 5. 105. —  V. (1882) p. 26. 27. —  B e r g , 
Botanik 262. — H e n k e l, Bot. 150. —  K a rs te n , Flora von Deutschland II. 619. —  L u e r s s e n ,  
Med. Pharm. Bot. II. 1059. —  M o lie r  in G e i s l e r  & M o l ie r , R ealencycl. d. Pharm. IX. 509.

Amlere Strychnosartcn s. d. Text.

Drogę. Curare. H e n k e l,  Pharm. 578. —  F lt lc k ig e r ,  Leitfaden (III.) 216. Handbuch 
d. Pharm. 1019. — W ie g a n d , Pharmac. 108. —  D o r v a u l t ,  1'Officine XII. 1050. —  H a g e r ,  
lJraxis I. 987. III. 391. — P la n c h o n ,  1. c. — J u st , Bot. Jahresbericht 1880. 776. 1882. 628. —  
Arcliiv d. Pharm. 1880. (216) 383. —  M e r c k , Index 1897. 65. —  Deutsche Arzneimittel, 
Berlin 1891. S. 77. No. 193. —  C urarin . H a g e r , Praxis 1. c. —  H e n k e l  1. c. —  I lu s e m a n n -  
H i lg e r ,  Pfianzenstoffe II. 1323. — B o ln n , Beitrage zur Physiologie. 1886. Arehiv d. Pharm. 
1887. 502. — Realencyclopildie der Pharm. IX. 346.

T a fe lb e s c h r e ib u n g :
A Blatt uiul Biiitenzwe.ig-, nat. Gr. 1 Bliite, verg-róssert; 2 Staubblatt, verg'rossert; o Narbe, ver- 

gTbssert. Nach Exemplaren des Kiinigl. Herbars zu Berlin, gesammeU 1S43 von Scliomburgk in Brit. Gujuina. 
No. 637 u. No. 1465) am Ufer des Sururuflusses und im Kanukugebirge.



Strychnos toxifera Bentłiam



Strychnos Ignatii Bergius.
Ign atiu s-B oh n e. E n g łis c h : St. Ignatius-B ean . F ra n zosisch : m e  d e  S a in t-Ign ace , F eve  

ig a »u r iq u e , Igasu re. Ita lien isch : F ava  di .Santo Ig n a cio . S panisch  u nd p o r tu g ie s is ch :

F ava  d e  San Jgnacio. G rie ch isch : Jlyvu .T iit.

S y n . S trych n os p h ilip p in en sis  Blanco (?), Ig n a tia  am ura  L. fil I?), Ign a tia n a  p k ilip p  lnica  
Loureiro.

Familie: S trychnaceae Blume. U n te r fa m il ie : E u strych n eae  Baill. G a ttu n g : S trych n os  L

Beschreibuiig. Eine hochklimmende dom enlose Lianę, welche mit blattgegenstflndigen, 
einfachen, haldg umgebogenen, seitlich zusammengedruckten, holzigen Ranken klettert und 
die Spitzen sehr hoher B lum e erreicht. Der Stamm erlangt einen Durchmesser von 10 cm 
und dar ii b e r ; seine Rinde ist glatt, etwas warzig und zartrissig, von rótlicher Farbę. Das 
Holz ist heli graugelblich, poroś und sondert eine wassrige Flilssigkeit ab. Die Astę stehen 
sparrig vom  Hauptstannne a b ; die Zw eige sind stielrund oder an der einen Seite lcantig, 
dtinn, mit ziemlich langen Tnternodien versehen, braun und kalii oder mit ockerfarbenem  
Filz bekleidet und mit vereinzelten Sternhaaren bestreut. Die Blatter sind gegenstandig in 
decussierten Paaren, einfach, ungeteilt, ganzrandig, an der Basis etwas spitz oder etwas ab- 
gestumpft bis ausgerandet, lJlnglich Sliptisch  oder eiformig-elliptisch, plbtzlicli in eine etwa 
1 cm lange Triiufelspitze ausgezogen, 10 bis 25 cm lang, 5 bis 13 cm breit, hautig pergament- 
artig bis lederig, oben kahl und gliinzend, unten lieller, drei- bis fiinfnervig; die Nerven ent- 
springen in geringer Entferung iiber dem Grunde aus dem Mittelnerven und vereinigen sieli 
an der S p itze ; oberseits sind sie etwas eingesenkt, unterseits deutlich hervortretend und durch 
ein weitm aschiges Adernetz mit lieiwortretender zackiger Mittellinie verbunden. Der Blatt- 
stiel ist 1 cm  lang oder noch kiirzer, oberseits rinnig, unterseits konvex, gelblich filzig oder 
(wie bei unseren Blattern) kalii, durch eine Querlinie vom Stengel getrennt und im Vcrlauf 
oft um 90° gedreht, sodass dann die BlattflMŁhe in die Mediane des Blattes zu liegen kommt. 
—  Die Blttten stehen in achselstandigen korymbosen Rispen, welche viel kiirzer sind, ais 
das Blatt, aus kleinen dreibltitigen Dichasien bestehen und mit Brakteen besetzt sind. Jedes 
Dichasium besteht aus zwei seitlichen, gestielten, von Brakteen gesttitzten Blutclien und einem 
mittleren sitzenden ; die ersteren sind 2 bis 3 mm lang, das mittlere meist etwas grosser. 
Stiele, Brakteen und Kelchblatter sind mit ockergelben Sternhaaren besetzt. Der verwachsen- 
bliittrige, ftinfteilige Kelch ist, senkrecht zur Mediane der Bluten, von zwei kleinen D eck- 
blattchen begleitet; die Segmente sind beinahe dachig, stumpf, wimperig gefranst. Die etwas 
fleischige, grunliche Blumenkrone hat einen kahlen Schlund; ihre Rohre ist kaum Ulnger ais 
der K elch ; die funfklappigen ebenso langen Blumenkronenzipfel sind eiiormig, am Ende spitz,
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auf der inneren Flachę durch lange weisse Haare gebartet. Die funf Staubbliitter sind den 
Kronenzipfeln alterniert, frei, dem Bandę der Rolire eingefttgt, mit selir kurzeń Filamenten, 
welche am Riicken der aus der Rolire nur wenig lieiworragenden, yerkehrt-eiformigen, zu- 
gespitzten, gelben Antheren angeheftet sind. Die Antheren selbst sind zweifJlchrig, parallel 
gestellt. Das Pistill ist oberstandig, das Ovar eiformig, etwas filzig, zweifachrig und enthiilt 
viele gamenknospen. Der Griffel ist fadenformig, abfallend, so lang ais das O var; die Narbe 
undeutlich zweilappig, stumpf. —  Die Frucht ist eine hartschalige, vielsam ige kugelige Beere 
von 10 bis 13 cm Durchmesser, mit żartem orangegelben Epikarp, einem etwa 3 mm dicken, 
grauen, holzigen Mesoltarp, und ebenso dicken fieischigen Endokarp, welches allmahlich in 
das saftige Fruchtfleisch tibergeht. Die Farbę des letzteren ist bei noch nicht ganz reifen 
Fruchten grunliehgelb (F lt ic k ig e r  und M e y er), bei reifen Fruchten gelblich orangefarben. 
Der Fruchstiel verdickt sich unter der Fruclit keulenform ig, ist 3,5— 4 cm  lang, gegliedert, 
grauweiss und mit flacher Seheibe der Fruclit aufsitzend. Die Frucht reift selir langsam. 
Die zahlreichen Samen (nach F lt ic k ig e r  und M e y e r  10, nach C a m e lli  24, liach V id a l  
bis 40) sind ursprlinglicli oval, mit liervorgewolbter Bauch- und etwas abgeflachter Riicken- 
seite; der Nabel liegt an der W olbung der Bauchseito, der Keiinmund an einem spitzen Ende 
des Sam ens, welches sich im frischen Zustande durch eine kleine Erhóhung, im trockenen 
Zustande durch ein erhabenes eingesenktes W arzchen zu erkennen giebt. W ahrend des 
Reifens driieken sich die Kamen gegenseitig, sodass sie mehr oder weniger stumpfeckig oder 
stumpfkantig werden und eine mehr oder minder unregelmassige Gestalt annelimen. Die 
Samensehale ist sehr żart, mit gelblichweissen, seidenglilnzenden, anliegenden, einfaclien 
Haaren bedeckt; das reichliclie spaltbare N ahrgewebe ist aussen schiefergrau, innen liornartig 
fest, graubraunlicli durchscheinend; der Keimling ist mit dem ziemlich langen keulenformigen 
W iirzelchen dem Keimmunde zugelcehrt; die Keimblatter sind eiformig, zugespitzt, etwa fiinf- 
nervig und netzadrig, und so lang ais das W iirzelchen.

Bliitezeit. W olil das ganze Jahr hindurch.

Yorkom  men. Das Vorkommen der Pilanze ist ein sehr liescliranktes, ihre Ileimat 
kleili und umfasst nur wenige Inseln in der Gruppe der Philippinen und Visayas-Inseln. Am 
liaufigsten findet sie sich in scliattigen Kustenwiildern auf der Insel Samar |Vidal) nalie bei 
der Stadt Catbalogan, tern er in Paranes, im Bezirk von Loąuilocon, bei San Juanico, gegen- 
tiber der Insel Leyte, endlich an verschiedenen Orten der Ostkiiste der Insel (D. Regius 
Garcia). Unter den ubrigen Inseln des Archipels fand man die Lianę nur noch auf Masbate, 
im Bezirk Balena (Vidal), auf Cebu, lieyte und Bojol vereinzelt. Die Friichte werden von C a la o s  
(NashornvOgeln, liu eeros  L.) gesucht, w elche das saftige Fleisch fressen, die Samen aber 
unyerdaut wieder von sich geben oder sie auf andere W eise yerstreuen.

Pbarmazeutiseli niclitig sind die Samen der Pilanze. Komina lgnatii oder Fabac 
Ignatii, F aba  in d ica  feb r ifm ja , englisclr. S t. Ig n a tiu s-B ea n s, franzosiscli: Fhuc de tit. lg n ą ce , Feue 

d ’Igasure, griechisch: ‘ ly r m iu ę  cSfp/m, portugisisch: F a b a  de B an to Jgnacio, spanisch: lla b a  de 

Ban Ign acio . Die Ignatiusbohnen sind ungefalir 3 cm lang und etwa 2,5 cm breit. Die 
ursprunglich eiformigen, seitlich etwas zusammengedruckten Samen sind durch gegen- 
seitigen Druck stumpfkantig geworden, sodass sie eine ziemlich unregelmassige Gestalt, meist 
mit einem etwas zugespitzten Ende zeigen. Sie haben oft drei, bisweilen vier, auch ftinf 
Kanton und sind auch wohl von oben lier etwas abgeflaclit. Im frischen Zustande sind sie mit 
anliegenden, seidenglilnzenden, graugelben Iiaaren bedeckt, welche vom  Keimmund abgewendet,
dem Riicken des Samens zustreben. Bei der Handelsware ist die haarfuhrende Oberhaut 
grosstenteils abgelbst; die Samen ersclieinen scliwarzlich, heli braunscheckig, kornig-rauli 
und bestelien meist nur aus dem den Keimling einschliessenden Endosperm. Letzteres ist 
sehr hart, hornartig, dunkel graubraun, in diinnen Scliichten durchscheinend und scliwer



spaltbar. In warmes W asser gelegt, ąuillt es stark auf und nimmt darm eincn dumpfen, 
erdigen Geruch an. Der Keimling ist allseitig vom  Endosperm umsclilossen; das liuiglich 
keulenfBrmige, oft etwas gebogene W iirzelchen ist dem Nabel abgewandt; die Kotyledonen 
sind licrzeiformig und laufen in eine scharfe Spitze aus. —  Die Samen sind sehr giftig und 
haben einen intensiv bitteren Geschmack.

Name und Gescliichte. Der Name der Lianę bei den Einlieimischen ist Igasud  oder 
J g a su r ; derselbe ist frtiher unverandert oft auch in Europa gebraucht worden. Andere in 
der Sprache der Visaya-Inseln gebriluchliche Bezeichnungen fur die Pflanze und den Samen 
sind S an gagu ason , A yu a so n , C anlara, M an anaog , D a n ca g a y  und Catalonga. —  Pater C a m e ll i  
oder G e o r g  Jos. K a m e i (1G61— 1706 und seit 1688 auf den Philippinen) nannte die Samen zu 
Ehren d e s lg n a t iu s  v. L o y o la , des Stifters der Gesellscliaft Jesu, Ignatiusbolinen und braclite 
die erste Nachricht von dem Gebrauch derselben nacli Europa. Seine Berichte wurden 1699 
von den Englandern I ia y  und P e t iv e r  (1. e.) veróftentliclit, wahrend eine eigentliche Be- 
schreibung der Pflanze erst von B e rg iu s  1778 (1. c.) gegeben wurde. L in ii ć fil. nannte 
seine Pflanze Ig n a tia  am ara , und beschrieb Friiclite der Lianę zusammen mit den Bliiten (wałir- 
sclieinlicli) der P osog u er ia  lon g ifo lia  Aubl. Fam. P ubiaceae-G ard en ieae, was m óglicherweise dadurch 
gescliehen ist, dass man selir yerscliiedene Samen ais Ignatiusbolinen zu bezeiclmen pflegte.

S o lch e , besonders stidamerikanische, Ignatiusbolinen kamen von den C ucurbitaceen  

F euiU ea trilobata  L., H yp a n th era  G uapeua  M a n so n  und Am isosperm a P assiflora  M an son . ■—  Alle 
Angaben tiber die Pflanze sind bis zum Jahre 1886 mit Vorsiclit aufzunehmen, denn noch im 
Jalire 1881 wurden von P ie r r e ,  Direktor des Bot. Gartens in Saigon in China die Samen 
von G yn oca rd ia  odora ta  und G . a n tisyp h ilitiea  P ie r r e  (Fam. B ixa cea e) ais die echten Ignatius- 
bohnen erklart, und die yon B lu m e  ais Stannnpflanze echter Ignatiusbolinen bezeicłm ete 
H ydnocarpun  inebrians Y a lil {Id. venenatd  Gaertner, II. W rightiana  BI.) ist walirscheinlicli identisch 
mit G yn oca rd ia  an tisyp h ilitiea  P ie r r e . — Im Jahre 1886 erst braclite V id a l y  S o le r  
genauere Kenntnis der liier besprochenen Pflanze, gab genaue Besclireibung und Abbildung 
derselben und berichtete iiber ihre Verbreitung und Anwendung. Sclion vorlier waren einzelne 
Pflanzenteile nach Europa gelangt; eine Frucht sali Fliickiger bei seinem Freunde Mr. 
M o r s o n ; dieselbe wurde 1872 geoffnet und enthielt siebzelm reife, von eingetrockneter Pulpa 
begleitete Samen. Ein zweites Exemplar liegt im J a rd in  des P la n te s  zu Paris. 1881 er- 
liielt F l i i c k ig e r  von Mr. C row  in Honkong neben einem Stamnistiick und einigen BIRttern 
auch eine frische Frucht des Baumes. An der Hand dieses Exemplars studierte er mit 
A. M e y e r  die Ignatiusfruclit und liess durch G e r o c k  und B ro n n e r t  das Ilolz (1891) unter- 
suchen. Getrocknete Blfttter und Friiclite gelangten endlicli in den Besitz des I-Ierrn Prof. 
S ch a  er  in Strassburg; letztere haben zu unserer Tafel Verwendung gefunden.

Anatomie. Die etwa 25 mm starken W u rz e ln  sind genau strahlig gebaut. In der 
Iiinde findet sich der fur die Loganiaceen-Rinden charakteristisclie Sklerenchym-Mantel; das 
GePassljundelsystem ist sehr stark ausgebildet; die Siebróliren sind zahlreicli und haben 
schiefe Siebplatten; die Gefasse sind weitlumig. —  In der Stammrinde setzt sieli der ge- 
schlossene Sklerenchym ring fort, mit dem Unterschied jedocli, dass derselbe von Phellogen 
und Korlcschicht im Staninie durch ein parencliymatisches Gewebe getrennt ist, bei der 
W urzel dagegen der Korkschiclit dicłit anliegt. —  Das S ta m m in n e re  bietet bei S trych n os  

Ig n a tii  ein sehr eigentiiinliches Bild, da in dem grauen Ilolze der Bast in Form  rundlicher 
Biindel eingesclilossen liegt. —  iiber die Entstehung dieser Pliloeminseln ist man verschiedener 
Ansicht. Ihre Natur ais Phloem wieś de B a ry  nach ; sie sind bald rundlich im Ilolz, bald 
m ondform ig, mit der konvexen Seite nach innen, in der Nithe der Rinde. Nach seiner 
Meinung kommen sie dadurch zu stande, dass das Kambium nach zwei bis drei Jahren nach 
innen zu bald Ilolz, bald Bast bildet. — H e r a il  zeigte spiiter, dass das Kambium zwei bis
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drei Jahre lang ganz normal fnnktioniere, wenngleich die Menge des gebildeten Phloems 
von Anfang an eine ziemlicli geringe sei. Nach dieser Zeit findet an gewissen Stellen eine 
vermehrte Holzbildung statt, wSlhrend dazwischen die Phi o Pm- und Xylem bildung zuriick- 
bleibt. Da nun das Kambium dem X ylem  eng angeschlossen bleibt, so wird durch das 
uberwuchernde IIolz der Phloem korper getrennt; die Xylemmassen schliessen seitlich zusammen 
und driingen das Kambium nach aussen, woselbst zunachst die Entwickelung von PhloGm 
und Xylem  in gewohnter W eise erfolgt, bis nach einiger Zeit die Bildung der Inseln sich 
wiederholt. Durch diesen Vorgang finden die getrennten, in sich abgeschlossenen Bastinseln 
eine Uberzeugende ErklJlrung, ebenso wie die Gestalt ihres Querschnittes, der zwischen dem 
eigentlichen Xylem teil kreisrund, in unmittelbarer Niihe des Kambiums aber halbmondfbnnig, 
mit der konvexen Seite dem Zentrum des Stammes zugekehrt ist. Dass die Grenze des 
Holzkorpers gegen das Cambium hin eine W ellenlinie bildet, wird hieraus ebenfalls klar. —  
Die Inseln bestehen aus einem ausseren, 3,1 teren, obliterierten und einem inneren noch lebens- 
faliigem Teile. Der erstere zeigt sich auf dem Querschnitt ais ein undeutliches Gewirr von 
Membranen, der letztere weist Begleitzellen und Siebrohren auf. Die Siebrbhren sind Gitter- 
zellen, mit abgerundet viereckigen Gitterplatten, die bisweilen die ganze W andfiache be- 
decken; die Siebplatten sind schief eingesetzt; die Yerdickungsleisten erscheinen ais gerade 
oder schiefe wulstige Ringe im Innern der Zelle.

Die F r u c h t  besitzt zunachst eine einschichtige Epidermis aus lufthaltigen weit- 
maschigen Zellen, auf die ein aus seclis Lagen bestehendes Parenchym  folgt. Die Hartschicht 
der Fruchtschale besteht aus einzelnen kantigen, radia! gerichteten Bausteinen. Jeder Bau- 
stein selbst ist aus etwa 200 radial gestreckten Reihen zusammengefiigt; jede dieser Reihen 
besteht wiederum aus 40 isodiametrischen Sklerenchymzellen, welche in den ausseren Reihen 
stark yerdickt und schriig aufrecht getopfelt, in den inneren Lagen diinnwandiger, niolir 
schleimig, unregelmassiger sind und auch bisweilen Oxalat enthalten. —  Das Fruclitmus 
besteht aussen aus abgerundeten lockereu , nach innen rnehr langgestreckten Zellen mit 
ziem lich weiten Interzellularriiumen; um die Sam en herum wTird es erlieblich engmaschiger 
und dichter. —  Die Samenhaare sind einzellig, arn Grunde bauchig angeschwollen, in eine 
sehr stumpfe Spitze endigend, dem Samen angepresst. Das ganze Haar ist von LRngswulsten 
durchzogen; die zwischen diesen liegenden Vertiefungen lassen dasselbe streifig erscheinen. — 
Die Samenschale ist sehr dfinn; ihre einzelnen Zellen sind kaum erkennbar. -— Das NU.hr- 
gew ebe zeigt aussen pallisadenahnliche Zellen ; darauf folgen solche mit welligen, endlich 
solche mit geraden Wanden. Diese letzteu beiden Formen sind im reifen Samen stark ver- 
dickt und ąuellen im W asser stark auf, w obei sie zuerst tangentiale Schicliten, spiiter radiale 
Kanille erkennen lassen.

Bestamlteile. Die Rinde und das IIolz von titrychnos h jn a tii Bergius wurden 18b9 von 
F lU c k ig e r  und seinen Mitarbeitern untersucht. In beiden Teilen wurden, ebenso wie in den 
Samen die Alkaloide Strychnin C81 II84 M2 O4 und Bruein C84II N - <)1 in wechseluden 
Mengen, an eine Gerbsaure, Igasursaure, gebunden vorgefunden. Das W urzelholz ist sehr arm 
an A lkaloiden ; dieselben bestehen zum grosseren Teile aus Strychnin, zum kleineren aus 
Bruein; die Rinde entluilt weniger, ais 0,5°/„ A lkaloide mit vorwaltendern Strychnin. Im 
Ilolze land F lU c k ig e r  7,5 bis 8 ,o"/0 stark manganhaltige Asche und, bei sehr sorgfaltiger 
Beliandlung, beinahe 0,9”/„ Alkaloide, welche, wie bei dem W urzelholz, mehr Strychnin ais 
Bruein enthielten. In den Blattern und Fruchtschalen konnten A lkaloide nicht nachgewiesen 
werden. Die Samen der Pflanze, die gebriiuchlichen Bem w  a oder FaLae L jn a tii, sind zuletzt 
188.1 von E l i i c k ig e r  und G e r o c k  untersucht worden. Letzterer erhielt aus denselben 

/0 Asche, welche zu 2 l,481"/0 aus Kieselsaure fS iO 8) bestand. F lU c k ig e r  isolierte nach 
der Methode von G e r o c k , welche auf der Yerwandlung des Brucins in nicht alkaloidische



Substanzen durch Salpetersaure beruht, 0,593n/0 Strychnin und 0,594°/0 Brucin, also Brucin 
im relativen U berschuss; dagegen konnte das von D u n sta n  und S lio rt  (Pharm. Journ. Trans. 
X IV  (1884) 1025 und X V  (1884) p. 4 beschriebene Loganin von S u n d b lo m  nicht aufgefunden 
werden. Nach fruheren Angaben waren in den Samen bis zu 1,5 °/0 Strychnin und 0,5 °/0 
Brucin erhalten worden. Man schatzt den Strychningehalt gewohnlich dreimal so hoch, ais 
den der S em ina S trych n i (N u ces pom icae, Krahenaugen).

Anwemlung. Die Samen wirken drastisch, erregen Schwindel, Erbrechen und starkes 
Abfuhren und toten in gróssereu M engen; sie dienen ais fiebervertreibendes und magen- 
st!lrkendes Mittel; man wendet sie in dreimal kleinerer Dosis an, ais die Sem ina S trych n i. 

W enn sie in gentigender Menge eingefuhrt werden, bilden sie ein scbatzbares Materiał fur 
die Reindarstellung des Strychnins.

Ilandelsbeziehungen. Da die Heimat der Pflanze eine sehr beschrankte ist und von 
einem tragen Volksstamme bewohnt wird, so ist die Menge der im Handel vorkommenden 
Iguatiusbohnen eine sehr wechselnde. Hierzu kommt, dass die Einheimischen fur das Sammeln 
der Samen meist Geldvorschiisse verlangen, und da diese Vorschtisse selbst immer von 
grossem Risiko begleitet sind, so scheuen sich die Exporteure nicht selten, sie zu opfern. 
Dalier fehlen die Samen bisweilen ganz am Markte, wahrend kleine Posten der sehr schatz- 
baren D rogę rasch vergriffen sind. — Sie gelangen von den Philippinen iiber Ostindien, 
London und Hamburg in den europaischen Handel, wo sie in den letzten Jaliren wieder in 
grosseren Mengen erschienen.

L itteratur. Beschreibung und Abbildung. R a y  & P e t iv e r ,  Philos. Transact. 1699 
No. 250 p. 66. — L in n e  fil., Suppl. p. 20. 1370. —  L a m a r c k , Illustr. n. 1550. —  L o u r e ir o ,  
F lora Cochinchin. (1793) 155. —  B e r g iu s , Mater. med. Stockholm 1778. p. 149. —  B la n c o , 
F lora de Filipinas ed. I. 116. ed. II. 61. Noviss. Appendis 136. —  B e n t le y  & T r im e n , 
Medic. Plants. — B u re a u , Loganiac.ees (1856) p. 42. 97. — B e rg , Botanik 262. —  H e n k e l, 
Botanik 149. —  K o s t e le t z k y , Med. pharm. Flora III. 1074. —  D. S eb a st. V id a l y  S o le r , 
Revision de plantas vasculares filipinas, memoria elevada al Excm o Sr. Ministr. de Ultramar. 
Manila 1886 mit Abbildung. —  Derselbe, Journ. o f Bo tany, Novbr. 1886. 347. —  F l i i c k ig e r  
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H a g e r , Pharm. IJraxis II. 1078. —  W ie g a n d , Pharmacogn. 315. — M e y e r , Drogenkunde
I. 176. — D o r v a u lt ,  1’Officine XIV . 1050. —  R e a le n c y c l .  d. P harm . IX . 509. — I lu s e -  
m a n n -H ilg e r , Pflanzenstotfe II. 1322. 1281. -  F lu c k ig e r ,  Strychnos Ig n a tii , Arch. Pharm.
227 (1889) p. 145 u. f. —  Derselbe, Handbuch d. Pharm. ed. 3. 1018. — Derselbe, Eeitfaden 
d. Pharm. ed. 2. 214. —  F lu c k ig e r  & H a n b u ry , Pharmacographia 431. —  Dieselben, Hist. 
d. Drogues II. 88. — F lu c k ig e r  & M e y e r , Pharm. Journ. Trans. XII. (1881) 1— 6 und Arch. 
Pharm. 219 (1881) 401— 415. —  G. A. H a ss iu s , de Faba Sanct. Ignatii Commentatio. Diss. 
Lips. 1822. —  P h a rm . B e lg . II. (1885) 125. 348. —  G a ll. (1884) 53. —  H isp . (VI.) 1884. 59. -  
G r a e c . (1868) 72. — P ort. (1876) 204.
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— G a ll. 435. (G outtes am eres de B aum a.) — H a g e r , II. 1078. 79. ( T in c t ., B il u l ,  G utt.
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Anatomie, de B a ry , Vergl. Anatom, der Veget. Org. der Gefasspflanzen (1877; p. 469. 
594. — M O ller, Baumrinden ('1882) 163. fig. 61. — H ó r a i l ,  Etude de la tige des Dicotyledones. 
in Ann. d. sc. nat. Bot. 7. ser. Tom. II. (1885) p. 256. — F lu e k ig e r ,  Arch. Pharm. 227 (1889; 
145 u. f. —  D. H. S c o t t  & G. B re b n e r , Anatomy and Histogeny of Strychnos. Anal. o f Bot. 
edit. by Balfour. III. (1889— 90; p. 275. -— G -erock  & B ro m m e rt , Anatomie des Stammes 
von S trychnos Ig n a tii. Arch. Pharm. 229 (1891) 565 m. lllustr.

T afelbeschreibung:
A Blattzweig, B Blutenrispe, C Frucht, D dieselbe im Querschnitt. 1 kleine Endtrug-dokle, 2 Bliite 

von aussen, 3 Kelcli von der Seito, 4 Bliite von inuen, 5 Blumenkrone und Staubblatter, 0 Pistill im Liings- 
schnitt, 7 unreiie F rucht, 8 Endosperm ohne Haarbedeckung- von der scharfen Seitenkante aus gesehen, 
9 Keimling-, 10 frischer u nverletzter, mit Haaren bedeckter Same. A , B, C, D, 8, 9, 10 liatiirliche Grosse- 
1— 7 verg-rbssert. A, B, 1— 7 nach Vidal (I. c.). Die Bliitter, Frucht C und Same 8— 10 nach den von Herrn 
Prof. Dr. Schaer in Strassburg- i. E. gutig-st iiberlassenen Exemplaren ; (iuerschnitt D nach Fluckig-er & Meyer (1. c.)



k V  v

S t r y c h n o s  J g n a t i i  B e r g i u s .

L o ga n ia cea e
( S f r y c h n e a e )

s;



W illou gh bya  firma Blume.

R a n g o o n -K a u tsch u k lia n e , T a n d u -T a n d u  (m a la y isch ), M anungan  in B o rn e o , d e ta li gitan

g e d a n g  a u f Sum atra.

Syn. W illughbeia sccmdens W illd. T abernaem ontana m acrocarpa  Korrli. Herb. (non 

Blume aut Jaeq.

Familie: A p o cy n a cea e  RBr. C n te r fa m ilie :  l Jlum ieroideae. S& ct.ion: A rdu in eae. T r ib u s : 

Landulphiinae, K. Sclnun. G at.tung: W illoughbya  Rxb. (W illu g h b eia  151. A n cy locla d u s  Wallielii.

Bcsclirciiiung. Eine weifhin kletternde, milchem}* Lianę mit braunen, undeutlieh 

yierkantigen, lńngsstreifigen, warzigen Zweigen. Die bliitentragenden Sprosse endigen in eine 

bisweilen verkummerte Terminalknospe, die von zwoi seitlichen Blattern gestiitzt wird. Deshalb 
endigen diese Zw eige oft plotzlieli. J)ie nieht idiiiienden Zweige dagegen laufen in eine 

lauge Krallenranke ans, an d<u' in ziemlieli weifer Entfermmg die krailenfonnigen Seitemiste 
entspringen. D ie Blatter sirnl gegenstiindig in dekussierten Paaren, gestielt, einfaeli, ungeteilt, 
ganzrandig, nacii der Spitze der bliihenden Zweige an Grosse zunehmend, naeh der Spitze 
der bliihenden Triobe aber allmahlig Kleiner werdend. Grosse IMatter wcrdch bis 15 eni 

lang und 7 om breit mul breitlanzettlieli, stumpf und laufen plotzlieli in eine etwa 1 cm lange 

Traufelspitze ans. Sie sitzen auf einem 1—1,5 cm langen Stiel, der mit kurzer Scheide den 

Stengel umfasst. Oborseits sind die Blatter dmikelgriin, imterseits lieller, bisweilen wohl 

aiicli rotbraun ( Blume 1. o..), beiderseits scliwach glanzend, kalii, fest, liartlich und ani Ramie 

etwas wellig. Die Alittelrippe ist oberseits riunenforniig, unten liervortretend. Auf beiden 

Seiten derselben betinden sieli 14— 16 abweehselnd gestellte Seitennerven, die imter Winkeln 
von 65— 70° von der IMittolrippe abi^lten und sieli in 2 Aeste gabelnd, mit den Yorlier- 
gelienden und den folgenden Seitenneryen sieli rereinigon. Die in der Blattsubstanz fast 
verborgenen Adern sind undeutlieli und durelizielien bogig netzformig das Blatt. Die Bliiten 

stelien in kurzgestielten Trugdolden scheinwirtelig in den JMattaeliscIn mit adossiertem 

Vorblatt und kleinen Deckblattern an den ]nsertionspimkt.en der Bliiten. Die letztoreii sind 

selir kurz gestielt. Der Keleli ist tricliterformig-gloekig mit tief fiinfteiligen, breit eiforniigen,

zugespitzten, aussen und iimen unbeliaarten, nur ani Ran de gefranzten, zuriickgebogenen,
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2 mm langen Zipftln , tlie .sieli claehig clecken. Di o Corolle ist triehterig, spflter prilsentier- 
tellerforinig, gclblicliweiSs, die Rolire rosa; die Rolire ist 1 cm lang, schuppenlos, ani Schlunde 

mul an der Basis et.was enger, an der Ansatzstelle der Staubbliitter etwas erweitert. —  Die 

Staubblatter sitzen etwa 2,5 mm tiber dem Grundo; tiber denselben ist das Inncre der ROhre 

mit weissliolien Haarcn besetzt. Die Antlieren selbst, sind pfeilformig, zugespitzt imd se.hr 

kurzgestielt, olme Anhangsel ani Gnm de mul nieht dcm Griffel anhangend. Kronenzipfel 5, 
links deckem], je  7,5 mm Lang, lanzettlieh, stumpf. Der Griffel ist fadenformig, kurz; die Narbe 

ist kegeltorinig, zweispalfig, auf einer liaucliigen Vcrdiekung des Grifflils sitzend. Der i  rueht- 

knoten ist sebr kleili, kogelig, einfaebrig, mit 2 wandstandigen PLarenten und zahlreielien, 
mehrreibigen Samem Der Disous felilt. Die Fruc.bt ist eine matt memiigtarbene, verkehrl- 

eiftinnige, streifige, liartriiulige, yielsamige, mit Pulpa angettillte, berindete Beere, etwa 0 e.m 
lang und 5 cm dick ; die Samen sind von der Grosse einer Rolnie, liegen zerstreut in dem 

Fruchtmus und sind von einer weięlibaariŁpn Samensohale inngeben. Der Keimling bat 

broite fleiscliige, planeonvexe Sam enlappen; ein Niihrgewebe felilt. —

Forniru: V ar. p. o b lo n g ifo lia : Die Blatter sind nur etwa 10 cm lang und 4 cm breit; 

ilir Stiel misst hfJelistens 0 mm; die Spitze ist stunipf, zugespitzt, die Basis in den Blattstiel 

Yersc.linialcrt., die Konsistenz ist lederig, aber weniger bart, ais bei der Yorigen.

Vorkoiiiinen : Die Pfianze bewolnit die Bergwalder .Iaya’s; auf Sumatra findet nim) 
sie hesonders in den Westdistrikten bei Solok, und Sedjundjung; im Jayaniseben Kulfcur- 
gebiets ist sie angcbai.it.

A mirro Arton: In Nor d w os t-B orneo finden sieli mieli den Bericliten Mr. Treae.hcFs 
kJourn. of tlie Straits Braneh of t.lie Roy. Soc. .Ink 1879. 055j nocli folgende 11 illoughbya- und 
Lenconotis-Ar ten, dereń Milelisaft zur Kautse-huklieroitung Verwendung findet:

1̂  Leuconotis eugenifoliun HI., limb: Manungan bujok.
2j Willoughbya Treacheri, mak: Serapit la rat.
;)) Willoughbya Barbidgei, mak: Manungan pulau, Bigt)iitliebe Mfinunganlianę.

4j Willoughbya edulis Rxb., mak Manungan manga, mit dunklerund mitheller Iiinde. Von 
diesen werden die ais Manungan bezeichneten Lian en zur Darstellung guter Kautscliuksorten, 
des Gutta leeliat (elastisches tfummi) und Gutta susu (Milcli-Gummi) yerwendet, wftbrend das 
ans dem Milelisaft des Serapit gcwonnene Harz nur zur Vermelirung bezw. Ver jł-hlechterung 
des yorigen benutzt wird.

W illoughbya edulis Ilxb. waebst in Hinterindien fAssam, Hurma) und Nord-Borneo wild 
und wird in Vorderindien, C # lo n  und Madagaskar kultiyirt. Die Staninie der Pflanze werden 

15— 30 m lang und liaben gegen 20 cm im Durelunesser; ilire Bliltter sind oblong, dunkel- 
griin glanzend, (Rinn und engneryig, die Rinde gran- oder rotbraun, die Bliiten steli en in 
acliselstfmdigen diehtgedrangten Buscheln und die Fracht bat die Gestalt und Farbę einer 
Orange, dereń bolm engrosse Samen je  in einem aprikosenfarbenem Fruelitteil eingeschlossen 

sind. Die Frttclitc liaben einen kostbaren G escbm ack und sind ais Obst selir Roch geseliiitzt. 
DiePflanze lasst sieli leiebt durcli Samen oder Steeklinge yerm ebren und wilchst selir sehnell. 
Man kultiviert sie in melireren Spielarten, denn auch fur sie bestebt die Gefalir der Ausrottung



dureh den Vandalismus, mit dem die Kautscliukgewinnung an den wildwaclisenden Lianen 

betrieben wird. (Rxb. pl. Corom. t. 280.)

Willoiiglibya jaraniea BI. wird auf Java zur Kautschukbereitung werwendet. Die Blatter 

der Lianę sind langlich lanzettlich, stumpf oder zugespitzt, ani O rundę spitz, lederartig, kalii, 

zartnervig, 6— 10 mm lang. Die Bluten stelien in dreiteiligen reiehbliitigen Trugdolden , die 

liinger sind ais ilir Hauptfussstiick; die Kelehzipfel sind kalii, rundlioh und am Bandę gefranzt. 

Die Lianę wiichst in den Bergwaldern Java’s und am Kibatarrali-Sund. Micptel, FI. v. Ned.- 
Ind. II. 390 Blume, Bijdr. p. 1024. Mus. bot. Lugd-Batav. I. p. 153. DC. Brodr. VIII. 321.

Anatomie. Ch im a n i (1. cit.) land die Milchrohren der W illouęjhbya ja v a n ica  BI. ebenfalls 
segm entiert; sie verlaufen in der Mittelrinde des Internodiunis, weniger in der Innenrinde 

und zeigen ldiufig eigentOmlieh yerdickte Astrosklereiden. Die kurzeń Milchsc-hUluche sind 

in ihrem Vcrlaufe von ungleieher W eite des Lumens. (20— 55 M.) In den Knotcn dagegen 
sind sie schm aler und gleiohfOrmiger. Sie bestelien liberał! aus kurzeń Gliedern mit oft wage- 

reehten Querw;inden. Der Inlialt ist grobkornig und braunlich gefarbt. Ich selbst (V.) unter- 

suchte die M ilohgefassc der W U loughbya firm a  BI. In der Mittelrinde zeigen dioselben eben

falls eine dichte Astrosklereid en-HUlle. Im Mark finden sie sieli nur vereinzelt, ab er aueli von 
stark verdickten Zellen umgeben. Verastelungen sind in den untersueliten Internodien niclit 

wahrzu n e hm en. Die sogmentierten Sehliluehe stossen mit horizontalon Kndeii und knoehen- 
fdrmig ausgestiilpten W anden aufeinander. Ihre W eite betriigt 15— 30,u, i lir Quersehnitt ist 

ni elit selteji elliptiseh. Der Milelisaftfadcn in den R6l iron ist hiiufig unterbroe.hen. Audi 

die Markstrahlzellen enthielten bisweilen Milchsaft. Zur Priifung diente eigenes Herbar- 

material in 3 mm dicken Stfickcn. Vergl. (ibrigens „Anatomie" boi L a n d olp h ia  eom orensis  

var. jlo r id a  iBentli.j K. Sciiumann.

Produkte. Die W illou gh b ya -iK rtcn  liefern den B a n g o o n -K a u ts e h iik . Zu diesem 
Zweoke werden von den Malayen die Staninie in etwa 1 m Lange Stiicke zai’sehnitten und 
diese mit dem einen En de ins Fener gelegt. Dureh die teilweise Erhitzung iiird  der Ausfluss 
des Milchsaftes befbrdert und die austretende Fliissigkeit in Kriigcn oder Napten aufgetaiigen. 
Zur Sclionuiig der Ptlanzen werden neuerdings die Staninie in Eiitfeniiuigcn von 2:>— 30 em 
mit tiofen Linselmitteii verseh«ui und der ausiiiesseiule Saft in Gefassen aus Palmblattern oder 
in Kokosselialen gesammelt. Der Milchsaft wird durcli Nipasalz, d. i. die Asehe der Blatter 

von N ip a  fm t ic a n s  (Palmaei zersetzt, der abgeschiedene Kautseliuk in „balis“ oder „knuckles" 

Omregelmassige Lappenj gcform t und an der Luft ■itrocknet. Friseli ist dieser Kautseliuk 

weiss oder fleiselifarben; an der Luft dunkelt er rasch und schliesst. eine grosse Menge Salz- 
lauge ein, sodass er beim Troeknen bis zu 2 0 %  an Gewicht verliert und beiin Liegen feueht 
wird und sieli wcieli und sehwamniig anfuhlt. —  Befreit man ilni aber dureh Koelien mit 
Wasser von diesem Salzgehalt und trocknet es in Form dtinner Blatter, so ist der Kautseliuk 

von se.hr guter Beschaffenheit. CHeiches wird walirselieinlieh aueli der Fali sein, wenn der 
Milchsaft in dtinner Schicht (auf T ellem  etc.) an der Luft eingetrocknet wird, wie dies bei 
LJrostigma elastica, Micp gesehieht. Schlechter Saft giebt sieli dabei dureh langsames bezw. 

u 11 vo 1 Ikomm enes Eintrockn©n zu erkennen. (ibrigens s. Kautseliuk unter llevea  bra silien s i*

Mfill. Arg.
i r >



Littemtnr. Beschreibung: lii u m e, Mu stłum bot. Lugduno-Bat.avuin I., 154. — M iq u e l, 
F lora v. Nedcrl. Indie II. 890. —  M iqu e l, III. Sumatra. 227. 55 1. —  A. D e  C a n d o lle , Prodrom. 
VIII. 321. —  Jieutham  & H o o k e r ,  Den. II. <>91. n. 8. —  W alli<Ti, PI. As. Kar. III. 45. —  

l l o o k e r  fil., Flor. Brit. Ind. III. <329. W a lp . Ann. III. 29. V. S c l i i f fn e r ,  Trop. Cul tur- und 

Ileilpfl. Exsico. No. 19.

Anatomie: C h im a n i, Ufaer Bau und Auordnun# der Milchróhren oto. Inaug.-Diss. Cassel 
1.895. S. 45. Bot. Zentralbl. 1895. Arcli. Pliarm. 253 (1895.1 258.

Tafelbeschreibung:
A  b l i ih e n d e r  Z w e i g ;  B  n i c h t b l i ih e n d e r  Z w e i g  m i t  K r a l l e n r a n k e ;  1 K n o s p e ;  ‘2 a n f g e b r o c h e n e  S z i p f e l i g e  

B l i i t e ;  3 a u f g e b r o c h e n e  4 z i p f e l i g e  B l i i t e ;  i B l iu e i i r b h r e  g e b f f n e t ;  5 F r u c l i t k n o t e u , T a u g e n t i a l s c l m i t t ,  e in e  
S a m e n le i s t e  z e i g e n d ;  6  F r u c l i t k n o t e u  Q u e r s c lm it t .  A  B 1— 3 n a t i i r l i c h e  G r o s s e ;  4 — <•> y e r g r i i s s e r t ,  s t lm m tlic l ie  
O r i g in a l z e i c h n u i i g e n  naci)  e in e r  P f la n z e  a u s  d e m  K u l t u r g a r t e n  z u  T i j k e u m e u k  be i  B u i t e n z o r g  aut’ Java-.  
( C o l l e c t i o n  S c l i i f fner ,  l i e r b a r  Vogt-herr.)



Apocynaceae 
( Landolphiinae)

W illo u g h b y a  f ir m a  Blum e.
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Landolphia W atsoniana Hort. Bot. Kcw.
W atson ’s Landolphia, W atson ’s Kautschukliane.

Familie. A p oeyn a cea e  R. Br. U n te r fa m ilie : P lu m ieroid eae, S od . Ardni-neae. Tribus 
L a n d olp h iin a e  K. Scjium. C a 11 u n g : L a n d o lp h ia  Pal. Beauv.

Bcschreibiing. Minc nnlolisaltfiilirciide Lianę von ausserordentlichor Laijge. Die 
diinnen, zalien Zw eige siiul knotig mul mit kurzem, zuriicfcgekriiimnten Stachelu diclil hesetzt. 
Dic. Internodien sind meist 5 cm lang und otwa federkieldiok. Au den Knoten ontstehen 
durc.b diehasiale Verzweigung je ein bliihender Kurz tri eh mit wenigen Blattpaaren, je- ein 
Lnngtricb, w elcher den Zweig fortsetzt, und eine blatt.- und bliitenlose Rankę, welclie a.m 
oberen T cilc mit kurzeń, h ak en fd n JP  gekriimmten, durc.h kleine Blattrudimente gestiitzte 
und ans den Knotem der Rankę ontspringenden Kral len verselien ist. Diese Ranken siml 
sehr stark modifizierte BlOtenstJlnde; ilirctwcgen gclRirt die Pdanze zu den sogenannten 
Krallenkriecliern; sie bilden, an andiern Pllanzen sieli festklammcrnd, im W alde ein undiirch- 
dringliches Dickielit. -  L)ie B Witter sind kreuzgagenstandig, lederartig, ciulach, ungeteilt, 
ganzrandig, kurz gestielt, breit lanzettlie.lt, beiderseits zugespitzt, oberseits dunkelgriin, unten 
lieller, beiderseits kalii, mit 8- -9 Paaren Seitenncrven, die unter einem Winkel von 00° von 
der Mittelrippe ausgehen und sieli ani Bando des Blattes hakenfbrmig krCuiunen. Die in 
der Blattsubstanz vcrborgenen A dem  sind wenig erkennbar. Pas Blatt ist o twa <> cm lang 
und 8 cm  breit; sein Blattstiel ist 0,5 cm lang, etwas rinnig. Die Bliitonrispen sind end 
stiindig, gestielt, loeker, kiirzer ais die Blatter. Der Ilauptstiel der ganzen Trugdolde ist 
kalii, 0,5- 1 cni lang, meist mit mehreron krcuzgcgensthndigon, innen rauhliaarigen Deck- 
blattern besetzt. Jedes BlOtchen ist dureli ein innen haariges Deekblattelien gestiitzt.. 
BUitcnstielclien kalii, 0,l> cm lang, so lang ais der KeloJi. Kelc.li bleibend, ;■’> mm lang, 
trichtcrig, aussen kalii, innen zottig beliaart, funtziplelig, daeliziegelform ig, innere. Zipteł 
kiirzer und zarter; Lappen eifdrmig, zugespitzt. Krone verwae.hsen blattcrig, gelblichweiss, 
aussen sammetartig, anfangs trieliterjjj, dann prilsentiertcl 1 erflBrmjg mit zylindriselier, 1 cm 
langer Rolire, Ober dem Druinl und unter den Lappcn verengert, an den Ansatzstellcn der 
Staubblhtter etwas erweitert. Zipfel samtig, sclunal lineallanzettlich, in der Knospe sieli 
links deekend, 7 mm lang, also etwas kiirzer ais die Rolire. — Schlund <ler Rolire Ober 
dem Staubbltltterkreis mit langen zottigen IJaaren bekleidet. Staubblatter 5, Ober der Mil,te 
der Rolire zwiselien den Zipfeln der Corelle eingelngt, mit lanzettlichen zugespitzten naeh 
innen sieli oOiienden Bcuteln und sehr kurzeń Kaden. Min Diskus fehlt. Mruelitknoten ober- 
standig, kugelig, zelmrielig, kalii, eintaclirig, mit 2 in die riolilung weit. liineinragenden 
randstandigen Płaceń ten und zalilreichen anatropen Saniciiknos])eii. —  DriCle! lang, kiirzer 
ais die Rolire. Narbe ci litach zylindrisch, stuni])r, einer kleinen Sche.ibe aulsitzend. Beere 
scliwarz kugelig, mit ledrigeiB Mpikarp, mit 5 slarken und 5 seliwachen Rielen, 0,7— 1 <mi 
i tu Durchmcsser, eintaclirig, wielsamig, vom  bleibenden K elclie gestii tzt. Samcu <d;wa 10, 
gelbbraun, oline hornartiges Nahrgewebe, von ein er sauren, ans den ilaargebilden der jiusseren 
Samenliaut entstandenen Pulpa umgeben.

llcimsit. Die .Pllanze wac.hst in J)eiitseh-Ostalrika, Dar-es-Salaam und aut der Kiiste 
von Zanzibar. Von dort ist sie in die Royal Oardens naeli Kew, naeli Ceylon und naeli .lava 
verpflanzt worden.

Manie. Die Initialen II. Ib K. bedeuten n i cli t Humboldt, Bonpland, Kuntli, sondern 
Ilortus Botanicus Kewensis. Dort wurde die Pllanze einstweilen dem O  m u s L an d olph ia  Pak 
Beauv. zugeteilt. MLir scheint, dass sie zur Gattung C a rp o d in m  RBr. geliort. W atson ian a  lieisst
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die Pflanze z u Eliren II. C. W a t s o n 's ,  der wieli um die topographische Verbreitung der 
englischen Flora vcrdient gemaoht lnit.

Gcschiclitc. Nach gtltigen Mittcilungen des H erm  W . T. T h is e l t o n  D y e r ,  Direktor 
der Royal Gardens in Kew, w urdc die Pflanze vor etwa 19 Jahren in Kew aus Sam en gezogen; 
zur Bliitc ist aber die Lianę dort bis lieute nocli nie.lit gekommen. In Ceylon seheint sic sieli 
besser en iwie kelt zu liaben. Sie kam 1885 dnroh Dr. R o m b u r g h  von Ceylon aus in den 
botanisclien Garton zu Buitenzorg. Aeht daselbst angepflanzte Stecklinge wuehsen raseli an, 
rankten an E u ca lyp tu s  al&a-Bauineii em por und erreichten bald eine betraehtliche Lange; 1892 
waron die Stengel nocli so duini, dass man an ein Anzapfen der Baumc nicht denkcii k on n i* ; 
1894 seheint man indessen, wahrscheinlich aus abgesclinittcnen Zw cigen, probeweise Kautscbuk 
dargestellt und dcnselben fflr selir gut befunden zu liaben. (Vergl. Exemplar der Pflanze im 
llerbar. S eh ilT n er.) In der letzten Zeit ist die Liano wicderholt Gcgenstand der Untersuclniog 
gewesen, da man hofft, sie ebcnfalls zur Kautsclnikgewinnung verw onden zu kbim cn, was 
duroli gocignotc Kultur und sorgsam o Boarbeitung ilires M ildisaftes zweifellos gelingen wird. 
Da die Ptlanze selbst uns in schdnem Materiał vorlag und in den doutschcn Kolonien wild 
waclist, so glaubten wir durch eine naturgctreuc Abbildung derselben der Saclie ein en Dienst 
zu erweisen. Dabei Jiat sieli ergeben, dass die Ptlanze nicht dem Genus L a n d olp h ia , sondom  
dem Gonus C arpod in u s  11. Br. zugeschrieben werden muss, derm 1. die Staubbliitter stehen 
iiber der Mitte der ltohre; 2. die Samen liaben koili Nahrgcwebe; 3. die Bliimoukronenziplbl 
sind sclimal linealisch; 4. die Beere ist kiciu, zehnriofig, wahrsohoinlicli nicht autspringend. 
Sic wiirdo demnach riehtiger ais C arpodinus W atsoniunus zu bezeichnen seiu.

Anatoniischos. L a n d olp h ia  W atsoniana  ist bislier nur von Cli im a n i untersiicht worden. 
Er land das ganze Gowebe mit Starko erfullt. Die langen Milclisaftschlauche lauten in der 
Rinde einander parallel und sind von Krystallkammcrfasern beglcitot, welclie oft sChdn aus- 
gcbildote Oxalatkrystalle enthalton. Im Markę verlaufbn sie dagegen in Form eines wirren 
Netzwerkes, dessen Faden nur aut' kurzeń Strecken beobaehtet werden kdunen. A udi in den 
Markstrahlon lindet sieli Milchsaft. Die W eito der Rdhren betrug 15— 20 /.t,

Litteratur. Beschreibung: L and olph ia  s. Tafol L and olph ia  com orensis var. jlorid a  K. S oli. — 
C arpodinus U. B row n . s. K. S ch u m a n n  in E n g lo r  & B ran tl, BflanzenCam. IV. 2. p. 131. — 
B a i l lo n ,  Ilist. d. PI. X. 178. — A. DC. Prodr. VIII. 3 2 9 .—■ B on th a in  & l l o o k e r ,  Gonera II. 
1393 n .8 . — Bericht des bot. Gartens zu Buitenzorg, Festsehrilt 1892. 439. - • de W o w rę , 
les Caoutchoucs africains, Bruxelles, Ilayez. —  Annal. Soc. Sc. de BruxelLes t. X IX . part 2. 1895.

Anatomie: C h im a n i, Untersudiungen iiber Milchrohren der Guttapercha- und Kautscliuk- 
pflanzen. Diss. 1895. 44. — Bot. Zentralbl. 1895. A rdi. d. Pliarni. 233. (1895; p. 258.

Tafelbeschreibung:
A blttliumlcr Zweig'; li ['nudiUnigender Zweig' nat. Gv.; G Iiliitenrispe -/, yergrlissert; l Corolle 

vei'gi'b,s.sert; 2 dieselbe von innen 2/i vei'gT<>ssert; li Grillel und <)vnv :i/i vei'grt5ssei'l; A Fruelit a/i vei'gviis.sei'(,; 
5 dieselbe im (JuerselmiU 2/i vergi'ossert; (i dieselbe im Langsselmilt, “/, vei'gv§ssei't; 7 Samen starli yergrbssert. 
— Naeli dem O nginal einer Pilawie aus dem CuUurluin in T ijkeum euk aut Java. (IIerbavium V. Sebillnei'.)
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Landolphia com orensis (Bojer) K. Schumann var. florida
(Benth.) K. Schumann.

B lutenreiche, p ń ich tiy e  L an dolp h ia . K au tsch u k -L ian e  o d e r  K ir in d o  d er C om oren .
V o a  h ine der W est-A frik an er.

Syn. L an d olp h ia  flo r id a  Bentham. Vahca Lam.

F am ilie : A pocynaccae. U n t e r fa m il ie :  Plum ieroideae. S c k t i o n :  A rdu in eae. T r i b . : 
L and olph iin ae  K. Sch. G a t tu n g : L and olph ia  Palis.-Beauv.

Itmhrcibung. Di esc selir lange, sehlanko, milehon.de Lianę ist eine Zianie des 
tropischen Afrilcas. Ihr Stamm crlangt etwa 30 cm von der W urzel entfernt schon einon 
Durolimesser von 20— 25 cm. Derselbe krłeoht, einer riesigon Boa eonstrietor nicht unahnlie.h, 
oft, weite Strecken auf der Erde hin, bis er einen Baum findefc, an dem er emporranken karm. 
Danii te.ilt er sieli in mehrere sehlanko Astę, die Iris mim Gipfel. des 6aum.es emporklimmen 
und von liier aus langc hangende, reieh bcbliitfcerte Zw eigo htrabsenden. Diesej mit dichton 
Busohelii grosser selmeoweisser, herrlieh naeh Jaśmin duftondor Bliiten geschmiickt, gleichon 
priiehtigon Guirlanden und FeStons, mit den en der Baum scin iiberdies moist dichtcs Laubdach 
nocli besonders sehmiiekt. Jungę. Zw eige sind grlin und getloekt, iiltere braun mit zalilreichen 
rundlichen hellgelben Lenticellen besetzt; alle zerbrechlieh und mit porósem  Mark ertullt. 
Jn Entfernungen von 20—25 cm  eiitstehen. Knoten, an denen sieli der Zw eig bis zu 8 mm 
verdickt. Daselbst endet der Trieb und gabe.lt sieli w ickelig in einon starkeren Blattzweig’, und 
in einen kiirzeren beblatterten Blutenzweśr; meist findet sieli aueh in der Gabelung eine kleine 
einzelne Blutenrispe. —  Die BLatter sind gestielt, gegenstandig in gekreuzten Paaren, w idach, 
ungoteilt, ganzrandig, kalii. Der Stiel ist bis 10 mm langJ rinnig, die Blattllaclie bis zu 14 
fcm lang und (i— 7 em breit, an der Spitze stumpf, am Grundę meist abgerundet, dalier broit- 
lanzettlioh, eilanzettlieli oder oval. Die Blattflftche ist oberseits dunkelgriin glanzcnd, die 
llilterseite holler; der Rand ist etwas w cllig und mit einer selir sclimalen helion Linie um- 
zogen. Die Norven sind beiderseits heiwortretend, bedeutend holler ais die Blattflaelie, der 
j\littelTLcrv mit einom seliarJen K ielc verseben. Von dem letztoren gehen unter Winkeln 
von 00— 70° beiderseits 7— 8 unregelmassig gestoUte Sei.tennerven aus, die, sieli wiederum 
nacli dem lian de zu gabeln und mit den vorliergohenden und nachfolgeiiden N ew  en zusammon- 
tliesscn. Die starkeren Aderu bil den mit den Scitennewen wiederum W in kol von 00— 70° 
und vfcreinigen sieli mit den Adern des Naehbarnerven in einer selir bemerkenswerten Ziekzaek 
linie, w elclie in der Mitto zwisehen z im  Nerreft, dieseti ungoflthr parallcl gerichtet yerlautt. 
—  Die Bluten stehen in viclastigen Trugdolden, dereń Fussstuck etwa 2 em lang ist. Noieln' 
etwa 30— 40 blutige Cymen stelien darni entweder in den Blattaehseln, oder in (len Acliseln 
der Verzw eigungen, oder an den Endon der Triebe, oder endlieli sic sind wiekelahnlich 
verzweigt, an einer sclieinbar ^emeinsamen, spater verlangerten, beblatterten oder un 
beblatterten Aeliso inseriert. Die Fussstttcke dieser kleinen Trugdolden kriimnieii sieli allnuihlieh
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riiekwiirts uncl bilclcm sieli, mieli, ciem Abfallen der Friiehto zu Krallcmranken ans. Di* lilCiton 
sind 5ziihlig regelmilssig unterstiindig; jecie einzcdiu' von oinem oder mehreren selir kloineri 
breiteiformigen bchaarten Deckblattchen gestiitzt. Der Koleb ist selir kleili, et,w u .» nim lang, 
trichterig, tiof 5 tcilig mit oif&nnigen, spitzigen, dacliig sieli cleckendcm behaarfen drusemlosen 
weissberandeten Zipfeln. I)i* Blumenkrone ist verwaehscnblatfrig, trichterig oder prasentiei- 
tollorform ig, sehneeweiss, lieblich dufteud; die Itolire ist so king ais di* Zipfbl, die ganzo 
]51ut<s 40— 00 mm lang: die zylindrisebe Kobrę bat etwa 2 mm im Durchm esser; an der 
Ansatzstelle der Staubbliitter ist sie etwas erweitert; die Zipfel sind links dcekciul, bis 40 
mm lang uncl bis 7 mm breit, stumpf, ovallanglieh. Aussen. ist der obere Teil der Kobrę 
un.d der untere Teil der Zipfel weiebbaarig, imion ist sie Irei von Schuppen. Die Sfcaub- 
blatter sind etwa in der iMitte der Kobrę angeheftet; sie baben selir kurze Filamimte uncl 
lanzettlieli spitze Beatek Kin Discus fchlt. Der Fruehtknoten ist nahezu kaglig, weiebbaarig, 
an der Spitze etwas einge.drii.ekt, einfaebrig nuci triigt. an zwoi weit in clie Fruchtkiiotenhohle
bineinragenden. Samcutrjlge.ru zablreie.be anatrope Samenknospen m ebrreibig befestigt. Der 
Grittbl ist kurz uncl endigfc in eine spindclformige, an der Spitze undeutlieb 2 teiligo Narbe. 
—  Die essbare Fruo.bt kat das Ausseben einer Oran g o ; das Perikarp ist orangeaelb uncl 
lederartig; die zahlreichen Samem von der Grosse einer Bolme sind von einem sauerlich 
siissen orangegelben Fruebtmus umgeben, welehes aus Triebomen der Samenoberbaut gebilclet 
Avird. Die graubraunen Samem cntbalten reiehliches borniges Niibrgewe.be; cler Embryo bat 
grosse blattartige Samenlappen miel ein wenig entwiekeltcs W urzcleben miel Knospelien.

Yorkommen. Die Pflanze bewohnt das tropisehe Afrilca. Man findet sie sowolil in 
W estafrika von Sierra Leone bis Angola, wo sie bis 800 m hoch stcigt, ais auch in Ostafrika 
und den Komoren, w o sie ebenfalls in Holien bis und iiber 500 m vorkommt. W ahrsclieinlieb 
ist sie aber auch im Innern zu finden. Sie bewohnt fcuchte felsige Schluchten, Orte, an denen 
irgend etwas anderes kaum wiiclist. —  Ihrer grossen Lange wegen und weil sic grosser 
Biiume zur Sttitze bedarf, ist ihre Kultur mit Sehwierigkeiten verbunclen; um so weniger, 
wo diese Bedingungen gegeben sind. T h o m a s  C h r is ty  empliehlt dalier die Kultur aufs 
Wiirmste. Denn die Pflanzc niitzt nicht nur elurcli ihren Milcbsaft, solidem  erfreut auch das 
Auge durch das elunkle saftige Grim ilirer lorbeerartigen Bliitter unel elurcli ilire priicbtigen 
sclineeweissen Bluten und erfullt die Luft mit herrlicbem  W oblgerucb. Deshalb empfiehlt 
C h r is ty  die Lianę zur Bekleidung von Villen und Sommerwobnungen; auch kann man ihre 
Bluten zur Herstellung wohlriechender Essenzen benutzen.

Namc. L an d olph ia  ist die Ptlanze von P a l i s o t  ele B e a u v o is  benannt zu Elrren 
L a n d o lp lF s , des Scliiffskapitans unel Kommandanten der franzOsischen Expedition nach 
O w ar® und Benin 1804. (Pal. de Beauv. Florę ckOware p. 55. j

Andere wichtige Arten eler Gattung L an d olp h ia  sind folgenele:

Laiulolpliia Henclelottii A. DC. (L . T ra u n ii Sadeb., Anjouan der E in g e b o re n e n K le tte r t  
mit blatt- und bliitenlosen selir langen Krallenranken. BI ii ten in endstandigen liispen. Bliitter 
unterseits weiebbaarig rostfarben. In Senegambien.

L. Kirkil D y  er ist eine niilchsaftfuhrenile Lianę in Ostafrika, Mozambique unel 
Madagaskar, welche mit Hiille reizbarer, mit Bluten besetzter Blutcnstandsaxen rankt. Ihre 
Bliitter sind langlich-lanzettlicli, unterseits kalii, 10— 12 cm lang, 3— 4 cm breit, am Grando 
abgorunclet, oben spitz. Die Blutenstanele sind corym bdse, kreuzgegenstandige, an Kurztrieben 
endstandige Rispen; die Bluten sind 12— 10 mm lang.

L. Petersiana jK lo t z s c h )  D y  er. Klettert mit bcbliitterten Blutenstielen; Bliitter 
unterseits kalii, Bluten stand knfiuelig an den verlangcrten reizbaren Spindeln. Ostafrika, 
eine Yarietiit in W estafrika.

.5 cm.
L. Owaricnsis Pal. de B ea u v . 
Blutenstandaxe unel Kelcli sind

Fin nicht kletteriuler Straueli. Bliitter grosser 
goldig-lilzig, die Bluten 12 mm lang oder langer.
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w lehst in Gwaro (W estafrika) von 10° nOrdlich bis 10° sudlicli an der KUste, nach K irlc  aber 
auoh in grosscn Bcstanden in Ostafrika an der Mlindung des Zanibcsi; ferner zu Shupanga 
am Zambesi, etwa 100 Meilen aufwJlrts.

L. guimiiifera (Lani. & P o ir e t )  K. Sol). Va/iea gum m ifera  Poir. L. m adagascariensis  

Boyer. V oa -ca n ja  oder Voa-liere der Eingeborenen. Niclit kletternde Bftume Madagaskars. Blńtter 
lineal-oblong oder umgekchrt-eiformig, haufig an der Spitze abgorundet, bis 8 om lang uud 
4— 5 cm broit, lederig, glanzend. Trugdokle endstandig, mit kleinen DeckblAttehon. Keleh 
sohr klein; Zipfel eifOrmig, zugespitzt. Corolle etwa 3 cm lang, ok ergflb , anssen goldig- 
samtig. Zipfel lialb so lang ais die Kobrę, langlicli-stiimpiiich. Staubfaden in der Mitte der 
Kobrę; Narben auf kleiuer Scheibe, zweispitzig. Auf Madagaskar. (Z. T. nach S ch u m a n  n 
in E n g le r  & P ra n tl, 1. c.)

Anatomie. Cli im a n i liat in seiner Arbeit iiber die MilchsaftrOliren auoh diejenige 
der Landolpbien untersucht. Er kam dabei zu folgendem Rosili tat bcziiglicb der Apoeyneen 
im allgem cinen uud der Gattungen L and olph ia  uud I la n co rn ia  im besonderen:

1. Die Apocyneen liaben ungegliederte MilchrOhren.

2. Die MilclischUkicbe sind segmentiert; sie bilden ktlrzere oder 1 Angorę Zellen, 
dereń Enden genau aufeinander passen, manchmal an der Beriihriuigsstelle ein- 
geschmirt sind, aber sich niemals nebeneinander vcrschiobon.

3. Landolphia und Ilancorniaarten zeigen eine partielle Obliteration der Milchsaft- 
schlAuche. Die Markscheide zeigt liier grosse L u ciom , um wolclie sich 
die H ilclischlauclie herumzielien. Boide Gattungen sind reicli an Gerbstoft- 
schlauchen.

4. Die Durclunesser der Milchsaftroliren betragen bei:
L and olph ia jlo r id a 12,5 :gD f i == 3 mm dicke Zweige

11 lleu d elo tii 17,5— 10 11 =  3 mm 11

11 K ir  k ii 5— 10 11 =  '> 1 mm 11 77

11 m adagascariensis 7,5 11 =  3 mm 11 11

•i ow ariensis 25 : .37,5 11 =  3 mm 11 11

ii P etersian a 2,5— 5— 7 11 =  3 mm n 11

Produktu. Dje Arten der Gattung Landolphia liaben sSmtlieh einen an Kautschuk 
reichen Milchsaft. Aus ihm gewinnt man den afrikanischen Kautschuk, und zwar je  nach dem 
Vorkommen der einzelnen Arten, den K a u ts c h u k  v on  M a d a g a s k a r  von L a n d olp h ia  
g u m m ifera  fLam. & Poir) K. Soli., den o s t a ł r ik a n is c h in  von L . K irlcti D yer, L. P etersia n a  

(Klotzsch), Dyer, L . com orensis (Koj.) var. jlorid a  (Ilcnth.) K. Soli.; den w e s ta fr ik a n is o h o ji  von 
L . com orenm s var. jlorida  (Benth.) K. Sch., L . ow arien sis  Pal. Bcanv., L . P etersia n a  (Klotzsclfi 
]% er  und L. H eu d elottii A. DO.

Die Bereitung des Kautschuks ist in allen Gegeudcri Afrika’s nahozu die gleiche. 
A lle Teile der Landolphion sind reicli an Milchsaft. Bohu Vorwundon der Baumo lliesst er 
aus, aber in den meisten Eallen erhArtot er sohr sehnell an der Luft und (iborzioht die ver- 
wundeto Stelle mit ciner undurchltssigen lla u t , die das weitore Nachstromon des Saftes 
vorhindort. —  Am ostafrikanisohen Kostiumie wird (laher in einigen Edllen zwar die Milcli 
aujjjfolangcn und durcli Zusatz von d%  Ammoniak fliissig erhalten und dann in der Ilitze 
oder durcli Zusatz von Salzwasser aus derselben der Kautschuk abgesehieden; in den meisten 
Gegenden aber benutzt man gerade das sclm elle Erharlen der Lianenmilch. Nach dem die Lianę 
arigesehnitten ist, liisst der Sammler die ersten Mengen der aiistretende.ii Milcli auf soine Arnie 
lliessen und dort coaguliorcn. Die erharteten Masssen w on  len auf einen Stock gesteckt und darauf 
werden die lialb erharteten oder noc,li tliissigen Teile des Saftcs miler Drelien des Stabes aul- 
gow ickolt. —  Der orhJlrteto Salt wird dann in Eormen gol mich t, und zwar der durcli Ilitze coagu- 
Jiorte in „balls“  von der GrOsse einer Orange (nipira nkuba der Eingeborenen) und der durcli Er-
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harten auf dom Stabe erhaltene, nachdom der Stook herausgezogen ist, in „sausages“  
(W  lir sten, mpira ch iloane, Spindeln), welche ans den aufgewiekelten Thrfnen und Faden 
gebildet sind, oder endlieli in kleinc Kugoln (marbles, mpira w logo) kiciu* Stiicke (cakesj 
o der Striinge (lines). — Am Festlande sind es vor Allem die tibcr 20 Moi len langen »*%Cken 
von Pangani bis Ilandai und Usambara an der Nordgrenze von D»u t s c h o s t a f r ik a — 5° nrdl., 
41° Ostl.) sowie von Liawa und dem LindibusBi bis zum Ravumaflusse an der Siidgrenze von 
Deutscliostafrika, wo grOssere Mcngen gewonncn w erden ; sodami findon sieli arn Untarlaufe 
des Zambesifłusscs und zwar bis 100 und me.hr Meilen ins Inn ero und endlieli ani Viotoria 
Nyanza, gute Bestande, wovon die letzleren indessen nocli der Ausboute liarren. —  Ani 
M a d a g a sk a r  wini dio Kai i tsoli ulani 1 eh dureli siedendes Was,ser oder Salzwasser zum Oc- 
rinnon gebracht, der geroim cne Kautsclmk in Blattern oder gcstalfclosen .1 iUinpen (lumps; an 
der Luft getrooknet. L ic  bosten Produkto sind innen hellllcisehfarben, aussen brnunlich, selir 
elastiscli, zilhe, troeken und entlialten keine W assertropfen; dio soliloo.litesten Bor ten dagegen 
sind aueli imion braunschwarz, weniger elastiscli und entlialten hitu fig Salzwasser oder 
stinkende FLiissigkeit.

In W e s ta fr ik a  erstreekt sieli das Oebiet der Kan tsoli uk - O, owi n 11 u ita vom  Senegal 
iiber Sierra Leone, Oware, Benin, Kamerun, Kongo bis mieli Angola, wo der Kuanza-River 
in Loando die C łenze bildet. Die Lianen wurden friiher, aueli teilweise .jetzt nocli, barbarisch 
verniohtet und der Kautsclmk nur zum geringston Tell ausgenutzt. W o jetzt die flewinnung 
beauM chtigt wini, werden die LianeTi entweder v«rwundet oder ilire Sclibsslinge werden 
abgesclmitten, w lthm id man die Pflanze zu erhalten strebt. Der austretende Milchsaft wird 
von den N egcrn , wie in Ostafrika, mit den Fingern. auf die Arnie, Brust und Scliultern 
gestriolicn und wenn sieli eine erbartete Jlaut gebildet bat, diese abgezogen und gofornit. 
Oft ist es darni nfttig, den Kautsclmk nocli mit W asser auszukoclien, lim ©in in Wasser I5s- 
li.oli.es (fumini zu entfernen, wclclies den Kautsehuk klebrig und wenig©r elastiscli maelit. 
In Kamerun wird liaufig aueli die Mi leli gesam m clt, uuter Zusatz von :->°/0 Ammoniak (liissig 
erhalten und spiiter dureli Salzwasser oder Zitronensaure oder freiwillige Oahrung ooaguliert. — 
C lir is ty  bat vorgesohlagen, die jungen Sclidsslinge jabrlicb zu ernteri, zwiselien Walz&n zu 
zenpietsdien und den Broi mit Scliwefelkohlenstoff ausznziehen , wobei das verunreiiiigende 
Oumtiii ungelbst bleibt. In Westafrika untergcjieidet, man fol gen de.llai i d elssorten: 1) Liberia 
in „Balls“ , 2) Sierra Leone in „balls“ , ncgrohcads“  ans Sclmitzeln (sorap), und in kloinen 
„eakes“ , 3) Kamerun in „sausages“  fW iirstdienj und „nogrolieads“  aus seraj), 4) Congo in 
formlosen Lappen ►L,lumps“ ), 5) CJabun in Zungen f„tougu©s“ j , 0) Angola (Loanda) in 
„thimbles“  ('Fingerbuteng „nuts“ und „negrohegds"'. In allen Fallen sind die trockiien, ziihen, 
elastischen Sorten die w ertvolleren ; die Ł lm iierigen , kLebrigen, stinkbuden, welclie Salz
wasser und Flussigkeit einschliessen dagegen die miiiderwertigen.

In Hamburg waren 1881.) die ali ikanischeii Kautsehuksorten in zieinlielier Voll- 
standigkeit von bekannten .Hamburger Finn en dem Publikum zur Sehau gestellt; im Ilaag 
war auf der Ausutellung Kir lleil- und Nutzplhinzen 1805 die Firma, B. 11ijiiians Oz. im 
Ilaag mit einer scbdiien Kollektion ost- und westafrikanisoher Kautseliukmuster ersebienen, 
unter denen u. a. aueli rober Beiiguela und Benguela nigers vertreten ‘Waren. Dber Export, 
Besfandteile, Anwendung s. unter K a u ts e h u k  bei Ileoea b ra siliem is  Mliii. Arg.

bcseiiichte. W ahrscheinlich ist aueli in Alrika der Kautsclmk bei den Eingeborenen 
schon selir lange in Oebraueb. Man form to, wie anoh in Am erika, Balie, FacSeln, Bander 
und Platten daraus. In den Handel braclite mau, was man sclbst niebt notig liattc, sebeute 
aber die Miilie, den Lrtrag der Kautscbukcrnton teils dureli Anknilpfiuig vou neucn Ilandels- 
bezieliungen, teils dureli Verbesserung des RobjBoduktes zu vergr5sseru. A udi hier wurden 
mit der grossten Schonungslosigkeit die Bestande verwustet; die Lianen wurden einfach ab- 
gesclilagon, ibr Milchsaft nur zum geringsten Teile gowonnen und Nieinand kummerte sich 
molu urn die Lrhaltung der bescliadigten Pllanzen. In neuerer Zeit beginnt der Handel und



die Produktion in gercgelterc Bahnen z u lcommen. Die am Zarabesi gewonnenen Mengen 
gehen zum geringsten Teil nach W esten, hclchstens nocli der zu Sliupanga am Oberlaule des 
Zam besi gewonnene Kautschuk; die grossten Quantitaten dieser Gegend und der Zambesi- 
miindungen werden von Q,uilimane aus versandt. A udi in Sansibar ist durch die Kautsclmk- 
gewinnurig ein ganz neuer Handelszweig entstanden, der z. B. im Jalire 1880 gegen 1000 Tons 
ab war f , die Tonne zu £  140— 150. —  In W estafrika wurde die systematiscbe Gewinnung 
des Kautschuks in Kamerun zuerst 1883 von den Scliweden K n u tso n  und W a ld a u  ein- 
geftlhrt, wiilirend durch die Firmen C. W o e r m a n n  und J a n tz e n  & T h o r m a e le n  gegen- 
wiirtig viel fur die Verbesserung des Produktes gethan wircl. IOnglischerseits ist namentlich 
Th. C h ris  ty  fur die fabrikmassige Darstellung und Rcinigung des Kautschuks thiitig gewosen, 
sodass aueh dort an Stelle der meist minderwertigen Sorten bald v icl guter Kautschuk er- 
lialten werden wird. Leider ist wenig Aussicht zur Kultur der Pllauzon vorhanden, ihrcr 
Lianennatur w eg en ; sic brauchen hohe Bauine, an die sie sieli anranken konnen; deshalb 
waren hoehstens tropischo Dsohunglen fur iliren Anbau geeignet.

H ancornia speciosa Górne*.
M an gaba - o d e r  M an gu ba -B au m , M an gab iba , M angaiba.

Familie: A p ocyn ea  R. Br. U n te r fa m ilie : P lu m ieroideae. S e k t io n : A rdaineae. T r ib u s : 
L an d olph iinae  K. Schumann. G a ttu n g : H a n corn ia  Gornez.

Bcschreibung. Ein kleincr m ilchender Baum mit hangenden schlaffen Zweigen vom  
Ausselien einer Trauerweide mit kreuzgegenstandigen, lederartigen, kalilen, langliclien, 
spitzon, enggenervtcn Blattern mit hellerer Unterseite. Die ziem lich grossen weissen Bluten 
stehen meist in drcibliitigen endstandigen Trugdolden. Der Kelcli ist kiciu, 5 teilig mit eilang- 
liclicn, driisenlosen, wenig deckenden Zipfeln. Die Blumenkrone ist tellerfdrmig, mit cylin- 
driseher, obcn  allmahlich erweitorter schuppenloser, von  Ilaaren fast gesclilossener Rólire 
und schm alen, linksdcckenden, herabliangcndcn Zipfeln. Die Staubblatter sind unter dem 
Schlunde angefUgt, die Staubbeutel lanzettlicli spitz, vom Connectiv iiberragt. Ein Discus 
felilt; der Fruchtknoten ist oberstandig, einfachrig, yielsamig, die Samenknospen einer wand- 
standigen zweilappigen Samenleiste angclieftet. Der Griffel ist fadenformig, mit zylindriselicm, 
gofurchtom  Narbenkopfc, unten kurz beringt, an der Spitze undeutlieli zweilappig. Die. ess- 
bare, angenehm suss-sauerlich schineckende Frucht (Mangaba) ist beerenartig, kuglig, mit 
Fruclitmus angefullt, in dem die Sarnen liegen. Letztere besitzen ein lieischiges Niihrgewebe. 
(Nach S c  li u m a n n.)

Yorkominen. Der Baum lindet sieli gemein auf dem siidamerikanischen Plateau, in 
Brasilien von Pernambuco bis Kio de Janeiro, und steigt in den Gebirgen 1000— 1000 Mir. 
lioeh. In der Ilęimat wird er ais Obstbaum kultivicrt und aus seinem Milchsaft wird selir 
guter Kautschuk gewonnen, doch ist die Produktion des letzteren eine selir geringe, und 
beeintrilcbtigt naturlich den Ertrag an Friicliten, weslialb sie liinter den produzierten Mengen 
der an dereń Kautscliukarten selir zuriioksteht.

Anatomie. Chimani untersuchtc auch die Milchrohren dieser Pfianzcn und land ihre 
W eite zu 17— 22 f i : 50— 55 fi in 3 mm dieken Zweigom Naheres b o i . Eandolphia.

1'rodukte. Der koagulierte Milchsaft dieses Baumes bildet dcm Pernambuco- oder 
Mangabeira - Kautschuk. Zur G-cwinnung der Milch macht mail 8 schiefe Sclmitte bis in die 
Markschieht des Baumes und fangt den austretenden Milchsaft in Zinngefasseu auf. Die Milch 
wird dann durch Alaunzusatz in 2— 3 Minuten zum Coagulieren gebraclit, dann der gewonnene
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Kautsclmk 8 Tage lang der Luft ausgosetzt. Dann forint man ilm in „Bisiptits44 o der „Sheets44 
(Blattorj uud bringt ilm naeh 50 Tagen in den Handel. Lei sorgffillige.r Bereitung isl; der 
erlialtene Kautschuk sclir gut; bei nachlassiger Be.bandlung a ber ist er wegen soines Sai/.- 
gehaltes feucht und von geringem Kaufwert.
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Acocanthera abyssinica (Ilochst.) K. Sch.
A b y ss .: Mptah, mupta, mepte, maktah, m oy o  od cr  m orjo.

Syn. Strychnon abym in ica  Ilochst. C arissa  abyssin ica  R. Br. C hrista  m epte Ilochst. Carissa  

Schim-peri DC. A cocanthera  S ch im p eri Jlerith. & llook . A cocanthera o m ena ta  G. Don.

Familie: A pocynaceae. TI n te r  fam  i 1 i e : P lum ieroideae. T r ib u s : A rdu in eae. S u b tr ib u s : 

M elodininae. G a ttu n g : A cocanthera .

Itoschrcibiuig. Ein Straueh ocler kleiner Baum mit kahlen Zweigen. Di® Bliitter sind 
gegenstandig, sehr kurz (2— 5 mm lang) gestielt, elłiptisch odcr langlich-elliptisch, im Mittel 
zwei- bis dreimal so lang ais breit, 5 --7  cm  lang, 2 - 4  cm breit, am Grunde in den Blatt- 

stiel verschm alert, ganzranclig und der Rand zuweilen etwas naeh unten um gerollt, spitz 
oder auch mit einer kurzeń, fast stechenden Staclielspitze verselien, von Konsistenz diok 

lederartig, aut beiden Seiton ganzlieli kahl, oberseits meist glanzend. Die wolilrieclienden 

BI ii ten stehen in dichten, corym boseu, dichasialen, achselstandigen Iiispen, welc.be nielirmals 

kiirzer sind ais die Bliitter, aus dereń Achseln sie entspringen. Der Keleh ist tief funfteilig 

mit fast freien, ziemlieh lang zugespitzten, sieli wenig dachzicgelig deckenden Zipfeln, w clclic 

kaum liinger ais 1 mm sind. Die Blumenkrono ist weiss, prfisentiertellerfOrmig, mit eylin- 

drischcr, etwa 11 — 13 mm langor R óh re ; diese ist an der Insertionsstelle der Staubbliltter 
ein wenig erweitort und besitzt an ihrem Schlunde keine Schuppen; die fiinf Kronenzipfel sind 

verhaltnismassig kurz, mimlich nur 2 mm lang, langlich-ciibrm ig, etwas zugespitzt. Die 

BtaubgefUsse sind in der Kobro nahe am Schlunde bofestigt; sie besitzen sehr kurze Filamente, 

langliche Antliorcn, welche intrors mit Liingsspalten sieli bffncn, mit spitzem Konnektiy. Der 

Fruchtknoten ist zweifaeherig mit je  zwei sehr kleinen, in der Mitte befcstigten, luingenden, 

anatropen Samenknospen in jedem  F a eh e ; der Grifiel ist fadenfbrmig, mit fast kugeligem, 

kurz zweilappigem, behaartom Narbonkopfe. Die Fruclit ist cine Beere von kugeliger oder 

auch etwas ellipsoidischer Form und ungefahr 2 cm D urclim esser; gewdlm lich ist sie infolge 

von Abortus einfaoherig und einsamig. Del* ellipsoidische .Same besitzt reichlich Nahrgewcbe. 

D ie breit-eiformigen Keimblatter sind etwa so lang wie das W tlrzelchen.

Vorkommcn mul Yerbreitung. Der Ve-rbreitungsbezirk der Pflanze erstreckt sieli 

ii ber cincn grossen Teil von Ostafrika von Abyssinien an bis nacli dem nórdlichon Teil von 

Deutseh-Ostafrika. In Abyssinien scheint sie ziemiicli liautig zu sein; sie ist dort besonders 
von Boh im p or  wiedcrholt gesammelt worden an schattigen Orten in einer M eercshohe von 

1800— 2500 m. Ferncr ist sie von l ló h n e l  auf der lieise des Gralen T e le k i  im englischen 

Ostafrika im Gebiete von Leikipia beobachtet, und auch von II o Ist mehrfach aus Usambara
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oingesandt worden. Aller W ahrschcinlichkeit nach ist es also eine PfISnze, die in den 

trockenen Gebieten Ostafrikas eine weite Verbreitung besitzt.

Amlere Artcn. x\usscr A . abyssin ica  finden sich in Ost- und Stidafrika noch mehrere 

Arten, welche in gleiehcr W  eise wie die genami te Spezies, sieli durck den Gehalt an Ouabam 
auszeichnen. Diese sind A . D ejlersii Schweinf., welche in dem ostlichen Abyssinien (Lrythraeai 

und in Yemen vorkornmt. P’erncr A . Ouabato Cathelineau, bislier nur bckannt aus dem Bomali- 

lande und A . w n en a ta  (Thurnb.) G. Don aus BUdafrilca. Inwiewoit die Art aus dem Soniali- 

lande ais eigene Spezies aufrecht erhalten werden kann, muss noch dahingestellt b le iben ; 
es scheint, ais wenn sic nur wenig von A . abyssin ica  verschieden ware, so dass die Ansichten dcr- 

jenigen F orscher, welche die Arten untersucht habcn, in dieser Beziehung von einander ab- 
weichen. Nach den Untorsuehungen B o h w e in fu r th s  (mitgeteilt von L e w in  in Engl. Bot. 

■Jahrb. XVII. lieibl. No. 41 p. 45), der A . O uabaio ais Art aufrecht erhalten will, sind die 

Unterschiede der Arten fo lgen d c :
A. abyssinica. Blatter durchaus kalii und glanzend. Bltiten ohno Duft, weiss oder 

oft gerotct bis rosa.
A. Dctlersii. Blatter auf der Rttckseite stets melir oder minder rauh, namentlicli am 

Mittelnerv, oft flaumig. Bltiten grosser ais die von A . abyssin ica , duftend und rein weiss.
A. OuabaYo. Bliitter derb, wie die derbsten der A . abyssin ica , abcr mit weniger Beiten- 

nerven (je drei statt vier bis ftinf bei den vorigen) und durch eine eigentttmliche Braunung 
ausgezeichnet, die sich namentlicli an den Nerven der Blattstiele und Zw eige kundgiebt.

A. vencnata. Blatter gleichmassig oblong-elliptiscli, von olcanderartigem Aussehen. 

Die Anzahl der Beitennerven ist viel reichlicher und der Mittelnerv lieiworragender ais bei 

den vorgenannten Arten. Die Bltiten sind weiss, duftend und um oin Drittol grdsser ais bei 

den ersten beiden Arten.

Anatomisches. Die Anatomie meiirerer der genannten Arten bat G. V o lc k e n s  unter

sucht (ebenfalis von L e w in  mitgeteilt in Englers Bot. Jahrb. XVII. Beibl. No. 41 x>. 46). 

Anatoiniselie Unterschiede, welche es gestatteten, die einzelnen Arten nach dem Bau ilires 
Ilolzes auseinandcr zu lialten, ergaben sich niclit. Ls bestelit in allen Fitllen in seiner Ilaupt- 

masse aus Libriform , dem unregelmiissig verteilte Gefllsse mit beglcitendem  Ilolzparenchym  

und einreihige Markstrahlen beigegeben sind. Llemente, die etwa ais spezitische Becretions- 
organe anzuselien wiiren, fehlen durchaus.

Die priniiire llim le von

a. A. w n en a ta  entliiilt in einer bestimmten, mantelartig den Ilolzkbrper umgebendcn Zono

1. grosse, ziemlich derbwandige Bchlauche, die mit oinem weissliclien Inlialte erlTillt sind;

2. zahlrciche, meist isolierte, bis zum Verschwinden des Lumens verdickte Bastzellen, 
dereń Wandung auflallig geschichtet ist und dereń Q,uersclmitt den der umgebenden Rinden- 
parenchymzellen um ein Mehrfaches tibertrilft.

b. A . abyssin ica  liisst in der analogen Zonę 1. die difłerenzierton Schlauche vermissen. Harz 

(indet sich aucli, aber in Elementen, die sich, auf dem Q,ucrsclmitt wenigstens, in nichts 

von den Rindenparenchymzellen unterscheiden; 2. die Bastzellen sind liier niclit grosser 
im Umfang, ais die Parenchym zellen, vielfaltig ebenfalis durchaus isoliert, daneben zu 
kleinen Gruppen von zwei bis vier vereinigt. Bcliichtung an ilmen wenig auflallig.



«• A . O uabaio (Excm plar von H ild e b r a n d t  gesammelt). 1. Harz enthaltcnde Zellen nicht 
gesehen. Jedenfalls konnen sie nur spSrlicli vor])anden und niclit besonders durch Grosse 

odcr W andverstarkung g jkcnnzeichnet sein; 2. die Bastzellen sind sehr kiciu, selten isoliort, 

meist zu kloinen Gruppen von drei bis zehn vereinigt. Scliiclitung an ilmen niclit her- 
vortretend.

Die sccumliire Bindę, dic. nur von A . D ejlers ii zur Untersuchung vorlag, zeichnet sieli 

durch ungemein zahlreŁchc, im Querscliiiitt im allgemeinen rundliche Bastbtindol aus, die 
sieli aus einer grossen Zahl von Komponenten zusammensetzen. Zwisclicn ilmen verteilt, 

von gewblm lichen, diiiinwandigen Parencliymzellen umgeben, finden sieli wolil dideronzierte, 
im Q,uerschnittc meist elliptisclie Ilarzschlauche.

OHizinelle Tcilo. Aus dem llo lz  und der Bindo der genannten Arten bereiten die 

Eingeborenen Pfoilgifte, die man seit etwa itinfzig Jahren kennt. A . abyssin ica  ist in Abyssinien 

wegen sciner giftigen Eigenschaften seit langer Zeit bekannt. A . Ouabaio wird in Somali land 
W abei oder W abajo, in Oyaden G hedulajo  genannt; die Somali bereiten aus iliren W urzeln das 

Pleilgift. A . venenata  soli zu dem Pfeilgift der Buschmanner benutzt werdon und wird vou 
den H ollandem  ais G iftboom  bezeichnet.

Der wirksame Stoli' in ilmen ist ein amorplies Glykosid, das OuabaTn C:)0II1,: O 1'2-)- 7 l l -O ; 
es ist dem Stropliantin nahe verwandt und in dem Holz und der lłinde der A co ca n th era -A rten  

etwa zu 0,3w/0 enthalten. Mit konzentrierter Scliwelelsaure wird es rot, dann braun, mit 

verdtinnter Schwefelsaure liellrot, dann cliocoladenbraun, endlich griin. Die Rinde samtlicher 
Arten sclnneckt bitter, und die anfangs goldgelbe Abkochung des Ilolzes wird bei Luftzutritt 

nach langstens 48 Stunden schon griin.

Zur Darstellung des Ouabains wird das Holz der A cocanthera  mit W asser gekocht, 

die Abkochung mit Bleizucker gelallt und das Filtrat durch Scliwefelwasserstoff vom Blei 
beireit. Das Filtrat wird dann im Vacuum zu Syrupskonsistenz verdampft, mit Alkohol aus- 

gezogen, und das Ouaeain durch Krystallisation gewonnen, und durch Umkrystallisieren ge- 

rcinigt. Es bildet farblose glllnzende rechteclcigc Tafeln, w elclie bei 200° sclim elzen, in 
W asser und W cingeist lOslich, in A lkohol, Ather und Chloroform unloslich ist. Mit Siiuren 

behandelt, zersetzt es sieli unter Bildung von reduzierendem Zucker.

Das Ouabain liihmt, in das Blut gebraclit, das H crz; selbst grosse Tiero unterliegen 

sciner W irkung ausserordentlich schnell. Es entsteht zuerst Beschleunigung der Atmung, 

Vermehrung und schliessliclie Irregularitftt der Hcrzarbeit bis zum Stillstande, Zuckuugen, 
tetanische Streckungen und schliesslicli schon nach sehr kurzer Zeit der Tod. In den Ver- 

dauungswegen dagegen ist es unschadlich, wirkt elier im Gegentcil verdauungsbelbrdernd. 
Die llollim ngen, die man aut' das Ouabain ais teilweiser Ersatz der Digitalis und ais lokales 

Anlisthctikum setzte, scheinen sieli jedoch  bislier nicht erfullt zu haben.

Litterutur. Abbildungen und Beschreibungen. A. DC., Prodr. VIII. p. 675 (Carissa S chbn- 

p er i). —  A. Iiic li., FI. Abyss. II. p. 31. tab. 68 (C arissa  S chim peri). —  I lo c lis t . in plant. .Schimp. 

Abyss. Sect. I. n. 254 (S trych n os abyssin ica ). ■— I lo c lis t . in Flora 1844. p. 101 et in Schimp. 

plant. Abyss. Sect. III. n. 1904 (C arissa, M ep te ). ■— S c liw e in f .,  Piante utile p. 12 et in Plant. 

Ilolmelianae. —  L e w in , Beitriige zur Kenntnis einiger A cocan th era - und Carissa-Arten in
E n g l. Bot. Jalirb. XVII. Beibl. No. 41 p. 44. - B entli. & I lo o k .,  Cen. pl. II. p. 696, __
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K. iSchurn. in E n g lc r -P r a n t l .  Nat. Pllanzenfam. IV. 2. p. I2C) et in lin g i. Pflanzenwelt 

O sta Ir i kas Teil C. p. 315. —  P a x  in E n g l. Pflanzenwelt Ostafrikas Teil 15. p. 518. — E u e r s s e n , 

Med. Pliarm. Hot. II 10(51. — Kar,s te n , FI. v. D. II (513.

Drogę. L e w in , Die Pfcilgifte. 1894. —  M etz  in Naturw. W ochenschr. IX. p. 375. — 
I l i ld e b r a n d t  in Sitzungsbcr. Ges. naturf. Fr. Berlin 1878. p. (58. — lla in .e s , Trausact. iriedie. 
and physie. soc. Bombay 1853—54 No. 2. N. Ser. —  P la n e h o n , Produits fournis a la matlfcro 
m^dieale par la familie des Apocynees. Montpellier 1894. — H o lm e s  in Pliarm. Journ. and 

Transaet. 1893. p. 937, 985. — Journ. de Pliarm. et de Cliiin. 1889. p. 433. — Compt. rend. 
1888 p. 1011. — Ber. der pliarm. Ges. 1894. p. 29. —  M e rck , Ber. 1893. p. 70 und 1895 

p. 107. —  F r a s e r  und T i l l i e  in Pliarm. Journ. and Transaet. 1895. p. 7(5. — F lt t c k ig e r ,  

Pliarmak. p. 1023. — H a g e r , Praxis III 395. —  Z e it s c h r . f. a n g e w a n d te  C h e m ie  1888. 

30(5. — P liarm . C en tra lli. 29. 285. 578. M . 522. — S ch m id t , org. Chemie. — l ie a le n e y k lo p .  
d. P liarm . VII. 577. IX. 492.

T  afelbeschreibung.
A  b l i ih c n d o r  Z w e i g 1. B F r u e h t z w e ig 1. 1 K e l c l i ;  2 K o r o l l e ,  a u l g e s e h n i t t e n ; 3 S t a u b b l a t t ;  1 1’ i s t i l l ;  

5 O v a r ;  (i F ru c l i t ,  z u m  T e i l  a u f g e s c l m i t l i c n ; 7 S a m e n ;  8 (J u erseh u it t ;  i) L i ing -ssc lm iU  in d e r  i l i c h t u n g 1 a b is  e ;  
10 Liu ig -ssc lm itt  in  d e r  K i e l d u n g  1) b is  d. A ,  B v e r k l e i n e r l ,  1. b is  10 vcrg -rd ssert .  N a c i i  fC x em p la ren  v o n  
S e h i m p e r  in  A b y s s in i e n  g -esam in e lt ;  a u s  d e m  K d n igd .  U n iv e rs iU it s - I Ie rb a r  z u  Berlin .



Apocynaceae 
( PI u m e r o i d e a e )

A c o c a n t h e r a  a b y s s i n i c a  K .S c h .



Cerbera O dollam  Gaertn. und C. lactaria Hamilt.
Diese beiden Arten sind vielfach  miteinandcr verw echselt und vermischt worden. 

Sie sind gewolm lich zusammen ais C. M anglias L. bescliriebeii worden. In der That zeigen 
sie besondcrs in ihrem Habitus und ihren vegetativen Tcilen so grosse Alm lichkeit, dass es 
schw er ist, sie voneinander zu trennen. Nach den eingehenden Untersuchungen, die V a le t o n  
an den im botanischen Gar ten zu Buitenzorg vorhandenen Baumen angestellt hat, ist aber 
wohl kein Zw eifel mehr moglich, dass es in der Tbat zwei besonders durch ihre Bluten wohl 
unterschiedene Arten sind, eine Auffassung, der wir aueh hicr folgen.

Cerbera Odollam G artn.
B en ga l.: d a b u r  o d e r  dhakur. M a la y .; O d o llam . Sin g a l . : G on -k adu ru . B urm .: ka-lwah.

T a m .: kadam a, katarali o d e r  kadu. A n a m .: ca y  m up sat.

S y n .: C. M anglias Blurne Bijdr., L. p. p. T an gh in ia  Odollam  Don.
FumiIie: A p o cyn a cea e . U riter f am i 1 i e : P lu m ierio id ea e . T r ib u s : P lu m iereae. S u b tr ib u s : 

Ce.rberinae. G attlU lg : Cerbera  Mili.
Bosch rei bung. Ein kleiner oder mittelhoher, hOehstens 15 m erreichender Baum mit 

einem bis 40 cm dickem, meist aber diinnerem Staram. Die Blatter sind spiralig gestellt und 
an den Enden der etwas verdickten Zw eige etwas mehr zusammengedrtlngt. Sie sind 1 bis 
:■! cm lang gestielt, langlich-verkehrt-eiformig, etwa 15 bis 20 cm lang, und 4 bis 7 cm  breit, 
im Mittel drei- bis viermal so lang ais breit, an der Basis in den Blattstiel verschmiilert, 
ganzrandig, kurz zugespitzt, von Konsistenz etwas fleisclng, im getrockneten Zustande diinn er 
und sehr leicht brtichig, beiderseits vollig kahl, der Mittelnerv auf der Unterseite selir deut- 
lich und kraftig hervortretend, die sehr zalilreichen Seitennerven beinahe ganz parallel ver- 
laufend und in einen gemeinsamen Randnerven einmiindend. Die Bluten sind zu endstandigen 
Rispen angeordnet. Die fiinf K elchblatter sind lanzettlich, spitz, ungefahr 15 mm lang und 
2 bis 5 mm breit, hellgriin oder weiss und meist nach aussen gerollt, liaufig sclion witlirend 
des Aufbluhens abfallend. Die Blumenkrone ist prasentiertellerfórmig mit zylindrischer Rohre 
und fiinf, in der Knospenlage sich links deckenden Zipfeln. Die Rohre ist meist nicht lftnger 
ais die Z ipfel, und aucli nur wenig langer ais der K elch ; in der Mitte ist sie etwas auf- 
getrieben und an der Miindung verengt. Die 1'iinf Staubgefiisse sind ungefahr in der Mitte 
der Blumenkronenrohre befestigt; sie haben sehr kurze Faden und langlich-lanzettliclie Beutel, 
dereń Konnektiv in eine kurze feine Spitze auslftuft. Oberhalb jedes Staubgefasses findet 
sich in dem ausgebauchten Teile der Blumenkronenrohre eine Scliuppe oder ein Vorsprung, 
welcher so weit nach innen reicht, dass sieli die fiinf Schuppen in der Mitte beruhren. Die 
Vorsprunge sind nach oben zu kahl, mit Ausnahme des Gipfels, w elcher ein Haarbtischel triigt, 
nach unten zu aber beliaart. Sie verlaufen ais Leisten bis unterhalb der Insertionsstelle der 
Staubgefiisse, wo sie in der Form von gelben Driisen wieder weiter vorspringen. Der Frucht- 
knoten ist oberstiindig mit vier zweireihig angehefteten anatropen Samenknospen in jedem  
Fache. Der K op f der Narbe ist kurz kegelform ig und lunfkantig, entsprechend den zelm 
aufliegenden Antheren. Die Frucht besitzt einen Durcbm esser von 7 bis 8 cm, und ist fast 
ganz kugelig, seltener etwas ISnglich. Das Exokarp ist sehr diinn lleischig, zuerst im unreifen 
Zustande griin, bei der Reife dunkelrot, spiiter schwarzblau werdend. Das Mesokarp ist holzig, 
ziihe und wird von vielen starken Fasern durchzogen, welclie an der Aussenseite parallel 
der Liingsrichtung, innen aber nach allen Richtungen verlauten und viellach anastomosieren. 
Das Endokarp ist holzig, diinn, aber bart. Meist ist nur ein Same ausgebildet, zuweilen zwei, 
die dann durch eine falsclie Sclieidewand voneinander getrennt sind.

V<>rkominen mul Yerbreitung. Der Baum findet sich ausschliesslich am Meeresstrande 
und in Salzstimpfen innerhalb des Flutgebietes; er ist verbreitet von Madagaskar durch Siid- 
asien bis China, Nordwestaustralien und den pacifisclien Inseln. Die Frflclite widerstehen 
lange Zeit der Einwirlaing des Seewassers, indem zwar das liussere dumie Fruchtileisch sehr 
bald fault, die 2 bis o cm starkę, sehr feste und leiclite Faserhulle den Fruehton aber ais



Sehwimmgtirtel und das festc Endokarp ais Schutzmantel gegon das Eindringen des Meer- 
wassers dient. Infolge dieser vorteilhaften AusrUstung ist die weite Verbrcitung der Pflanze 
an den Meereskusten gesichert.

Cerbera lactaria H am ilt.
S y n .: C. M anghas Giirtn. L. p. p., C. Odollam  Blume Bij dr.
Der Habitus des Baumes ist durchaus der namliche, wie der von C. Odollam. Die 

Bliitter besitzen ebcnfalls nahezu diesel be Form wie die andere Art, docli selieint es, ais ob 
die Zuspitzung derselben eine kiirzero und breitere ist; auch sind die ,Seitennerven in ctwas 
geringerer Zahl vorhanden, verlauf«n auch nicht so deutlich parallcl und endigen nicht in 
einen so starlc ausgesprochenen Kandncrven, wie bel 0. Odollam; jedoch  sind diese Unter- 
scliiede keineswegs imrner bei allen Exem plaren deutlich vorhanden. Die Kelclizipfel sind 
langlich-verkehrt-eiformig, ungcfahr 6 mm breit, also breiter ais bei (1 Odollam, mit kurzer 
Spitze versehen und mchr aufrecht und nicht so zuriickgekrummt und mehr persistent, wie 
boi der ersteren Art. Die Blumenkronenróhre ist meist zweimal so lang ais die Blumenkronen- 
ziptel, hau fig noch langcr; sie ist niemała in der Mitte aufgetrieben, sondern nach oben zu 
trichterformig erweitert. Der obere Rand des Schlundes ist mit einem Ring von rosenroten 
Ilaaren besetzt, unter welchem  sich funt zungenformige rosenrote Schuppen bcfm den, die 
sieli in der Mitte des trichterfdrmigen Schlundes treflen und mit diehten wolligen Haaren 
besetzt sind; sio scliliessen den Schlund vollstandig nach aussen ab. Die direkt darunter 
befindlichen Staubgelasse sind ebenso gestaltet wie bei C. Odollam; auch finden sieli dieselben 
Vorspriinge wie dort, nur sind sie liier scharfer und verlangern sich bis zum Grundc der 
Rohrc ais ttlnf (lachę Rippen. Fruchtknoten und Narben sind von C. Odollam nicht ver- 
schieden. Die Friichte stelien haufig zu zweien, sind langlich-eifOrmig, am Gipfel abgerundet 
und Cast immer eiusamig; das Endokarp ist dick, holzig, und deutlicher von dem Mesokarp ge- 
schieden, ais dies bei 0. Odollam der Fali ist; die innerc Hólilung istlanglicli und seitlich abgeflacht.

Yorkomnicn und Vcrbreitung ist diesclbe wie bei der crsten Art, doch selieint es, 
ais wenn <J. Odollam im W esten des Verbrcitungsbezirkes haufiger ist, wflhrond (!. lactaria 
hauptsachlicli mehr im Osten vorkommt.

Produktu. Die Rinde, der Milchsaft und die Bliitter dienen in Sildostasien ais Purgans; 
ihre Anwendung ist aber gefahrlich, da sie schon in massigen Gaben giftigo Eigenschaftcn 
besitzen. Ebenso sind die Samen stark giftig; sie dienen ais Emeto-Catharticum und enthalten 
72 bis 77 °/0 eines drastiscli wirkenden Oleś, welches aber auch zur Beleuclitimg benutzt wird.

Bcstandtcilo. Die giftigen Eigenschaften der Samen sind wahrscheinlicli cine Folgę 
des Gehaltes an Ccrberin. Dieses ist ein Glykosid der Form el C27 II10 O8 mit einem Schmelz- 
punkt von 191 bis 192°; von konzentrierter SchwefelsRuro wird es orangerot, dann gelbviolett, 
endlich blau gefarbt; mit Sauren zerfallt es in H y k ose  und Cerberetin C,B II® Oh

Littcratur. Abbildungen und Beschreibungen. E in n ć , Gen. plant. Ed. 1 n. 178. — 
R h e e d e , Ilort. Malab. tab. 139. -  Burra., Zeyl. p. 100 tab. 70. Fig. 1. — G a ortn ., Fruct. 
ot sem. II. p. 192. tab. 123, 124. —  B lu m e Bijdr. 1031. —  B ot. M ag. tab. 1845. - E udl., 
Gen. p. 580 n. 3388. — M iq u e l, FI. Ind. Batav. II. p. 413. — W ig lit ,  Icon. tab. 441. - 
A. DC., Prodr. VII. p. 353. - B r a n d is , For. FI. p. 322. —  K u rz , For. FI. Burm. II. p.
irjl- — IIook ., FI. Brit. Ind. III. p. 638. —  B en th . et I lo o k ., Gen. plant. II. p. 699. — 
O. K u n tz e , Rev. gen. p. 413. —  W att., Diet. Ec. prod. Ind. 11. p. 256. — E n g l.-P r a n t l , 
Nat. Pflanzenfam. IV. 2. p. 159. — V a le t o n ,  Les Cerbera du jardin botaniąue de Buitenzorg, 
in Ann. du Jard. bot. Buit. XII. p. 238.

Drogę. K o s t e le t z k y , Medic. pharm. FI. III. p. 1075. —  D y m o c k ,  Mat. Med. W.-Ind. 
Ed. II. p. 508. — P la n c h o n , Produits fournis a la matiere m edicale par la familie des 
apocynees. Paris 1894. p. 130— 136. — A r  eh. d. P h a rm . 1893, p, 10. —  P h a rm . Ind . 139. -  
H artw ., Neue Arzneidrog. p. 95. — K a r s te n , FI. v. D. II. 613. —  L u e r s s e n , Med. pharm. 
Bot. 1061. —  K. S ch u m a n n , Syst. Bot. 474. —  R e a le n c y k l .  d. P h arm . II. 628.

T afelbeschreibung.
A b l i ih e n d e r  Z w e i g  v o n  Gerbera lactaria H a m

U r o p o ;  3 l ’ i » i i l l  n u t  G r i f fe l  u n d  N a i b e ;  4  Q u e r s c h n i t t  d e r  F r a c l i t  o lm e  d ie  l in ssere  F r  
'  h* J laV ' - ! 6 Blttte d e r se lb e n  im L i l n g s s c b n i t t ;  7 S t a u b b la t t  u n d  N o b e n k
v o n  d e r  H ussen-n  I « ru eh tsch a le  b e f r e ł t ;  9 d ie s e lb e  im  Q u e r sc ln . i t t .  A ,  1, 4, 5, (i, 8, „I! ■ ,

. lg iosH eit .  Naeli [ '.xen i])laren  d es  K a is e r l .  b o ta n is c l i e n  G a r t e n  z u  S lra ssb u rg -  u n d  d es  K o n i g l .  U n iv ers it ; i t s

1 BI lite im  L i ln g s s c l in i t t ;  2 S t a u b b la t t  u n d  N e b e n -  
ru e l i ts c l ia le ;  ń K n o s p e  v o n

M erbars z u  B erlin

N e b e n k r o n e ;  8 F r u c l i t ,  z u m  T e i l  
9 e t w a s  v e r k l e i n e r t ;  2, 3,
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Cerbera Tanghin Ilook. fil.
G ottesgerichtsbohne. E ngl.: O rdeał Bean.

S y il.: T a n gh in ia  ven en ifera  Poił’ . Cerbera uenenijera  Steud. T an gh in ia  veneuijlua  Boj.

Familie: A pocyn aceae. U n te r fa m ilie : Jdnm ieroideae. T r ib u s : P lum iereae. S u b tr ib u s : 
C erberinae. G a ttu n g : C erbera  Mili.

Bcsehreibung. Ein zelm und mohr Motor łiohcr Baum, vora Habitu* des Mangobaumes; 
der Stamm mit glatter, grauor Bindo und gelblichem  Ilolze. D ic unteren Asto stehen horizontal 
vom Staranie ab, dic oberen niehr aulrecht. D ic jungen Zw eige haben kalile, graugrune Bindo. 
Die Blatter sind an den Enden der Z w cigc dicht spiralig gcstellt, langlich-verkehrt-citbrmig, 
ara Grundę in den 2 bis 4 cm langen Blattstiel verschmalert, 15 bis 20 cm lang, ."> bis 5 cm 
brcit, im Mittcl vicrm al so lang ais brc.it, ganzrandig, der Band luiulig etwas nach unten 
zuriickgcrollt, stumpf oder hoclistens ein wenig zugespitzt, lederartig von Konsistenz, bcider- 
seits ganz kahl, die Oberseite glllnzend, von dem kraftigen und an der Unterseite deutlicli 
hervortretonden Mittclnerv die Seitennerven in grosser Anzalil parallol verlaufend. Die 
Bluten sind zu endstandigen Bispen vereinigt. Die Aclisenteile der Blutenstande sind dick 
lloiscliig, an ilirer Ansatzstelle gegliedert. Die einzelnen Bluten entspringen aus den Achseln 
von ungestielten, cifórm igen, etwa 1 cm langen und leiclit abfallenden Deckblattern. Der 
Kelcli ist tief funfteilig, mit breiten, spitzen, kahlen, sieli dachziegelig deckenden, zucrst 
aufrechten, spater abstelicnden Zipfeln. Die Knospe bat die Form ein es Doppelkegels, 
ist aber weder unter den Blumenkronenzipfoln eingesclmurt, nocli besitzt sie einc lang* 
enge Blumenkronenrćilire. Die Blumenkrone ist priiscnticrtellerform ig, die Kobro ist 
eylindriscli, 25 mm lang, nach oben zu verdickt und dort etwa 8 mm breit; die ftinf 
Kronenziptel decken sieli in der Knospenlage links, sind breit eilormig, ungefalir 1 cm  lang 
und nałiezu ebenso breit, an der Spitze etwas stumpf lich. Die filnf Staubgefasse sind am 
Schlunde der Rohre befestigt und besitzen sehr kurze Filamente und elliptische, stumpte, an 
der Spitze niclit zusammenhangende Beutel. Unterhalb der Staubbeutel belinden sich ftinf 
Polster oder rundliclie Zapfen, welche in die Mitte der Kobro bis zu dem Griffel liineinragcn, 
ohne Zwiscbenraum e zwiseben sich zu .lassen; nach unten zu setzen sich dieso Polster ais 
undeutliche Rippen fort. Oberhalb der Staubbeutel belinden sich ftinf hautige, spitz aus- 
gebende Schuppen, w elche den iKlilund der Kbhre vollstandig schliessen. Der Fruchtknoten 
ist zw eifacherig; in jedem  Faclie belinden sich zwei bis mehrero zweireihig befestigte, in der 
Mitte hangende Sam cnknospcn; der Griffel ist fadenformig, der N arbenkopf ellipsoidiscb 
und kurz zweilappig. Die Frucht ist steinfruclitartig, ellipsoidiscb oder fast kugelig, etwa 
7 cm lang und 4 bis 5 cm  im Durchmesser, mit einer aussen erkennbaren Trennungslinie 
der beiden K arpelle ; an der Spitze ist der Griftelrest siehtbar. Das Exokarp ist dunn ileiscliig, 
etwa nur 1 mm dick; das 10 bis 20 mm dicke Mesokarp ist von zahlreiclien liolzigen Striiiigon 
durclizogen, w elche an der Aussenseite in der Langsrichtung nahezu parallel verlaufen, nach 
innen zu aber ohne bestimmte Kichtung miteinander anastomosieren. Das liellbraunc liolzige 
Endokarp ist etwa 2 mm dick. Die Frucht ist meist durcli Felilschlagen einsamig. Der 
Same liegt auf der einen Seite fest dem Endokarp an und wird dort von starken Strangcn 
uberzogen; auf der anderen Seite fiillt er die Ilohlung nicht ganz aus; er ist 55 mm lang, 
25 mm breit und 5 mm dick, ellipsoidisch, flach gedruckt, nach unten zugespitzt. D ie Schale 
ist dunn pergamentartig, braun. Das Nahrgewebe ist sehr reichlicli; die Kcimblatter sind 
weiss, (lach, żart, fast herzfórmig; das W urzelchen ist nach oben gerichtet.

Die Pflanze liat liabituell grosse Aimlichkeit mit C. \)doiłam  und C. la cia ria , und mit 
beiden, besonders aber mit der ersteren ist sie vielfach verwecliselt w orden; au d i selbst in



den grOsseren Ilerbarien liegen unter dem Namen C. T anghin  meistens Exemplare von
C. Odollam. Die Bliitter von ersterer Art sind nicht so deutlicb zugespitzt ais wie bei letztercr, 
die BlUtenknospen sind ktlrzer und dicker; in denFruchten sind die Fasern nicht so deutlicb 
und kraftig ausgebildet wie bei C. Odollam . W ichtiger sind die Unterscliiede im Bau der 
Staubgefasse. Bei C. Odollam  geht das Konnektiv in eine Spitze aus, die bei C. Tanghin  felitt. 
Besonders auf dieses Merkmal bin liat man G. 'Tanghin ais besondere Gattung Tangliinia von 
Cerbera abgegrenzt, wie dies auch in der neuesten Bearbeitung der Familie in E n g le r -  
P ra n t ls  Naturliclien Pflanzcnfamilien geschehen ist.

Vorkommen und Yerbreitung. Die Pflanze findet sich nur in Madagaskar.

Produktc. Die Pflanze ist eines der giftigsten Gewiicbse von Madagaskar. Die Zw eige 
und Bliitter entl)alten einen dicken, grtinlichen Milehsaft von giftiger Wirlumg. Nocli heftiger 
aber wirkt das in der Fruclit enthaltenc Gift; diese wird dosbalb von den Eingoboronen in 
Madagaskar z u Gottesurteilen benutzt.

Die Samenkorne der Pflanze cnthaltcn neben fettem Ole einen Bittcrstoff, Tangbinin, 
wclcher aus W eingeist in farblosen Schuppen erbalten werden kann. Die Krystalle liabcn 
einen bittercn scliarfen Geschmaek, und sind in Alkohol, Ather und Essigslture lbslicb. Hic 
sclnnelzen bei 182° und bilden bei liingerer Bertihrung mit W asser eine Gallerte. Silurcn 
und Alkalien farben sie gelb ; ilire Losung fiillt Blei-, Silber- und Quecksiibersalze. Die Sub- 
stanz totet Icleine Tiere nach einigen Stunden, sclieint indessen nicht das oigcntliche starkę 
Gift der Tanghinsamen zu sein. Man findet neben diosem Korper eine harzartig# Masse, 
welche scbon in Dosen von 0,18 g im Stehen einscblaferte. Die Tanghinsamen vermehrcn 
die Emplindlicbkeit des Ruckenm arks; die Respiration wird erst bescbleunigt, dana verlang- 
samt, endlich stirbt das Tier durcb Pungenlabmung, wahrend das Herz weiter sclilagt. Man 
bat bei Menschcn es anzuwendcn versuclit bei Intoxikationen, neiwoscm Zittern und Ver- 
dauungsbeschwerden, sowie in zwei Fitllen von Nacbtscbweiss. — Das Eintrctcn von Kopf- 
wcli, Ekel, Brocbreiz und einer gewissen Scbw iicbe sind Zciclien, w clcbc eine llnterbrecbung 
der Anwendung des Mittels verlangen. —  A rn a u d  giebt fur das Tangbinin die Fonnel 
C27 II1" Os. (Vergl. Compt. rond. 1880. 679.)

Litteratur. Abbildungen und Beschreibungen. T b o u a r s , Gen. nov. Madag. p. 10 
(Tanghiniu). —  B o je r  in Ilook. Bot. Miso. III. p. 290 tab. 110 (Taugliinia). —  H ook . in Bot. 
Mag. tab. 2968. — P o ir ., Encyki. Suppl. V. p. 286. - E ndl., Gen. p. 580 n. 8886 (Tiiiighiniii)-

B entli. ot I look ., Gen. plant. II. p. 699. — E n gl. - Prań t l , Nat. Pnanzenfam. I V .  2. p. 158 
(Taugliinia). — K a r  s te n , FI. v. D. II. 614. —  K. S ch u m a n n , Syst. Bot. 474. — R ea l- 
en c y k lo p ,  d. Pharin . IX. 599. 600. — P harm . Jo urn. T ra n s . XVI. 1. 288. — Ob. E. 
Q ,u inquand , Compt. rend. 0. 1. 584. —  I lu s e m a n n - l l i lg e r ,  PU. St. II. 1885.
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Aspidosperma Quebracho SchlechtcncM
W eisser Cbiebracho, O uebracho Blanco.

Syn. A spidosperm a Q u ebm ch o-blanco  (S<'ldecbtendal. M a ca g lia  O uebracho Ridtu P d tosp en n a  

O uebracho DC. (tetreoca rp u s (h tebracho  Ricb.

Familio: A pocijn aceae  R. Brown. U n te r fa m il ie : P lu m ieroideae. S e c t io n :  P lu m iereae, 

T r ib u s : A h to n iea e  K. Soli urnami. G attu  lici: A spid osperm a  M art. & Zucc.

Bcselircibung. Ein Baum von I d - 20, seltcncr 30 m Ilbhe und bis zii 1,20 m Durcb- 
messer und hurtem, weissen I lo lz e , von dem Aussclien einer Trauerw cide; im Al ter mit 
gran er, ziegelrot schimitierrider, tielrissiger Borko und dicker Rindc. Die scblanken, liiln- 
genden Zweig© sind glatt, nieht korkig, gran oder golbbraun, mit leieftt abldsbarem Periderm 
iiberzogen. D ie immergriincn Bliitter steli en ziemlieh dieht gedriingt an den Zw eigen , ent- 
woder gegenstandig oder zu dreien wirtelig; sie sind bart lederartig, cudach, ungetcilt, ganz- 
randig, langlicb oder binglicbdanzcttlicb, 3— 5 cm Jang, 1,2 cm  breit; ibre Farbę ist entweder 
blaugrUn, bereift oder oberseits golbgriin bis goldgclb , unterseits gelbgriin oder umgekebrt. 
Der Rand und der Mittelnery sind dann leuchtend gelb ; boide vereinigeu sich meist in ein© 
oft bis 1 cm lange bartę Stacbelspitze. Die Seitenncrven des Blattes sind żart, sebr zablroich 
und geben in sebr spitzen Winke.ln von 20° von der Mittelrippo ab. Der Blattstiel ist sebr 
kurz, sclten ii ber 2 mm lang, graugrun oder goldgclb. Die Bliiten stelien in reicbbUitigen, 
ausgebreiteten, achsel- und endstandigen Trugdolden von etwa 2 cm Lange. Die Blutensticlc 
und -sticlcben sind mit sebr kurzeń, borstlieben weissen llaareo  bedeckt, ebenso der glockige, 
liiiifzipfeligc, dacii ige Koleb, dessen Bliitter etwa 2 mm lang, breiteilormig, stumpf zugespitzt 
und weissberandet sind. Die Blumenkrone ist 6— 10 mm lang, ge lb , prasonticrtellerformig, 
die ltolire ist so lang ais der Saum, dessen Zipfel in der Knospe links deckcnd, sclimal- 
linealiscli und oft an don Randem  ctwas cingerollt sind. Die Kronenrdbre ist an der Ansatz- 
stelle ein kleili wenig erweitert, unter dersclben wieder verengcrt und ebenda mit mieli 
unten gericlitctcn , weissen, borstlieben ITaaren besetzt. Aussen ist die Kronenrdbre unbe 
baart; aul' der Ausseuseite der Kronenrobre vcrlaufen in gclben Eielcn filii f  scbw acbere 
Ceiassbiindel, den Verwacbsungslinien der Blumonblatter entspreebend, und funt' starkere, 
ais Mittelrippen der BUimenblattcr. Die iiber der Mitte der Kronenrdbre angobefteten Staub 
bliitter baben sebr kurze Filamente, w elcbe ctwas iiber dem Cl run do der Anthercn und 1'ast 
senkreebt in der Corollenwand angebeftet sind. Die Antberen sind lan glicb -e ifbrm ig , oben 
zugespitzt, unten fast herzformig, sebr klein, bis zum Grunde mit Pollen angofullt, und olme 
Anbangsel; sic sind vollstandig 1'rei, niebt mit dem N arbenkopfe verbunden. —  Der Fruclit- 
knoten ist sebr klein, oberstlh d ig ; ein liypogynisclier Diskus ist kaum wabrzunebmen. Der 
ani Grunde gcsjialtone Griffcl iiberragt den K e lcb , aber nicht die K ronenrdbre, und endet 
oben in eine mit dinzclligen, aufwiirts gcrichteten weissen Ilaaren besetzte, zylindrisebe



Narbo, w clche in einer napfartigen Vertiefung an der Spitzc zwoi k le in e , aufrcchto Lappen 
l.riigt. Der Fruclitknoten ist zweifaclierig, apocarp ; in jedem  Fach beiindeu sieli nu der 
Baucliseite 4— 13 Samenknospen in zwei lieihen. Nahe der Spitzc wciclicn dio Friiclitblattcr 
auseinander, um sich spater wieder zu einem Staubweg zu yereinigen. Die Fracht bestelit 
ursprttnglieh aus zwei Balgkapseln; durch Fehlsclilagen der cinen ist aber meist nur noch 
eine vorhanden, welche alsdann graugriiii, kalii, ohne W arzeń und Drtisen, stark seitlieb 
zusammengedruckt, entweder kreisrund (6 cm Durclimesser) oder oval (6 : 4 cug oder schiof- 
oval (fi : 2,5 cm), und kurzgesticlt erscheint. Auf der Seite ist die Balgkapsel von einer er- 
liabenen, geraden oder gekruminten bervorragenden Linie gekennzeichnet und springt ent
weder nur an der Bauehseite oder reisst aucli auf der Riiekenseite auf. Die Ilalften der 
Fruchtschale sind flach, lederigdiolzig, innen gelblioh-w eiss; an der Bauchnalit stclien, sich 
dachig deckend, an langen, die Mitte der Frucht erreichenden und in der Mitte des Samens 
einmundenden Nabelstrangen, 4— 12 Samen. Dieselben sind ungeflthr lcreisformig, von 1 cm 
Durclimesser und hOchstens 1 mm Diclco, rings umgeben von einem breiten hautigen Flilgel, 
sodass der ganze Same ein Oval von 3 :4  cm Durclimesser darstellt. Der Same ist helllehm- 
farben, der Flugel nacli aussen zu noch licller, der ilusserstc Saum dunkelbraun ; die grossen 
flach en, beinahe kreisrunden, am Grandę nierenfbrmigen Samen lappen ftillen die ganze Samen- 
scliale aus; das kleine W urzclclien ist nach unten gekehrt; Nalirgewebe felilt.

Yorkommcn. Argentinische Republik, Proviuz Santiago, insbesondere im Bezirlc von 
Catamarca, walirscheinlich aucli in Chile, Bolivia und Slidbrasilien.

Manie mul Geschiehtc. Aspidosperma von !t dumie, rundes Schild und r<> (frcfyfitt, Same, 
also Schild same. Q,uebracho von cpiebar, brechen, und hacha, Axt, Q,uic.bra liacha —  Axt- 
brecher, wegen des selir harten Ilolzes. Diesen Namen ftlhron aber mehrere siidamerikanische 
Biiume mit selir hartem IT.olz (s. u.j Die erste Nachriclit von der Bllanze gab B u r m c is te r  
im Jahre 1860, der Teile des Baumes an S c h le c l i t e n d a l  sandte, zugleich mit dem r o te n  
Quebraclioholz, welches ais Gerbmittel dient. Scli le c h  ten  d a l hielt die Stammptlanzen beider 
fur nahe verwandt, bis G r is e b a c h  ihre Verscliiedenheit nacliwies. — Die Rinde des Baumes 
gelangte 1878 durcli S c h ic k e d a n z  zuerst nach Deutschland; in demselben Jahre entdeckte 
F r a u d e  das Aspidospermin, walirend H e s s e  1881 die ubrigen Alkaloide fand.

Ofłicinell ist Cortcx (̂ uchraclio blanco, die Rinde alterer Stamme. Sic bildet ziernlich 
flachę, 1— 3 cm diclce, aussen mit dicker Borke iiberzogene harfo Rindenstucke. Die Borke 
ist tief lflngs- und ąuerrissig und grobwulstig, aussen schmutziggrau oder graubraun und lass! 
in den tieferen Kissen gelbrote oder ziegelrote Farbę erkennen. Der Brucli der Borke ist grob- 
kdrnig, der der Innenrinde kurzfaserig. Auf dem Q,uersclmitt licbt sieli die bramie oder 
ziegelrote Borke scharf von der gleichstarken blassen Mittel- und Innenrinde ab; beide sind 
von tangentialen Q,uerlinien durchzogen, die bei der Borke oft dunkelbraun, bei der blass- 
lohmfarbenen Innenrinde heller erschcinen. Sowohl in der Borke, w ie in der Mittelrindc 
zeigon sich zalilreiclie, rundliche, weisse Bunkte, w clche aus Gruppen von Sklerenchymzellen 
bestehen. Auf dem befeuchtcten f.),uers®hnitte erschcinen die Sklercnchym  f a s o m  der Tnnen- 
rinde ais dunklere Bunkte. —  Der Geschm ack der Rinde ist intensiv bitter, an Cliinarinde 
erinnernd; Geruch felilt.

Lrkeimuiig. Ausser an der iiusseren Beschaffenheif: und dem mikroskopischon Bilde 
eikennt mail die Lchtheit der Rinde an der Fitllung des wflsserigsn Auszugs durch Gorbsaure 
b('zvv. durch wasserigen Auszug des roten Q,uebranhoholzes;, eine Reaktion, die indessen aucli 

woli 1 einmal versagt; Ferrichlorid farbt den bitterschmockenden, wasserigen Auszug grau- 
bi.iun. W er den n g Rinde mit 2n ceni Benzol gekoclit, der \uszug mit vcr(lunnter 1 1  "S D 1
ausgesehuttelt, die saure Losung mit N iln e u tra lis ie r t  und mit. Ather ausgezogen , sodami der 
A " 1"  vei d.unpft, der Riickstand mit W asser gekoclit, so niuss tlerselbe mit verdiinnter 
11 -S(.)1 und etwas Kaliunidichromat eine fuclisinrote Farbo geben. (Pinirin. Italica.)



Anatomie. D ic Borko der Rincle besteht ans parcnohymatiscTien, gelbbraunen uncl 
zinnoborrotcn Zelllagcn, zwisehon dic sieli żarto bramie Korlfliohiehten tangential emsęhiebea. 
Das CJewe.be. w ini diirch zaliIreiehe Sklorenchymgruppon unterbroehen. Ebensolche Skleren- 
chymgruppen, aus rundlichon Zellcn  bestehend und riimlliclie Kom plexe biklend, setzen sieli 
aueli iu der Innenrinde fort, walnWid weiter nach dem Cambium hin, teils sie begloitend, 
teils sclbstandig auftretend langgestreckte Sklerenchymfasern wahrgenommen werden, wole,lic 
einen naliczu kreisrunden Q,uerselmitt besitzon und von einer liii 11 o vou Kamnierzellen be- 
glfitet, dereń jede einen Oxalatkrystall enthalt. A uf dcm  Liingssclmitt erschebit oinc soLolie 
Sklerench ymfaser wie mit eineni Panzer rcihcnfBrmig gestellter Oxalatplatton iiborzogon. Das 
Grundgewebe der Mittelrindc Jiisst nur undeutliehe Markstrahlen erkennen; das Parcnchym  
ist aber nielit, selten reicli an Starkę.

Bcstnndtcilc. D ic Rinde esifhidt nach H o s s ę  (I. e.) sec,lis Alkaloide im Gcsamtbctrage 
von 0 ^ -  1,4°/o, stwa i-1,5%  fJe.rbsS.ure, sowio einen in farblgson Blilttchen krystallisitrenden, 
dem Cliolesterin alinlichen Stoff, das (Juobrachol. Von don Alka.loide.ii sind Aspidosperinin, 
(Jucbraohin, Aspidospcriuatin und (Juohrachamin kiystallisierbar, IIyj>oquebraehin und Aspi 
(losamin amorpli. Alle sind sehr sfebwacho Basen, dereń Salze nolion durcli Losuitg'smilt>d 
zerstort werden. Besonderes Intoroase unter den Reaktionen dieser Kfirpor yerdieiit ilir Ver- 
halten zu ftberolitorsSure-fjflsung und zu verdiinnter l lo S O 1 und Kaliuindieliroinat. -  Da bis- 
woilen m ehrere dieser Alkaloide fehlen, Aspidospernun aber stets vor.handen ist, so sei liior 
erwilhnt, (lass die Losungen des letzteren mit TTberchlorsJure, sowie mit verdUnnler Schwefbl- 
sfluro und Kalimndichroniat eine solion fuchsinroto Ifarbe annehmen, sowie durcli cone. 11‘bSO1 
und P bO 8 s c R n  kirchrot werden. Niilieres s. S c h m id t ,  Kandbuc.h der organiselion Chomie 
u. s. w. — K r o m o ł  fand S— 9°/0 A sche, T a n r o t  eine Zuckcrart Q,uobrachit (d711110 0, der 
durcli Abspaltung von CII3 in linksdrehendeu Inosit. libergeht.

Anwondung. Das Ho Iz der Pilanze diont ais Bauholz und zur Herstelluug von llo lz - 
selinittcn in ller Xylographie. Die frische Rinde wird von den Einheimischen ais Mi (lei gegen 
Intormittons und Malaria, iiberhaupt /d s  Fieborinittcl benutzt. Die gotrockneto Bindę zoigt 
koii®  antifcbrilo W irkimg. Die Alkaloide der D rogę sind Respirationsgifte, und zwar ist durcli sio 
eine Ilcrabsetzung der Erregbarkeit des Respirationszentrums wahrzunoliiiion. Heslialb diont 
die Rincle ais Ex trakt odor Tinktur, oder i liro Alkaloide in subkutanor Injoktion ais Mittel 
gegen DyspnOe infolgo von ZirkulatioiisstOrungen und llerzkranklioiten. M a ig ieb t Aspidos])ormin 
subkutan zu 0,05—0,1 g, wobei es nach 5— 10 Miimten wirkt; Aspidosperinin und Quebracliin 
in Pi Ilon von 0,05— 0 ,lg  pro dosi, 0,25— 1,00 pro die; oder alkoholisches Ex trakt bis zu 10 g 
tilglieli in einein iiidifforenten 'oihikel.

Ycrw cclisclungen. Da Q,nebracbo nur „liartes l lo lz “ ungefh.hr bedoutet, so finden sieli 
die Teile selir verschiedener Pllanzen ais Q,uebraelio in Gebraueh. M anclE von ilmon sind 
gerbstolłrcich , wie die Quebracho Colorado von A rgcntinien ; allen folilt der ffehalt an den 
eigeiitiiuiliclien Q,uebi'achoalkaloidcn. Im Laufe der Zeit siiul folgendc Q,uebrachoarten be
kań nt geworden.

1. (hiebracho colorado  von Argentinien, rotes llo lz  und dem Cam pecheextrakt alinliclies 
Glinami von L o x o p tery g iu m  L oren tzu  Grisebachl Familie A nacard iaceae. (Nach neueren 
Angaben von E n g le r  wird tich inopsis J ia la m a e  Fugi. ais Stammpllanze goiianntp Die 
Rinde ist dunkelbraun, schwtteher ais dic offieineJle und cntliiilt 2d — 27"/0, das Hol z 
gegen lŁ °/(l, d a s H m n ii  bis 75°/0 Gerbstoif. A lle Teile werden ais gcsehatzte Gerb- 
mittcl eiugeftthrt. Das sehr barto, sebwere llo lz  dient ais Bauholz, sowie zur ller- 
stollung von Eiscnbaliftachwellwi.

2. (Juebracho jlojo ( jlo jo  =  weichj aus Argcntinien, von einer llicinoe.
o. <Juebracho de Cuba von C o p a ifera  hi/m enaeaśfolia Moris., C aesa lp in iaceae.

4. (Juebracho de Chile VOli C assia em argm ata  L., Caesalpiniaceae.

o. (Juebracho de V enezuda  V011 Prwartzia tom entosa  DC., ( R ob in ia  P anacoco  Aubl.) P a p ilio -  
n a cea e , Oliterfamilie iSwartzieae. Das llo lz  dieser Plfanze ist das Banaeocoliolz,

S



Eisenholz von Cayenne, Rebhulinholz, B o is  de p e r d r ix , bois de fe rd  Anblet, 1’a rtrid ge  
w ood, bois p a g a ie  blanc Olach De Candolle).

6. (Juebraelto blanco von San SaLvador (Q u. lico =  glatt).
7. ę-uebracho Colorado von San Salvador (Q u. boron oca  —  warzig), von jjoch  nicht. niiher 

bekami ten Pflanzen aus der Familie der M im osaceae. (Schaer 1. c.)
A udi die bekannte Cort. C opa lch i von C roton  nivens Jacq. ist wobl ais C ort. (Juebracho 

verkau ft worden.
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IIelv. 291. -  Ndrl. Suppl. 246. — Deutsche Arzneimittel No. 745. S. 271. — D i e t e r i o h ,  Man. 616. 
- -  Viu. (Juebracho, D i e t e r i o h ,  Man. 687.

Tafelbeschreibung:
A  BUltoutragcndcr Zw eig, iiatih-lieho Grds.se. B Frucht/.weig-, ualiirlicljo Griissc. I K elch ; 2 liliUen- 

knos|ie; .i g-edtbiete Corolle von ausseu ; i Corollę von im ion; 5 Pruelifcknoten, Lang-sschnitt; (i Fruehtscliale 
von iiinoii mit Nabolstriiiig-cn ; 7 iSameii mit Nabelstrang-; S Keiinling-; 1—5 verg;rifilsert; 0 - -SJ natiirliolio Grdsso. 
A 1 Los Orig-inaGeieliming-ert*nacli Kxoinpla,i'cn des lierliner Kg'l. M useums; die Pllanzon von P r .  Boroniu boi 
Cordoba iu Arg-entinieii g-osammelt,
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Urceola elastica Rô buroh,
Ahilayische K rugblum e, Borneo-Kautschukliane. Djentawan (makiyisch).

S y n . C hduannetia elastica  1)0. 1'abernnem oniana elastica  Sprenycl.

Familie: A p o cy n a cea e  R. Brown, ffln to r fa m i l i c : E chitoideae. S e o t io n  : Jidiitideae 
K. Seh. ( Jattuny: U rceola  Rxl>.

Iieseli rei blin y. Ein kletternder, mileheiider Sfrauoh von bedeutendor Ranye, in (Je- 
busehen waohsend nnd die Spitzen doi- hbehsten BU,unie orklimmond. Sein Stanim wird his 
armdiek, nnd isl; mil; dioker, raulter, unoboner, dunklor Rinde bedeckl;. Din junyen Zweiyo 
sind dinlil; mil; bnuiiKMi, einzolliyon yjfkUimmten Ilaaren besetzt. Din Blat,tor sind yestielt, 
geyctfistandiy, ę-infacli, unyeteilt, yanwam liy, oval, H - •<) cm lany und 4 -  f> cm broił,, mil; lany w  
stumpfer Spitze und mnyeboyenem Ramie versolien, unterseits braunlich, mit zerstreuten, oin 
zolliyen Ilaaren di elit. besetzt, obem uts mit Ausnahme der Neryen kalii und nur in der .hiyeml 
braunhaariy, spił ter yrfm, etwas ylilnzend; der Blattsliel ist nieht iibnr 1 ein lany. Die Alittel- 
mid Seitenrippen Iroten aut der raiterseite kriiftiy lieiwor, aut der Oberseite. sind sic dureli 
einyosenkte so li ar Ce Dinien kenntlich. Aut jeder Seite. der Mittftlrippe bemerkt mań 10- 12 
weohsel- oder yeymnstamliye Rippen, die im Winkel von (dwa (»0° von der jMitteli-ipjie aus- 
yelien und ani Rand© boyentormiy liiiteinander amistomosieren. Adern zahlreich, yerzweiyt, 
meist senkreeht zu den Seitenneiwen. JUfltenstiiiulo endstandiy oder ani Emie der Z w d y e  
bhittwiiikelstandiy, lanyye.stielt, d id it truydoldiy-rispiy. Der Tragstiel der untersten Rispen d w a  
(i cni lany, der der liblier stehenden kiirzer. Die Rispemisto zweiter nnd dritter Ordnuny sind 
nur 2 cm und weniyer lany. Die, Bliiten sind selir klein, fast sitzend, in reiohen Intloreseenzen 
di elit yedranyt und von kleinen lanzettlie.hen 4 mm ianyen Dockblatteben yestiitzt. Der 
yanze Bliitensiand ist mit zerstreuten borstlieJie.n Ilaaren die.lit be-deckt. Der Keleli ist selir 
klein, et w a 2 nim lany, tief luntteiliy, mit lanzettlielien, ausyebreiteten, zuruokyeseblayenon, 
in d<si- Knospe daeliiyen, drusenlosen Zipfehfc von denen die. zwei mich imion yekelirten betrile.lit.- 
lich kl(ńner sind ais die drei nacli aussen yewandten. Die Blumenkrone ist yelbyriin, aussen 
weiehliaariy, kriiytdrmiy mit; eiformiyen spitzen autreeliten oder einyeboyenen, in der K nefpe 
sieli undeutlieli reelits 'deekenden Zipfeln von ’ /r» llcl' Bilnyo der Rdliro; letztere mich mitem 
erweitert, sehuppcnlos, 2 nim lany, kiirzer ais die liinyeren Kelchziptel. Staubblalter flint, 
dem drum le der Corolle anyefiiyt, mit untmi vorbroitort<*,m, mieli innen beliaarten Filament, 
lanylieb*n , stumpfon, mieli innen mit Ldehern aufsprinyondon Beuteln, die sieli ii ber dem 
N arbenkopf zusaiiiiiienneiyen und ani drum le in zwei lanyo spreizende pollenIreie Anhanysol 
auslaufen. Diskus ])m'iyyn von der Form eines liolien, ani Itamie steifliaariyen ltinyes, un 
yeteilt und so lioeli ais der Fruohtknoten. Die zwei Fruehtknoten sind oberstii-ndiy, apoearp, 
einblilttriy, so lany ais der Diskus mit zalilreielien, im der J lane Im alit. jeder Fruelit melirreiliiy 
anyeliefteten Sanienknospen, beide in ein en yemeltisamen kurzeń dfjtlei mit doppelt keyel- 
Idrmiyern, rinyfreiem Narbenkopf. £)ie Fruelit bestelit aus zw ei, ani drum le ziisammen- 
lianyondon, senkreeht zum Sticl yerichtotcn, melir ais 20 ein Ianyen, 1 cm dieken, hornfórmiy 
yeboyenen , mieli der .Spitze zu v er seh miii er ten, beinahe soli warzeń Balykapseln, welehe an 
(Jer nacli aussen zu lieyenden Bauchnaht aidsprinyen, wobei sieli die wandstandiye Płacenia 
ais liartes Stabehen von der Kapselwanduny ablost. Die Sanien sind lineallanylieh, iiberall 
mit braunon Ilaaren bedeekt und mit einem Ianyen, biischliyen, sitzenden und hinfalliyen, 
weissen 1 laarsehopfe yekront. Das yorliaiidene N ahryewebe ist selir sparlich entwiekelt.

Formeii. Die Pthinze seheint in versehiedenen Yarietiiten yorzukonnmm. Friihere 
Beriehte sehilderten die Fruelit ais luiyliye, seitlieh ziisammenyedriiokte, runzliye, ledorartiye, 
zweiklappiye Stointrueht (M i<{. II. h o., K o s to l  e tz k i ,  Bery.) ]\I i <] ue 1 beriehtet; fernor iiber 
drei Fonu en des IJjentawan, die aut der lusel Riauw ais Meiiunyan, >S< rapit. und Potabo unter- 
sehieden werden. Sie ytiben alle yuten Kautsehuk und ilire Friiehte seien selir yeseluttzl.; 
besonders yiilte dies vom Serapit (veryl. W illou ghbya ). Es bleibt dahinyestellt, ob hieruni(>r 
v.ielleieht U. esculenta Bentli. u. a. zu Ycrstehen. sind.

Yorkouiineu. Die Pflanze lindet sieli auf Malakka, Borneo, aut Riauw, aut Sumalra 
bei Benkulen, in Nordwest-Sumalra, .Pulu-Pinang; in Indiom wird sie in yrosser .Wonye und
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mil; Erfojg kulfciyiert. In Hurma wini sio dureb <lie obengenannte IJrceola escu lm ta  Hentli. 
ersetzt,'dJio donsolbon Zweeken diont, ausserdom abor ikk-.1i o.ssbaro Friiebte liefert.

Niuiio uml Oeschielite. (Jrceola  komml; von urceolus, kloiner Krug, Kamicben, von der 
Form (b-r dorolle abgeleitet. ■ Naeli Frzaihlungen soli di<» fctlanze von oinom Trupp Soldalen 
ais Kautsokuk gebend entdeckt wordcm sein , wolo.be, mn dureb oin Diekiebt zu dringen, dio 
Xste dor flflooola mit; don Sabeln duro-hliieben. .Dio Klingom der kdzteren waron dann naeli 
dom Trooknen mil; ICautsekuk iiberzogen. Naeli iU ipuel goli I .tox b u rg b  dio Hllanze boi 
Hulu-Pinang enl.doe.kt babom, mieli delft er dureb 1’ robon dorselben, dio ibm l lo w s o n  von 
Fort Marlboroiflb ans zusandte, auf dieselbe aufmerksatn gewordon war.

Produktu. Ans dor iMilek dor Urceolu ciastica  Rxb. und esculenta  .Hentli. wird der Borneo- 
Kautsebuk ^ewoimo.n. In Horneo wordon dio Sohbsslinge dos Strauebes im Al ter von drci 
,)abr< o abgoseknitten und in meterlange Stiieko zerlegt, wololio an oinom JjJndo erliitzt wordom, 
mn das Ausfliossen dos Saftes zu hescbleunj^en. Derselbe wird dann dure.li Koc.ben mil; Seo- 
odor Salzwasser zmn Oougulioren gebraebt. Dor so orbaltene Kautsokuk ist von grauweissor 
Farbo, und sobliesst, nanientlioh woim or nio.bi; in diinnen Bhtttern dor Duli; aułgeset.zt wird, 
baulig noe.li Wassor und Salz oin. - Dio abB-seb ni tlenem HwuiAe ti-wiben ba.ld wieder neue 
ttehbsslinge, dio naeli droi lalircn nono Kautsoliukineugen. liefern. —  In Hurma wird dio 
(Jrceola escu lm ta  Bentli. kuiti\iert; 100 Ae.res entbalten boi 10 ni Zwiselienrauin 19,200 Hiimno, 
von denon jedei* jiibrlieli tibor 1,5 kg. Kautse.buk J i ofert. Dio Milek soli yollstandigor eoagu- 
lioron ais dio dor (Jrostigma d a stica  l\liq. Zur dewinnmig niao.bl; nian bi( r und in Iinlion. Ein- 
se.bnitto in Form oinos V auf oiner Seitc dos Stammes und zwar in droi senkreebten noben- 
oinander gestellten Reibon, dio mail dureb senkreekte Sebnitte miteinander yerkindet. Dor 
austliessonde Sali; wird in Beuteln ans don Hlattorn der Jiutea fr o n d o sa  (P apilionaced e) gesammolt, 
ausgebreitet und an dor Duli; getroe-knet. Man wiiblt zuni Auzapfen dio Rcgenzeit f.lfind« April) 
woil dio Arboitor dann ani liosten vorliigbar sind und der Saft zu diosor Zoil, audi roidiliebor 
lliosst und nie.lit so iiboraus sebnoll eintroeknet. (lut boreitet. ist aueli diosor Kautsebuk von 
guter Heseliaffenbeit. Dor besto Bornoo-Kautseb uk komml; naeli T soli i ro li (1. c.) von don 
ustliebon lliifon (Passir, dotio . Bulmigan, Banjer niassin, Brunei), oin o mittlere Qualitiit von 
Sumatra (Klang und Serak;, dio geringsto von Pantionak und Sarawak; ais Stapelplat.z fur 
alle Sorton gilt Singapore.

Anatomie. Boi don an a. O. erwitliiiten U.ntefsueliungen tibor Milebse.blśiuebe land 
'fili i n ian i, (lass dio Milehsaftrohren dor U rceola  d a s tica  Rxb. dom u dor ubrigen Apoeynaeeon 
fs. Jjundolphia) alinliob sind. Oblitorationon findon audi kier statt und zwar dureb Auswae.bsen 
zwoior Stoinzollon. In oinom J mm diekon Zwoigo betrug dio W o lt o  doi- Rob ren 12,5- 15 p .

Litteratur. Beschreibung und Abbildung: R o x b m rg h , A siat., lleseareb. V. p. 1(57 e. ie.oiie. 
Flora indiea 542. - S p r e n g e l ,  Syst. 1. (id). (Tabernaemontana.) — W a l.1.1 eh , dat. n. 1(547. — 
Wigilii;, IIlustr. Ii. t. 473. —  K o s t o lo t z k i ,  Med. Pharift. Flora III. i 0(55. —  B o rg , Hot. 2(52. 
dbaraktoristik d. Pll.-datt;. t. 30. n. 241. —  En d l., don. n. 3395. —  A. D d. P ro d ro m . VIII. 
358. 444. (ObaYannosi!#. - jVliquol, Flora van Nedorlandseb Indio II. 41 (5. Sumatra 42, 82, 229. 
—  H entbam  & I lo o k o r ,  don. II. 71(5 n. 71. -  I lo o k e r  fiL., .Flora of Brit. Ind. III, 075 n. 1.

Hai I lon , llistoiro dos Plantes X . 207. I»u 11 Soe. Diun. 772. - K. S e b u m a n n  in E n g le r  
& F ra n tI, Natiirl. Pllanzenfamilien IV. (2) 1(53. —  D u e r s s e n , Mod. Pliarm. Hot. II. 10(50. •—• • 
K a r s te n , Flora v. Deutschland II, (513.

Drogę: P a y e n , todni. dkcin. I. 1(58. -  W ie s n e r ,  Rohstoffe 154, 1(50, 1(52. • H e n k e l,
Pbarniaeogn. 409. - W io g a n d ,  Pliarm. .‘584. F l ie  k ig o r ,  driuidriss dor Pliarm. 151.221.

- T s e h ir e b , Indisdfle Nutz- und Ileilpflanzon. 201. Woitoros s. u. Jleoea brasil-iensis Mdli. Arg.

Anatomie: d li im a n i, IJbor Hau und Ordnung dor iMilebrdlireti in dutta,poręba- und 
Kautsebuk liofernden Pllanzon; Inaug.- Diss. dassol 1895. S. 45. Areli. d. Pkarm. 233. 258 
und Botan. Zontralblatt 1895.

T afelbeschreibun g :
A  bHihender Zweig- jinturlichor Orii.sso. 1 Uliito von der S cile : 2 Jiliito im DU.iigsschiiUt; 3 Koi-ollo 

von ausseii ; A aulgesclm iU cno Korolln mit den 8(iuibblH ttcrn; 5 SUniiiblatt von innc.n;" (i desgle.iclien von 
iuisse.il jjjc.8e.hmi; 7 D iscus nml ^IriiTc.l; 8 QucrsclmiU der Frueht und des iH c.u s ; !l Pruć,lit, c.twns yc.rklc,inert <%) 
10 Samcu nal.urlicher Orflsse. 1 8 yergriisscrt. Orig-inalzeiehnungcn naeli P.xemj)laren von 0. A. Mainga\
(No. 1031)) au f Malaccn gc.snmmelt, aus dem K gl. botanischon Museum in Iterlin.
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Convolvulus Scammonia L.
Scam m oniaw inde, Purgierw inde, Scam m ony-bindw eed, L iseron purgant, Scam m onće.

S y n . (b m oh m U is elon ga tm  Salisb. (nicht W .).
Familie: Crmvolvnlaceae Jussieu. Un te r  f a m i l i e : C im cohuleae Jussieu. G a t t u n g :

Com :olvtdu$ L.
Bcschrcibung. D ie sch ón e, an unsere Feldwindę orinnernde, aber iippigere Pflanze 

hat eine weissliche, fleischige, spindel- oder walzenfórm ige Pfahlwurzel, w elche bis 1 m lang 
und am K opfe 6— 12 cm  dick und mit wenigen diimien Wurzelftsten und am oberen Ende 
mit mehreren W urzelkdpfen besetzt ist. Das weisse Innere der W urzel ist reich an Milcli- 
saft. Der W urzel entsprossen mehrere einjahrige, linkswindende, federkielstarke, aber 1-— 2 cm 
lange, oft rotlich angelaufene, geriefte Stengel. Die Blittter sitzen in Entfernuugen von 2 bis 
3 cm, die jungeren auch d icliter; sie sind gestielt, einfach, dreieckig, spiesspfeilform ig, in 
eine lange, scharfe Spitze auslaufend; der Grund bat einen nierenfórruigen Aussehnitt, die 
seitlichen Lappen gehen ebenfalls in scliarfe Spitzen aus und haben jeder nach innen zu 
gerichtet einen scharfen Zahn (selten zwei). Die Seitenrander des Blattes treten etwas bogig 
hervor. Der Blattstiel ist gewdhnlich 2— 3 cm lang, w&chst aber bisweilen bis 5 cm. Die 
Blattflache ist kalii, drttsig punktiert, lebhaft grtln, unterseits kaum heller. Dem Grunde ent- 
springen fiinf handformig gestelite, nach den hervortretenden Spitzen geriehtete Nerven. Der 
Hauptmittelnerv hat auf jeder Seite 2— 3 Seitennerven; die Adern bilden ein mascliiges Netz. 
Die N erven treten besonders auf der Rttckseite starlc hervor und sind weisslich. Nebenblatter 
sind nicht vorhanden. Die Bluten stelien in drei- bis funfbliitigen Dichasien. Das erste Fuss- 
stiick derselben ist stielrund umPwird bis 15 cm lang, die Fussstiicke zweiter Ordnung, welche 
die drei Bluten tragen , etwa 2,5-— 3 c m , die Tragstiele weiterer Bluten sind noch kiirzer. 
Am Grunde der ersten Gabelung befinden sieli zwei lineal-lanzettliehe, 5— 6 mm lange Deck- 
blattchen, ebenso an den seitlichen Tragstielen, senkrecht zu den vorigen, aber kleiner. Der 
Kelch ist g lock ig, dachig, am Grunde verw achsen, ungleicli fiinfzipfelig mit zwei ausseren 
verkehrt-eiformigen oder breit linealen, kiirzeren (7 mm langen, 3 mm breiten) und drei inneren 
spatelformigen, langeren (10 mm langen, 5 mm breiten) Zipfeln, die alle am oberen, rótlichen 
Rande ausgerandet und in der Mitte mit heryorragendem  Spitzchen yersehen sind. Von 
diesen fiinf K elchzipfeln liegt der erste schief nach vorn, der zweite hinten in der Mediane, 
die ubrigen drei langeren folgen dann in a/.-Stellung. — Die grunlichgelben oder gelblich- 
weissen, schónen Bluten haben einen Durchmesser von 4— 5 cm und nebst der kurzeń Rohre 
eine Lange von 3,5— 4 cm ; sie sind weittrichterig-glockig, yerw achsenblfltterig, undeutlich 
funflappig, in der Knospe so gefaltet, dass der grosste Teil der Lappen durch ihren linken 
Teil bedeckt w ird, wahrend dazwischen schm ale, sehr verliingerte, gewdhnlich rotlich ge- 
fiirbte Dreiecke unbedeckt bleiben. Diese gefarbten D reiecke endigen in den Lappen in eine 
kurze, stumpfe, hervorragende Spitze. Staubbliltter fiinf, mit den Kronenzipfein abwechselnd, 
mit der Kronenrohre verwachsen, 2 cm lang, mit (i mm langen, pfeilformigen, oben spitzen 
Antheren, welche nach innen sieli in LJlngsspalten dffnen und am Rilcken mit dem Faden 
yerbunden sind. Im Alter wenden sich die Antheren so, dass sie nach aussen geoffnet er- 
scheinen. Der Pollen besteht aus beinalie kugeligen , kleinwarzigen Kornern. Der Frucht- 
knoten sitzt auf ringformig-wulstiger, dicker Scheibe, ist eiformig kugelig mit griinlichem,
1,5 cm langem Griffel und zweizipfeliger Narbe, dereń Zipfel etwa 3 mm lang, gabelig ge- 
spreitzt, halbstielrund, auf der ausseren convexen Seite papillós sind. Die Frucht ist eine 
vom  kaum yergrosserten Kelch umschlossene, zweifaclierige, yierklappige, eiformige, 8— 10 mm 
lange, 5 mm breite, sehr kurz bespitzte, strohgelbe K apsel, welche in jedem  Fache zwei 
schwarze, stumpf dreieckige, w arzige, 2 mm lange und etwa 1,6 mm dicke Samen enthalt. 
Der Nabel sitzt an der zugespitzten Kante der Samen, welche an den in der Mitte endenden, 
die Samenleisten tragenden Rilndern der Fruchtblatter angeheftet sind. Der Same besitzt 
grosse, stumpf yiereckige, am Grunde nierenformige, an der Spitze ausgerandete, in der Samen- 
schale gefaltete Keim blatter; das W urzelchen ist nach dem Nabel gerichtet, das Niihrgewebe 
ist wenig entwickelt und zeigt die Eindriicke des gefalteten Keimlings.

Vorkomin.cn. Die Heimat der Pflanze sind die óstlichen Mittelmeerllinder, insbesondere 
Kleinasien, Syrien, M esopotam ien; ihr Hauptdistrikt geht von Smyrna ii ber den Taurus durch 
Anatolien und Cappadocien, nach Syrien und Kurdistan; sie ubersteigt aber auch den Kaukasus



und findet sich im siidlicben Russland, auf der Krim, im Peloponnes imd auf den griechiscben 
Inseln ; dagegen wiichst sie niclit wild in Agypten und den ubrigen M ittelmeerlandem. Sie 
liebt Gebiische sehr sonniger Hugel sowohl in der Ebene ais auch im G ebirge, wo sie 
1500—2000 m hoch steigt. Um Smyrna und Aleppo wird die Pflanze zur Gewinnung des 
Milchsaftes kultiviert.

Bliitezeit. Juni bis August.
Narae und Geschiclitc. S m m m onium  kommt von <sxam6m, graben und <jxu[t(ia, die Grube, 

im Anschluss an die breite Rinne, welche man bei der Milchsaftgewinnung schon von Alters 
ber um die Pflanze zu machen pflegte. (h n volvu lu s  von convólvo, zusammenwickeln. —  Uer 
erhartete Milelisaft hiess bei den Griechen auch D ia y r y d iu m ; F l t t c k ig e r  leitet den Namen 
von ()uxQv, Thrane, und ihrem Diminuthuun óaxQi><hov, „Thranchen, Trópfchen“ ab von der Form 
der besten Sorte. Der Milelisaft hiess auch Colophon, nach der nahe Smyrna gelegonen Stadt; 
es ist schon seit den altesten Zeiten bekannt, und schon in jenen fernen Tagen wurde uber 
die vielfachen Verfalschungen der Drogę geklagt. —  Im 10. Jahrhundert wurde das Mittel 
in England eingefdhrt; im 10. Jahrhundert kulti.vierte man die Pflanze in V enezien ; im 
.Jahre 1856 wurde einem englischen Arzte in Smyrna ein Patent erteilt auf die Darstellung 
besonders reinen Scanimoniums, des sog. Patent-Scaminonium.

Pharmazeutisch w ichtig sind R adke Scam m uniue, Scam m onium  und R esin a  Rcam moniae.

I. ltiidix Scammoniae ist die von den Nebenwurzeln befreite, in etwa 15— 20 cm 
lange Stiicke zerschnittene, getrocknete W urzel der Pflanze. Dieselbe bildet sch w ere , in 
Wasser untersinkende, holzige, harte, cylindrisclie (selten gespaltene) Stiicke, bis etwa 15 cm 
Lange und 2—6 cm Dicke, an denen niclit selten mehrere astige Kopfe wahrzunelimen sind. 
Aussen ist die getrocknete W urzel lehmfarbig, oben dicht ąuerrunzelig, weiter unten mit 
tiefen LRngsrunzeln, Gruben und Lochem  bedeckt und unregelm&ssig zerklilftet, niclit selten 
etwas gedreht. Auf dem Querschnitt erscheint sie etwas heller, weisslich braun ; die dtinne 
Rinde ist gegen das Innere niclit scharf abgegrenzt; das letztere zeigt eine grosse Anzahl 
rundlicher Xylem biindel, w elche durch beinahe weisses Phloem getrennt werden. Dieser 
Unterschied tritt an der befeuchteten W urzel noch deutlicher hervor. Geschmack siisslich, scharf.

Anatomie. Die merkwiirdige Structur der W urzel verdankt ilire Entstehung folgendem 
Vorgange. In dem primaren Xylem teil findet sich neben Tracheen und Ilolzfasern unver- 
dicktes Xylem parenchym , welches lange in toilungsfahigem Zustande bleibt. Dieses Parenchym 
erzeugt um jedc Gefassgruppe ein allseitig ausgebildetes Kambium, welches bei lebhafter 
Thatigkeit nach innen die Xylem elem ente vermelirt, wahrend nach aussen Phoemformen mit 
Starkę-, Oxalat- und Sekretzellen gebildet werden. Dadurch werden die Xylem gruppen bald 
in derW eise voneinander getrennt, dass die kreisfOrmige Anordnung vollstandig yerschwindet. 
Allmahlich stellt auch das primare Kambium seine Thatigkeit ein, wahrend die neugebildeten 
besonderen Kambiumringe weitere Teilungen erfahren. Die hier erzeugten Gewebeformen 
gleichen durchweg der Beschalfenheit der primaren, insbesondere namentlich in so lem , ais 
die Phloemteile Sekretbehalter enthalten, die Xylem teile dagegen nicht. Die Sekretbehlilter 
sind Parenchymzellen, die durch Grosse und Inhalt von den umgebenden Zellen sich unter- 
scheiden, nicht aber oder nur wenig in der Struktur der W and, in welche bisweilen eine 
Korklamelle eingelagert ist. Solche Zellen liegen gewdhnlich in grosserer Anzahl uberein- 
ander und bilden senkrechte Reihen, welche nicht selten von Sklerencliym- oder Oxalatzellen 
unterbrochen werden. Der Inhalt wird, seiner weissmilchigeri Beschalfenheit w egen, meist 
ais Milchsaft bezeichnet. Er ist aber eigentlich ein solcher nicht, sondern nur ein llarzsaft, 
da ihm der Gelialt an Kautschuk fehlt, welclier bewirkt, dass Milehsafte nach dcm  Erstarren 
durch W asser nicht wieder emulgiert werden konnen.

II. Nciimmomum, D ia g y r iu m , englisch : S ca m m m y, franzdsisch: R cam m onh, griechisch: 
2Zxa.fii.iw4u, spanisch: E scam m m ea, portugiesisch: .Escammonea, italienisch: Scam m onea, hollandisch : 
Scam m onea karu, norw egisch : Shammonia harpiks, rum anisch: Ruld, diinisch: S cam m m ea. - 
Scam m onium  ist der eingetrocknete IJarzsaft der Pflanze. Zu seiner Gewinnung wllhlt man 
drei- bis vierjahrige Stdcke und umgiebt sie mit einem 10— 15 cm tiefen Graben, entfernt 
die Triebe und schneidet die W urzel etwa 5— 7 cm Liber der Sobie des Grabens an. In die 
Wunden steckt man flachę Muschelschalen, in denen der gelblich weisse, dicke, milchahnliche 
Saft sich sammelt. Diesen Saft lasst man erharten, nimmt ihn darni aus den Schalen, er- 
weicht ihn durch etwas W asser, ballt ihn zu unregelmassigen kegelflhnlichen Stiicken zu- 
sammeri und trocknet ihn abermals. So erhalten ist das H camm onium  sehr rein und fiilirt die 
Namen re in  es oder J u n g f e r n s c a m m o n iu m , R m m m m iu m  p u ru m  rdrgineum , Scamimony p iire , 
Yirgin R cam m m y, ftw n m m iee  p u re  ou vierge. —  Meist aber kommt es durch Zusatze yerunreinigt in 

den Handel und enthii.lt dann oft Mehl, Kreide, Gyps. — Man unterscheidet heute folgende 
Ilandelssorten:

Scammonium lmlepense, Scammonium vorr Ilaleb oder Aleppo. Dasselbe wird in der 
Umgegend von Aleppo, zum geringsten Teile auch siidlich davon bis zum See Tiberias und 
dcm Berge Ccirmel in feyrien nach den eben erwiihnten Methoden gewonnen. Das reine 
Scammonium bildet gummUlhnliche Stiicke von meist rotbrauner Farbę, glasgianzendem scharf* 
kantigem Kr uch und meist weiss bestaubter Oberflache. Mit dem feuchten Finger benetzt,



giebt es auf der Oberflache eine weissliche Emulsion. Das weniger gute, welches meist durch 
Abschaben der nach Entfernung der Schalen austretenden Massen gewonnen wird und durch 
Rindenstucke, Holz und anderen Schrautz verunreinigt ist, sieht mehr grau und triibc ans und 
giebt mit dem befeuchteten Einger eine grtine Emulsion. Solange ais das Seammonium an 
Alkohol oder Ather 70— 8 0 °/0 losliche Bestandteile abgiebt, kann es ais gut betrachtet werden.
Unter dem Mikroscop sollen feine Splitter oder das mit Glyserin befeuchtete Pulver lceine 
Starkę erkennen iassen und mit verdtinnter Salzstture benetzt, soli es keine Blasen von CO2 
entwickeln. K ocht man Seammonium mit W asser, so soli die Fliissigkeit nach dem Erkalten 
durch Jod nicht blau gefarbt werden. Fremde Harze werden aus der Losung des Scammoniums 
und Kalilauge abgeschieden, wenn man sie mit verdUnnter Schwefelsaure iibersattigt, wobei 
reines Seammonium nicht gefallt wird.

Sciimmoniuin smyrnaenm, Seammonium von Smyrna. Man gewinnt es, wie das vorige, 
in der Um gegend von Smyrna, nórdlich bis Brussa und Boli, stldlich bis Macri und Adalce, 
ostlich bis Angora. Das meiste kommt aus dem Thal Mendereh, von Kirkagach und Demirjik, 
nórdlich von Smyrna. Die Beschaffenheit dieser D rogę ist sehr versch ieden ; es findet, sich 
sehr gutes Seammonium darunter, aber auch so stark verunreinigtes, dass durch Alkohol nur 
r>— 6°/,, davon gelost werden. Deshalb gilt diese Handelsware ais minderwortig.

Yerweeliselungen. Ais Seammonium wird ferner bezeichnet:
3. Seammonium antioehicum, der Milchsaft __von P erip loca  Secm none (L.) Delile oder 

Secam one A lp in i Roem er & Schultes (A p ocyn a cea e) in Agypten und nordlicliem Afrilca.
4. Seammonium monspeliaeum sen gallicum, Seammonium von Montpellier, der aus- 

gepresste und eingetrocknete Milchsaft von C ynan ch um  ‘m onspeliaeum  L., fA sd ep iad aceae)  im siid- 
lichen Frankreich, Spanien und Griechenland. Schwarze Kuchen von schwacher W irkung.

5. Seammonium germanicum, nach franzosisclien Angaben das Extrakt der Zaun- 
winde Cah/steyia S epium  R. Br. (C<mvolvulaceae.J

6. Seammonium europaeum ist der getrocknete Milchsaft von Jjuphmiria C yparissias L. 
( Euphorbiaceae).

III. Resina Seammoniae, R esin a  Scam m onii. Das reine Harz der Pflanze, welches man 
heute an Stelle der eben beschriebenen Rohdroge oder der W urzel anwendet, erhalt man durch 
Ausziehen der W urzel oder des Scammoniums mit starkom Alkohol, Abdestillieren des letzteren 
und wiederholtes Kneten des Ilarzes mit heissem W asser, endlich Trocknen der Masse im 
Sand- oder W asserbade. A uf diese W eise gewonnen, bildet die R esin a  Seam m oniae ein der 
R esin a  ja lapae  almliches Harz, welches in A lkohol und Ather leiclit loslich, in Scliwefelkohlen- 
stoff unloslich ist. Mit dem befeuchteten Finger gerieben, giebt es keine Emulsion. Seine 
Farbę ist dunkelbraun, in dunnen Splittem rot durchscheinend, leiclit glasglanzend, zerreiblich 
und giebt ein weisses Pulver. In Alkalien ist es leiclit łbslich und wird aus dieser Losung 
durch Ubersattigen mit verdiinnter Schwefelsaure nicht wieder gefiillt. —  Die Ausbeute be- 
tragt bei gutem Seammonium 70— 80°/H, bei guter W urzel etwa 6— 10°/0.

llesina Seammoniae alba. Dieses beinahe vollstandig Aveisse Scammoniumharz (Patent- 
Scaminonyj erhalt man, indem man die schwach alkalisch reagierende Losung des Scammonium- 
harzes in Alkohol von 90°/0 genau mit verdtinnter Schwefelsaure neutralisiert. Dieselbe 
scheidet einen braunen klebrigen Absatz ab unter starker Trubung der Fliissigkeit, welche 
selbst ein fast farbloses Filtrat liefert. Letzteres giebt nach dem Abziehon des Alkohols und 
Trocknen des Ruckstandes das Harz ais geblich weisse, zerreibliche Masse, welche fast voll- 
standig aus Jalapin besteht und in Ather vollstandig loslich ist.

Bestandteile. Das reine Scammoniumharz besteht zum grossten Teil aus einem 
Glycosid, welches zuerst Scammonin genannt wurde, dessen Almlichkeit mit dem in den 
sogenarmten Jalapenstengeln, den W urzeln der Ipom oeą m-izabensis Ledanois (C onvolvu laceae) 
enthaltenen Jalapin schon bald nach seiner Darstellung durch J o h n s to n  1840 erkannt wurde. 
Spiitere Arbeiten von S p ir g a t is  1860 bewiesen die Identitat von Scammonin und Jalapin, 
welche durch die Ver,suche von S a m e ls o n  1883 und K r o n e r  1892 bestiltigt wurde. Unter- 
suchungen des Jalapins wurden von den genannten Chemikern und von P o le c k  1892 ver- 
oifentlicht, aus denen im wesentlichen Folgendes hervorgeht:

Jalapin C 34 I I 56 O 10 ist eine weisse oder schw ach gelbgefarbte Masse, die bei 150° 
schm ilzt; in W asser ist es nicht loslich, wohl aber leiclit in A lkohol, Ather und Chloroform. 
Schwefelsaure lost es farblos, farbt sich aber allm ahlich dadurch rot. Conc. Salpetersiiure 
oxydiert das Jalapin zu Kohlendioxyd, Isobuttersaure und der der Sebacinsaure isomeren Ipom- 
saure; Kaliumpermanganat erzeugt Oxalsaure, Isobutterstture und Oxyisobuttersaure. Ver- 
dunnte Salzsaure spaltet das Jalapin beim K ochen in Zucker und Jalapinol C ł0 I I30 O 3, w elches 
blumenkohlahnliche krystallinische Massen bildet und bei 62° schmilzt. Es ist das Anhydrid 
der Jalapinolsaure C]0 H82 O1, welche bei 64° schmilzt. Sie entsteht durch Lósen des Jalapinols 
in Kalilauge und Fallen mit verdiinnter Saure. Jalapin geht mit schmelzendem Kali in die 
vierbasische Jalapinsaure C34 H110 O48 uber. (S a m e ls o n -P o le c k ) . tiber die Zusammensetzung 
und die Basizitat der Jalapinsaure (P o le c k )  oder Scammoniumsaure (S p irg a t is )  herrschen 
zur Zeit nach D ifferenzen; S p ir g a t is  giebt der Saure die Form el C08 H118 0 3S und erklart,



dass sie drei At. Baryum aufzunehmen im stande sei. — (Altc Aquivalentform el des Baryumsalzes: 
q «8 jj®« o 32. 3 Ba O .) — K ro m e r  komrnt zn wesentlich anderen Formeln. Nach ihm ist 
Scammonin C8S II10,1 O43, Schmelzg. 131®, Scammonsaure (zweibasisch) C22 0 1R. Ais
Oxydationsprodukte des Scammonins durch Salpetersaure erhielt K r o m e r  Kohlendioxyd, Oxal- 
s&ure, Baldrian-, Buttersaure und die Isomere der Sebacinsaure; durch Kaliumpermanganat 
Oxal-, Baldrian- und Scammonolsaure. Nach ihm spalten SSluren das Scammonin in zweimal 
Scammonol und sechsmal mannoseahnlichen Zucker. Aus dem Scammonol entsteht die ein- 
basische Scammonolsaure.

H andclsbcriclite. Nach F lU c k ig e r  & I la n b u r y  exportierte Smyrna im Jahre 1871 
Scammonium im W erte von £  8320, 1872 fur £  6100 =  3700 k g ; A leppo ungefalir viermal so- 
viel. —  1890 wurden von Alexandrien 1500 kg exportiert, dagegen 170 000 kg Scammonia- 
wurzeln. 1894 waren nach den Handelsberichten von G eh e  & Co. die Zufuhren unzureicliend, 
weil die tiirkische Regierung das Sammeln beschrftnkt hatte und Aussicht vorhanden war, 
dass die Regierung selbst die Kultur der Pflanze und die Gewinnung des Harzsaftes Uber- 
nehmen werde.

Anwemlung. Die W urzel dient nur zur Darstellung des reinen Scammoniumharzes ; 
das aleppische Scammonium, mehr aber nocli das reine Harz dient in Verbindung mit Colo- 
quintenextrakt und Calomel ais Abfuhrmittel. Aleppisches Scammonium wirkt zwei- bis drei- 
mal so stark ais smyrnaisches. Ais anregendes Mittel dient die lie s in a  Scam m oniae in Dosen 
von 0,02—0,04 g drei- bis vierm al tag lich ; ais Drasticum in Einzeldosen von 0,15— 0,4 g ; 
ais Maximaldosis ist 0,5 g anzusehen. (H ager). Das gereinigte Harz besonders flndet sich 
heute noch in den meisten giiltigen Pharmacopoen vor, wenngleich es durch Jalapenharz, 
von dem es sich durch seine Loslichkeit in Ather unterscheidet, leicht ersetzt werden konnte.
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Macrotomia cephalotes De Candolle.
Syrische Alkanna.

Syn . M u nh yu  ceplmlotes Boissier. M m ib ya  conglobata Boissier. A rnolda O p lud otes  DC. 
A m e l i a  d en ń fłora  Ledebour. L ifl io s p e n m m  densiflorum  Ledebour.

Familie: B oira g in u cea e. U n t e r fa m i l ie : A nchuseae. G a ttu n g : Macroto-iuia DC.

Besehi eilnuig. Die schone, ausdauernde Pfianze ist eine Zierde der alpinen Gegenden 
des Orients. Aus einer dieken, in eine grosse Anzahl konzentrischer Blatter zerkliifteten, mit 
rotem Farbstoff ubersiittigten, meist einkopfigen W urzel, welche, vielfacli hin- und hergebogen, 
schief in dem Boden verliiuft, entspringt ein von einer Blattrosette umgebener, kantiger, rauh- 
haariger, bebl&tterter, niclit astiger Stengel, weicher 30— 50 cm hoch wird. Der W urzelkopf 
iilterer Pflanzen liiuft zuniichst in einen bis 10 cm langen Z op f dichter graubaarig borstiger 
Schuppen aus, die aus den Resten vorjahriger Basalblfttter bestehen. An der Spitze dieses 
Zopfes entspringen dann die Basalblatter selbst. Diese sind lineallanzettlicli oder lineal, spitz, 
zur Bliitezeit etwa 8 cm lang und 6— 8 mm breit, einfacli ganzrandig, am Grundę mit schnee- 
weissen oder etwas yiolett geftlrbten, seidenglilnzenden, abstehenden Borsten besetzt, welche 
auf beiden Seiten der Blatter sieli fortsetzen, aber dort eine weniger leuchtend weisse Farbę 
besitzen, sich dicht an die Oberflache anschm iegen, und da sie der Oberflache des Blattes 
nichtsdestoweniger eine ungemein rauhe Beschaffenlieit erteilen, ais Striegelborsten zu be- 
zeichnen sind. Die Blatter sind gelbgriin, erscheinen aber durcli die Beliaarung graugriin, 
sodass die Pflanze, wenn sie alter wird und die lebhafte Fiirbung der Blatter abnimmt, ein 
vollkom m en aschgraues Ansehen erlialt. An iilteren Blilttern, welche 2— 2,5 cm  breit und 
20— 25 cm lang werden, andert sich die Behaarung. Man unterscheidet schon unter der Lupę 
lange, grobe Ilaare , die einer W arze der Oberliaut entspringen, und zartere, die nur Aus- 
sttllpungen einzelner Zellen zu sein scheinen. Genauere Betrachtung lehrt, dass die groben 
Haare einzellig, innen holil, aussen, mit Ausnahme der glashellen, scharfen Spitze, dicht mit 
W arzeń besetzt sind, wiihrend ihr Lumen oft mit Substanz angeftlllt erscheint. Die feineren 
Haare sind dagegen substanzfrei und an der Oberflache mit Schuppen bedeckt. —  In der 
Jugend erkennt man auf der Ruckseite der Blatter den etwas hervortretenden Mittelnerv, und 
nur bei der Betrachtung der Blattflache gegen das Liclit bemerlct man noch zwei scliwache 
Parallelnerven zu beiden Seiten der Mittelrippe. Im Alter treten diese Parallelnerven kraftig 
hervor, auch werden noch zwei randlauflge Nerven siclitbar, welche alle, besonders auf der 
Ruckseite, sich durch ihre weisse Farbę auszeichnen. Die Stengelbliltter sind den grund- 
standigen ahnlich, wechselstltndig, sitzend, aber bedeutend schmiiler (7— 8 mm im aus- 
gewachsenen Zustande) und kiirzer (hdchstens 10 cm lang); an jiingeren erkennt man nur 
den M ittelnerv; an iilteren dagegen auch, am Grunde wenigstens, die beiden Parallelnerven. 
Dem Bliitenstanda sich niihcrnd, werden sie immer kleiner und schmiiler und gehen ohne 
Formiinderung in Sttitzbliitter des Bliitenstandes und Deckbliitter der Einzelbluten Liber. ■—- 
Der Blutenstand bildet im Anfange des Aufbluhens einen schonen, grossen, dichten Kopi' von 
8— 10 cm Durclimesser, voller goldgelber Bluten von der Form  der P rim u la  ela tior L ., aber
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gestutzt durch einen Buschel von nahezu gleicligestalteten Deckblattern imd Kelchzipfeln, 
welcher von der Blumenkrone weit Uberragt wird. In spEteren Stadien wftclist dieser K opf 
zu traubig gestellten W ickeln ans, sodass nun der Blutenstand eine kugelige oder lialb- 
kugelige Ifispe von 20 cm und mebr Durchmesser zeigt. Die einzelnen Astę erreichen bis 
10 cm Lange und tragcn je  15— 20 Bliiten. Diese stohen ausserhalb der Mediane ibres Fuss- 
stiickes in der Achsel von zuletzt 3 cm langen, 4 mm breiten, allmahlich in eine Spitze ver- 
schmalerten Deckblattern, jedocli ebenfalls nicht in der Mediane derselben, sondern seitlich 
nach der Hauptachse liin yersch oben ; die Deckbliitter selbst erscheinon also nach vorn ge- 
rtickt. —  Die einzelnen Bliiten sind gestielt. Der Stiel derselben ist hochstens 2 mm lang, 
raubhaarig, die Kelchrohre nur 1 mm lang, glockig, inwendig kabl, aussen seidenglanzend 
rauhhaarig und geht in fiinf je  3 cm lange, 2 mm breite, am Grundę dicht —  spiiter zer- 
streut —  weissseidenglanzend-rauhhaarige, lineale, in eine stumpfe Spitze auslaufende, klappige 
Kelchzipfel iiber, von denen der unpaare fiinfte Zipfel von der Hauptachse abgewandt, der 
Spitze des W ickels zugewandt steht. Die auf dem BlLitenboden stehende Korolle hat eine 
zylindrische, 3,5 cm lange, also den Kelch iiberragende, nur am Grunde ein wenig erweiterte 
Rolire, welche von zwanzig Langsnerven durchzogen wird und am kalilen, klappenlosen 
Schlunde die den Kelchzipfeln gegenOberstehenden Staubgefasse tragt. Sie ist am Grunde 
blassgelb, am Schlunde leuchtend gelb gefarbt und lauft in einen trichterformigen, aus- 
gebreiteten, funfzipfeligen, abwftrts deckenden Saum iiber, dessen. Lappen etwa 12 mm lang 
und 8 mm breit, verkehrt eiformig sind und von einem IIauptnerven und einem reicli ver- 
zweigten Adernetz durchzogen werden. Rolire und Saum sind innen kahl, aussen an den 
Nerven mit einzelnen Haaren besetzt. Besonders ausgebildete Nektarien sind nicht vor- 
handen. Die Staubblatter am Schlunde der Eohre sind fast sitzend; die Antheren sind 2— 3 mm 
lang, 1 mm breit, langlicli-lanzettlich  und zugespitzt, briiunlichgelb mit hochgelbem  Ver- 
bindungsglied. Der Pollen erscheint trocken zweikndpfig; in W asser gebracht, erscheint er 
ais stumpfgokielte Saule mit abgerundeten Endflachen und ist nur wenig Btnger ais breit. 
Der oberstandige Fruchtknoten ist sclion friihe in vier „K lausen” zerteilt, welche etwa 1 mm 
lang, oval, am Seheitel mit einem scharfen Kieł und einer nach der Bliitenachse gerichtetcn 
Spitze versehen sind. Zwischcn ihnen erhebt sich der lange, gelbe Griffel, mit gelber, 
kopfiger, durch eine Riefe zweiteiliger Narbe. W ie haufig bei den Borragineeu, so ist auch 
hier eine Ileterostylie zu bemerken. Dieselbe unterscheidet sich hier insofern von anderen 
Form en dieser Erscheinung, ais die Staubblatter und die Blumenkronenróhre kaurn davon 
beeinflusst zu sein scheinen. Die Staubblatter behalten Form und Stellung bei und die Eohre 
erweitert sich kaum merklich an dem Anheftungsort derselben. Der Griffel allein ist bei 
der kurzgriffeligen Form 2 cm lang, die Narbenlappen sind aneinander geschm iegt; bei der 
langgriffeligen Form ist der Griffel 4 cm  lang, ragt weit aus der Blumenkronenrbhre heraus 
und seine gestielten, kopfigen Narbenlappen stehen spreizend von einander ab. Zur Fruclit- 
zeit macht sich eine betrachtliche Vergrosserung aller vorhandenen Teile bemerkbar. Der 
Fruchtstiel erreicht 1 cm Lange, die bleibenden Kelchblatter werden 4 —5 cm lang und etwa 
4 mm breit; die Teilfruchte, von denen sich selten alle v ier, sondern nur eine bis drei ent- 
w ickeln, werden 6 mm hoch, 4 mm breit und 3 mm dick, blassbraunlich, fein punktiert, 
eiformig, aufrecht, mit stumpf dreieckigem Q,uerschnitt, nach innen und am Seheitel mit 
hervorspringender scharfer Kante, auf dem Itucken abgerundet und am Grunde mit einer 
nur wenig ausgehohlten Ansatzflache verselien. Innen sind die Klausen aschgrauglanzend 
und enthalten einen breiteiformigen, plankonvexen, an der einen Seite scharf zugespitzten, 
feinrunzeligen Samen von gelbbrauner Farbę, dessen Nabel auf der Mitte der Aachen Seite 
sich beffndet. In der nach oben gerichteten Spitze des Samens liegt das W ffrzelchen des 
Keimlings, dessen zwei Aeischige, gelbbraune, durclischeinende Kotyledonen die Samenschale 
vollstandig ausfulien. Nahrgewebe fehlt.



Yorkommen. Die Pflanze wachst an felsigen, sonnigen Stellen alpiner Gegenden des 
Orients, am Berge Chelmos auf dem Pelopones, auf dem bithynischen Olymp, in den nord- 
anatolischen Gebirgen, Lycien, dem Cilicischen Taurus, in Capadocien, am Aluiagh, Berydagh 
in Cataonien, Belchendagh bei Charput, am Goeldagh in KLein-Araienien.

Gescliickte. Die W urzel dieser Pflanze sammelte Professor H a u s s k n e c h t  auf seiner 
Reise nach Luristan 1883 und sprach schon damals die Vermutung aus, dass dieselbe ais 

Radia: Alkannae“ gebraucht werden konnte; diese Originalesem płare beflnden sich im Stiidtischen 
Museum zu W eimar. Inzwischen ist sogenannte syrm lw Alkanmt im Handel erschienen und 
ich yerdanke der G-ute der Firma G e h e  & Co. ausgezeiclmete Muster der D rogę, die im 
Begriffe stehfc, der ungarischen W urzel wirksame Konkurrenz zu machen. Das genaue Studium 
dieser und der H a u s s k n e c h t ’ schen W urzel ergab mir die vollstandige Identitat beider Drogen.

Pharmaccutisch wichtig ist die W urzel dieser Pflanze ais R adia: A lkan nae syriaca . Die 
D rogę kommt in yerschiedenen Dimensionen im Handel vor. Grosse Stticke erreichen 
40—50 cm Lange bei 5 cm Durchm esser; kleinere 10— 20 cm  Lange und 1 — l ł/„ cm  Durch- 
messer. Oben ist die W urzel yielkopfig, die K ópfe sind mit yiolettgrauen, borstigen Ilaaren 
diclit umgeben, welclie an der Spitze der Aussenschalen sitzen. A uf den Kopfen flndet man 
nicht selten Biischel von grundstandigen Blattern, die sclimallineal, grau und grauborstig- 
seidengUinzend sind. Die W urzel steigt, spiralig sich drehend und yielfach hin- und her- 
gebogen, senkrecht nach unten; spAter verlAuft sie oft mehr o der weniger horizontal. Sie 
ist schwarzviolett, harzig-m etallisch-glanzend, von schwachem , an Campecheholztinte er- 
innerndem Geruch. Sie sclieint beim ersten Anblick nur aus pergam entartigen, sich ab- 
losenden Blattern zu bestehen; die Aussersten Blatter sind yielfach wellig ąuerfaltig, un- 
deutlich lilngsstreifig; durchbrecliende Ilóker zeigen die Reste von Nebenwurzeln, die man 
hier und da noch erlcennen kann. So erinnert das Aussehen der D rogę in yieler Ilinsiclit 
an die obsolete C ortex Cassiae ca ryop h y lla ta e ; im Innem  allerdings unterscheidet sie sich 
wesentlich davon. —- Zwischen den inneren Blattern zeigen sich solche mit hellerem Q,uerschnitt 
und holziger Beschaffenheit, immer wieder unterbrochen von schwarzen Pergamentblattern. 
Der Ilolzkorper ist demnach yollstandig zerkluftet und in flachę Bander aufgelost. Nur in 
seltenen FAllen ist es m oglich, einen zusammenhangenden Ilolzkorper herauszufinden. Dies 
ist gewóhnlich der Fali, wenn die fiirbenden Schichten nur sehr mangelhaft und sparlich 
yorhanden sind. Lost man solche Ilolzkorper heraus, so bem erkt man, dass sie an gewissen 
Stellen von den Farbbiattern gespalten werden, wahrend sie im weiteren Verlaufe sich 
wiederum yereinigen. Auf diese W eise entstehen Schnallenbildungen mannigfacher A rt, die 
man mit den bei den Pilzen beobachteten wohl in der Form , nicht aber in Form  und Ent- 
w ickelung yergleichen kann. Ich yerdanke der Giite der Herren G e h e  & Co. ein schónes 
Stiiek der W urzel von 30 cm  Lange und 4 cm Durchmesser, das unter besonders ungimstigen 
Umstanden —  in Felsspalten oder dergleichen —  gewachsen sein muss, aber iiber die Bildung 
der eigentiimlichen Struktur der W urzel scheint Aufschluss geben zu konnen. Von aussen 
gleicht dasselbe einem Stiiek Rollentabak und macht den Eindruck, ais ob funf flngerdicke 
Rollchen zu einer dicken Rolle zusammengedreht seien. A uf dem Q,uerschnitt dagegen zeigt 
sieli, dass das ganze Stiiek aus einem Holzkern besteht, dessen nach aussen yorspringende 
Lappen von zahlreichen farbstoffhaltigen, pergamentartigen Sclialen bedeckt sind, wahrend 
das Ganze strickahnlich zusammengedreht ist. Solclier ziem lich fest iiber einander liegender 
Farbschalen kann man neunzehn bis dreissig zahlen. Der H olzkorper dieses Stiickes zeigt 
nur einen zentralen, graubraunen Kern, umgeben von einer dunkelbraunen Linie, und um 
diesen K órper herum unregelmassige, halbmondformige Schichten von derselben Farbę, durch 
dunklere Linien getrennt. —  Der Ausserste Teil des I-Iolzes endlich sieht lebhaft stroligelb aus.

Anatomie. Das IIolz zeigt kein eigentliches Zentrum und keine Markstrahlen. Spiral- 
gefasse yerschiedener W eite (0,015— 0,075 mm) durchziehen den H olzkorper, von Libriform



begleitet; es folgt das Cambium, dann das Phlo6m mit massig verdiclcten Bastfasern von 
0,30— 0,33 mm Lange und 0,030— 0,050 mm W eite, zwischen denen Siebrobren aber nicht 
mehr zu eikennen sind. Das Eindenparenehym scheint zuerst der Sitz des Farbstoftes zu 
sein, w iii) r en d Ober Kork und Epidermis die D rogę keinen Aufschluss giebt. Ahnliche Farb- 
stoffzellenschichten scheinen aber nachtrSglich durch ein Folgemeristem irmerhalb der GefSlss- 
btlndel gebildet zu werden und selbst langere Zeit in teilungsfahigem Zustande zu bleiben, 
sodass Farbstoflschiehten und Holzschiehten miteinander abwechseln und sich ais dunkle 
Linien bez. graubraune Schichten erkenntlich machen. GOnstigen Falles konnen dann die 
fiirbenden Schichten sich derart yerm ehren, dass sie, selbst in BBttter zerfallend, sieli und 
die abgetrennten Holzkorper vollstandig isolieren. — Die Farbblatter bestelien aus drei auf- 
einander liegenden Zellsehichten. Die ftusserste hut beinahe isodiametrisclie, verscliieden 
gestaltetc Zellen, die durch rotę W andę getrennt werden. Der Farbstoff sitzt also hier in 
der Zellenwand. Ihro LSiige betragt 0,06— 0,02, ihre Breite 0,05— 0,03 mm. Das Protoplasma 
hat sich meist in zwei bis drei Teile gespalten, in dereń jedem  ein dichterer Kern zu be- 
obachten ist. Der Inhalt diesel’ Zellen ist nur schwach gefarbt. Die mittlere Schicht ist 
nahezu farblos; die Zellen sind langgestreekt, denen der ersten Schicht parallel gerichtet und 
von der Form der Bastfasern, 0,015— 0,035 mm breit und 0,15-— 0,18 mm lang. In jeder Zelle 
befinden sich eine, seltener zwei, rotgelltrbte Protoplasmakugeln. —  Die innerste Zellschicht 
endlich ahnelt wieder der ersten; die trennenden Wilnde erscheinen aber jetzt weiss, wffhrend 
der Inhalt intensiv rot gefarbt ist. Der Farbstoff ist also hier im Zellsaft aufgelbst gewesen; 
der letztere hat den Farbstoff beirn Eintrockrien ais rotę Schicht an den W anden abgesetzt. 
Die am oberen Ende der Farbblatter befindlichen Haare sind einfach, am Grunde violett, an 
der Spitze farblos; sie luiben starli yerdiclite W linde und ein Lumen gleich der Wandst?irker 
welches bis in die iiusserste Spitze hinaufreiclit.

l le s ta n d te i le . Beirn Ausziehen der zerkleinerten W urzel gaben 280 g eines Durcli- 
schnittsmusters 26 g Rohalkannin, das sind 9,13l)/ 0- Der Farbstoff scheint mit dem aus Alkanna 
erhaltenen identisch zu sein. Ich hoffe dariiber weiter berichtcn zu konnen. Jedenfalls ist 
die Ausbeute eine um 50— 80°/0 reiehere und der TJmstand, dass nahezu die ganze D rogę 
aus fiirbenden Rindenstucken besteht, die nicht abbiattern, sichert ilir eine bleibende Bevor- 
zugung vor der ungarischen W urzel. Freilich wird der Alkannafarbstoff wenig mehr ge- 
braucht, doch giebt es immerhin Operationen, bei denen er durch andere Farbstoffe nur 
schwer ersetzt werden kann, z. B. zum Fiirben von Fetten und atherischen Olen.

L i t t e r a t u r .  Beschreibung und Abbildung. M acrotom ia, A. D e  C a n d o lle , Prodrom. X . 26. —  
B a illo n , Histoire d. PI. X . 385. — M u n b y a , B o i.ss ie r , Flor. or. IV. 211. 212. — B o is s ie r ,  
Diagn. or. ser. I. X I. 116. —  A m e lia , A. D e  C a n d o lle  1. c. —  B en th a m  & H oo lce r , Gen. 
II. 826 n. 63. —  L eptan tlie  KI. in Prinz W aldem. Reise, Bot. 95. t. 63. —  J ąryan tłw  Stev. 
Buli. Mosc. 1851. I. 599. —  Bot. Mag. t. 7003. —  Pharm. Centralh. X X X V II. 149.

Drogę. V o g t h e r r ,  Pharm. Centralhalle X X X V II. 148.
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Scopolina atropoides Schultes.
T o l lk i r S c h e n a r t i g e  S c o p o l i e ,  G lo c k e n b i l s e n k r a u t .

Syn . A tra p a  a m iio liu i  Scopoli. Sropota a irn io lim  Jac<j. H yusryantits Srojiolia L. S w polina  
trkliotonui Moencli. Scopolia carniolica  G. D o n . Scopula Scopolia  Karstcn.

F a m ilie : Sofamwear. Jussieu. U n t e r f a m i l i e Hytmymumc Juss. G a ttu n g : Swpohina 
Schultes.

Beselireibung. Die.se Pflanze ist eine kable, aufreehte Staude mit fingerdiekem, wage- 
reehtem , knotig ftstigem, ausdauerndem W urzelstoclc. Der Stengel wird 4.0— 60 cm lioch, 
ist iiugerdick fleischig, nicht oder nur wenig yerzweigt, unten mit kurzeń, lflnglioh linealiseJien, 
stumpfen, etwa 8— 10 mm breiten, nacli oben langer und grosser wordenden sdm ppigen 
Blattern besetzt, und endigt oben in einen dieliten Scliopf gestielter Bliltter. Diese sind 
wechselstandig, hftutig, ganzrandig, langlich lanzettlich, bis 18 cm  lang und 8 cm breit, 
beiderseits spitz und mit einem bis 2 cm langen Stic! yersehen. Die Mittelrippe ist beider- 
seits, die Seitennerven besonders unterseits deutlicli sichtbar. Auf jeder tteito der Mittelrippe 
liegen vier bis seciis grdssere ,Seitennerven, zwisclien dieseu in unregelmflssigcn Abstanden 
melirere kleinere, w elche an der Spitze in deutlichen Bogen in die Naelibarnerven eimniinden 
und die Mittelrippe unter einem W inkel von 45 —50° verlassen. In der Blutenregion sicht 
man D oppelbiatter, je  ein grosseres und ein kleineres, gegen einander im recliten W inkel 
an der Achse inseriert; der Acłisel des etwas liOlier gestellten klcineren entspringt je  eine 
Bltite. Da in der Bltltenregion sympodiale Verzweigung stattfindet, so ist das grosse Blatt 
ais das Deokblatt des schwitelieren Zw eiges anzuseben; letztercr endet in eine Bltite mit 
Vorblatt, doch ist das Deckblatt mit diesem Triebe bis zum Erselieinen dieses Bltltenvorblattes 
verwachsen und zeigt diese Vorwachsung durcli zwei lliefen an, die an seiner Achsel rcclits 
und liuks entspringen und bis zum naelisten Knoten hef&blaufcn. Dieses Yorblatt erreiclit 
eine Lange von etwa 9 cm  und eine Breite von 4 cm ; sein Stiel wird nur 1 cm  lang. Die 
Bltiten stelien einzeln in den Achseln dieser ldeineren Vor)ilatter. Ilire Stiele sind dtlnn- 
fadlich, bis 4 cm  lang, die Blttten hSnSend. Letztere haben einen breitglockigen, verwachsen 
blRtterigen K elch  von etwa 7 mm Lange, 3,5 mm un terem und 5- mm oberem  Durehmesser; 
er liiiift in 1'tinf breitdrcicck ige, stumpfe, 2 mm lange, in der Knospe etwas dachige Zipfel 
aus. Die Blumenkrone ist ebenfalls weittricliterig g lock ig, 20 mm lang, am Grunde 3 mm, 
am Ran de 6 mm w eit; aussen glilnzend, schmutzig purpurbraun, griinaderig, innen gelblich 
olivengrun und niclit glilnzend; der Saurn ist entweder ungetcilt oder zeigt iunf selir kurze, 
breite, abgerundete Lappon. In der Knospe ist der Saum gefaltet und meist ungleicli, so- 
dass zwei oder drei kiirzere Zipfel von den iibrigen langeren gedeckt werden. Die fiinf 
Btaubgefasse sind nahe der Basis der Korolle angeheftet; die Filden sind 10 mm lang, am 
Grunde etwas verbreitert und beliaart. Die eiformigen, 2— 3 mm langen Antheren laufen 
parallel und springen nacji innen in Lftngsspalten auf. Der unterweibige Diskus ist bis 1 mm 
hoch, dick , polsterform ig, funfriefig. Der Fruchtknoten ist kegelform ig, fast bis zur Spitze 
zweifilcherig, 2 mm lang; der Griffel fadenfbrmig und 10 mm lang, die Narbe dick , yer- 
breitert und auf beiden Seiten zuruckgebogen. Zalilreiche anatrope .Śamenknospen sitzen an 
den Randem  der in der Mitte der Scheidewand endenden zwei Fruchtblatter. Die Frucht 
ist eine von dem yergrOsserten Fruehtkelch um gebene, fast kugelige, zweitacherige Kapsel, 
w elche Itber der Mitte umsclmitten ist und mit einem abfallenden, gespitzten D eckel sieli 
Offnet. Die Sainen sind ziemlich dick , beinalie nierenformig, kornig w arzig , schwarzlicli. 
Der Em bryo liegt nahe der Peripherie des Samens in dem grau gefarbten N ahrgew ebe; seinc 
Kotyledonen sind halbstielrund.

Forincn. Die Pflanze andert a b :

/?. brem folia  lh rn a l =  Scopolia H lad n ick u m a  Freyer oder Scopoliu In fu n d iln ilu m  Fleisch- 
mann (ais Art). Die Blumenkrone dieser Form  ist aussen und innen gleichfarbig grungelb, 
der Gestalt nacli eiformig glockig, ab er weiter, ais bei Sc. atropoides.



Bliitozcit. April bis .luni.
Yorkoiumcu. Die Pflanze wiiclist Leni auf Kalk in schattigen Buchenwajdem  Ober- 

bayerns, in Steiermark, Klim ten, Krain, Ungarn, Kroatien uncl Siebenbffffccn^ in Sudrussland, 
Podolien, W olhyiiicn ; verwildcrt in Sehlesien imd Ostprwussen, nacli W e is s  angebaut in 
Littauen. W ahrscheinlich koinmt sie aueh, ebenfalls venvildert, in WCirtteuiberg und Baden 
v o r ; Geh. Rat Prot. Dr. E. S ch m id t  bezog grosserc Mengen ans dem Sohlossgarten von 
Karlsruhe in Badem Die Var. H lw ln ickim iu  Freyer zieht hblierc Sobirgslagen vor.

Yerwamlte, medizinisch wirksame Arten sind folgende: _
Scopolia japo ni ca Maximowioz (Roto der Japaner) ist der vorigen Pflanze so ahnlicb, dass 

viele Botaniker sie ais besondere Aid nielit anerkcnnen, sondern sie bdchstens tur eine 
Varietlit der Sc. abropoides betraohten. Der W urzelstock ist kiirzer und dimner, bat zalilreiche 
Icftrzere Internodien; die Ziilme des Kelches sind ungloich ; der Grilfei ist gekrum m t; die 
Blfttter sind erheblich 1 angor gestielt, Die Plianze wiiclist besonders in Japan und Korea.

Auisodus lnridus Link, Scopolia lurida Dunal veroint das Ausselien des Scopolia mit 
dem der Belladonna. Die Staude wird 1— l ł/s m h o Ł ;  die Blatter sind lang gestielt, breit 
lanzettlich, beinalie noch einmal so gross ais die Belladonnablatter; die einzelnen achsel- 
Atiindigen, hangendeu BI ii ten baben kriiftige Bltitonstiele und werden von zwoi Blattcrn ge- 
stiitzt, wie die von Belladonna und Scopolia. Krono und Kelch sind ITmflappig, breitglockig, 
die Krono sclnnntzig golbbraun. Die Blatter sind oberseits kalii, unterseits, wic audi der 
kantigc Stengel, grau wollbaarig filzig. Ilire Heimat ist Nepal.

Namc. Die abgebildete Rtlanze ist 1761 von S c o p o l i  zuerst in Istrien entdeekt und von 
i lim Atropin tu m iolica  bonannt w orden ; dieser Name konnte der Fruclit wegen, und der Linnć’sche 
Nn.me ili/oscyum wi ffcopolia des ganzen iibrigen Baues der Pflanze w egen, nielit aufreeht er- 
halten worden. J a c q u in ’s Name ticopola war falach gobildet und aucii u n b eg u g Ł  deslialb 
benutzt mail heute, im Andenken an den Entdecker J. A. S c o p o l i ,  Professor der Botanik in 
Pavia, den Link’schen Nam en pijopolia oder den Schultes’schen Wkipolina, .

Pliarinazeutiseh w iclitlg sind besonders die W urzeln der ersten beiden Pflanzen: 
liiiigoma, Hv</[)fAinue utropjóidis und l ih iz m ia  tścopoli-nao ju pon icue und die daraus gowonnenen 
Alkaloid®.

Klii/iOma Scopolinae atropoidis. Die Wurzelstfleke sind ungefalir 9 cm lang, l 1/* ~ 4  cm 
dick, grau oder hellbrflunlich, Uin- und liergebogen, durcli Einsclmffrungen, die besonders auf 
der Unterseite deutlicli lieiwortretcn, gegliedcrt. Einzelne dieser d lieder sind knoliig verdi<-kt, 
von oben ber etwas zusammengedruckt und auf der Oberseite mit zahlnMdien Sbmgolnarbon 
bedeckt. Der Quersołuiitt ist oval, gelblichw eiss; die Ilinde ist diiini; der Kambiumring tritt 
ais dunkle Linie h erv or; in der Nalie dcsselbou erschoint das Gewebe radialstreifig. Der 
llolzkorper liltercr W urzeln ist poroś.

Rliizoma Scopolinar japonicac. Das Rhizom ist blassbraun und dim ner: 5 15 cm
lang, 1 1,5 cm dick; seine Glieder sind zahlreiclier aber kiirzer; seine Einschnurungeb seicliter.
Der Gerlich ist narkotisch, der G-eselnnack bitter.

Anatomie. Die Struktur der doutschen W urzel ist besonders von T h o m a s  G r e e n is h  
(1889j und von Jos. N e v in n y  untersuoht worden, Ersterer konstatierte dic grosse Ahnlichke.it 
dieser W urzel mit der der Belladonna, nur besitzt die Soopolina nielit so zalilreiche Gefftss- 
bitndel, die sieli indessen nacli dcm Kambiuow, hin verdichtcn. Im Al ter sondert sieli das 
llo lz  deutlicli in gelbliche, porflse ILolzbundi] und weisslic.be, breitb Markstralilen. Das Mark 
ist mcist noch vorhanden und fiilirt dann gewbhnlich noch mehrere kleinf (j-efilssbtindel (Nevinny). 
Die Stiirke ist der der Belladonna alm licb, docli im ganzen genommen k le ińer; unter der 
Starkę selbst sind gróssore Kornel* baufiger, aucii aus drei Kftrnern zusammengcsetzte linden 
sieb niebt sol ten. Die Korkschicbt ist ziemlich scbuial (Greenish,) und bestebt nur aus 
drei bis vier Lagen tafelfbrmiger Zellen. Auf den Rippen der .Blatter finden sieli keine Haare 
wie bei der Belladonna; im Mesophyli fehlen die Krystallzellen. Die Blattadern verlaufen 
teils veii)indcnd, teils netzartig masehig.

Bcstandtcile. W threiul die Drogen selbst so gut wie keine Aiiwendund bis heute 
getunden iiaben, baben sieb die 1 ntersuohungen der Scopolinawurzeln gemelirt und die or
li al ten en Alkaloide baben mehr und melir an Bedeutimg gewonrien. Die Ulitersuehungon 
begannen bei der japanisclien W urzel 1880 durcli L a n g a a rd . Er fand zwei Bestandteile, Rotom 
und Seopolein, von denen das erstere ais eine seifen&lmliche Verbindung, das letztere, ein Alkaloid, 
1889 yon E y ck m a n n  in grosseren Mengen dargostellt wurde. Spiitere Untersuchungen von 
S ch m id t und I łe n s c h k e  ergabon, dass das Seopolein kein einheitlicher Korpor war, sondern 
aus ungefalir gleichen Teilen Atropin und llyoscyam in bisweilcn nebst kleinen Mengen von 
Ilyoscin bestand. Gleichzeitig wurde die Anwesenheit von Cholin erwiesen und der zuerst 
von E y ck m a n n  gefundene Scliillerstoff Seopolein C10lI8Qi als idcntisch mit der Cbrysatropin- 
siiure der Belladonna erkannt und seiner Zusammensetzung mich von D. T a k a h a s h i ais ein 
D eiivat des Oxybydrocliinons, und zwar ais Methy 1-Acsculetin cliarakterisiert. Die japanische



Scopolina-W urzol enthalt also Atropin und Hyoscyamin z u naliezu gleiclien Teilen, bisweilen 
etwas Ilyoscin , ferner Cholin, und das G lycosid Scopolin , ais dessen Spaltungsprodukt das 
Scopolein anzusehen ist.

In der deutschen Soopolinawurzol wurden im Laufe der Zeit 0 ,32%  Hyoscyamin und 
0,03%  eines Alkaloids gefunden, welches zuerst fur das Ilyoscin  Ladenburgs C 17 l i 2* NO* ge- 
halten wurde. Nachdem es B e n d e r  1890 gelungen war, dassclbe krystallisiert zu erhalten, 
was im kleinen nicht mdglich ist, wieś S c h m id t  1890 nacli, dass sowolil das BendeFsche 
Alkaloid, ais auch das selbst erhaltene nicht Ladenburgs Ilyoscin  C 17 II2* N O * sei, solidem  
ein neues, dem H yoscyam in und Atropin nicht isomeres Alkaloid, das er Scopolamin nannte. 
Neben diesem wurden ihrn und S ie b e r t  nach folgende KOrper nachgew iesen : Hyoscyamin, 
geringe Mengen Atropin (?'), Betain, Cholin und der Schillerstolf Scopoletin.

In der Sasjjolina HladnicJHumi Freyer fand S ch m id t  1888 nur Hyoscyamin. In A nisodu s  
h in d u s  Lk. dagegcn lconnte auch Scopolamin nachgewiesen werden.

Scopolamin (Schmidt) C17 TI21 NO1 =  Ilyoscin Ladenburg odcr Hosso, ist in den 
Scopoliawurzeln, in den Duboisiablattern und dem Stechapfelsamen gefunden w ord en ; es 
bildet ein dickflUssigcs Ol, welches in geringen Mengen nicht in Krystallen erhalten werden 
konnte, dessen Krystalle B e n d e r  aber bei Vernrljeitung von 100 kg ungarischor W urzel dar- 
steilen konnte. Die Krystalle schmelzen bei 59°, erstłirren aber nicht wieder, sind in W asser 
w enig, in A lkohol, Ather und Chloroform lcicht loslich. Das Goldchloriddoppelsalz des 
Alkaloids bildet 2 cm  lange, schone Nadeln und sclnnilzt nach S c h m id t  bei 208— 210”. Mit 
Baryumhydrat erhitzt spaltet sieli das Alkaloid in Atropasiiurc C” H 8 O 8 und eine neue Basis 
Scopolin (Schmidt) O8 I-I18 NO2, welclie bei 110” sclnnilzt und durcli Oxydation mit Baryum- 
permanganat in Scopoligenin O7 H n NO2 nbergeht. Erhitzt man Scopoligenin mit .lodmethyl, 
so entstelit wieder Scopolinliydrojodid.

Scopoletin (C 10 H 8 O 1, Henschke) wurde zuerst von E y ck m a n n  gefunden und von 
ihm ais Spaltungsprodukt eines bis lieuto noch nicht; genugend gekannten Gl^cosids Scopolin 
(Eyckmann) angesehen. Das Scopoletin bildet schw achgelbe Nadeln von 198” Schmelzpunkt, 
die in kaltem W asser wenig, in heissem W asser, Alkohol, Chloroform, Essigsilure leiclit loslich 
sind. Die wilsserige Losung reagiert sauer und (luoresziert chininbl.au, w elche Farbo durcli 
Jltzende und kolilensaure Alkalien in prUchtig blaugriin Ubergeht. Ammoniak lóst es zu einer 
blaugruncn, stark fluoreszierenden Lbsung; Goldchlorid farbt es kobaltblau, wird jedocli leiclit 
zu Gold reduziert; Eisencłilorid fSlrbt die Lttsung scliOn grtin, wird aber allmalilicli aucli 
reduziert. Durch diese und mehrere andere schone Reaktionen konnte die Identitiit des 
Scopolctins mit der Chrysatropasiture (aus Belladonna) nachgewiesen werden. Die quan- 
titativen Bestimmungen ergebon die Isomerie mit Methylaoscnletin; es ist deshalb ais 
/J-Methylaesculetin zu bezeiohnen. In gleicher Wleise liofft S ch m id t  das vermutete Glycosid 
Scopolin ebenfalls ais ein M cthylaesculetin nachweisen zu kónnen.

Anwcnduiig. Die Piianze ist zunaclist wegen ihrer Ahnlickkeit mit Belladonna fur 
den Pharmazeuten von W ichtigkeit; ihre Blatt.er sind oft ais Ycrwecliscluiig der Belladouna- 
bliitter beobachtet worden. Die Alm lichkeit beider ist eine selir g rosse ; ais boste Unter- 
sclieidungsmerkmaLe diirften das Fehlen der Ilaare auf den Nerven der Scopoliablatter und 
das Felilen der Krystallzellen im Mesophyll anzusehen sein. Die Form , Lange und Breite 
der lUtltteB die Liinge der Blattstiele, die W inkel zwisclien Haupt- und Seitenneiwen, Farbę 
der Blatter sind unsiehere Kennzeichen und leiclit verilnderlich.

W urzel und Bliitter m ogen wohl frOher im Gebraucli gewesen sein; erst neuerdings 
hat sich die Pharmazie die W urzel zu nutze gem acht und liat aus der YVurzel ein dickes 
und ein flhssiges Extrakt und aus diesen dann andere Arzneiformen hergestollt, die ins- 
besondere von England aus angepriesen wurden. Von grósserer W ichtigkeit sind licute die 
Alkaloidsalze Scopolam inuin h ydrobrom icm n , S copolam inum  ht/drochloricum , iScopolaminum hi/dro- 

jo d icu m , Scopolam inum  jod icum .

Scopolam inum  h yd robrom iam i D. Arzn. Nachtrag, bildet ansehnliche, farblose, rhombische 
Krystalle, die bei 190” schmelzen und bei 100” etwa 12,3% W asser verlieren. In W asser und 
W eingeist ist es leicht loslich ; die Losung reagiert sauer und sclim eckt bitter und kratzend. 
In Atlier und Chloroform ist es weniger loslich. Es ist ein sehr heftigos Gift, dessen Maximal- 
einzeldosis 0,5 mg, die grosste Tagesdosis 2 mg betriigt. —  Die ubrigen. Sal ze bilden siuntlich 
farblose, in W asser und W eingeist losliche Krystalle, die ahnliche W irkungen haben und in 
denselben Maximaldosen gegeben werden. — Uber jodsaures Salz s. u.

Die W irkung des Scopolamins und seiner Salze ist eine zw eifache; es ist ein 
Mydriaticum und ein Hynoticum oder Sedativum. Ais Mydriaticum wirkt es nach Ita lii m ann  
funfmal so stark ais Atropin, ohne dessen gefahrliche Nebenwirkungen zu besitzen: es soli 
keine Appetitlosigkeit, keine Trockenheit im Halse, keine nervose Unrulie, lceine Pulsfreąuenz 
noch Gesichtsrótung hervorbrin g»n ; ebenso ist es ohne Einwirkung auf intraocularen Druck, 
wird also auch bei Steigerung desselben ertragen. R a h lm a n n  empfielilt die Anwendung von 
Einzelgaben in Losung von 0,1— 0,2% . Ais schmerzstillendes und entzundungswidriges Mittel 
steht es ebenfalls liinter dem Atropin nicht zurhck. Ausgezeichnet ist seine W irkung ins-



besondere ais BeruhigurigsmiUel und Sehlafm ittd bei der Behandlung von Goisteskrankeu und 
.SSufern. Da es fo n  allen Schleimhliuten begierig und rascli resorbiert wind, so kann das 
Alkaloid aucli dureh den After appliziert werden. Neuesten Untersuchungen zulolge ist das 
jodsaure »Salz von besonders krfiftiger R eaktion ; hier sollen Dosen von 0,5 mg nicht iiber- 
scbritten werden ; 0,2 mg geinigen liir die meisten Palle; nach 0,1— 0,15 mg tritt die Seopolamin- 
wirkung bereits deutlich hervor.
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Duboisia myoporoides R. Brown.
C o ck w o o d , E lm ; O n u n g u n a b ie  uncl N g rn o o  d er  A ustralier.

Familie: Sólanaceup Juss. Un t e r fa m ilie  : fM jm jlo sń d em  Juss. G a ttu n g : D u h rm a  R. Br.
Syn . K o td a m  ligu strin a  Siei).

fie sek e ib u n g . Ein Htrauch odei* ein kleities Bflumohen von etwa 5 m H oho, dessen 
Staram und stfirkere Astę mit grauer, rissiger Ilinde bedeckt sind. Die Zw eige jSiul gelb- 
braun bis graubraun, etwas hiu- und hergebogen, glatt. Die Bhitter stehen abw echselnd; sie 
sind ein fach, ganzrandig, langlich-lanzettlieh, bis 10 und Id cm lang und 1> cm breit, gestielt, 
oben und unten in eine stumpfe Spitze auslaufend, kalii, etwas mattgriin, mit beiderseits 
hervorragendem  Mittelnerv, zu dessen bciden Seitcn zelm bis drcizelm yerschiodcn starkę und 
verschiedon weit gestellte N ebenripp®  und ein reich verzweigtes, nur schwer erkcnnbares 
Adernetz yerlfluft. Aus den Achseln der Bhitter entspringen ani Stengel yerschieden stark 
entwickelte Laubsprosse; mich der Spitze des Stengels gelien die Bl&tter in schmiller werdende 
Sttitzblatter der Bliitensprosse, emllich in sehr sclnnale (0,5 mm breit*) und schliesslioh auch 
sehr kleine 12 mm lan gfi Deckbliitter der Einzelblflten iiber. Der Blutenstand ist sehr ver- 
w ickelt cym oes, wiederholt w ickelig, zentrifugal, oft aber auch teiłweise eentripetah Heine 
Breite und Lange betragen je ca. 15 cm, seiu Aussehen ist locker, traubeniilmlich-rispi^ yielfaeh 
mit Blattern besetzt. Aus dem erstcn Ilauptfussstttck cntwickelt sieli ein starkeres, aufreclites 
und scliwacheres, seitliches, zweites Hympodium, welche bcidc wiederholt sieli in gleicher 
W eise weiter verzw eigen, sodass ein wenigstens dreifac.her, lockerer W ięksi entstelit. Die 
Zw eige des W ickels dritter Ordnung endlicli endigen in eine sieli entwickelnde, Iruchttragende 
Bliite, welche iriimer nocli auf lialber Hohe ihres 1 2 cm  langen Htieles von zwei ungleich
hocli entspringenden zu lieiden Sfiten  gestellten Blutclien begleitct werden. Diese letzteren 
scheinen sieli nur in AusnahmeiTUlen, bei Verletzung oder Verkiimmerung der Gipfelbltite, 
liis zur Fruclit zu entwickcln. Die Bltiten sind sclmeeweiss oder blasslila, von kleinem Kol che 
gestiitzt; der leiztere ist etwa 2 mm lang, verwachsenblatterig, glockig, stunipf Itinlzillmig. 
Blumeiikronetirolire verwachsenblal,terig, unterstandig, 5 mm lang, allmahlich trichterig-glolckig 
erweitert, mit funfzipfeligem, etwas ausgebreitetem Hclilunde. Die Eappen sind ungleich ent- 
w ickelt, 2— 1 mm lang, sodass die Bliunenkrone etwas zygom orph rachenform ig erscheint; 
der breiteste obere Zipfel liegt in der Mediane des Deckblattes und ist der Achse zugekehrt, 
zwei mittlere stehen seitlich, zwei schmalere zu beiden Seiten des ersten Kelchblattos. Die 
Blumenkronenzipfel sind, wie auch die Rolire, aussen und innen kahl; ihre Spitze ist ab- 
gerundet oder etwnis ausgerandet, die Iiander in der Knospe etwas nach innen eingerollt, 
absteigend klappig. Yon den vier fruclitliaren Stauhgetassen sind zwei seitenstandige Uinger, 
zwei nach vorn steliende kiirzer, wiilirend neben dem grossen Korollenlappen ein Htaminodium 
sich bofindet. I)ie Faden sind am Grunde verlireitert, bortlhren sieli dort gcgenseitig und 
sind dem Grunde der Kronenróhre angefugt, oben frei. Ilie Fflcher der fast kugeligen Antheren 
sind mit dem Riicken verwaclisen, ćlfthen sich nach innen mit einer Langsspalte und fiiessen 
an der Spitze zusammen. Der Diskus ist wenig entwickelt, liisst sich aber immerhin ais 
wenig erliabener Ringwulst unter der Fruclit erkennen. Der Fruchtknoten ist oberstandig, 
eifdrmig, kahl, zweiblatterig, zw eifacherig ; die Samenleisten sitzen an den Randem  der Frucht- 
blatter, also an der zarten Hcheidewand in der Mitte der Fruclit. An jedoni Fruchttrager 
belinden sich einreihig sechs anatrope Hamenknospen, denmacli zw olf in jedem  Fm chtknoten- 
facli. Der Griffel ist 2 13 mm lang, ladlich, nach oben verjiingt, mit verbreiterter, undeutlich
zweilappiger Narbe. Die Fruclit ist eine von dem ausgebreiteten, nur wenig vergrosserten 
Fruchtkelch getragene erbsengrosse, nic.ht aufspringeiide, schwarze, durch den Gritlelrest be- 
spitzte Beere mit seitlicher scliwacher Riefe in der Diagonale der Mediane. In jedem  Fach 
der reifen Fruclit befinden sich zwei bis vier schwarze, nierenformige, etwa 2 mm lange und 
1 mm breite Samen mit scliw arzer, grubiger, harter, brtichigor Samenschale und seitlich in 
der Ausbuclitung liegendem Nabel. Der gekriimmte Emliryo ist von dem sparlichen, grau- 
braunen Nahpgewebe allseitig uinschlossen. Hein W urzelchen ist nach dem dunneren Ende 
des Sam en s gerichtet.



Yorkom m cn. Die Pflanze waclist. in allen australisehcn Kolonien, den Neu Kaledonischen 
Inseln, besonders der Ile des Pius imd in Neu-Guinea; in Q,ueensland am Brisbane. river, der 
Morcton Bay und Itockingliam B a y ; in New-South W ales von Port; Jackson bis zu den Blne 
■  ontains; in den .Sydney W oods, ani llastiugs und Claresfce river, Richmond river, Port 
Macquarrie und siidlich von Ulewam i (Bfultliam).

Bliitczcit. Der Baum bliiht das ganze Jalir und trRgt auch das ganze Jalir Frtiolite.

Name. M yąm roid es  heisst mauselochalmlieli, vielleicbt nach der Form der BI ii te.
Pharmazoutisch w ielitig sind: 1. Die Bliitter der Pilanze F olia  D n h o m m  iir-ijoporoidis;

2. das daraus bereitete Extrakt, fc e tr a c h m  D-uhowiue; 3. die aus dem Ext.rakt. erhaltenen 
Alkaloide, speziell das IM bim insnlfat.

Folia Duboisiae sind die 9 ld cm langen, d> cm  breiten, lanzettlichen, beiderseits 
zugespitztcn Bliitter mit ca. 1 cm langem Blattstiei. Am Rancie sind sie um gebogen, ober- 
seits kalii, unterseits mit elnigeO ILaaren versehen. Die Mittolrippe ist durch Parencliym- 
beliige, namentlieh ani Grunde, beidersoitig lier\'ortretencl; die Soitennerven gelieti im Winkel 
von BÓ— Tfi" von der Mittolrippe ab. .Sie liabcn weder einen eigenttimliohen Gerueh, noch 
einen liesoOdcrs markanten Gesclunack.

Anatomie. Die Blattflaohe zeigt auf der oboren Seite unter der Lupę eine feino 
Punktierung; die Unterllaciie dagegen lasst loielit die zalilreiehen Spaltofn iiingen ais weisse 
Punkte erkennen, zwisehen denen mim selir vereinzelt, einem kurzeń .Scblauc.be fthnlieli, die 
eigenttlmlichen llaare des Blattes kennen kann. fletztere erselieinen unter dem Mikroskop 
bei starkom- Vcrgr6sserung dann mebrzc.lj.ig, stmnpf, keulenfórmig, in der Mitte am dieksten, 
ani Grunde ziemlich diinn. Sie sitzen auf id einen Hiigeln auf <Hier Zentralzelle, von der aus 
seelis bis aolit Zcllen  der Oberhaut sieli strahlenfbrmig anordnefi Die Spaltdlfnungen sind 
gross und liegen iiberaus tli elit bei einander. Die obere Ppidermis ist der unteren ftlmlieh 
polyedriscli; die Zellen sind aber etwas kleiner und von Spaltoffnungen ni elit unterbroclien. 
Wird die untere Fpidermis abgezogen und mit Kalilauge erwarmt, so fu Hen sieli die Zellen 
mit einem Ilaufwerk von Krystallen, welche in W asser und Alkohol lóslich sind. Diese 
Krystalle entstehen auch auf in W asser aufgeweichtem Materiał, niclit aber auf Bltlttern, 
welche mit absolutem Alkohol beliandelt warem Sie bestehen aiso wahrscbeinlich aus 
Alkaloidnadeln.

Geschiclite. Die Geschichte der Pilanze ist irmig verbunden mit der ibrer Alkaloide. 
Die Bliitter selbst sind wetoig oder gar niclit angewendet, worden, uni so haufiger und mit 
um so grosserem Fntliusiasmus ihre Alkaloide. Baron F. von  Mli 11 er in Melbourne ]>e- 
richtete l«78 tiber den Gebraueli der Duboiaiu H opn^otlii F. v. Muller, welche den Fin- 
geborenen in Australien ais narl.otisches Genussmittel di en o mul betiluhende Eigenschaften 
besitze und mach te darauf aufmerksam, dass die ebenfalls in Australien Yorkommende D ubw m a  
mi/oport/ulw R. Br. wahrsoheinlich aucli narkotische Alkaloide besitze. Darauf von B a n c r o ft  
yorgenommene lln tersuoh inB ff orgubon auc.b einen reichen Geiia.lt (1,8 2 , 3 an Alkaloid, 
welehes er Duboisin nam i te und das ais niclit krystallitierendes Ex trakt in den Handel kam. 
Man steli te daraus das Sulfat dar und konnie dassel.be krystallisiert crlialten und in dieser 
Form ist das Alkaloid friihcr officincll gewesen und auch heute noeli in gewissen. Fiillen im 
Gebraueli. 1880 wiess aber E a d e u b u rg  mieli, dass das Duboisin identiseb sei mit dem 
Ilyocyam in und 1887, dass man cli es Duboisin die Eigenscbaften des von ilnn entdeckten 
llyoscifts besitze. Damit -war aiso die Gemiscli -Natur des Duboisins nficfegewiesen; trotzdem 
findet dieses Gemiseb in viclHi Fiillen Anwendung, wo man die heftigerc Wirkung der Einzel- 
alkaloido fiirohtet. 1892 wieś I le s s e  nach, dass dem Ilyoscin  eine antlorc, ais die 'Laden- 
burgsche Formel ( 0 17 II*1 N O 1 sta tt® 17 I-1M I ® zukomme und im Oktober 1891 E. S ch m id t , 
dass dieses Ilyoscin das von ilnn in der Seopoliawurzel gefundene Scopolamin O 17 H 21 N O4 
sei, welchen Namen im Nitchtrag zum deutsehen \rzneibuc,h auch das friihcr offizinaJle Ilyoscin  
erhielt. 1894 entdeekte F. M erck  in den Mutterkuigep von Ilyoscyam in und Ilyoscin im 
kiUifliclion Duboisin noch ein drittes Alkaloid, das Psoudohyoseyaitlitf, welehes dem Ilyoscyam in 
isoiner ist. Heute werden sowolil das Duboisinsultat, ais auch die in domsolben enthaltefien 
Finzelalkaloide angewendet.

Bestandteile. Nach lieutiger Kmntnis (1896) enthalten die F ol. D u boim ie m yopw tńtlis  
beiden isomeren A l k a l o i d e  Ilyoscyamin f l ja d e n b u r g ; und P s e u d o h y o s c y a m i n  (M orek) 

C 7II JSJDJ und das Heopolamin (F. S ch m id t; [oder Ilyoscin H ja d o n b u r g -l ie s s e j]  C 17 II21 N O 1.

Ilyoscyamin C 17 H 21! NO®, 1833 von G e ig e r  und Il.esse entdeekt und spat.er 'u. a. 
von F a d e n b u rg  studiert, bildet; farbiose Nadeln, die (Merck, Beric.lit Del "lOb0
sehmelzen und eine spezilische Drehung «]> =  20,97° liesitzen. Sein Goldchloriddoppolsalz
sclnmlzt bei 160— 162°, das Platiiu-hloriddoppelsalz bei «00 ", das Pi krat bei 161— 163". Das 

o ś c a  amin gelit bei langerem Steli en der alkoholiselien, mit etwas NaO II versetzten Losung 
ni das lsomere Atropin tiber. Beim Frhitzen mit Barytwasser zerfallt es in Tropili C® I I15 NO 
und 1 ropasRure bez. unter II., ()-Abspaltung Atropas&ure C I P O 8.



Pscudohyoscyam in C 17H "3N O:i, das von M e rck  1893 gefundene, dem Hyoseyaniin 
isomere Alkaloid der Ih tJ m m i ■inyoyoroideM  lindot sieli in den Mutterlaugefl des Plyoscyamins 
und Seopolamins Ł yosein s). Es seheidet sieli aus sein er Ghloroformlosung durcli viel Ather 
in gell) gefarbten iladeln  ab, schmilzt bei 132— EU'1, seine sp*zifische Drelmng ist —  -- -21,15°. 
Sein G oldch 1 oriddoppelsalz schmilzt bei 170°, sein Pi krat bei 2 ® ° ; Baryumhydrat zerlegt es 
beim Koch en in Tropas&ure O9 I-Ilu O* und ein neues, noeh nicht benanntes Alkaloid, w elches 
mit Tropili und Pseudotropin nicht identisch ist.

Scopolamin C 17 H'a N O4, 1890 von E. S ch m id t  entdeckt, sielie bei f& opolia atropidiles L. 
Das yoii E a d e n b u rg  1878 ais H yoscin bczeielinete Alkaloid besitzt mich sptteren Unter- 
suelnmgen von S c h m id t  11890) und l le s s e  11891) die Formel des Seopolamins, und ist ais 
solches zu bezeichnen, wahrend der Name „H yosoin“ fttr ein Isomeres des llyoseyam ins vor- 
behalten bleiben soli.

Von diesen Alkaloiden cnthalton die einen Blatter Hyoseyaniin, die anderen Scopolamin 
und walirscheinlicli boi de Pseudohyoseyainin; ilussere ltennzoichen lassen die W itter nicht 
u n tefsc heiden. Es orgiebt sieli aber lii er aus, dass das Duboisin, welches ais Gemisch der
vorliandeneii Alkaloide anzusehen ist, leiclit selir R rseh iedene Eigenschaften haben kann.

Anwomlung. Die D ubołm a  uę/oporwdes-PdiltterHlas Duboisin, Hyoseyaniin und Scopolam in 
lindan ihrer Eigenschaft, die flgpille zu erwoitern, wegon zimachst Anwendung in der Augen- 
lieilkunde. Das Duboisin, namontlich in Form des Sulfats, wirki: milder ais das Seopolam in- 
hydrobrom id oder -hydrochlorid und wird deshalb dl^-li noeh bisweilen angewaudt. Seine 
Ileaktion auf die Pupille ist fiinfmal starker ais die des Atropins und weniger von Neben- 
uinstanden begloitet. Es erweitert die Pupille stark und anhaltend, liebt das Akkommgdations- 
verniOgen des Auges auf und konnte oft verl:ragen werden von Kranken, den en Atropin nicht 
gegeben werden konnte. —  Żnin Eintraufeln ins Auge bonutzt nian LOsungen von 0,05 g auf 
10 ce  Wasser. Ausserdem wurde Duboisinsulfat in subsutanen Injektioneii und innerlich an 
gewendet.

Es erwies sieli ais >Sedativum und schlalijringendes Mittel in der Bohandlung Geistes- 
kranker, verniehrt die Pulsfreąuenz und steigert den Blutdruck in den Arterien; die Dosen 
kfluuen zwei Drittel so stark sein ais die desJAtropins. Die starkste Einzelgabe betragt 0,5 mg, 
die Tagesgabe 2 mg. —  Es dient ferner ais Mittel gegen profuse Schweisse der Phtisiker, wie 
aueli ais (tegemnittel gegen Pilocarpin und m isearin , jedocli lieben diese die W irkung des 
Duboisins nicht auf. Das D u b oism u m  n u lfu rim m  des Handeis bildet weisse krystallinische Massen 
von wechselndem  Schmelzpunkte. H y o w y a m in  und sein bei 200° sclunelzeiides S u lfa t wirken 
ebenfalls pupiIlenerweiternd, olnie Unterschied von Atropin. Ober S cM jk m d n  (E. S ch m id t )-  
H y o sc in  tt*sse-Ladenburg) und seine W irkung sielie 5’copolia atropmdcs L.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. R. B ro w n , Prodrom. 448. —  B ]entham , flor. 
austral. IV. 474. —  E n d l ie h e r ,  leonogr. t. 77. — M ie rs , Illustrat. t. 87. —  B en th am  in 
D e  C a n d o l le ,  Prodr. X. 191. —  F. v. M u lle r , fragm. VI. 144. —  Seeond Sept. (lensus of 
Austr. p. 1 p. 103. —  B en th am  &  I lo o k e r ,  Gen. PI. II. 2. 911. —  B a lllo n , Hist. d. PI. 
IX. 364. lig. 470— 475. p. 412. 410. —  Tr. Bot. med. pharm. 1209. —  L a n e s s a n , Journ. d. 
Pharm. 1878. 480. —  H a g e r , Praxis III. 400. —  K a r s te n , Flora von Deutseliland II. 5112. 
D o r v a u lt ,  1’Officine XII. 430). —  Notelaea ligustrina Sieb. PI. Exs.

Drogę und Praparate. H a g e r , 1. e. —  M o lie r , Pharm. Centralh. X X IV . 227 m. Abb. — 
M e y e r  II. 240. — W ie g a n d  399. —  D o r v a u lt  1. c. — P r o l l iu s  in Realoncycl. III. 542. — 
F o lia  D uboisiae. Pharm. Hisp. (VI.) 44. —  D u b o iw iu m  m ilfnrim tm  sen  S ulfon  D uboisinae. Pharm. 
Neclerl. III. (1889) 208. —  Rom. III. 204- —  Deutsche Arzneimittel N. 198. S. 80. — Areh. 
d. Pharm. 14. 500. —  M O ller 1. c. —  H a g e r  1. c. — H u s e m a n n -H ilg e r , Pflanzenstoffe 1L 
1159. —  H yosci/aniin. H u s e m a n n -H ilg e r  II. 1219. —  Pse%Mj-nlńjoscyamin. Areh. Pharm. 281. 
11893) 121. ijber die Alkaloide sind die Lekrbitcher der Chemie zu befragen und E. S c h m id t , 
Handbuch Bd. II.

Tafelbeschreibung:
A b liih e n d e r  u n d  f r u c h t t r a g e n d e r  Z w e ig -. 1 K n o s p e ;  2 B l i i t e ;  3 d ie s e lb e  im  L a n g s s c lm i t t ; -4 K o r o l le  

u n d  S t a u b b li it te r ;  f> K n d d ic h a s iu m  in it  F i s t i l l ;  6 F r u c l i t ;  7 L an g\ ssch n itt d e r s e lb e u  ■, 8 S a m c u  im  L a n g s s c h n i t t ;
9 H a a r . A  u n d  6 n a t i ir l ic h e  G r o s s e ; 1— 5 , 7 , 8 y o r g r Ś s s e r t . —  N a ch  E s e m p la r e n  d es  K U n ig l. H e r b a r s  zu  
B er lin , v o n  R. B ro w n  in  N e u -K a le d o n ie n  g-e sa m m e lt .

Naclitrag. D o b o w a  Ihrpw oodii F. v. Mtiller (Syn. A n th ocerd s  P itu r i F. v. Muller) ist 
ein ungefalir 2,5 m liolier kahler Baum oder Strauch mit dichtem, hellzitronfarhcnem, vanille- 
duftendem Holze. Jimie Blatter sind schm allineal, an der Spitze oft zuruckgeboaen , etwa 
0— 12 cm lang, in den kurzeń Stiel zusammengezogen. Der Kelch ist klein, breit g lockig, 
mit stumpfen Zalmen besetzt. Die g lock ige , 5— 7 mm lange Blumenkrouenrohre endet in 
lcurzere, breite, selir stumpfe Lappen. Die Antheren sind einkammerig. Die Fruclit ist eine 
sch warze Beere von der GrOsse einer Korinthe, welche zahlreiche soli w arze, nierenformige, ' 
feingrubige Samen mit Endosperm enthalt. 2
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Vorkoniiueu. »Soviel man bis lieuto weiss, ist; die Pflanze auf ein selir kleines Terrain 
in Ceutralauetralien beschrankt. B a n k r o ft  berichtet dartiber, dass ihr Fundort ualie der 
Grenze von Stidaustralien liege zwischen dem und 24° s. Br. und am 138" 0. Lftnge, je  
54 Meilen westlich und Ostlieh von diesem. Mr. S i lv e s t e r  B row n  fand sie dort auf dem 
Rlicken bober sandiger, dornentragender Hiigel in der Nilhe dreier schoner Lagunen mit 
hellem, klarem Wasser, die er „ Pituri-Lagoons“ genannt bat. Dort bedeekt der Straueh ein.
Terrain von etwa 400 Q,uadratmeilen; nach Baron F. v. M iille r  findet er sieli ais lEstriippe 
von Barcoo River und Darling River bis zur Grenze von Westaustralien.

Pliarmazeutiseh wiclitig ist die Pllanze durch das darin enthaltene Alkaloid Piluriii 
C 18H ,*N S (L e s e r id g e ) . Dassellje wurde zuerst 1879 von G e r r a r d  entdeekt, von P e t it  
aber fur Nikotin gekalten. L e s e r id g e  isolierte es 1881 von neuem und eharakterisierte es 
ais selbstćlndiges x\lkaloid. Man gewinnt es aus den Blattern der Ptianze, die unter dem 
Kamen PifairiBrichtiger P ttd te ry )  bei den Eingeborenen Australiens in bohem Anselicn stelien.
Man extrabiert sie mit weinsaurehaltigem Alkohol, dampft ein, Idst in amino niakaliseh ein W asser
und seliiittelt mit Chloroform aus; beim Abdampfen hinterbleibt das Alkaloidtartrat ais
Krystallhaut, welche durch Umkrystallisieren gereiuigt wird. Durch Destillation des Salzes
mit Natronlauge im Wasserstoftstrome erhSlt man die freic f lt ls s ig e  Base. Das reine Alkaloid
schmeckt selir bitter, ist leieht ldslicli in Wasser, Alkohol, Xther und Chloroform ; aus Ather
krystallisiert erscbeint es schon tluorescent. Das Hydroehlorat und Nitrat sind nieht krystallisier-
bar. Die Ldsungen werden durch die meisten AlkaloidSeagentien gefllllt. Sein Siedepunkt
liegt bei 244°; an der Luft braunt es sich und giebt mit Jod rotę Nadeln, welcho bei 110"
schmelzen und mit Alkohol und Natronlauge den'Nferuch nach Jodoform  geben. (Unterschied .
vom Nikotin). Mit IICl erwflrmt wird Piturin ni B it  violett, auf Zusatz von S N  O 3 aber gelb.
Es ist giftig; in ldeinen Dosen 10,5— 0,7 mg; ruft es lei eh te Nar kosę hervor und bewirkt spilter 
Speiehelfluss ('Unterschied von A tropin); bei grOsseren Dosen folgt allgemeine Schwache 
Blasse, Mattigkeit, Muskelzuc-kungen, Erweiterung der Pupille, Schweiss, Lilhmmig, endlichTod,

Keschichte und Anwcmlung. Die P itu r i  oder P itch ary  ist fur die Australier von  der- 
selben Bedoutung wie der Haschisch fur den Orientalen, das Betelkauen ftlr den Malayen, 
die Kola ftlr den Westafrikaner und der Tabak fOr den Kulturmensclien; Pituri ist der Tabak 
der Australneger, welche selbst den Tabak die „Pituri des weissen Mannes“ nennen. P itu r i  
ist mit Sitten und Gebrauchen der Australier eng verbunden und gilt, da sie schwer zu er- 
langen ist, fur eine Kostbarkeit, die nur gegen W achsstreicblińlzer, das» Gold des Reisenden, 
eingetausclit werden kann. —  P itu r i  bildet eine kijfhnliclie Masse, welche aus der Blattsubstanz 
der Pituripflanze und vielen Stielen und Blattrippen besteht. Das Pulver wird in halbmond- 
formigen Silcken um den Hals getragen; gelegentlich forint man daraus mittelst eines Pflanzen- 
saftes und Ilolzasche rundliche Primc.ben, welche die Manner, nie aber die W eiber, kauen. —
DiesQ|’Primehen spielen nun eine wiclitige Ilolle. Keine Rejfle, keine Arbeit, kein Kampf
wird unternommen, oline Pituri zu kauen; keine IJeratung, kein Fest, keine Gesellscliaft ist
denkbar oline die Pituriprime. Sie flOsst, den Mamieni Mut und Ausdauer ein; Hunger und
Strapazen werden mit Leiehtigkeit ertragen. Mit dem Kufę „gaow, g a ow !“ (Friede, Friede!)
steckt man dem Gastfreund die frischgekaute Irin ie  in den Mund; der Gast kaut sie-weiter
und giebt sie dem Wirt zurtick, indem er sie ihm hintor die Ob ren klebt. — Ebenso geht die
Prirrie, vom Vorsitzenden anfangend, von Mund zu Mund in jed^r Versammlung, und Niemand i
redet, bevor er nieht durch Kauen sich Mut und Erleuchtung geholt hat. —  Leieht tibrigens
erkonnt mail die Ubereinstimmung zwischen dem Betel- und Piturikauen; in beiden Fallen
bindende Blatter, in beiden Fallen alkalisclie Substanzen (hier Ilolzasche, dort Kalle), welche
die Alkaloide in Freiheit setzen; in beiden Fallen endlich die Anregung der Nerventhatigkeit
und die Narkose.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. D u b oiń u  (A nO w cercis) H oiwjoo&H. F. v. M u lle r , 
i  i agm. phyt. Aust. II. 138. VI. 143. X. 20. 121. —  Second System. Cen sus o f Austr. p. 163. —
Bentbam, P lor. Austral. IV. 480. —  D u btm ia  P itu r i. B an e r  o ft in Q,ueensl. Philos. Soc. Sept.
1879. c. ic o fie . — Iia i 11 on , Histoire des Plantes IX. 412.

Drogę. I .  v. M u lle r , Yearbook of Pharm. 1877 p. 122. — G e r a r d , Pharm. Journ. et 
Ir. (■>) IX  2o 1. i 1879;. — P etit, Pharm. Journ. Tr. 13) IX . 819. L a d e n b u r g , Ann. Chem.
Pharm. Bd. 206. p. 274. — I lu s e m a n n -I I i lg e r , Pfłanzenstoffe II. 1159.
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Sesamum indicum L.
Sesam . F ranz.: S esam e. K n g l.: S esam e. S pan .: S o rg e lin . A ra b .: sim sim . H inclost.: til 

o d e r  g in g il. K isarah eli: A lfuta . A b y ss in .: sa lid  (A m b a ra ) u n d  a n g o d a  (T igre ). Sanskrit: 

tita. M a la iisch : w idjin. C h in esisch : m o a  (nach  R u m p h iu s) u n d  ch im a  (nach B retsch n eider),

Japan isch : k oba .

Syn. Sesamum orientale L. S. lutemu Ketz. S. oleiferum  Moench.

Familie: Pedaliaceae. T r ib u s : Pedalieae. G a ttu n g : Sesamum.

Bcsclircibnng. Eine einjilłirige aufrechte Pfianze, w ełn ie  eine Hohe von  0,25 bis 1 m 
erreicht. D er vierkantige Stengel ist meist, besonders an den jtingeren Teilen kurz rauh- 
haarig, seltcner ganz kalii. Die unteren Bliitter sind gegenstiindig und bis etwa 10 cm  lang, 
gestielt; die oberen, meist abwechselnd steliend, sind ktirzer gestielt, liiiufig sogar fast ganz 
sitzend. Die Form der Bliitter ist eine sehr w echselnde; die un teren sind ihrem Umrisse 
nach eiform ig, aber sehr hautig drei-, zuweilen auch fdnflappig; dabei sind die Einschnitte 
bald flacher, bald tiefer, in einzelnen Fftllen gehen sie sogar bis auf die Mittelrippe, sodass 
das Blatt dann fast gefiedert erscheint; die Form der Lappen ist dem entsprechend verschieden- 
artig, meist eiformig oder lanzettlicli. Der Rand der unteren Bliitter ist meist grób und 
unregelmassig geziihnt, am Grunde sind sie abgerundet, seltcner beinahe herzformig. Nach 
oben zu werden die Bliitter allmahlich schmiiler, die obersten sind fast stets lanzettlicli, bis 
10 cm lang und 1 bis 2 cm  breit, am Grunde in den kurzeń Blattstiel verschm iilert, spitz 
und meist ganzrandig. Die Oberseite der Bliitter ist sc.hmutziggrtin und kalii oder nur ganz 
spiirlich behaart, die IJnterseite graugrtin und meist schwach kurzhaarig, zuweilen aber auch 
kahl. D ie Bliiten sitzen einzeln in den Acliseln der oberen Bliitter und sind 5 bis 10 mm 
lang gestielt; diese einzelnstehenden Bliiten sind jedocli auf dreibltitigc Cymen zurflckzufuliren, 
denn es befinden sich am Grunde der Bliitenstiele je  zwei Drtisen, w elclie weiter niclits sind 
ais umgeformte Seitenblflten, an denen hiiufig noch Kerben und Lappen, den Teilen der 
Blutenhulle entsprechend, und selbst rudimentiire Fruchtknoten zu unterscheiden sind. Die 
Vorbliitter sind pfriemlich, ktirzer ais der K elch und leicht abfallend. D er K elch  ist bis fast 
auf den Grund vierteilig, aussen angedruckt behaart, etwa 5 bis 6 mm lang, die Zahne schmal 
lanzettlich, spitz. Die weisse oder rotę Blumenkrone ist deutlich zygom orph, herabgebogen, 
trichterformig erweitert, am Grunde rtickwiirts schw ach hockerig, aus dem Kelelie weit 
herausragend, 25 bis 35 mm lang, der Sauiri funflappig, mit kurzeń breiten Lappen, von 
denen die zwei hinteren etwas ktirzer sind ais die drei vorderen. In der Knospenlage decken 
sich die Lappen dacliziegelform ig, wobei diejenigen der Oberlippe zu ausserst zu liegen 
kornmen. Die vier Staubgefasse sind nahe der Basis der Blumenkrone eingefugt; zwei davon 
sind ktirzer, etwa 13 bis 15 mm, zwei langer, etwa 15 bis 18 mm lang; sie uberragen nicht
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die Plumenkrone. Uie Staubfaden sind am Grim dc etwas verbreitert, die Staubbeutel lilng- 
lich, mit Langsspalten aufspringend, am Riicken befestigt und die Facher unten etwas aus- 
einanderspreizend; das Connectiv ist von einer Driise gekront. An. .Stelle des funften, hinteren 
Staubgeflisses ist ein kurzes, pfriemliches Rudiment vorhand«i. Der Pollen ist im trockenen 
Zustande scheibenformig, von mehr oder weniger polygonalem Umrisse und in der Mitte 
dicker, befeuchtet dagegen niedergedriiekt ellipsoidisch oder fast kugelig mit sechs bis zehn 
meridianformig verlaufenden Spalten, die jedoch  nicht die Pole erreichen. Das Gynaeceum  
ruht auf einer niedrigen Drusenscheibe und besteht aus zwei Fruclitblattern, welehe durch 
falsche Scheidewande in je  zwei Kammern geteilt sind; dieselben sind schon in den jungen 
Knospenanlagen vorhanden und unterscheiden sich nicht von den echten Scheidewflnden, 
sodass der Fruchtknoten vollstandig vierfacherig erscheint. Im oberen Teilc desselben, unter- 
lialb der Spitze, ziehen sieli die Scheidewande auf die Fruchtkuotenwand zuruck; infolgedessen 
ist er oben einfaeherig. Die in grdsserer Anzahl vorh.andenen Samenknospen stehen an 
zentralwinkelstandigen Placenten in einer Reihe ubereinander. Der fadenformige, nur wenig 
ub»r die Antheren hervorragende Griifel besitzt zwei lanzettliche Narbenlappen. Die Frueht 
ist einc hellbraunc schmale, etwa 30 bis 35 mm lange und 6 bis 7 mm breite Kapsel, w elehe 
mit vier Eangsfurchen versehen ist und in eine derbe, ziemlich lange Spitze ausgeht. Sie 
spaltet sich fast bis zum Grandę, indem die falschen Scheidewande sich in zwei Platten 
trennen, die jedes Fach tiberdecken. Die Samen besitzen eiforniigen Umriss, sind etwas 
flachgedruckt, 2 bis 3 mm lang und von gelblicher, braunlicher oder scliwarzer Farbę. Das 
Niihrgewebe ist dunn, fast liflutig und besteht nur aus wenigen Zcllschichten; der gerade 
Embryo besitzt flachę Keimblatter.

York o mm en und Yerbreitung. Die fleim at des Sesam ist, wie weiter unten ausfuhr- 
liclier berichtet wird, nicht mit Gewissheit bekannt, da unzweifclhaftc sichere Exemplare 
bislier nicht wild gefunden worden sind. Dagegen wird er in der Melirzahl der tropischen 
und auch subtropischen Lander besonders der alten W elt gebaut. Das wiclitigste Produktions- 
land ist jedenfalls Ostindien; von hier wird er nicht nur in enormen Q,uantitRten nach Europa 
exportiert, sondern noch mehr im Lande selbst verbraucht. In Hinterindien wird ebenfalls 
die Sesamkultur in ausgedehntem Masse betrieben, sodass trotz des bedeutenden Verbrauches 
doch noch allein in Siam 4 Mili. kg Samen zur Ausfuhr gelangen. Eine ebenso wichtige 
Rolle spielt der Sesam im Ackerbau Chin as, Formosas und Javas und der ubrigen grosseren 
malayischen Inseln. In Vorderasien ist es Arabien und besonders PalRstina, welclies viel 
Sesam produziert; aus letzterem Lande ist die Ausfuhr von Jałta aus eine recht bedeutende, 
zumal das von dort exportierte Produkt verhaltnismassig hohe Preise erzielt. Ebenso wichtig 
fur die Sesamkultur ist Ostafrika, zumal Sansibar und Mossambik und an der Westkuste des 
tropischen Afrika vorzugsweise Senegal und Zagos. In vicl geringerem Masse wird in der 
neuen W elt der Sesam angepflanzt; es geschielit dies dort uberall nur fiir den eigencn Pe- 
darf und nicht fur den Export.

Handelssorten. In der Farbę der Samen herrscht grosse Mannigfaltigkeit, es finden 
sich alle mdglichen Farbungen zwischen gelb und schwarz. Die Ilauptsorten in Indien sind 
eine hellgelbe (safed til) und eine scliwarze (kala til). Letztere liefert im allgemeinen die 
grosse Masse des in den Handel kommenden Oleś, da sie olreiclier ais die andere ist, und 
wegen ihrer grosseren Ergiebigkeit in ausgedehnterem Masse angebaut wird. Die hellgelbe 
Sorte soli das feinste (")1 liefern.



Kultur. Der Sesam erfordert fur sein W aehstum und seine Reife eine mbglichst 
gleichm assige Temperatur; er kann deshalb uberall da in Aussiclit aut Ertolg kultiviert 
w erden, wo wenigstens drei Monate im Jahr einc ganz gleichmUssige Witeme herrsclit und 
■schrotfer Tem peraturwechsel ausgeschlossen ist. Am bestwi sagt ihm ein sandiger Lehm- 
boden oder lehmiger Saudboden zu, w om oglich mit bohem  Kalkgelialt, und ohne starkę 
Feuchtigkeit. Da die Entwickelung der Pfianze innerhalb der kurzeń Zeit von drei bis vier 
Monaten vor sich geht, muss der Nflhrboden m óglichst stickstotfreich sein, d. li. es muss fiir 
gute DUngung gesorgt werden. Der Boden wird m ich der Regenzeit gut gepflttgt, dabei der 
Dunger untergebracht, und darauf gut geeggt, da die Pfianze nur in gut zerldeinertem  Boden 
gleiclnnassig wiichst. Die Aussaat der schwarzen Varietat findet in Vorderindien im Marz 
statt, und die Pfianze reift im Mai, wahrend die weisse Varieti.it im Juni gesat wird und im 
August zur Reife gelangt. Man sitt in Reihon in Abstanden von 1/2 Meter, aucli die Samen in 
den Reihcn miissen ebenfalls etwa 1/2 Meter voneinander entfernt sein, oder die Samen werden 
in Abstanden von 1 dcm  gelegt, und die Pflanzen, sobald sie gut stehen und 1 dcm  lioch 
gewaclisen sind, ausgeliclitet. Da die Pflanzen sehr schnell in die lloh e  scliiessen, wird das 
Unkraut bald unterdrttckt, sodass das F cld  einer weiteren Pflege nicht bedarf. Sobald die 
Kapseln rc if sind wird die Pfianze geerntet. Der Schnitt wird gew ohnlich mit der Sichel 
vorgenommen, indem die Stengel dieht itber dem Boden abgeschnittcn und darni zu kleinen 
Haufen auf dem Felde zum Trocknen zusam m engebraclit werden. Sobald die Kapseln dtirr 
genug sind, um bei einem leicliten Druck zu bersten, wird die Ernte eingefahren und ge- 
drosclien. Bei der Kiirze der Kulturzeit ist es in vielen G-egenden mbglich, zwei Ernten im 
Jahre zu erzielen, vorausgesetzt, dass die tibrigen, in Betracht kommenden Verhiiltnisse 
giinstige sind.

Amlerc Artcn. Ausser A. indicum  komtnen im tropischen Afrika noch neun Arten vor. 
Von diesen liat besonders 8 . rad ia tu m  Schum. et Korn (S. foetid um  Atzel, S. occidentale H eer et 
Itegel) eine grossere Bedeutung ais Kulturpflanze erlangt. Diese Art untersclieidet sich von 
8 . indicum  hauptsachlicli dureh die Samen ; dieselben sind schm al berandet und auf den Aachen 
Seiten radial gestreift; auch sind die unteren BPttter seltener gelappt, sondern meist, wie die 
oberen, langlicli oder lanzettlich. Diese Art, w elche mich B u c h lio lz  einen betaubend nar- 
kotischen bilsenkrautahnliclien Geruch besitzt, ist sowolil im tropischen W est-, ais auch Ost- 
afrika cinlieimisch und wird auch von den Eingeborenen zu demselben Zw ecke wie S . indicum. 

gebaut. Dieselben bereiten nicht nur ()l aus den Samen, sondern benutzen die letzteren auch 
zu Suppen. In W estafrika ist die Pfianze bisher von L iberia bis Kamerun gefunden worden, 
in Ostafrika vom  Guareląuellengebiet an durcli Deutscli-Ostafrika bis Sansibar; bei den 
Swaliili heisst sie U fu ta  m u ita , d. h. wilder Sesam. Ebenso wird sie auf Ceylon, in Ilinter- 
indien, auf den Philippinen und im tropischen Am erika in Guyana gebaut.

Eine dritte Art, S. a n g u stifo liu m  (01iv.) Engl., ausgezeichnet durch lineale Bliitter, und 
von den beiden anderen durch sclim alere Kapseln und kleinere, radial gestreifte Samen unter- 
scliieden, eine Pfianze, welche Mannshóhe erreicht, findet sich liaufig in Dcutsch-Ostafrika und 
auf der Insel Sansibar. Trotz der geringeren Grosse der Samen sind dieselben zur Gl- 
gewinnung ohne Frage brauchbar.

Nauic u ud Gescliiclite. Der Sesam, der bei den Griechen hiess, ist mit Siclier-
heit bisher noęli nicht wild gefunden worden, und die Frage nach seiner ursprunglichen Ileim at 
ist noch eine offene. D e  G a u d o  Ile  verlegt dieselbe nach den Sunda-Inseln, indem er sich



auf eine Angabe v on B lu m e  stiitzt, w elcher eineVarietat des Sesam ais wildwachsend in den Bergen 
Javas erwflhnt. Dass die Kultur in Asien auf einesehr fern gelegeneE poche zuriickgeht, unterliegt 
naeh der Verschiedenheit der Nam en keinein Zweifel. D e  C a n d o lle  glaubt, dass der Sesam 
seit 2000 oder 3000 Jahren nach Tndien und der Euphratregion und erst etwa um 1000 bis 
bOO v. Chr. nach Agypten eingefuhrt worden ist, da z w ar T h e o p h r a s t  und D io s c o r id e s  
herichten, dass Sesam in Agypten angebaut wird, ab er in iUteren Denkmiilern weder eine 
Abbildung nocli Samen von ihm gefunden worden sind. Nun hat aber seitdem B ru g s c li  
in einem agyptischen Text aus dem 15. Jahrhundert v. Chr. den Naraen semscm yorgefunden, 
so dass die zuerst von de P r u y s s e n a e r e  geausserte Ansicht, dass der Sesam afrikanischen 
Ursprungs sei, eine weitere Stiitze er haft. W enn man die pllanzengeographischen Thatsachen 
in Betraeht zieht, wird diese Ansicht zur hohen W ahrscheinlichkeit; von den ausser S. indlcum  

bekanntcn 11 Arten sind ntm lich 9 afrikaniseh und 2 indisch. Ubrigens ist ja  die Moglieh- 
keit, dass der Sesam beiden Kontinenten gemeinsam war, auch nicbt auszuschliessen. Es sei 
noch hinzugefiigt, dass G. W a t t  die Pflanze ftir eine in Ostindien einheimische halt, da er in 
Behar und im nordwestlichen IJimalaya Formen gesammelt hat, die er fur wilde lialten mochte. 
Jedenfalls muss die Frage nach der Heimat des Sesam noch eingehender studiert werden.

Pharmazeutisch wichtig ist der Samen der Pfianze Semen Scsami und das aus demselben 
gepresste fette 01, Oleum Sosami. Semen Sosami ist von gelbweisser bis schwarzvioletter Farbę,
3— 4 mm lang, 2 mm breit, 1 mm dick, verkehrt eiformig, unten zugespitzt. Der Same ist 
undeutlich vierkantig, wenigstens entspringen vom Nabel 4 Langskanten und teilen die Ober- 
fiache in 2 grossere Felder auf der Breitseile und zwoi schm alc an der Seite derselben. Diese 
Flachen sind feingrubig runzelig. Die Samenschale umscliliesst die 2 grossen flachcn Ko- 
tyledonen mit dcm dazwischenliegenden Keim ling; sie sind weiss und sehr oireich ; ihr Ge- 
schmack ist uberaus milde und angenehm.

Durch Auspressen der Samen wird das Sesambl, franz. h enna  oder huile de SesamS, engl. 
&k ta m i oil oder G in g d ly  oil, T il oil, T ed  oil, gewonnen. Dasseibe dient in den Tropenlandern 
ganz allgemein ais Speiseol; es ist dunnfiiissig, hellgelb, stiss, vollig geruchlos, besitzt ein 
spezilisches Gewicht von 0,9235 und gerinnt erst bei 4  50 C., wenn es durch Losungsmittel 
extrahiert, dagegen bei 5" C., wenn es ausgepresst ist. Es ist neutral, seine Verseifungs- 
zahl ist 190", die Rcichertsche Zahl 0,35, die Ilublsche Jodzahl 107,5. —  Der Schmelz- 
punkt der Fettsituren liegt bei - f  2G«', ihr Erstarrungspunkt bei 22,3", die Hehnersche Zahl ist 
95,6. —  Mit salpetriger Saure behandelt, erstarrt es nicht vollstandig und nimmt dabei eine 
rotę 1 arbę an. Das Dl farbt konzentrierte Salzsflure (1,19 sp. Gew.) grun ; setzt man aber 
der Mischung eine kleine Menge Zucker oder Furfurollbsung hinzu, so gelit die Farbę durch 
Blau und Violett in Carmoisinrot iiber, welche letztere Fabe dann sehr konstant ist, und die 
kl ein sten Mengen Sesambl in Gemischen erkennen liisst. Man benutzt diese Reaktion neuer- 
dings zum Unterschied reiner Butter von Margarine, dereń letztere mit 1 0 %  Sesamol lier- 
gestellt werden soli; Margarinckase soli 5°/0 Sesambl enthalten.

Anatomie. Die Samenschale besteht aus ein er ausseren und ein er inneren Lagę. Die 
aussere Lagę enthalt langgestreckte, senkrecht gestellte prismatische Zellen, welche sich an 
den Kanten traubenartig aneinanderlegen und dadurch die scharfen Erhbhungen erzeugen. 
Diese prismatischen Zellen enthalten bei den schwarzen Samen den Farbstoff. A uf diese 
Schicht folgt die dem Embryo und dessen Kotyledonen anliegende, 3 Zellen starkę Lagę, 
welche viele Oxalatdrusen fuhrt und beim Trocknen des Samens stark zusammenschrumpft.



Das G ewebe der Kotyledonen besteht aus grossmascliigem Parenchym ; die Zellcn enthalten 
samtlich ( dtropfen und 5— 10 /i grosse Aleuronkbrner. —

Bestam ltcilc. F l i i c k ig e r  fand in den Samen 4 ,5 %  W asser, 6— 8 %  Mineralsubstanzen, 
3,8 °/0 Gummi, 22 °/(l Eiweisssubstanzen, 56,33 °/„ Ó1; von letzterem lassen sieli ca. 4 8 %  durch 
Pressung gewinnen.

Fur Besamkuchen giebt S e m le r  folgende Analyse an: W asser 8 ,06% , fettes Ol 11,34% , 
Eiweissstoffc (darin Stickstoff 5,90) 36,87 °/0, Gummi, Zucker und verdauliche Fasern 25,05% , 
unverdauliclie Fasern 8,140/0, Asche 10,54°/„.

Anwendung. Kcsamftl bat wenig Neigung zum Ranzigwerden und kann durch vor- 
sichtige Lagerung jahrelang siiss erfialten werden. Da es durchaus woliIschmeckend ist, kann 
es das 01ivenol ais Speiscol ersetzen, und dienl; auch im Handel vi«lfacli zur Falschung des- 
selben. Andererseits wird es sclbst durch das billigere Erdnussol (s. dieses) baufig yerfalscht. 
In der ParCumerie wird es zum Ausziehen des Parfums von Tuberosen-, Jaśmin- und Orangen- 
bliiten benutzt und in Europa hauptsaehlieh zur Seifenfabrikation. Nach den vom  Bundesrat 
zum Margarinegesetz erlassenen Ausfiihrungsbestimmungen miissen der Margarine 1 0 %  und 
dem Margarinekase 5 %  Scsambl zugesetzt werden, um miltelst der oben erwiilmten Reaktion 
Margarine von Butter unterscheiden zu konnen.

In Indien wird das Ol von den Hindus vielfach (ebenso wic die Samen selbst) medi- 
zinisch verwertet, nach B e n t le y  und T r im e n  ist es hinsichtlich seiner pharmazeutisclien 
Eigenscliaften dem Oliyenól gieichzustellen. Aber nicht nur das Ol findet Anwendung, sondern 
in den Tropenlandern werden die Samen selbst in der mannigfachsten W eise yerwendet. Allgemein 
benutzt man sie im grobgestossenen Zustande zur Bereitung von Suppen und anderen Speisen. 
Ferner wird das Mehl yielfach zur Herstellung von Kuchen (z. B. in den orientalisclien Eandern 
mit Honig zu der beliebten Faste-nsjieise Chalba) yerwendet; auch wiirzt man Brot und Kuchen 
mit den Samen in ahnlicher W eise, wie dies bei uns mit Kumrnel und Mohn geschieht.

Die Ruckstiinde bei der Gewinnung des Óles werden zu Sesamlcuchen yerarbeitet und 
bilden ais solclie einen bedeutenden Handelsartikel. Sie werden in Indien ganz allgemein 
ais Viehfutter und ais Dungemittel yerwendet.

Die Haupteinfuhrshafen fur Europa sind Triest und Madeira. Die Einfuhr in letzteren 
Hafen betriigt jetzt etwa 800 000 Doppelzentner Samen, wovon Indien ca. 3/i liefert. Der 
Preis pro Tomie betriigt (fur ostafrikanische Sesamsaat) jetzt in Hamburg 210— 240 M.

In dem United States Dispensatory werden die Blatter unter den offizinellen Drogen 
aufgeziihlt. Die schleimigen Bestandteile derselben werden benutzt, indem man sie lrisch
oder getrocknct mit W asser schiittelt, und das Getrank ais Linderungsmittel bei Dysentrie,

Diarrhoe, Katarrh etc. giebt.
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R ubia tinctorum  L.
F arberrote , K ra p p . E n g l.: M aclder, G rou n d -M a d d er . F ra n z .: G aran ce . H o l i ;  K ra p p ,

M eekrap . A ra b .: T u rvah . P ers isch : runas.

Familie. Rubiaceae. U n t e r fa m i l ie : Gaiieae (,Stdlatae). G a t tu n g : Rubia L.

Beselireibung. Die Fiirberrote ist ein ausdauerndes Kraut. .Sie besitzt einen bis 
kleinfingerdicken, bis 1 m langen horizontalen, an der Spitze aufsteigenden W urzelstoek, von 
gelbbrauner Farbę, der allseitig mit langen AusUtufcrn und Nebcnwurzeln besetzt ist. An 
den Knotcn der letzteren sitzen gegenstflndig die Stengelknospen, ans w elehen die 60 bis 
100 cm langen, undeutlich vierkantigen Stengel sich entwickeln. Uie letzteren sind einjahrig, 
seblaff und niederliegend, wenn sie kcinen geeigneten lia lt finden; wenn sie sieli aber an 
andere Pfianzenteile anlehnen kCnnen, an welche sie sieli, dem Kleber (G aliu m  A p a r in e  L.) 
ilhnlich, mit iliren an den Kanten sitzenden riickwarts gerichteten Stachelliaaren festhangen, 
so wachsen sie mehr o der w eniger senkrocht in die Holie und erreichen unter gflnstigen 
Bedingungen cine Lange von l 1/., bis 2 m. —  An den unteren Knoten des Stengels befinden 
sieli vier, an den hoher gelegenen meist sechs wirtelstandige Blat-ter, von denen zwei deutlieli 
grosser sind, ais die ubrigen. Man betraclitet diese, w elche eine Liinge von  5 bis 8 cm  und 
cine Breite von P /2 bis 3 cm  erreichen, ais cchte Laubbliitter, wJllirend die ubrigen, welclie 
etwa 4 bis 7 cm  lang und 1 bis 2 cm breit werden, ais Nebenblatter fur jeno grosseren 
angesehen werden, derart, dass vier kleinere ais zwei Paaro aufgefasst werden, wahrend 
man annimmt, dass zwei kleinere durcli Verwachsung aus zwei benaclibarten Nebenblattern 
entstanden gedacht werden. Uurch ahnlielie Verwachsungen reduzieren sich die sechs 
Blitttchen der Blattregion in fiiiif und vier Blattchcn ain Grundę der Blhtenrispen, wahrend 
in der Jiispc selbst nur nocli je  zwei sehr kleine gegenstilndige Blllttchen Obrig gcblielien 
sind, indem die Nebenblatter hier vollstandig abortiert sind. A lle Blitttchen sind kalii und 
nur am Rande und an der Mittelrippe mit riickwarts gerichteten .Stachelhaaren versehen. 
An der Spitze, wie am Grunde sind sie spitz, am G run de aber Obordies nicht selten in einen 
kurzeń Blattstiel versehmalert. A uf jeder Seite der Mittelrippe entspringen unter W inkeln 
von 45° je  funt' bis acłit Seitennerven und verlaufcn in nicht allzugrossem Abstande vom  
Rande in die niichst hoher gelegenen Seitennerven. — Aus deiiA chseln  der grttsseren Blatter 
entspringen gegenstandig die vierkantigen sparrigen Seitenzweige des Stengels; sie kenn- 
zeichnen also jene Blittter ais cchte Ijaubblatter. Die Zw eige endigen in unterbrocliene 
dreigablige Bliitenrispen,' w elche aus kleinen funfbliitigen Trugdolden gebildet werden. Die 
Bltitchen sind, mit Ausnalime der Gipfelblute jeder dreigabligen Trugdolde, selir kurz gestielt; 
das Stielchen aller Bliiten ist unter dem Fruchtknoten gegliedert. Die Bliite selbst ist 
regelmassig, funfzithlig oder vierz;ihlig und bat einen Durchmesser von etwa 5 mm. Die
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Bltitenhttlle ist ein fach ; der Keleh fehlt. D ic Korolle ist oberstandig, kurz glockenfbrmig, 
verwachs#nbl!lttrig, fiinfspaltig. D ie Kronenzipfel sind gelb , eiform ig , zugespitzt, au der 
Spitze verdickt und eingebogen, in der Knospenlage dachig; einer von ihnen ist der Aclise 
zugekehrt, zwei stehen seitlich, zwei sind nach vorn gerichtet. Die Korolle sitzt mit breiter 
kurzer Rohre dem oberweibigen Diskus auf. Zwischen den Zipfeln sitzen einreilug die Staub- 
blfttter, erheblich kurzer ais die Perigonzipfel. Die gelben Filamente sind tadlicli, ani 
Grunde der Antheren angeheftet; die Antheren sind zweikammerig, parallel, langlicli, gelb 
und offnen sieh in Lftngsspalten nacli innen. Der urngekelirt kegclige Fruchtknoten ist eben- 
talls mit einigen Stachelhaaren besetzt und trflgt auf dem oberweibigen kreisformigen Diskus 
den kurzeń, in zwei keulige Narbenenden gespaltenen Griffel. Das Ovar ist zweifitehrig; 
eines der beiden Ftlcher ist der A.chse zu — , das andere der Achse abgewendet, also nacli 
ausscn gerichtet. Jedes Fach enthalt eine basile anatrope Samenknospe. Die Frucht ist einc 
zweiknóplige, ileischige, beerenartige Kapsel von der Grosse einer W ac-hholderbeerc mit 
anfangs rotem , sp&ter biauschwarzem P erikarp; meist zweifflchrig und zweisamig, oder 
durch Fehlschiagen einfaclierig und einsamig. Die Sam en sind nach innen konkav, nach 
aussen erhaben und haben einen grossen Kabel und einen kurzeń dicken Nabclstrang, 
welchor die Hbhlung des Samens ausfUllt. Im Innem tindet sieli ein rcichliches horniges 
Nahrgewebe, welches den Keimling umschliesst. Letztere ist bogig mit lconischem W tirzelehen 
und aufrechten Kotyledonen.

Bliitezcit. In den Soinmermonaten.

Yorkoinincn. Die Pilanze stammt aus dem Orient, wo sie heute noch wild vorkommt; 
in Siideuropa ist sie verwildert. Zur Gewinnung der W urzel wird sie in Deutschland, Holland, 
England und Frankreich angebaut, ebenso auch in der Ttlrkei, in Kleinasicn und Indien.

Ycrwaildtc Artcn. ltubia peregina L. Syn. R uina tinctorum  L. var. y ereg in a . — R . 

tinctorum  S co p ., Ii. anglica  H uds. — Die Pflanze ist der vorigen ahnlicli, die Stengel aber 
sind ausdauernd; die Bliitter stehen in meist vierzahligen Wirteln, sind umgekehrt eiformig, 
stuinpf, am Grunde zugespitzt, sitzond, nicht in einen lllattstiel verschmidert. Die En- 
dichasien der lUiitenrispen sind meist zweibliitig, die Bluten etwas grosser, die Kronenzipfel 
scharf zugspitzt und in eine kurze steife Gramie auslaufend. Dagegen sind die Stengel 
schlali' und an den Kanten widerhakig, ebenso auch der Rand und die Mittelrippe der Platter, 
wie bei der vorigen. — Sie waclist wild im Orient, in Stid und W csteuropa, und wird auch 
wohl h i er und da angebaut.

ltnbia Munjista R o x b . Indischer Krapp. Syn.: R . M aujtih  R xb . —  R . oordata  T h u n b g . 
R . tinctorum  L. var. cord ifo lia  L. —  (Ilind., bom b. und Ben gal: M ajith, M a n jit ; Tam.: M a n jitti, 

iS ckew elli; Sanski1.: M a n jisch ta ; Arab.: T u w a h ; Pers.: R nnas. —  Der Stengel ist ausdauernd, 
vierkantig, an den Kanten riickwarts stachlich, nach dcm Abstossen der Oberhaut aber 
stachellos und kaum melir kantig, kalii und braunlich. Die Stengel klettorn an Paumen und 
Strauchern empor, uberdecken sie bisweilen vollstandig. Die BIStter stehen in vierzahligen 
Wirteln und zwar zwei gegenstandige grossere Laubbliitter und zwei ebenfalls gegeustandige 
nur halbsogrosse, durcli Verwachsung der ursprlinglichen Stipulae entstandene Nebenblatter ; 
alle sind gestielt, herzformig, siebennervig, am Rand und den Nerven steifhaarig, scharf. 
Die ausgebroitcten Astę entspringen aus den Acliseln der grOsseren Bliitter, und sind an den 
Knoten aufgetrieben. Die Enddicliasicn sind dreigablig; die Bluten gestielt, die Blutenstiele 
Nici kantig, die Dcckbllitter sitzen d, herzformig und lang. Die Zipfel der funfspaltigen Korolle



spitz, nach innen eingcschlagen. Die [flhif StaubbUltter .sind langer ais der Korollensuum ; 
die Fruclit ist eine zweisanhge Beerenkapsel, bei der indoisen nur ein Fach ausgebildct ist 
und einen Samen tragt; die ganze Fruclit bat die GrOsse eines Pfeffcrkorns. Die Pflanze 
waclist in den Berggegenden Nordbengalens und NepaLs; in Japan wird sie angebaut.

Uubia ehilensis M o lin a  und llubia llelbun S c l i le c  h ten d a l. und C h a m isso  werden 
zu Farbezw ecken in Ciuli vielfach kultiviert.

Anatomie. Besonderes Interesse in anatomischer Beziehung bietet nur die W urzel. 
Ihro O ber flachę wird von einem grauen, aus abgeplatteten tangential gcstreekton Zelien 
bestcliendein K orke gebildet, aut' welchen ein braunrotes Rindenparencliym folgt. Dessen Zelien 
sind ebenfalls abgeplattet, ab er inelir polyedrisch, und nelnnen an GrOsse ab, je  melir sie 
sieli dem Phloem nahern. Die PłiloCmbiindel werden dureh nur einreihige Markstrahlen 
undeutlicli gesondert und zeigen in ilirem Innern enge fasrige Biebrdhren mit undeutliehen 
Siebtlilcheu. Das IIolz besteht aus ziem licli weiten Tracheen, die in dem reichliehen llolz- 
parenchym  eingebettet lieg en ; nur gegen das Mark hin erkennt man grósserc Skuppen von 
Eibriformfasern. Ein Mark fehlt naturlicli den Hauptwurzeln. Die Nebcnwurzeln sind im 
wesentlichen ebenso gebaut, nur sind sie lebhafter gefarbt, liaben relativ breitero Mark
strahlen und ein rot gettirbtes, oft scharieckig polygonales Mark. — Die W urzel von U ubia  

M unjinta  R x b . ist nach den Untersuchungen von W ie s n e r  der eben beschriebcnon durchw eg 
sehr ahnlich; die Siebrohren im PhloCm zeigen indessen deutlichere Sjebplatten und die 
Tracheen sind lrSufiger und enger.

Jiultur. Farberrote wird besonders in Holland kultm ert; die Kultur in Deutschland 
und Franlcreich hat seit der synthetisphen Darstellung des Alizarins fast vollstandig aufgehórt. 
Dagegen kommen von Kleinasien und Kaukasien noch immer erhebliche Mengen Krappwurzel 
in den Handel. In England hat man mit der Kultur nur geringe E rfolgc orzielt. —  Die 
Kultur geschieht selten durch Samen, sondern meist dureh Einpllanzen von Rliizomteilen. 
D iesc wachsen ttberaus schnell, sodass nach achtzehn bis dreissig Monaten bereits eine Ernte 
gem acht werden kann. Die W urzeln werden zunflchst durch W aschen mit W asser von Sand 
und Steinen befreit, dann an der Sonne oder auch im Ofen getrocknet, w obei die ursprCingliche 
lelim gelbe Farbę der W urzeln in blassrot iibergeht.

Pharmazeiitiscli und techniseh wichtig ist die W urzel der Pllanze, Radix Rubiac 
tinctoruiu, Krappwurzel. Sie kommt in 10 bis 15 cm  langen, 0,5 bis 2 cm  dicken Stucken 
mit grauer, etwas welliger Rinde in den Handel. D er Bruch der Stiicke ist kurz und g la tt ; 
die Rinde lóst sich leicht ab. Das Innere der W urzel zeigt eine schmale rotbraune Rinden- 
schicht, ein lebliafteres gelbliclirotes oder hellrotes poroses IIolz und, wenn man die dunneren 
Nebenwurzeln vor sich hat, ein noch lebhafter gettirbtes Mark. Die W urzel ist fast geruch- 
los und schm eckt bitterlich zusammenziehend. Ftir medizinisclie Z w eck e sind des hoheren 
Gerbstoffgehaltes w egen, die dunneren W urzeln die besseren, wShrend zum Farbcn den 
dickeren, farbstoffreicheren der V orzug gegeben werden muss.

Die Farberrote oder der Krupp des Handcls kommt teils aus dem westlichen Europa, 
teils aus Kleinasien. In Europa gilt der liollamli.sehe Krapp ais der vorziiglichste, der teils 
mit der Rinde, unberaubter Krapp (franz.: G aran ce non  rob ie), teils ohne Rinde. beraubter 
Krapp (franz.: G ra p p e  oder R ob ie) versandt wird. Ais Abfallprodukte erliillt man die Rinde



ais Fijiie und der Riickstand beim Mahlen, den Muli, w elcher hiiufig dureh allerlei .Sand 
und Staub verunreinigt ist. Von kanni geringerem W er te ist der Krupp von Avignon und 
der iius dem Elsass. A udi in Schlesien wird Krapp gebaut und ais Rreslauer Rotę vorkauft.

Levantinischer oder Smyrua-Krapp kommt von Kleinasien iibcr Smyrna in den Handel, 
und ftihrt den Na men Lizzari oder Alizari. Es ist eine der geschatztesten Handelssorten 
die sehr rc id i an Farbstoff ist, vielleicht deshalb, weil man sie erst vier bis fiinf .Jahre nacli 
dem Einlegen der Stecklinge erntet. Indischer Krupp endlieh kommt grosstenteils von R ubla  

M unjista  Rxb.; er ist ebenfalls starker ais der europaische und sehr reich an Farbstoff.

Aus all diesen rohen W urzeln stellt man noch drei besondere Handelswaren dar, die 
vor allem dadurch ausgezeiclmet sind, dass sie den Farbstoff der Wurzel nicht melir in 
glykosidischer Verbindung, sondern in freiem Zustande enthalt. Dies sind die Krappblumen, 
sda Garancin und das Garanceux.

Die Krappblumen, franz. F leu r de G a m n ce, erhalt man dureh Auswaschen des Krapp- 
pulvers und dureh Gahrenlassen der Masse.

Das Garancin entsteht, indem man das noch feuchte Pulver mit stark verdunnter 
Schwefelsaure erhitzt, dann die Masse zur Entfernung der Silure mit Wasser wiischt und 
trocknet.

Garanceux endlieh ist ein Naehprodukt, welches man erhalt, indem man Krapp, der 
bereits zum Farben gedient hatte, noehmals mit Schwefelsaure behandelt, wiischt und troeknet. 
Naturlicherweise besitzt Garaneeux einen viel geringeren W ert ais Garancine.

Kestamlteile. Die Krappwurzel enthalt neben andoren gewbhnliehen Bestandteilen 
des Pflanzenkorpers im frisehen Zustande die Ruberythrinsiiure, welche dureh ein eigen- 
tumliches Ferment, Erythroein, in Zuolcer und Alizarin, C11 II.® O -(O H )9 gespalten wird. 
Diese Zersetzung findet in einer Abkochung der W urzel oder nach langerer Zeit aucli in 
der troeknen Drogę selbst statt. Ausser dieser Silure findet sieli noch ein weniger bestitiidiges 
Glycosid vor, welches zunilchst in Purpurincarhonsaurc (Pscudopurpurim) und spftter in CO- 
und Purpurin C "  H5 O - (OH)3 zerfiillt. — Der bekannteste und wichtigste dieser Bestand- 
teile ist das Alizarin, C “  11° O2 (OfiBLj-1 H-O, O rth od ioxyan th ra ch in on , rotgelbe Nadeln, die 
im W asser kaum, in Alkohol und Ather leieht lóslich sind. Sie sehmelzen bei 282° und sind 
bei etwas hoherer Temperatur subMtirbar. Alkalien Ibsen es mit purpuiwioletter Farbę; 
Calcium- und Baryumsalze fallen aus diesen Dbsungen einen blauen, Zinnchlorur und Alaun 
einen schbn roten Niederschlag. — Neuerdings erhalt man das Alizarin kflnstlich dureh Er- 
hitzen von anthraehinonmonosulfosaurem Natriuin mit tibersohussigem Natriumhydrat, und 
zersetzt das gebildete Alizarinnatrium mit Salz- oder Schwefelsaure. Den gebildeten 
Alizarinniederschlag bringt man ais zelm- oder zwanzigprozentige Pasta in den Handel.

Anwemlung. Die R adio: R ubiae tinctorum  ist ein ziemlieh obsoletcs Medikament. Man 
braucht es hin und wieder ais Tonicum , ais harntreibendes Mittel, oder noch seltener ais 
Emmenagogum. — Eine viel wichtigere Rolle spielt die W urzel ais Farbm aterial; hier hat 
sie sich so vorzuglich bcwiihrt, dass sie dureh das kiinstliche Alizarin nur teilweise verdrangt 
worden ist. Bei der Turkischrot-Farberei wird die zu farbende Baumwolle wiederholt mit 
einer Emulsion von Baumól mit Potasche- oder Sodalosung getrankt und der Luft ausgesetzt.



Durch langsame Oxydation des Oleś wird die Baumwolle ledergelb und wird darni in das 
Farbbad gebracht, welches mit etwas Sumach oder Blut gemischt wird. Die Baum wolle bat 
nim eine dunkle trtlbrote Farbę augenommen und kommt nun zunitchst in ein Seifenbad, 
zur Verbesserung der Farbę, und endlich in ein solches von Zinnchlorur, um der Farbę das 
Feuor zu geben, w elches wir ani TUrkisclirot bewundern. Die so erhaltene Farbę ist wasch- 
echt; eine Seifenldsung farbt sich beirn Kochen damit nicht; auch Licht bleicht sie fast gar nicht.

eschiclite. Die W urzel galt schon bei den alten Romern ais Heilmittel; ihre An- 
wendung nim  Farben ist schon von P lin iu s  beschrieben worden. Die Tiirkischrot-Farberei 
stammt aus Indien und wurde um 1747 aus der Levante in Sudfrankreich und gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts in England eingefuhrt. Ilier stieg infolgedessen die Einfuhr bis zu 
1 Mili. £ .  Im Jahre 1827 fanden C o llin s  und JLiobiąuet das Alizarin durch Erhitzuug der 
Farberrote; S ch en lc  stollte es durch Fflllen des Alkaliauszugos der W urzel dar. Scit 1.870 
wird das Alizarin aus dem Anthracen erhalten und seit dieser Zeit hat der Verbrauch der 
Flirberrdte bestandig abgenommen.

Naclitrag. R ad ix  Mim,jistne, die indisclie Krapp w urzel, stammt von der oben er- 
wahnten Rubin Munjista Rxb., welche besonders am Himalaya und in Nepal wachst. Sie 
ist im Ausseren der R a d ix  R u b iae tinctorum  selir ahnlich, besitzt aber eine wenigstens dreimal 
so starkę Fiirbekraft, ais der europiiische Krapp. Die indische Krappwurzel giebt aber kein 
Alizarin, sondern datur das Munjistin C15 H8 Ou, gelbe krystallinische Schiippchen, w eiclie 
sich leicht mit gelber Farbę in heissem W asser Ibsen; Ammoniak lbst es mit rotlicher, 
Natronlauge mit karmoisinroter Farbę; Schwefelsliure lbst es orangegelb und Barytwasser 
fallt aus den Losungen ein en gelben Niederschlag. Es schmilzt bei 231° und zerfiillt, w enigc 
Grade hoher erliitzt, in Kohlendioxyd und Purpuroxanthin Cu H* O2 (OH)2, ist also ais Purpuro- 
xanthincarbonsaure anzusehen. —  In Indien dient diese W urzel ais vielgebrauchtes 
Arzneimittel gegen Gelbsucht, Obstruktion in den Harnwegen und AmcnorrhOe; terner ais 
Mittel gegen allerhand Augenkrankheiten, zu dereń Verhutung oder Ileilung man sie 
Menschen wie Hapstieren in den Nacken bindet. In Nepal benutzt man die W urzel ais 
Tauschmittel gegen Steinsalz und Borax. Im allgemeinen vertritt sie die europiiische Fiirber- 
rote in Mittelasien mich jeder Richtung hin, umsomehr, ais sie sich nach Berichten von 
K ir m e ir  und T a v e r n ie r  in diesen Gegenden uberaus haufig tinden.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. R u b la  tinctorum  L. L in n e , Gen. 127. Spec. 
158. —  Juss., Gen. 197. — E ndl., Gen. 3101. — H a y n e , Arzneigen. XI. t. 5. —■ DC., Prodr.
I. 11. —  B en th . H ook ., Gen. II. 149. —  B a i l l o n , Hist. plant. VII. 257. 372. 390. Fig. 223 bis 
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Bot. 109. —  B e r g ,  Bot. (1852) 306. —  K a r s te n , FI. v. D. II. 767. Fig. 738. —  L u e r s s e n , 
Med. pharm. Bot. II. 1107. Fig. 223. —  T h o m e , FI. v. D. IV. 220. Fig. 551. — K. S ch u m a n n , 
Syst. Bot. 505. Fig. 189. —  Ilealencyklop. der Pharm. VIII 625. Fig. 117. 118. (J. M o lie r ) . — 
Rubia Munjista R xb . 'R oxb ., FI. indic. I. 875. —  F le m m in g , Asiat. Res. X I. —  B a u e r o f t ,
II. 482. —  M ią u e l ,  FI. Ned. Ind. II. 338. —  L u e r s s e n , 1. c. 1109. — B e r g , 1. c. 306. —  
Rubia ehilensis M ol. — R. Relbun S ch l. & C ham . —  M o lin a  Nutzpfl. v . Chili, Leipz. 1785. 118.

Drogę. B e r g , Pharmac. (1852) 17. — H e n k e l, Pharmac. 114. u. 116. —  W ie g a n d ,
53*



Pharm. 58. — H a g e r , Praxis II. 826— 828. III. 1050. — W ie s n e r , Rolistoffe 633. 644. - 
E r d m a n n -K o e n ig  (I la n a u sek ), W arenkunde 515— 517. —  I l i r s c h ,  Universal-Pharm. II. 
n. 2675. — R e a le n c y k lo p . d. P h arm . VI. 126. VII. 157. VIII. 625. 627. — H u s e m .-H ilg e r , 
Pflanzenst. II. 1390.

Tafelbeschreibung.

A  R h iz o m  d e r  Pflansse. B B lu h e m le  S te n g e ls p itz e . 1 B lute-, 2 c lie se lb c  im  L iłn g ssc lm itt -, 3 P is t i l l :  

4  O v a r  im  Q u ersch n itt-, 5 F ru c lit . A , B  a n d  5 in  n a t i ir l ic h e r  G r o s s e ; 1, 2, 3, 4 v e v g r# ss e r t . N a ch  le b e n d e n  
P fla n z e n  a u s  d em  b o ta n is c lie n  G a rte n  in  J en a .



Rutoaceae
(Sfel lafae)

6 9

i

Rutia tinctorum L.



Conyza sąuarrosa L.
Sparrige Diirrwurz.

S y n .: C on yza  nulgaris Lam. Im ila  C onyza  DC. L u d a  sąu arrosa  Bernli.

Familie. Com positae. U n t e r fa m il ie :  T abijlorae. G r u p p e : C orym biferae. U n te r -  
g r u p p e :  A stem id ea e. T r ib u s : Irw leae. G a t tu n g : C onyza  L.

Beschreibmig. Die Pfianze ist eine Staude von 0,50 bis 1,50 m Iloh c , zweijalirig 
oder ausdauernd. D ie dicke, bramie oder gelbbraune, holzige Pfahlwurzel ist mit mehreren 

scliief absteigenden Asten und zahlreichen Nebenwurzeln versehen ; sie troibt nach oben im 

ersten Jahre nur einen Schopf staubig graugriiner mehr oder weniger niederliegender rosetten- 

artig gruppierter Bliitter, im zweiten Jahre dagegen einen oder mehrere harte, undeutlicli 

kantige, mit kurzeń abstehenden W ollhaaren oder mit Flaumhaaren bcsetzte, an der Sonnen- 

seite oft rot gefarbte Stengel, welclie erst in der Blutenregion sieli vcrzw eigen. Die grund- 

standigen Rosettcnbliitter sind selir verscliieden von den Stengelblattern. Die Bosettenblatter 

sind bis zu 15— 22 cm lang und 5— 8 cm breit, ani oberen Endo in eine iiiclit allzu- 
scliarfe Spitze auslaufend, am Grunde in den breiten ilachrinnigen Blattstiel verschm alert 
und hier mit langen weissen Seidenhaaren diclit und langzottig besetzt. Der Rand der 

Bliitter ist entfernt sagezahnig. Die mit abstehenden Haaren besetzte Oberiliiche ist ctwas 

wellig, die ebenfalls haarige Unterseite zeigt zwischen den stark hervortretenden Nerven 

und Adern tiefe Masclien, in denen gegen das Licht betraclitet, ein feines Adernetz bei den 

jungen Blattern zum Vorschein kommt. Dasselbe verschwindet in dem Maile ais die Blatt- 

substanz konsistenter wird und ist bei ausgewaclisenen Blattern der Rosette ebensowenig 

mehr nachweisbar ais bei den Stengelblattern. W ahrend die grundstandigen Bliitter lanzettlicli 
oder eilanzettlich und gestie!t sind, besitzen die eifdrmigen Stengelblatter keinen Stiel; ihre 

Substanz ist erheblich hiirter, ais die der ersteren, die OberffSlche rauh, der Rand ziemlich 

scharf und entfernt geziilm t; Ober- und Unterseite sind aucli hier beliaart. —  Der Stengel 

veriistelt sieli erst in der Blutenregion. Die Astę entspringen den Achseln von Stutzblattern 

und endigen ziemlich in einer Ebene oder bilden eine gekrummte Oberfliiche, die aus den 

endstiindigen Blutenkorbchen entstanden ist; der Blutenstand ist also ein selir gut entwickelter 

Ebenstrauss. Jedes Kbrbchen wird von einem schmallanzettlichen oder linealisclien ganz- 
randigen Stutzbliittchen getragen, welclies sparrig absteht; jedes Kórbchen ist etwa 10 mm 

lang, walzig oder yerkelirt-stum pfkeglich ; es ist von einem vielblattrigen dachigcn Hullkelch 

umgeben, dessen unterste Blattchen breit e i (Tl r mig und ganz griin sind und in eine scharfe,
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zuriickgebogeiie Spitze auslaufen; die mittleren sind lineal, die innersten fast pfriemlich, allc 
mit anliegender Spitze und violett berandet. Der gemeinsame Bltltenboden ist etwas lconvex, 

feingrubig und kalii. Die Blutchen sind nicht von Spreublattclien begleitet. Die Randbluten 

sind rOtlich, rolirig und weiblich; ihre ursprungliche dreizahnige Zunge ist bis auf drei spitze 

Zaline am Rande der Rohre reduziert; der Griffel endct in zwei flachę lineale Narben, die 

sich an der Spitze allmahlich verbreitern und beiderscits mit sehr kurzeń Haaren bedeckt 

sind. Der Fruchtknoten ist walzig, unterstandig mit einem einreihigen aus einfachen langen 
rauhen, von einander getrennten Ilaaren gebildeten, bleibenden Pappus gekrOnt. Die Rand- 
bliiten uberragen nicht die innersten Hullkelchbltltter. Die Scheibenbluten sind schmutzig 
schwefelgelb und kaurn langer ais die Randbluten. Sie sind Yollstandig róhrig, regelmitssig, 
fiinfzahnig. Die Antheren der fiinf Staubblatter sind rbhrig verw achsen ; an dem freien 
Grunde sind sie geschwanzt. Fruchtknoten, Griffel und Narbe sowie der Haarkelch der 

Scheibenblute sind dencn der Randbluten gleichgestaltet. Die Rand- und Scheibenfruchte 

sind gleichgestaltet; es sind braune, langsriofige, rauhliaarige, nahezu walzcnformige Achaenen, 

die von dem bleibenden Pappus gekrbnt sind. Sie besitzen kein Nflhrgewebe und haben einen 

geraden, umgekehrten Keimling.

Blutezeit. Juli und August.

Yorkommen. Die Pflanze wachst auf steinigen, unfruchtbaren Berglehnen, in Mittel- 
europa besonders in Deutschland zerstreut.

Namc. C onyza  kommt von xóvrh Staub, weil das Kraut wie mit Staub bedeckt aus- 

sieht. Neuerdings vereinigt man die Pflanze mit der Gattung Inula , da ihre Randbluten, 

wenn auch zungenlos, jedoch  noch die Starkę der Róhrenbluten besitzen. Die ausserdeutschen 
C onyza -Arten haben nur fadendiinne weibliche Randbluten.

Pliarimizeutische liedeutung. Die Pflanze war in fruheren Zeiten offizinell; die 
bluhenden Spitzen bildeten die Ilcrba Conyzae niajoris, die indessen heute eine Anwendung 
nicht melir finden. Die BKltter der Pflanze werden aber hin und wieder ais Digitalisblatter 
gesammelt und kommen dcshalb ais Digitalis - Yerwechslung in Betracht. Ilierbei kann es 
sieli unmbglich um die Stengelblatter der bluhenden Pflanze handeln, denn diese sind mit 

breiter Basis sitzend und ziemlich rauh und hart anzufulileri. Vergleicht man aber die ein- 

jiihrigen Rosettenbiatter unserer Pflanze mit den Digitalisblattern, so findet man trotz einer 

Reihe von Verschiedenheiten doch eine sehr grosse Ahnlichkeit beider. Dieselbe besteht 

zunlichst in der Form grosserer Blatter, welche in beiden Fiillen langlieh lanzettlicli ist; 

iiberdies besitzen diese Grundblatter meist noch deutlich wahrnehmbar cin doppeltes Adernetz, 

welclies Charakteristikura der Digitalisblatter ist. Altere Blatter verlieren allerdings auch dieses. 
Ais wescntliche makroskopische llnterschiede dienen zunachst der Rand, der nicht gekerbt, 
solidem entfernt sligezahnig ist-; —  und der Grund, der mit langen, zottigen, weissen Seiden- 
haaren besetzt ist, wahrend die Digitalisblatter auch hicr nicht wesentlich andere Haare 

tragen, ais auf der Ober- und Unterseite des Blattes. — Jedenfalls ist das Rosettenblatt das 

einzigc Blatt, welclies durch seine fo rm  und Beschaflenheit dem D ig ita lis  p u rjtu rea -Blatt so 

nahe steht, dass eine Yerwechselung moglich ist und von Unkundigen begangen w erden



kium. Die Blatter rieclien uberdies widerlich arom atisch; ihr Aufguss wird durcli Am m oniak 
griin geftlrbt; beides ist bei Digitalis niclit der Fali.

Anatomie. Anatom ische Merkmale von hervorragender Bedeutung fur die Diagnose 
und die Untersclieidung der C ortyza -BKltter von den D ig ita l is -B lA tta r n  bieten die llaare und 

die Bescbaffenheit der Blattzahne. Diese Unterschiede siad fo lgen d e :

(Jonyza sguarrosa L. besitzt 1. diunie, in eine lange, gebogene Spitze auslaufende 
lla a re ; 2. stumpfe oder abgebrochene Haare, die sich besonders ani Blattrande befinden, 
und wahrscheinlieli aus den ersten Haaren entstanden sind; 3. m ebrzellige Drusenhaarc, dereń 
ftinf bis sechs Zellen viel breiter ais lang, und niclit selten in Doppelreihen angeordnet. sind.

Digitalis purpurea L. besitzt 1. spitze mit Kutikularwarzchen dicht besetzte llaare, 

w elche aus drei bis vier Zellen bestehen; 2. ein- bis zw eizellige Gliederhaare und 3. Drtisen- 

haare, dereń schlanker, zwei- bis dreigliedriger Stiel ein grosses rundes cinzelliges Kdpfchen 
triigt oder die aus einzelligem Stiel und zw eizclligem  K opfclien bestehen.

Conyza sipiarrosa L. Die Randzahne treten aus dem Rande nur sehr wenig liervor 

und sind nicht mit Haaren besetzt, endigen auch nieht in ein glanzendes Spitzchen. In die 
Zalm e treten kleine Btischel von Nervenenden, wahrend seitlich lcleine bogige Randnerven 
der Spitze zustreben.

Digitalis purpurea L. besitzt neben grossen Kerbzalm en sehr kleine Spitzchen von 

yerschiedener Ausdehnung. Der Rand ist uberall mit feinen Hiirchen besetzt; die grossen 

Zilhiie endigen in ein kurzes, stark lichtbrechendes Spitzchen. —  In die grossen Kerbzahne 

tritt aus der Nervetur des Blattes ein langer, gerader, ungeteilter Nerv, der sich am Ende 

in ein Btischel auflost. An seinem Grundę gelien die N erven unter rechten W inkeln von 
ilim aus und bilden mit ilirn und zwei in den Zahn eintretenden Randnerven grosse drei- 
und viereckige Felder.

(Jonyza-Blatter haben eine aus welligen Zellen gebildete obere und untere Epiderm is; 
iiber den Nerven sind die Zellen langgestreckt. Palissadengewebe und Scliwariim parenchym  

besitzen gleichen Durclimesser. Im Mittelnerv befinden sich neben dem Hauptgefassbiindel 

zwei seitliche Nebenbtindel; alle enthalten sklerenchym atisclie E lem en te ; im Ilauptbundel 

sind die Geffisse radial gestellt, aucli ist eine deutliche Kam bium zone wahrnehmbar.

Anwendung. Man benutzte das Kraut friiher um Hexerei und Zauberei zu besch w óren ; 

es sollte auch vor Blitzschlag und H agel yorschonen. —  Neben der lle rb a  C on yzae m a joris  

gab es noch eine llerb a  C onyzae m ediae von P u lic a r ia  d ysen terica  G itr tli.; ferner l l e r b a  C on yza e  

m in oris  von P u lica r ia  vu lga ris  G a er tri. und l le rb a  C onyzae m inoris coeruleae von K r ig e r o n  a cer  L.

■— Alle diese Kriiuter sind heute obsolet.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. D. C. Prodr. V. 4G4 n. 1. (.ln u la ). —  B en  tli. 

I lo o k . Gen. II. 331. {ln u la ). —  B a ilo n , llist, pl. VIII. 301. 158. ( ln u la ). —  G re ń . G o d r . fi. 

de Fr. II. 174. —  L a m ., FI. de fr. II. 150. (ln u la  g lom erijlora ). — Nees. v. Esb. Pl. med. 
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Artemisia vulgaris L.
G e m e in e r  B e ifu ss .

Kngl. W e g w o o d , franz. A rm o is c , port. u. span. A rtem isia , holi. ( ic n io e n e  l5ijvoet, g riecli, 

‘ A ę v ą u < f(.a , tiirk. m isk otou , arab. S ou ola , ch in. N g a i-y ć , jap. M otjigu su .

Syn. A rtem isia  o ffiein a lis  Gattcran. A . la ti fo lia  Fuclis.

Fam ilio. Com positae Adans. S oct. 1. C orym bifera e V aill. T r ib . 11L S enecionoideao  Less. 
Un ter  f a m i l i o : A nthem ideae Cass. G a ttu n g : A rtem isia  L.

Besclireibung. Die 1 -1 ,0  m li oho Stand e besitzt einen nahezu senkreclit in der Erde 
sitzendcn, m elirkopfigen, kurzglicderigen, bis Ib mm diekcn zylindrisclien W urzelstock. von 
welohem bei jungcn Pflanzon die sp iter absterbende, bis 20 c.m lange mul j> mm dickc 
J lauptwurzel ausgeht. Aus dem Rhizom jbntspringen ein* Anzahl bis 4 mm dickcr, weisslich- 
braunlicher verzweigter N obenw urzoln, sowie m ehrerc 0— .12 cm  lange, etwa b mm dickc, 
horizontale Auslaufer. Die etwas yerdickten W urzclkflpfe treiben 1— 1,5 m liolie, aufreclite 
oder aufsteigendc, loeker bcblatterte, geriofte, auf der der Senne zugckohrten Seite meist rot 
gefitrbte Stengel, die mehr oder weniger kalii, oben meist w ollig oder spinnewebig lilzig sind. 
Dieser Fliz lilsst sieli leicht abreiben. Der Stengel verzw eigt sieli rispig pyram idal; die Astę 
sind oft lang und rutenfbrmig, mit Blattern und Blutenkop*folien dictit besetzt. Die unteren 
eigentlichen Stengelblatter sind bis zu 12 cm lang, bis 7 cm  brcit, wecbselstandig, sitzend, 
die der niclit blulienden Triebe aber gesticlt, oinfaeli, tief doppelt tiederteilig, mit Janzettliclien, 
zugespitzten, stachelspitzigen Zipfeln, die um so kloinor w erden , je  nielir sie sieli der Blatt- 
basis nni:ern, sodass die nntersten von ilinen mir noeh wie ungeteilte, ganzrandige, gckfiim m te 
Ohrelien sich um den Stengel herumbiegen. Die Farbę der Blalter ist oberseits meist dunkel- 
grihi, unterseits weiss; ilir Rand ist um gebogen; oberseits sind sic kalii, unterseits mit dieht 
Yerfilzten Haaren bedeckt. Farbę und Filz wechseln (ibrigens sehr je  nach dem Stand ort. 
Die oberen Blatter, Stiitzblatter der Bliitcnzwcigo und der Bliiten selbst, sind nur oinfaeli 
liederspaltig, dreizipfelig oder ungetcilt und selilicsslich aucli ganzrandig. D er Bliitenstand 
ist eine weitscliweifige, aus den Bliitenkorbehen zusammengesetzte, von Stiitzblattern vielfaoli 
unterbroebene Rispe, dereń Ausselien ebenfalls dun-h veranderten Standort ein versehiedencs 
ist. Die Rispenaste bilden namlicb. bald einfaeho, baki zusammengesetzte Trauben; die 
Bbitenkorbchen steli en baki einzeln, bald in Knaueln nebeneinander. Die Korbehen selbst 
sind baki eifbrmig, bald zylindrisch, etwa 4 mm lang, aufrecht oder niekend, jedes mit einern 
kleinen Stfttzblflttchen versełien. Der llullkeleh besteht ans mehreren kleinen dachziegeljg 
aufeinander liegenden Blattchen, von denen die ausseren lanzettlieli, aber bedeutend kiirzer 
ais die inneren langliehen sind. Sie zeigen in der Mitte einen bre iten , gruncn Streifen, 
an der Seite einen durchseheinenden, niclit trockenhautigcu Rand und sind mit yerlilzter
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W ollo bekloidet. Nicht sol ten sind clie inneren an dev Spitze sclibn violett geRlrbt. Die 
Bhitchen sitzen auf einem kahlen konischen Fruchtboden; die Ilandbliiten sind weiss oder 
rdtlioh, w oib lich , engrbhrig, mit erweitertem G rundę dem zylindrisclien Fruchtknoten auf- 
sitzend; sie be,sitzen oinen zweispitzigen, nicht zuruckgebogenen Baum imd einon hervor- 
ragenden Griffel mit zwei nach aussen gebogenen rdtlichcn Narben. Die Scheibenbluten sind 
rosa, zwittrig und ebenfalls rohrig. Die Itbhrc ist zylindriscb , unten nicht verdickt, oben 
glockcnfdrmig erweitert mit regelmRssigem bzipfeligem , zuruclcgeschlagcnem .Saume. Die 
iunf Staubblatter endigen in cine langgezogene .Spitze ausserhalb der Kroncnrohre und sind 
mit den nach innen sich offncndcn Ben tein eng verwachsen. Der Griffel iiberragt die Rbbre 
und die Staubblatter und lauft in zwei ein wenig spreizende spitz-dreilappige Narben ans. Die 
Frueht ist ein sehr kleines, glattes, braunes, oben stumpfes, unten spitzos Niisschen olme 
Pappus oder Fruchtlcronchen. Der Same enthiilt, kein Niilirgewebe; der Embryo ist gerade 
und hat zwei blattalmliche lleischige Samerdappen.

Yorkommcn, Durch ganz Europa an Ifeclcen, Gebusclien, Flussufern sehr vcrbreitet; 
bisweilcn auch ais Kiichengewurz kultiviert. Ferner im Orient, bis Japan, Sibirien, Nord- 
amerika.

Blutezcit. .Juni bis Oktobcr.

Name uml Gescliichte. Der Name wird entweder von der Gottin Artemis (Diana), 
der Beschiitzerin der Jungfrauen, hergeleitet, weil die Pflanze ais die Menstruation befordcrndes 
Mittel gebraucht wurdo. Nach Plinius ist sie nach der Artemis Pytliia benannt, w olclie die 
Kunst der Hebammen eri and. Andere fiihren den Namen auf den der Koni gin Artemisia, der 
Gattin des Kdnigs Mausolos von Carien, zuriick, welche durch den Gebraucli des Krautes 
von ihrer Kranklieit geheilt worden sein soli. Deinnach ist der Gebraucli des lleifuss ais 
Volksheilmittel sclion sehr alt. Auch der Volksaberglaube bemachtigte sich sciner; lleifuss 
stand ais Zaubermittel in Ansehen. Der Johannisgiirtel, den raan zur Zeit der Sonnenwcnd- 
feuer in die Flammen warf und der allo llbcl von den Leidenden mit hinwegnahm, war aus 
lleifuss geflochten. Am Johannistag sollten auch unter der tiefgehenden W urzel jener Kriiutcr 
Koli len zu finden sein, die sich mitunter in Gold vcrwaudeln. (W agner). Aus diesem Grunde 
licisst die Pflanze auch .lohanniskraut. — Die abgestorbenen kohleartig aussehenden W urzeln 
wurdon frtiher in Kessen und am Rhein ais Mittel gegen Epilepsie gebraucht und hiessen 
Narrensteine.

Officinell sind W urzel und Kraut der Pflanze. R a d ix  A rtem isiae besteht aus den 2 mm 
dicken, langen, innen weissen, auf allen Seiten des senkrechten, walzenformigen, holzigen, bis 
25 mm dicken W urzelstocks hervortrctonden Nebenwurzeln, welche auf dem Q,uerschnitt urn 
den im Mittelpunkt befindlichen Ilolzkdrper mit einem unterbrochenen Kingo brauuroter llalsam- 
giinge versehen sind. Die Drogę schmoekt siisslich seharf und rieelit aromatisch. Die 
Wurzeln sind im zeitigen Fruh.jahr und im Herbst zu sammcln und zu saubern, olme sie zu 
waschcn, dann schnell zu trocknen und nicht (Iber ein Jalir gut aufzubewahren. Heim Pulvern 
soli der Ilolzkdrper entfernt werden. -  I/erba A rtem isiae besteht aus den Blattern und bliihendcn 
.Stcngelspitzen der Pflanze. Dieselben besitzen einen angenchm aromatisehen Gerlich und 
kanni bitteren Gesclnnack. ('Deutsche Arzneimittel 1. c.) Man unterschied friiher eine weisse 
und eine rotę VarietiLt ais Smnmtiates A rtem isiae albae et ru brae.

Anatomie. Die Aussenrinde der Nebenwurzeln besteht aus mehroren Lagen dunkler 
Korkzellen. Die Zellen des Kindenparenchyms orscheinen auf dem Q,uersclmitt etwas tan- 
gential gestreckt und cnthalten Inulinkliunpchen; ebenso die koiligen Markstrahlen. Letztero 
teilen das llo lz  in b— 5 grdssere K om plexe, dereń jeder sich aus mehreren kleinen llundeln



zusammensetzt. In derasolben bem erkt man rogelmiissig zerstreute Spiralgefiisse uncl Cambi- 
1'orm. Das Cambium wird aus zartwandigcn Zellen gebildet; im Phlocm liebcn sieli dio ans 
starkverdickten golben Zellen bestelienden, nacli dem X ylem  zu yersclmiRlerten Bastbiindel 
lebhaft ab. Das PhloOmparenchym ersclieint auf dem Q,uerselinitt beinahe rundlich und 
besitzt grosse Intercellularr&ume. Der Gefassbundelteil ist von dem Rindengewebe dureli 
eine deutliche Endodermis getrennt; vor jedem  Bastbiindel befinden sieli in der Mittelrindo 
etwa 3- 4 rotę langgestreckte schizogene Balsamsclilauche. — Die Blatter untersuchte H a n s  
V i r c h o  w. Er fand (1. e .), dass die Epidermis der Oberseite aus regelmassigen in Rei hen 
angeordneten Parenchym zellen zusanmiengesetzt und spaltoffmingsfrei ist. A uf der Unter- 
seite dagegen sind ilire Zellwande wellig gebogen und mir iiber den Nervcn gradwandig. 
Das einreihige Palisadengewebe nimmt die Halfte des Blattąuersclmitts e in ; das M esophyll 
ist reich en tw ickelt; und am umgekrummten Rande des Blattes ycrlauft ein kriiftiges Gefiiss- 
biindel. Die Cuticula ist nur an den Randem  gefaltet, nicht auf der Blattllache, dereń 
Epidermiszellen stark yerdiekt sind. — In die Blattspitze tritt ein kriiftiger Mittelnery nebst 
zwei >Seitennerven ein und yerlauft pinselfbrmig. Die >Sekundarnerven gelien fast reclit- 
winklig vom  Mittelnery ab und munden in die »Seitennerven. An der Spitze tritt entweder 
ein Seitennery unter einem W inkel von 45° aus, indem er ein grosses D roieck  abschneidet, 
odor zwei stiirkere Seitennervcn treten beinahe unter 9(P aus dem Mittelnery heraus und 
schlieiden ein oberes kleineres und ein unteres grosseres D reieck ab. An der Spitze befindet 
sieli nur selten eine W asserspalte. —  (Bei A . A bsyn th in m  L. bemerkt man in der reichver- 
zweigten Neryatur linlcs ein kleines und rechts ein grosseres D reieck , die durch stiirkere 
Seitenneryen gebildet sind.)

Anwciuluiig. Das Kraut dient wegen seines aromatischen Oeruchs ais Gewiirz. Ilicr 
und da benutzt man es ais die Menstruation beforderndes Mittcl, so wie ais Antihystericum. — 
Eine VerwechseluTig dieses Krautes mit Absynth ist wegen dessen bitteren G eschm ackes und 
starlcon unangenehmen Geruches, sowie der allscitig grauen Behaarung der W erm utpflanze 
nicht leicht zu erwarten. —  Die W urzel ist ein magenstarkendes und die Verdauung be- 
forderndes M edikam ent; ausserdem hftlt man sio fiir wirksam gegen die Zalm kram pfe der Kinder, 
gegen Epilepsie und Veitstanz, und liisst das Pulver in der zwischen den Anfallen liegenden 
Zeit einnehmen. Das Extrakt dient heute nocli ais Mittel gegen Epilepsie, Kolik, Durchfall, 
Erbrechcn, Bleichsucht und stockende Menstruation (Hager). Aus der W olle der Blatter, die 
beim Pulvern zuriickbleibt, form te man in Europa und Japan die M oxen oder Bronnkegel. 
In China yerw endet man hierzu die A rtem is ia m ollis Gay odor A . ch inensis Burm.

Bestiindteilc. Ausser H arz, Sclileim, Zucker, Inulin fand man in den Blattcrn und 
W urzeln atherisches 01, welches nacli Schimmcl & Co. ein spezilisch.es Gewicht von 0,020 
besitzt und in den Blattcrn zu 0,2 °/0, in don W urzeln zu 0,1°/,, entlialten ist. Nacli Brctz 
und Elieson ist es blassgriinlicli gelb, buttorartig, von durchdringcndcm  G er uch, brennendem, 
hinterhor kiihlendem Gcsclim ack und neutralcr Reaktion fllusemann Ililger 1. c.)
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Chrysanthem um  Parthenium  (Persoon) Bernhardi.
Mutterkraut. E n g lis ch : Fever-few . FranzOsisch: E spargoutte, M atricaire, M alherbe, 
Mancliane, I le rb e  a vers. H olland isch : M oederkruid. D a n isch : Matrum. Schw edisch : 
R om ersk  kamiłk Spanisch, Portugiesisch, Italicnisch : Matricaria. G riech isch : f la ę & tr o r  O óu.

Syn . M a trica ria  P arth en ium  L., M a tricaria  odorata  Lam arck, Pyrethrum  P arth en ium  Smith, 
Tanacetum  P arth en iu m  Schultz Bipontinus, Leucanthem um  P arth en ium  Godron.

F am ilie : Com positae Juss. A b t e i lu n g :  T u bu lijlorae  DC. S e lc t io n : ISenecionoideae. 
U n t e r fa m il ie : Anthem ideae. G a ttu n g : Chrysanthem um  L. R o t t e :  T anacetum  Schultz Bipont.

Beschreibung. Der bfiiunlichweise, etwa fingerlange, am K opie etwa fingerdicke 
spindelfórmige W urzelstock  liegt scliief in der Erde und ist mit zahlreichen bis federkiel- 
dicken langen Nebenwurzeln besetzt. Aus demselben entspringen m ehrere aufrechte oder 
aufsteigende, 7s— 1 m hohe, astige Stengel, welche eekig und gerieft, und unten vóllig  kahl 
sind, walirend sie am oberen Teile von feinem Flaum und gelben gHtnzenden Driisen flber- 
zogen werden. —  Die Bliitter sind im Umfange eiformig und gestielt, die oberen fast sitzend, 
alle wechselstandig, am Grunde des Stengels ziemlich diclit; die BlatttUiclie ist einfaeh, ein- 
fach- bis doppeltfiederteilig; ilire Lange erreicht etwa 8 cm, ilire Breite etwa 5 cm ; vom  
Grunde aus zfthlt man zwei bis v ier Paare von F iederlappen ; an der Spitze befindet sieli ein 
dreilappiger Endzipfel. Seiten- und Endlappen sind zw ar voneinander entfernt, aber durcli 
schm ale Ilautrander miteinander verbunden und an der Spitze zusammentiiessend. Die 
Eappen sind entweder nur gekerbt gezahnt, oder so tief eingeschnitten, dass sie nocbm als 
fiederlappig erscheinen und dann tragen erst diese Eappen zweiter Ordnung einige KerbsSge- 
zahne. D ie Form  der Lappen ist langlicli-elliptiscli; die untersten sind meist kleiner, ais die 
mittleren. Die Farbę der Bliitter ist lebhaft griin bis gelbgrun, ilire Konsistenz krautig. 
Blattscheide und Blattstiel werden von langen weissen einzelligen Haaren bedeckt, welche 
sich besonders auf die Blattrippen und -nerven hin ausbreiten, aber aucli sonst auf der 
Blattoberflache vorkommen. Zwisclien ilinen bemerkt mail unter der Lupę oder dem Mikroskop 
zahlreiche gelbe Oldrtisen. Haare und Driisen sind um so reiclilicher vorhanden, je  sonniger 
und steiniger der Standort der Pflanze ist. —  Die zahlreichen Blutohen stehen in K orbchen ; 
die K orbchen selbst bilden das Ende doldentraubig verzw eigter Astę. Die Doldentraube er- 
innert in der Gestalt sehr an eine Trugdolde, insofern die inneren Strahlen derselben kiirzer 
sind ais die iiusseren. Die grosseren Astę dieser Doldentraube spalten sich scliliesslich meist 
in drei die Kopfchen tragende Zw eige. An den Verzweigungsstellen befindet sich ein Stiitz- 
blatt, welches um so kleiner und um so einfacher ist, je  hfilier es sitzt; ferner findet sich in 
der Mitte der Kopfchenstiele meist nocli ein sehr kleines pfriemliches oder kanni verbreitertes 
Deckbhittchen. Die Kopfchenstiele sind nach der Spitze zu etwas verdickt. Der Iliillkelch
des Kopfchens ist halbkuglig, und besteht aus melireren Reihen lineallanzettlicher gelblicher,
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griingekielter Hullblatter, von denen die iiussersten die kurzesten, dic inncrsten dagegen die 
langsten sind; letztere sind noch besonders an der Spitze mit einem weisslniutigen, langge- 
franzten Ran de versehen. Die Ilullkelchblattchen sind ebenfalls mehr oder weniger weiss- 
haarig und mit goldgelben Drusen besetzt. Der von dem Hiillkelch umsclilossene Bliiten- 
boden ist gewólbt und kahl. Die Kópfchen messen l 1/*— 2 cm im Durehmesser, die Scheibe 
davon 8— 10 mm. Die Randbluten sind weiss, zungenformig, ursprunglich einreihig, w e ib lich ; 
bisweilen indessen verwandeln sieli auch noch mehrere Reihen der rohrigen ScheibenblGtchon, 
unter Umstanden sogar alle, in Zungenbluten, und bilden dann die sogenannte gefiillte Form.
Tm normalen Zustande enth8.lt jedes Kópfchen etwa zw olf bis funfzehn solcher Zungenbluten; 
dieselben besitzen einen 1— 1,5 mm langen kantigen unterstSndigen Fruchtknoten, eine 1,5 
bis 2 mm lange Rohre und eine Zunge von 4— 4,5 mm Lange und 3 mm Breite. D ie letztere 
ist langlich, verkehrt eiformig, oben abgcstumpft, dreizalmig, mit verkurztem. Mittelzabne. 
Die Oberseite ist fast drusenlos; die Unterseite aber ist ebenfalls, wie auch die Rohre, mit 
vielen Drusen besetzt. Die Flachę wird von vier parallelcn Langsriefcn durchzogen, w elche 
sich unter den drei Spitzen in BOgen vereinigen. Die Soheibenblutcn sind regelmassig fiinl- 
zipflig, etwa 3 mm lang, gelb; ihr Fruchtknoten ist kiirzer, ais der der Randbluten und nur 
0,8— 1 mm lang. Die Zipfcl der RChre sind dreieckig, wenig ausgebreitet; aussen ist letztere mit 
Drusen besetzt. Die ftinf Staubblfttter sind mit iliren Ftden nalie dem Grundę der Korolle 
angewachsen; die mieli Innen in Langsspalten sich offnenden Antheren sind zu einer Rohre ver- 
wachsen, welche kaum aus der Korolle liervorragt. Die Beutei selbst sind lineal und oben 
zugespitzt. Der Grille! uberragt die Staubblattrohre und endigt in zwei zuriickgebogene, gelbe, 
von einem rotlichen Balsamgang durchzogen® Astę, w elche an der Spitze jiapillós sind. Die 
Aehftnen sind kreiselform ig, mit iiinf liervortretenden Riefen und fiinf dazwischcn liegenden 
vertieften Rillen, foindrusig, oben am Ran de in einen kurzeń unregelmassig seclislappigen 
Saum endigend, welcher die Narbe der abgefallenen Blumenkrone und des Stempels umgiebt. 
Samen ohne Niihrgcwebe.

Forinen. In Giirten findet sich die Pflanze mit gefuilten Bliiten, d. h. solchen, in 
denen die Rohrenbluten in Zungenbliiten verwandelt worden sind.

Kintezcit. Juni bis August.

Vorkommcn. D ie Pflanze stammt aus dem Orient, ist im nordlichen Kleinasien und 
den stideuropaischen Gebirgen verbreitet. .Sie lindet sich ferner in zahlreichen Formen ais 
Zierpllanze, und ist ais GartonflOchtling in Mittel- und W esteuropa verwildert, so namentlich 
an Eisenbahndammen, Stadtmauern und bebauten Orten.

Yerwamlte Art(Ul. (Jhry&anthemum praea lln m  V cn te n a t  (P yreth ru m  parth en ifo lium  W illd .). 
Im W uclis viel libher, der Stengel mehr rutenformig, die Blatter immer doppeltficderspaltig 
mit schmaleren Zipfeln; der Blutenstand loekerer; das Kdrbchen mit kleinerer Scheibe und 
langeren, den Ilullkelch weit tiberragenden Strahlenbltitchen.

Chrysantliemum p raea ltm n  Vent. var. niveum  A s c h e r s o n ,  {Chrysautkem um . nim um  L a g a s c a , 
Oh. ]>ulverulzntum  W illd .) ebenso, aber mit noch stiirkerer weisser Behaarung.

Pharmazeutisch wichtig ist die Pflanze, 1) wegen der Verwechselung ihrer Bluton mit 
den. F lor . Cham om illae rm n an ae ; 2) ais Vcrtreterin der Kamille in einign Pharmakopoen; 3) ais 
V olksheilmittel.

Von den Blutenkorbchen der romischen Kamille A nthem is nobilis L . unterschoiden sich 
„gefullteu Kdpfc der Chrysantliemum Parthenium Bernli., wie folgt:

1. Die Kdpfe sind bedeutend kleiner;
2. Die Blutchen sind mehr gelblichweiss und riechen weniger angenchm ;

kier Blutenboden ist frei von Spreublattclien und flach, nicht keglig erliaben.
Die Pflanze selbst ist durch iliren boheren W uclis, die kleineren Kdpfe und die 

breiteren Bhitter leicht zu untersclieiden.



Von den BlutenkOrbclien der Kamille M a tr ica r ia  Cham om illa  L., unterscheiden sich die 
„nicht gefttllten“ Kflrbchen der Chrysanthem um  P arthenium  B e r n h . besonders durcli den 
markigen, halbkugligen (niclit hohlen, konischen) Bliitenboden; die Pflanzen selbst sind durch 
die Blattformen allein gentigend gekennzeichnet.

O fllzinell sind teils die Bluten oder Bltłtenzweige ais F lores  oder Sum m itates M a trica ria e  
(Pharrn. Gall. u. Hisp.) oder das ganze, von kolzigen und diclcen Stengeln und den W urzeln 
befreite Kraut, H erb a  M a tr ica r ia e . (Pharrn. Belg. u. Graec.). —  Kraut und Bluten sind in den 
Sommermonaten z u sammeln; sie yerlieren beim Trocknen vier FOnftel an Gewicht, zugleich 
aber auch viel von  i lirem starken Gerucli. Man muss sie deshalb nur gelinder W irm e aus- 
setzen und sie in wolilverschlossenen Gefassen aufbewahren. Der Gesclunack der Pflanze wie 
des Auszugs ist aromatisch und bitterlicli; der Aufguss wird durch Ferrichloridlflsung grCln gefflrbt.

Bcstantltcilc. Man kennt seit langer Zeit das grftne Rtherische Ol der Pflanze, welehes 
in selir geringer M enge durch Destillation mit W asserdftmpfen gewonnen wurde. Aus den 
Untersuchungen von D e s s a ig n e s  und C h a n ta rd  (s. H u s e m a n n -H ilg e r , Pflanzenstoffe 
1. c.) siedet das Ol zwischen 165 u. 220 °, enthalt ein Terpen und einen saucrstoffhaltigen 
Bestandteil. B y m  A bkfh len  auf —  1 0 11 scp e d cn  sich Krystalle ab, w elche die Untersuclier 
P y r e t h r u m k a m p fe r  nannten. »Sie fan den soino Zusammensetzung C10HieO; seine Zusammen- 
setzung zeigte demnach Isomerie mit dem Japankam pfer, der in grOsserer Menge erhalten 
wird bei der B e h a n d lu n g  d es  O B s  m it m a ss ig  y c r d i in n te r  S a lp e te r s iiu r e . Sie be- 
stimmten seinen Schmelzpunkt bei 175°, seinen Siedepunkt bei 204", sein speziflsches Gewicht 
=  0,9855 bei 18°, doch unterscheidet er sich durch Linksdrehung des polarisierten Lichtstrahles.

Nach F lt ic k ig e r  ist der von C h a n ta rd  gefundene Pyrethrumkampfer identisch mit 
dem linksdrelip.ilden B lu m e a -B o r n e o l  (Ngai-Kampfer von  B lu m ea  ba lsam ifera  DC. C om positae, 
A steroideae, In n leae) und hat demnach die Zusammensetzung C10 H 18 O. —  S c h im m e l & Co. 
in A ip z ig  (1. c.) stellten im Jahre 1894 das Ol aus frisclien Pflanzen eigener Kultur dar. 
Die Ausbeute betrug 0 ,0 6 8 % ; das Ol hatte eine dunkelgriine Farbę und ein speziflsches 
Gewicht von 0,960 bei 15°. Schon bei gewóhnlicher Temperatur scliieden sich reichliclie 
Mengen hexagonaler Bliittchen von Links-Borneol aus, dessen Schmelzpunkt bei 204° und 
dessen Linksdrehung « D —  —  36,1 gefunden wurde. D ie beobaclitete hohe V erseifungszahl 
des Ols (V. Z. — 131) lasst darauf schliessen, dass das Ol noch melirere Ester des Borneols 
enthalt. —  Die Gegenwart eines Kampfers C ł0 Tl18 O war nicht festzustellen. — Anwendung 
findet das Ó1 niclit.

Anwendung. Das getrocknete Kraut dient ais krampfstillendes und schw ach fieber- 
vertreibendes Mittel; es findet ferner Anwendung zur Regelung der Menstruation; man giebt 
es in Dosen von 2— 6 gr zweimal taglich ais Aufguss. —  Hin und w ieder sollen die Bluten 
zur VerfRlscliung der romischen Kamillen gedient haben; auch soli das Pulver ais Bei- 
mengung zum lnsektenpulver gebrauclit worden sein; liierdurch wttrde das letztere schw ach er; 
leider kennt man bis lieute kein Mittel, letztere Verfalsch.ung nachzuweisen.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. L in n e , spec. 1255. —  K o s t e le t z k i ,  Med. 
pharrn. Flora II. 690 (F yreth ru m ). —  N ees  v. E sen b ., PI. medic. t. 243. —  I la y n e , Arzneigew.
VI. 20. —  H e n k e l, Bot. 125 (P yrethrw m ). —  B e r g , Botanik 324. Charakt. d. Pf. Gen. t. 51. 
fig. 395 (P y re th ro m ). —  v. S c h le c h t e n d a l -H a l l i e r , F lora von Deutschland X X IX . 278. 
Taf. 3044 (C hrysanihem um ). —  T h o m l ,  Flora von Deutschland IV. 315 ( Chrysanthem um ) .  —  
G a rc lce , F lora 321. fig. 1154 (T an acetw m ). —  K a r s te n , Flora von Deutschland II. 673. fig. 
709, 710, 12 (C hrysanthem um ). — L u e r s s e n , Med. Pharrn. Bot. II. 1143. —  B a i l lo n , Hist. d. 
PI. VIII. 310. -  D e  C a n d o l le ,  Prodrom. VI. —  B en th a m  & l lo o k e r ,  Gen. II. 424. 1235. —  
E n g le r  & P r a n t l ,  Pflanzenfam. IV. 5. 278. —  G r e n ie r  & G o d r o n , FI. de France II. 145 .—  
A s c h e r s o n  in G e is le r  & M o lie r ,  Realencycl. d. Pharrn. III. 124.

Drogę. H erba et flores m atricariae. H a g e r , Praxis II. 434. ■— W ie g a n d , Pharmacogn. 
400. —  B e r g , Pharrn. 194. — Realencyclop. VI. 517. —  Pharrn. Belg. 154. 351. — Pharrn.
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Gall. 62. —  Pharm. Graec. 92. — Pharm. Hisp. 70. —  Vericechs. m it F lo r . Cham. rom . u. 
w ig o r . H e n k e l, Pharm. 277. — B e r g , Pharm. 299. — W ie g a n d , Pharm. 254. 255. —  
H a g e r , Praxis I. 813. — F lt t c k ig e r ,  Grundriss d. Pharm. 272. —  Handbueh (III.) 828, 833, 
834. —  F l i l c k ig e r  & H a u b u r y , Pharmacographia 386. 518. •— Pharm. Austr. 89.

Bestandteile. F l ilc k ig e r ,  Handbueh d. Pharm. (III.) 159. — I I u s e m a n n -H ilg e r , 
Pflanzenstoffe II. 1533. —  W ie s n e r ,  Rohstoffe 236. — S ch im m e l & Co., Bericlite Oktober 
1894. 71. —  April 1897. Tabelle 40.
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C o m p o s it a e
( A n f h e m i d e a e )



Chrysanthem um  cinerariaefolium  (B occon i)
B entham  &  H ook er .

Aschenkrautblattrige W ucherb lum e, Dalm atinisch«p Flohkraut.

Syn . C hrysanthem um  T urreanum  Visiani. Chr. W ittem otii Ducliartrc. P yreth ru m  cinerariac.- 
f o l  tum  Treviranus. T anacetum  cin erariaefo liu m  C. II. Schultz Bipont.

F am ilio : C om positae. U n t e r a b t e i lu n g : 'Tubuliflorae. S o o t i o u : S enecionoideae. U n tc r -  
f a m i l i e :  Anthem ideae. G a ttu n g : Chrysanthem um  L. R o t t e :  P y reth ru m  Bentham & Ilooker.

Beschrcibung. Aus dem ausdauernden W urzelstock entspringen zahirwc.lic blillicndo, 
30— 40 om liolie, schnmtzig griine, grauhaarige, 5— (j-kantige, stroi figo, zienilieh blattarmo Stengel 
und einzelne ni elit blUhende Triebe. Die 5— 6 Stwigelblatter sind wecJiselstandig, unl.cn 
lilnger, oben ktirzer gestielt, ciulach oder doppelt fiodersclmittig, untersoits dielit grauseiden- 
liaarig, oberscits niebr oder weniger kalii mit leuelitend gelben klcincn mehrzelligen, gcsticlt.cn 
Driiseii bedeokt. — Die Stengclblatter. sind ani Grunde des Stengcls etwa 8— 10 cm  lang 
und 1,5 cm breit, weiter oben zwar nicht an Brcite, wohl aber an Lange bis zu 3 cm ab- 
nelnnend. Jedes von ilinen hat 4— (5 Aveehselstandige Fiedern erster Ordnung und ciue drei- 
lappige Sp itze; die Fiedern bestehen wiederum aus einem 2— Ibteiligcn, mieli rUekwitrts ge- 
rio.litetcn Lappen mit 2— 3 Zipfcln dielit an der Blattspindel, 2— 3 grobzalm igen Fiederlappcn 
und einem wenigstens dreizipfeligen Endlappen. A lle Zipfel sind lincaliscli, unter 50° spreizend 
und endigen mit stumpfen Spitzchen. Der Blattsticl der Stcnge.lblatter wird hoc.hstens 3 - -5  erti 
lang; an nicht bliihenden Tricben aber erheblieh lan ger; der Blattsticl ist bis 5 cm lang, 
die Blattflflclie 5 cm  lang und 2 cm breit. I jctztere besitzt (i— 8 mcist gegenstandige Fieder- 
lappen und einen dreizipfeligen Endlappen. A u d i liier sind alle Z iplel lincaliscli, unt.er W inkcln 
von 50° spreizend und stumpf mit kurzem Spitzchen endigwid. Der Stengel l&iift in einen mit 
einfach fiedersclinittigem Sttitzbiatt und 2— 3 zerstreuten, sclnnalline.alcn oder pfriem liclicn Bliitt- 
clien besetzten, 25— 30 cm langen einkoptigen dielit angedriickt weisslniarigen Blutenstiel aus; 
die jungen Knospen der Korbclien sind etwa 8— 10 mm breit und 5— 6 mm liocli. D er Trag- 
stiel ist in den Blutcnboden nicht eingesenkt,. D er IlUllkele.h bestelit aus vier Reilien griiner 
Biattchen, w elche k e in e  s cli w a r z e ń  R lin d e r  liaben. D ie der untersten Reilie sind, Yollent- 
w ickelt, 5 mm lang, 1 mm breit, ianglich - eiftirmig, scliarfstachelsjiitzig', auf dem Riicken 
gekielt. Kieł grilli, ain oberen Ende, sowie au d i die Stachelspitze dunkelbraun; die Seiten 
der Biattchen dielit anliegend wcisshaarig. D ie Biattchen der zweiten Reilie sind 5 mm lang 
und 2 mm breit, linealspatelig, weniger bohaart; das Endo des Kiels ist noefe schw arzlid i, 
aber die Spitze des Blattchens mit hellbraunem Ilautrand umgeben. Die Blitttchen der 
dritten Reilie sind (> mm lang und 2 mm breit, noc,li weniger liaarig, Kieł ganz grilli, Haut- 
rand an der Spitze breit, schmutzigweiss, franzig -za lm ig ; die ietzten Biattchen endliidi sind 
(> mm lang und 1 mm breit; der K ici ist schr sdunal und grilli, der Ilautrand breit, das 
ganze Biattchen um gebend, am Grunde sclunaler, rcin Aveiss, ani oberen Rancie oft in zwoi 
lange spitze Zipfel ausjaufend. Die Beliaarung ist liier selir gering. A lle Biattchen des Iliill- 
kelches sind ilinen kalii und glanzend, aussen drilsig. D er Bliitenboden ist etwa 4 mm breit 
und 1,5 mm liocli, abgeflacht halbkuglig, feingrubig, kalii. Die vóllig ' entwickelten Korbclien 
crlangen einen Durclimesser von 3,5— 4 cm ; die Scheibe wird etwa 1 cm breit,. D ie Rand- 
bl ii ten, etwa 20 an Zalil, sind zungentormig, gelblich  weiss, w eiblich ; die Rolirc ist griuilich, 
ebenso Fruclitknotcn und Krónchen. Die Zunge ist 15 mm lang und bis 4 mm breit mit zwei 
Langsriefen und drei Erhabenheiten durchzogen, an der Spitze mit drei stumpten Ziilmeii



endigłnd, dereń mittlerer kflrzer ais die soitliehcn ist; ihre Olicrsrtte ist kalii, di o Untersoite 
mit forhlosen Driisen bewetzt. Die Rblire ist 2 mm lang, aussen cbenfalls driisig; sic wircl 
von beiden drusigcn Aston des Driffels iiberragt. Der Fruołitkiioteii ist fiinfkantig, ei.was nae.h 
imion gebogen, naeli aussen abgeflaeht, in den eingesenkten Ilillen diolit driisig, mul an der 
Spitze mit dem 1 mm langen KrOnchen besotzt. Letzteres bat, einen welligen Kami, ist hier 
und da eingeschlitzt, oline e.inc bestimmte Anzald von Zahnen 'm  bilden. Von den funt' 
Ki o fen. des ' Fruclitknotens liogen zwei an der tteite, drei der KerbehenaeJise zugekcbrt, 
wiihrond. die Aussenseite abgeflaeht und riefenlos ist. Die zablreielien Bcheilienbliiten sind 
grtinlieli-gell), rohrig, regelmllssig fiinfzipfelig, zwitterig. Der Saum ist triclitorig glockig,
1- -1,5 mm kiiiH, die Zipfel dreiee.kig stunipf. Die KOI me ist zylindriso.h, blassgriin, 2 mm 
lang, aussen, eftenso aueli der Saum, mit Driisen besetzt. Die fiinf Staubblatter sind mit den 
Keiitelli in eine Rohre vorwaelison, die Fii-deii in der Kronenrobre angebeftet und verlaufend. 
Die Antbcreri sind rotgelb, linealisc.li, springen langsrissig naeli imion auf und liaben ein 
s]iitzes sie Uberragendes belleres Yerbindungsglied, welelies unterbalb der Staubboutol beim 
Ubergang in das Fibiinont ni e lit blasig aufgctricben ist. Die Staubbeubel sebauen nur mit 
den Spilzon ans der Blmnenkroncnrolirc bervor und werden von den beiden belleren Criffcl- 
asl.en iiberragt. Die Fruolit ist ziemlie.b rcgelinftssig funfkantig, der der ilusseren Sebeibcn- 
liltitcben rrwsist etttas naeli imion g «b o g «n ; eine Biele liegt der W acbstumsaebse zu, zwei 
soitliob daA'on, zwei naeli aussen geriobtet; die Blumenkroncnziptel weebsoln mit diesen 
Riefen ab. Die Killen sind diolit mit Driisen besetzt* Das KroneJien des K elebes ist etwa 
I mm bing, ani Karnie wellig, bisweilen nacb .innen an .Lange abnelmiend, niflit deutliob 
ziilmig, obenlalj# mit Driisen besetzi;. D < Fruolit. ist eine gelbbraune Achane, etwa 4. mm 
lang, mit 1 mm langem Kroneben verseben. Fmtfcpree.heiid der Yersebiedenen Destaltung 
des Fruclitknotens bei Rand und jcb e i bon lilii ton entwiekeln sieli aueli die FrOeliteben 
vei,so.bied.en, soiLass die Friiolite, der Randbliiten sogleicb dureli die tlaclio Aussenseite 
und die naeli innen gekebrton fiinf Riofen, oft aueli dureli ein liingeres Kroneben er- 
kannt werden kdnno.iv wabrond die Friiolite der Sebeibenliliiten nielir oder weniger gebogen, 
kreiselformig, miler dem Kroneben kaum verengert, ani Drumle ausgeliOlilt und auf dem 
t^uerselmitt beinalie rogelnnissig fiinfeekig erselieinen. Das KrOm-.Jien ist bei den Jriiebteii 
umleutlic.il fiiiilzalmig, an manciien Steilen tiof eingesclmitten, filier den Kiefen meist ein wenig 
verl;'mgcrt. Der Same ist lirami, langlieh; er besitzt kein Kabrgew ebe; die graubrauneii, 
lleisehigen Kotyledonen fiillen die Bunensc.lia.le vollstamlig aus und uinsebliessen ani Drundo 
d<m Keimling mit naeli miten geriehtcteni Wiirzelehen.

For men. Kultivierte Pllanzen liaben oft 50— (50 cm liolie, mit 1 -2  Zwcigen besetzte 
Stongel, grossere, liinger gestielte Blatter an den nieht bliiliendon Trieben und zeigen auf 
dcm IHiitenboden bisweilen einige Ileihen Spreublattcben vom Rande aus.

Ilintezcit. Im Fruhjahre und im begiimenden Sommer, Mai bis ,)uni.

York om men. Die Ileimat der Pllanze sind die holz- und wasserarmen, von Schluelitcn 
und Abgriinden durclibrocłiemm iloohebenen von Montenegro und der K rivoscije, einer kleinen 
lelsigen Dandselialt an der Sudspitzc der Dinarisehen A lpenkotto, im sUdliehsten Dalinatieii 
gelegen; sie findet siei* indessen aueli gemein von Montenegro bis Sudkroatien und von der 
llcrzegow ina bis zur dalmatischen Kiiste und wird im siidliclien Dalmatien, von Spalato bis 
Ragusa, sowie auf don Inseln kultiviert. Andero Kulturen finden sieli in Europa kaum 
aueli. Mail liatte friiher Versuclie damit in Blankenburg bei Berlin auf den Rieselfedern 
gem acht, hat sic indessen, da die Bluten mit den Montenegriner Bluten nielit konkurrieren 
koimten, wieder eingestcllt. I*aut arnerikanischen Bericliten soli indessen der Anbau der 
Pllanze in Kalifornien grossere Ausdehinmgen gewinnen und sich im .lahro 181)4 bereits auf 
die Laiidsebaften M erced, Los Angeles und einen Bergdistrikt von Santa Cruz erstrecken. 
Audi in der Kapkolonie bat man mit der Kultur begomien.

Pliarmaecutiseh w ichtig sind die nocli nielit voll. entwickclten (geselilossenen) Bliit.cn- 
koyifc der Pllanze ais F lo n s  Chrysm tthem i daim atici und das Pulver derselben ais d a lm a t is e b e s  
1 n s e k to n p u lv c r .  Die Drogo bildet entweder die nocli vollstandig gesclilossonen, tlaclien, fast 
kuchenformigeri, G nim breiten, •’> 4 mm holien Knospen, welche stumpf, kegelftirmig und 
G— 8 mm lioch werden, wenn die Strahlciiblulen sich eben zu zeigen beginnen I g e s c b lo s s e n e  
B liite iij oder die l ia lb g e s c h lo s s e n e n  Korbcben der Pllanze, bei denen die Randbluten 
zwai soboli wenigstens zur lialbcn Lange liervorgetrcten sind, dereń Zmigen a ber nocli der 
L.mgo mich zusanimengerollt und naeli reclits um die A xe des Kbrbchcns zusanimen- 
godrelit sind. llire lliillkelclie bositzen einen Durchmessor von 8- -<•) mm und eine liolie 
von li mm , walirend das ganzc Korbclien 12 mm liocli ist. Sogenaniite g e o f fn e t c Bluten



zeigen meist melir oder weniger zurlickgeschlagene, voll cntw ickelte llandbliiten oder die 
letzteren sind bereits ausgefallen; der Durchmesser solcher Kórbclien betnlgt 10 mm und mehr, 
und ilire Ilólie erreicht ebenfalls 10 mm. — Die Bliiten sind vor der vollatańdigen Entwickehmg 
am wirksamsten, wahrscheinlich, weil der Insekten tOtende Sto (f beim Aufblfllien teilweise 
vcrbrauclit wird. —  Durch das Trocknen ist die grttne Farbę der Htlllblattcheri in licllbraun 
iibcrgegangen, wahrend. die Kiele melir graubraun erscheinen; die Innenseite ist glanzend 
strolifarben. Die liand.blf.iten, soweit dieselben siehtbar sind, sind gelblicli-weiss oder briuinlich, 
die Korbbliiten blassgelb. Oft sind aucli noeli die Bliitenstiele vorhanden; je  weniger dies 
der Fali ist, urn so w ertvoiler ist die Drogo. Die lieute im deutsehcn Handel. vorkommcnden 
.Sortem lassen sieli in folgender W eise gruppieren:

K riroscijer, oder M on ten e g r .i n e r , w i ld g o w a e h s e n e  Bliiten; es sind die boston miel 
klcinstcn, ganz geschlossen oder im Begriffe, sieli z u bffuen.

Oittaycecliia, k u l t i v ie r t e ,  g e s e h lo s s e n e ,  den vorigen nur wenig nachstolienel.

Cittsirceehia, k u l t i v i c r t o ,  b a l b g e s c l i l o s s o n e ,  von geringorer Qualil:at, liei denon die 
Randbliiten etwas melir ais lialb so lang ais der HOUkeleh sind. Die letzteren stelien melir 
oder weniger aufroeht, sind aber noeli melir oder weniger deutlie.li rolirig zuaannnengerollt.

Ragusa)) er, kultiyierte, geołliiete (geringste Qualitat). Ilire Iiandbliiten sinel voll ent- 
wie-,kelt, ansgebreitet oder zurflekgeselilageiŁ oft aueh selion ausgefallen.

Amcriksinischc ku ltiv icrtc kommon im eleuUelien Handel nielit vor.
Die Behandlung der Bliiten verlangt einc ganz besondero Sorgfalt. Z  war bat sieli 

lierausgesWHt, dass das Insekten tOtende Prinzip nielit iiuelitig ist, doeh wird es durch grosse 
ilitze zorstOrt. Die Praxis bat ergeben, dass Inne 25— d0° iib a rs  t e ig e n d e  W a r n ie  beim 
Trockneji der Bliiten selion n a e l i t e i l ig  ist, ferner dass auf L u ft -  u n d  L i eh ta b se li 1 uss zu 
lialten ist, und cndlieli, dass die W irkung selbst der besten Bliiten eine niangelhafte ist, wełni 
das B u lv e r  dwselben nielit s e lir  fe in  ist. —  Ober das wirksame Prinzip der Jnsektcnpidver- 
bliiten ist mań noeli ebenso im Zweifel, wie iilier den Ort, wo dasselbo zu suebon ist. Zwar 
ist man woli 1 dariiber einig, dass eine m oclianiscbe W irkung, etwa dureb das Eindringen der 
staebligen PollenkOrner in den KOrpcr des Insekts, selion um deswillen ausgeschlossen ist, 
weil abnliche Pollenkórner sieli in selir vielen andereń Oompositenbluten findcri, und die- 
sclben. frei im Pulver v orli an den sein w iirden, aucli wenii dasselbo nielit absolut fein wiire; 
es seliwankt vielmehr die Mcinung zwiseben dem lulialt der auf dem Fruebtkuotlwi. und den 
Bliiten sitzenden Driisen (H a n a u sek  in llealencyklop. 1. e.) und dem In bałt der die Blunien- 
kronenrobren durebziebenden, milebrolirenabnlichaii Sokretbehśilter (T s c b i r c l i  in Atlas 1. e.) 
Boide An sieli ton finden ilire ■iterstUtzung in dem Verscliwinden der Inlialtstoffe beim Ab- 
bliilien der Korbehen, sowie in der Notwendigkeit der Zerstbrung der Sekretbehaltcr; gegen 
die erstc Annahme spriebt aber fflnnal der Unistami, dass die Drtlsen ais Oberhautorgane 
lei cli ter zerstorbar sind, ais die Schlauche, also aucli ein weniger fcines Pulver gute Wir- 
kungen ausiiben korni te, und cndlieli ist es wolil walirscb.cin.lidi, dass in den Driisen das 
naehweislich nielit wirksame atiierisc.be (>1 entbalten ist, wahrend Silu ren und das Cbrysan- 
tbeTiiui wolil mehr im inneron Gewebe, vielleicbt in jenen Schliluclien entbalten sein diirften 
und (-'cinstc Mablung unbedingt verlaiigen miissten. —  Allerdings besitzen wir kcinc Kenntnisse 
filier das Verhaltnis der ebemiseben Bestandteile in gescblossenen und offenen Blutenkbrbchen.

Ali sitom isclies. Den Bau der dalmatischen Insektenpulverbliiten luiben T s c l i i r c b  und 
S e s t e r l e  1.895 (1. c.) ausfiihrlicli besclirieben und reich illustriert. leli verweise auf diesc 
ausgezeidm ete Arbeit, die icb hier nur in den llauptmoinenten skizziere. Ebenso liaben schon 
vorher K i r k b y  1888, U n g e r  1888, S c l i r e n k  1889 und H a n a u s e k  1888 auatomische ITnter- 
suchungen der D rogę vorgenom m en. — Der 11— jl2r.iefige Bl i i t en  s t i e l  trilgt an den Bieleń 
starkę Collencliym belige, in den liillen dagegen nur Assimilationsgewebe und auf der Ober- 
liaut der liillen zahlreiche T  formige Ilaare, welclie einen 1— 2zelligen  farblosen Stiel und 
einen langen spitz zulaufenclen Q,uorbalken besitzen, der indessen kein Sekret entlialt. D a
gegen entbalten die in den liillen liegenden Gefassbtindel Sekretschliluche, die donen der 
Bliiten fs. u.) entspreeben und mit gelbem  oder braunlichem Sekret erfiillt sind. —  Die I Iu ll-  
k e l c h s c b u p p e n  zeigeji ebenfalls die Ilaare und daneben lange Peitschenhiiare, sowie 
einzelne gestielte, gewOlmlich in zwei Sekrelzellen endende Oldrusen. In der Mitte verliluft ein 
Gefassbundel, zu beiden Seitcu desselben ein radiares, aus kurzeń scliief endenden, getupfelten 
Zellen bestohendes Bastgewebe. Die l l a n d b l i i t e n  zeigen eine reiche Nervatur ilirer Spreite. 
Die vier Hauptbiindel, die aus dem Fruchtknoten in dieselbe eintreten, senden selion friilie 
Verzweigungen aus, die sieli im weiteren Yerlaufe noeli meliren. Dieselben anastomosieren



fList nie miteinander, auch mn Rancie der Zunge nur in ganz vercinzelten Fallen. Sie unter- 
sclieiden sich hierdurch wesentlich von den iibrigen Bhrysanthemum-BlUten, besonders von 
(Jhr. roseum  Web. & Mohr, Chr. M arsch a liii Asch., Chr. Leucanthem m n  L ., w elclie alle an der 
Seito der Zunge Mascliennetze bildin. Die Hauptnerven treffen sieli unter den drei Spitzen der 
Zunge in drei Spitzbogen. Die Oberhaut bestelit aus papillos vorgestUlpten Zellen mil; kaum 
verbogenen, unter Winkeln von 5 0 —90° sich treffenden Seitenwanden und streiiig gefalteter 
Cuticula. Die Zellhaut an ihrer Spitze ist kaum verdickt. Die IJnterseite entha.lt vielc 
Oldrtisen von friilier beschriebener Form, ebenso die Furelien des Fruchtknotens. Das Frucht- 
knotengewe.be ist reieh an miłehrbhrcniihnlichen Sekretschliuichen, das E p ideri u al ge webe 
sklerotisiert; fast jede Zelle enthalt einen Oxalatkrystall, teils Kliomboeder, teils sechsseitige 
Tafeln, sehr selten Drusen oder Zwillingskrystalle. Das Pappuskrbnchen zeigt oft lang- 
gestreckte Sklerenchymfasern. —  Boi den Sclieibenbliiten fallt zunachst die abweichende 
Stcllung der Rippen auf, die entweder gleichmassig verteilt oder von denon zwei sieli mehr 
genahert sind ais die iibrigen drei. — A udi hicr befinden sieli sowolil in dem Costal- wie 
Intercostalgewobe milchrohrenahnliche Sekretgilngc und in den Rillen sitzen zalilrciche 
gestielte Drusen mit zwei grossen terminalen Sekretzellen. Im Pappuskrbnchen fmden sich 
Śklerciden und Oxalatkrystalle. Die Aussenseite der meist nur zwei Zellen starken Perigon- 
wantl ist stark yerdickt; das Perigon wird von fttnf GefUssbilndeln durchzogen, neben clcnon, 
sowie an der Anheftungsstelle der Staubtailen die Wand mehrere Zellreiben stark ist. Die 
Pollenkórner sind 28 /a g ross; ihre Oberflache ist stachelig und zeigt drei KeimlOcber und 
oino zarte Stabchenschicht, dureh die sie in der Vorderansicht fein punktiert crscheint. Der 
Griffel ist von einem gclben Balsamschlaueh durchzogen; seine beiden Astę sind aul' der 
Oberflache mit kurzeń und am Ende mit liiiigeren keulcnfbrmigen Papillen uberzogen.

Erkennung mul Priiliing. Gutes dalmatisclies Insektenpulver bat einen eigcntumlichen, 
niclit allzustarken Gerucli; sein Staub reizt zum Aiesen ; seine Farbę ist weder goldgelb nocli 
graugelb, sondern griinlich g e lb ; der Aschengehalt betritgt ungeflihr 6 °/0 ; die Asclie ist 
manganhaltig und durch Bildung von Manganaten mehr oder weniger dunkel bis griiiilicli 
getTtrbt. In Cliloralhydratlflsung (5 1 Aq.j unter dem Mikroskop botrachtet, erschcint es
blassgelb und liisst die oben niilier beschriebenon Teile des Pliitenkbrbchens und der Pliiten 
erkennen. Am leichtesten erkennt man die Sklerenchymelemente des Hiillkelclies und der 
Fruclitknotenwand, die Epidermis der Zungenbluten und die Pollenkorncr. Das zahlreichc 
Auftreten der letzteren deutet auf die Verwendung gesclilossener Bliiten. Aucli die Bruch- 
stiicke der "T for mi gen Ilaare sind hiiiifig zu beobachten. Spiralgelasse gehfiren zu den Elemcnten 
des Stengels und der Blatter und des Bliitenbodens; grossere Mengen davon wiirden die Ver- 
wendung von gemahlenem Kraut zur Falschung des Pulvers erkennen lassem

Yerwechseliiiigen uinl Yerfiilscllimgen. Ais V e r w e c h s e lu n g e n  kbnnen dio Kbrbchcn 
oiner Anzalil anderer mehr oder weniger hiąektentbtender Compositen dicnen, so z. B. die von 

Chrysanthem um  roseum  Web. & Mohr, Armenisches Flohkraut,
„ M arsch a liii Ascherson, Persisches Flohkraut,
„ Leucanthem uni E., Ungarisches Flohkraut,
„ indicuin  L., Kiku der Inder.

Dagegen dienen ais V e r fa ls c h u n g  des Pulvers ausser nocli viclen  an dereń go- 
mahlonen wirkungslosen Compositenkórbchen (Chrysanthem um  P arth en ium  Pers., Vhr. inodorum  L., 
Anthem is a w en sis  L . , Anthem is C otula  L.), gemahlonc Stengel und Blatter des dalmatischen 
Flohkrauts, ferner Kurkumapulver oder dessen Auszug zum Auffhrben, Blaichromat, Baryum- 
cliromat, Gelbholz. .So lange die Drogę in ganzer Form vorliegt, ist die Auflindung fremder 
Beimengungcn niclit scliw er; der halbkugeligo Hiillkelch, die niclit schwarzrilnderigen, sondern 
nur dunkel bespitzten, dichthaarigen Ilullkelcliblatter sind ausgesprochen cliarakteristisch 
fur eclite dalmatische Bliiten; ausserdem besitzt

Chrysantlieimim roseum W eb. & Mohr grossere Kdpfchen mit weissen oder rosa Rand- 
bliiten, eingesenkten Blutenstiel, Hiillkelclibliitter mit b ra u n e m  TIautramie, Zungenbluten mit 
vier an der Spitze in drei Spitzbogen verbundenen Ilauptrippen und h5chstcns 1— 2 Vcr- 
zweiguiigen an denselben, Nervenmaschen am R ande; kurzeres Pappuskronchen, drusenlose 
BUitenrbhren, zehnrippige Frficlite (s. die Tafelj.

Bhrysantliemuni Marschaliii Ascherson ist der vorigcn itlinlicli; Kbrbclienstiel eingesenkt; 
Iltillkelcliblattclien unten scliwarzkantig, obere schwarzliautrandig; Zunge der purpurroten 
llaiidbliiten mit vier verzweigten Ilauptrippen, welclie Randmaschen und an der Spitze seclis 
Spitzbogen bilden. Pappuskrbnchen kleili, Frtielitchen zelinrippig (s. die Tafelj.



Chrysaiitlicinum LciicaiithcniuiH L. Kórbehen dem des woissen C hrym nthem m n rosem n  
sehr iilmlieli; lIiHlke|KiblattchcTi und Seheibenbliitcn wie bei Chr. M a rsc lm llii ; Kórbehen 
stiel etwas cirtgesenkt, l i a a r l o s ; Bltltenboden kugelig -konv«x ; Fruchtknotcn olino Kron 
clien, zfthnridig, o ln ic  D r ii sen  in den K illen ; Zim,gen der RandblUten mit zwoi un- 
vcrzw eigten Mittol- und zwoi verzweigl;en Seitonrippon, mit Randm aschen; die N ew ell bil don 
■in der Spitze einen lmlbierten Mittelbogen und zwoi drehnaschige jSeitenbogen (siclio Fig. 12 
dieser T afeli; FrUchte mit glanzend weissen liiofon a uf dunkdlbraunem Grunde; Goruo.]) in 
gotrocknetem Zustande sehr schwaoli.

(Jlirysanthoinlim indicum L., von Tlioms und Fotonie beobachte t, bat stumpfe, breit- 
lijiutrandige IJtdlkolo.hblatt.or; die Zungenbluten sind wejiig ] angor ais der Iliillkoloh ; Fr ii eh te 
mit Pappuskrdnchen vei'sclien. (Dielit in (.Irina im Stello der Kamillen.)

Ausserdem sollen nocli vorgekoim nen se in : Chrgsanthem m n Parthenim n  1’ers., (Hiri/m-iithcmmu 
iitodoram  L. , A n th ew is  (Jotula L ., A n th em is a roen sis  D .; dereń Kennzeiehen sioho bei den be- 
trelfenden Tafeln.

1‘ riifuiig: Verfnlschungen des P u lv e r s  durcli die gemahlenen BI Utoń der gonanntcn 
F lian zen sind eheJniseh niclit, mikroskopisch sehr selnysr naohwoisbar. V  crwertbare
Momente sind: Scloreneliym zelien im Pappuskrbnchen von U hnjsanthem um  cin erarM ęfolittiu , 
und die rundlichen Oberhautzellon der Zunlw B U toii. Letztcre sind dureh iliro nnidlio.ho 
Belflhalfenheit zwar unto.rschieden von don mehr kegeligon von (Jhrym nthem m n rosem n  und 
M a rsch a llu , aber sehr iilmlieli denen von (Jhrysmithemwm Lm canthem um .

Das Scm ahlcnc Itraiit, da es wenig Bltltter und vicl Stengol eiith3.lt, ist rei cli an 
Sklerenchyip- und Gefassbundelresten ; unter dem Mikroskop wurden diese also in verhaltnis 
m issig  sehr grosser Anzahl v orli an don sein. Das Pulver sieht gran oder graugriinUoh ans. —  
Zur JOrkennung von Chrysantliem um  Leucanthem um , Stengelpulver und minoralischen Boi- 
mongungen kann oine Aschenbestimmung nutzlieh sein; die Asche bctragt bei w ildgowachsonen 
dalmatischen Bliiten circa (i °/0, bei Chr. Leucanthem um  etwa 5— i) °/0, bei Sten golu nocli mehr. 
— Eine verm indertc Aschcnm enge wurde mań bei v o l l i g  e r s c h  lo s s e n e n  BI (i ten  beobach ten.

Kurkumajnilyor erkennt mail unter dem Mikroskop in Chloralhydrat (5 -f- 2  acp) ais 
leuohtond goldgelbo F ragniento; mit Kurkumaauszug aufgefTlrbtes Insektenpulv«r giebt eine 
Tinktur, welche Filtrierpapior gelb larbt; das Papier giebt, mit Ammoniak benetzt, erst spiltor 
eine moosgrunc, vorhcr eine mehr oder weniger gelbbraune Farbung; durcli salzsaure BorsJuirc- 
losung wird es beim Fintrocknen braun, liach dem Benetzen mit Ammoniak blauschwarz gefttrbt.

OUdbliolz, das llo lz  von M a clu ra  a u ra n tia ca  Nuttall (M oru s tin cłoria  L.) wurde Von
L. f i o w r i c  beobachtet; dasselbe giebt eine alkoliolisclie Tinctur, dereń Abdam pfruckstand 
aut Filtricrpa))ier durcli Salpctersiture braun gefiirbt, dagegen durcli Kalilauge und Scliwefel- 
siluro niclit verandcrt wird.

Bici- himL Bary much romat erkennt man in der stark vermehrten Asche, w elche dann 
Pici, Baryum und Chroni enthlllt, nacli dem Garige der qualitativen Analyse.

Bestam lteile. Nacli Uiitersuohungen von B e r in g e r  enthalten die dalmatischen 
Iiisektenbliiten 2,41) °/0 Petroleumatlierlosliches , 5,85 %  durcli Ather, (>,57 °/0 durcli Alkohol 
Auszielibares, 0 ,7%  W asserloslicbes, 0 ,50%  Asche. —  U iig e r  1'and 0,03— 0,1)44% barto, 
manganlniltige Asclic. Durcli seine im Jalire 181)0 vorgenom m enen llntersuchungen isoliorte 
T h o m s  athcrisches Ol ncbst ciner lliichtigen SlUire, einen wachsartigen Kbrper von 
50,5° $ehnielzpunkt, eine balsamartigo, Kaliumpermanganat reduzierendc giiuro, Ohlorophyll, 
llarzsaure, Gerbsaure, einen alkaloidischcn und einen glycosidisclien Kbrper und Zuckcr. 
Fr liiedt das saure iitlierische Ol fur den wirksamen Bestandteil. >Sch la g d o n l ia u f f e n  und 
Jteob  bezcichneri dasselbe ais Pyrcthrotoxinsaure und liaben gezeigt, dass diese Saure, suboutan 
appliciert, au d i 1'iir grosse Tiere cin Gift ist. Das A lkaloid (Jhrysanthemin wurde von ihnen 
in Form  des Goldcliloriddoppolsjilzos in golbon Floeken und ais Chlorhydrat isoliert. Lotzteros 
ist. in W asser, A lkohol und Ather lei eh t Jbslich; die wassrige Lbsung giebt keino Nieder- 
schlligo mit Pikrinsaure, Platinchlorid, Gorbsiuiro, 1‘hosphorwollripnsfUire, h>uecksilberehlorid ; 
docli wird sio. von Kaliumwisniutjod.id gelb, durcli Kaliunnpiecksilberjodid weisslich gelb, durćli 
Natriumplatinchlorid braun gefallt. Das Goldsalz entspricht der Formel ( - " l !  !,’ 0 :!N“Cl2.2Au('F>. 
Der wassrige Auszug entliiilt eine glycosidische Subslanz, welche durcli J.I.C1 in Zuckcr und 
einen goldgelben tlockigen Kbrper zerlegt wird. Letzterer ist in A lkohol, kaustisclien und 
kohlensauren Alkalicn ICslich, niclit in W asser und Hauren. —  Die Untersuchung der ietzton 
Kbrper wurde 181)1 von T h o m s  wieder aulgenom m en; er faiul, dass der in rhombischen



Octaodern krystallisierende Korper, welchen man fiir cin G lycosid gehalton hatte, ein solches 
nicht sei. Die Krystalit? schmelzen bei 188— 189°, sind in Chloroform imd hcissem Alkohol 
lOslich, schwerer in Ather, schwer in Petroleumitther, nicht in W asser. Durch konzentrierte 
Salzsflure wird es violett, durch Zusatz von W asser geibflockig gefallt. — Die L d s u n g  
reduzierte Fehlings Ldsung niclit, wohl aber der gelbe Korper, w elcher in semen Eigen- 
schaften ais ein* dem Phloroglncin homologe Verbindung erkamit wurde. Der krystallisierte 
Bestandteil des Insektenpulvers, den T liom s PyrctUrosin nennt, und dem er, entsprechend 
seiner Zusammensetznng aus C =  06,66 % , H =  7 ,19% , Yorlaufig die Formel C84II“ 0 '°  giebt, 
wtlrde demnach unter die Phloroglucide zu rechnen sein. — F. M a r in o -Z u c o  land im 
iitherischen Auszug ein Paraflin und einen dem Cholesterin homologen Korper C38H 180.

Gcsclilchtlichcs und Iliimlclsbericlite. Die Ptlanze wurde sclion 1660 im botanischen 
Gar ten zu Padua kultiviert. In der Heimat wird sic seit; Jahrhunderten gepulvert ais Insekten- 
pulver gebraucht, ebenso wie man mit dem Raucli des brennenden Krautes die Stechmucken 
yertreibt. Das Pulver der Bliiten, und spater diese selbst, gelangten gleichzeitig mit den 
kaukasisclien und pcrsischen Bliiten bereits seit 20 Jabren in den deutschen Handel; heute 
werden von Triest hauptsaclilich nur ganze Bliiten versandt, withrend das Mahlen in den 
Konsum-Landern besorgt wird. Sofom  dies von zuv«rlBssigen Firmen geschieht, ist eine Yer- 
falschung dabei nicht zu befiirohten. Seiner kraftigercn W irkung wogen hat das Pulver dieser 
Bliiten das asiatisclie Pulver fast ganz verdrang't. Die Ausfulir betrug in Triest 1880 =  3020 
Doppelzentner, 1887 =  3529, 1890 =  6761 und 1895 =  5874 Doppelzentner. In Deutschland 
betrug nach ireundlicher briefJiclier Mitteilung der Ilerren Gehe & Co. 1895 die Finfuhr 3080 
Doppelzentner dalmatisclier Bliiten.

Littcratur. Beschreibung und Abbildung. Y is ia n i ,  F lora Dalmatica II. 88. u. 697. 
Stirp. dalm. spec. 19, Tafol VIII. Del. Scmin. bort,. patav. 1825. —  T r e v ir a n u s , Indcx 
sem. liort. Vratisl. 1820. -— I le ic h e n b a c h ,  Flor. Germ. exs. p. 231. — C. II. S c h u ltz  
bipont, tiber die Tanacet., p. 58. — R e ic l ie n b a c h ,  liort. bot. cent. 1. p. 25, T. 36. —  
B o c c o n i ,  Mus. plant. rar. p. 23, T. 4 und 31. -  • B en th a m  & I l o o k e r ,  Gen. II. 426. ■— 
B a ild o n , I-Iistoire des Plantes VIlH 311 (Chrysanthem um ). - K a r s te n , Flora von Deutschland 
II. 672. —  E n g le r  & P r a n t l ,  Pflan zen familie IV. 5. 278. —  A s c l ie r s o  n in Geisler & Molier, 
Ilealencyclop. der Płiarm. III. 122. —  (S ch u m an n , Syst. Bot. 518.

Drogę. H e n k e l, Pharmacogn. 281. ■— W ie g a n d , Pharmacogn. 254. —  H a g e r , 
Praxis III. 1027. — F lt ic k ig e r ,  Ilandbucli d. Pharm. 826. Grundriss 276. —  I la n a u s e k  in 
Ilealencyclop. V. 462. —  M e y e r , Drogenkunde I. 349. — U n g e r , Pharm. Ztg. 1888. 83, 
131. 166.

Bestandteile. U n g er , Pharm. Ztg. 1887, 686. 1888, 88, 131. —  S c h la g d e n h a u ffe n
& R e e b ., Jo urn. d. Pharm. f. Elsass-Lotlir. XVII. 1890. 23. Pharm. Ztg. 1890. 361.  
I l ir s c h s o h n , Pharm. Ztschr. f. Russland 29. 14. Pharm. Ztg. 1890. 268. —  T h o in s , Vcrhandl. 
der Naturforscli. Vers. Bremen 1890. Pharm. Ztg. 1890. 607. — Ber. d. Pharm. Ges. l/(1891) 241.

Anatomie. U n g e r , 1, c. 1888. 81. — IC irk by , Pharm. Journ. & Tr. (3) X IX . S. 240. 
Pharm. Ztg. 1888, 632. —  S c b r e n k , Amer. Drugg. March. 1889. 42. Pharm. Ztg. 1889. 263. 
— H a a s , Jahresbericht der W iener Ilandelsakademie 1883.

Tafelbeschreibung:
A  untorer Toil der Pilan/.e. 15 oborer Teil der Ptlanze. 1 Ulutenboden im LJtngsselmitt• 2 Rand- 

bliito; 3 SchoibenbHIto; 1, 5, G Ilullkelehbliitter; 7 Pruchtknoten der ilandbliUen ; 8 Prucht der llandbluton ; 
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kneclit) und kultivierten von Denary aus Erlurt.
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Chrysanthem um  roseum  Weber & Mohr.
R osafarbene persische W u ch crb lu m e, persisches Flohkraut.

Chrysanthem um  M arschallii Ascherson.
MarschalFs W ucherblum e, arm enisches Flohkraut.

Fam ilie: C om positae Juss. U n te r a b te i  lu n g : T ubuliflorae DO. S c k t io n : S enecionoideae. 
Uli t e r  fa m il ie :  Anthnnidt ae. G attu  n g : C hrysanthem um  L, R o t te : P yreth ru m  Bentham & Uook.

Chrysanthemum roseum W eb er  & M ohr,

R osafarbene persische W ucherb lum e, persisches Flohkraut,

S y n . Chrysanthem um  carneum  Karsteil. — Chr. coccznewm  W illdenow. —  Chr. tanaceti- 
fn liu m  W illdenow. —  Chr. coron op ifo liitm  W illdenow. — P yreth ru m  carneum  Marscliall v. I li ober- 
stein. —  T anacelum  carneum  0 . II. Schultz Bipontinus.

Bcschreibung. Die W urzel bestelit ans melireren, bis 20 cm langen, tederkieldicken, 
braunen Nebenwurzeln, wele.be ans einem fingerdicken, braunseliwarzeń, ętwa 10 cm langen, 
schief in der Erde sitzenden Rliizom hervorbrechen; das letztere treibt neben einigen nicht 
bliiheiulen Sprossen melirere aufrechte, b is  80 cm  h o h e , s c l ia r f  5 -J r -k a n t ig e ,  zelmriefige, 
marki ge, nur unter den Bliitenkópfen lioiile Stengel, welelie oben 3- 5 o d e r  m c  lir seitliehe 
Astę tragen. Die Blatter der nicht blulienden Triebe, 2— 5 an der Zalil, sind lang gestielt mul 
bis etwa 20 cm  lang, wovon der Stiel die Halfte oder ein Drittel betragt. Die Blattliache 
ist zweifacli fiederselinittig, zeigt auf jeder Seite der JMittelrippe b- 7 Fiederpaare erster 
Ordnung, w elchc ungefalir 2 cm  lang sind mul wiederum etwa 0,5 cm lange Fiedersolmitte 
zweiter Ordnung bilden. Die letzteren Ziptel haben an der Ausaenseite gewfJlmlich lioeli 
1— 2 Złlhne. A l le  Z i p f e l  h a b en  g e s c h w e i f t e ,  s c h w a c l ib o g i  g e  R J ln der, s in d  e i fb r m ig  
und la u fe n  in e in e  n ic h t  g la s l i e l l e ,  s tu m p fe  S p it z e  ans. •— Die Stengelblatter sind 
sitzend, e i f o r m ig ,  mit 5 -  7 F ie d e r s c lm it t e n  erster Ordnung mul einem dreizipfeligen End- 
lappen. Die Abselinitte nelunen nacłi dem Stengel li in n u r w e n ig  a n  O r b s s e  ab mul 
stehen a m G r u n d o  d e*  B la tte s  so  d i e lit  ais an der Spitze desselben. Am Stengel selbst, 
sitzen zu beiden Seiten des Blattes noch z w t i  F ic  d e r la p p e u ,  d ie  k a n n i k le in e r  s in d  
ais die Ubrigen. W aldt mail zum Vergleich d ie s e r  Btlanze mit der l o lg e n d e n  ein Blatt, etwa 
20 cm  vom  Stengelgrunde entfernt, so ist das ganze Blatt e i f o r m ig ,  etwa 0 cm lang, 4,5 cm 
breit, zeigt gewOhnlich s ie b e n  F i e d e r p a a r e ,  ein en einzelnen Lappen ani Grunde und einen 
dreilappigen Endzipfel. Der Fiederlappen erster Ordnung ist etwa 2,5 cm la n g  mul 1 cm 
b r e i t  mul la n g l i c h - la n z e t t l i c l i .  Im tlbrigen wiederholen sieli die oben besproohenen Er- 
sclieinungen. —  D er Stengel endet in einen Ib— 20 cm langcn, markigen, e tw a  10 cm unter 
der Bltito liolil werdenden Bliitenstiel, w elclier mit einem nur wenig kleincren Stutzblatt mul 
melireren schuppig-pfriem liclien Bliittchen besetzt ist und der nach dem einzigen Bliiten- 
kopfclien hin sieli etwas erweitert, sieli aber gegen den lliilikelch  p l o t z l i c l i  a b s e t z t ,  bis- 
wcilen in denselben sogar e tw a s  e in g e s e n k t  ist. Der Stengel trilgt ausser dem Stutzblatt 
des Kórbehens noch 7-— 8 Blatter. In den Acliseln der obersten 4— 5 Blatter entspringen 
n eu e  m e is t  u n b e b la t t e r t e  V e r z w e ig u n g o n ,  w elchc mit dem ersten Trieb eine Dolden- 
traube bilden, docli s o d a s s  die seitliclien Triebe die lloh e  des llaupttriebes nicht oder nur 
seiten erreiclien. Jeder Trieb endet in nur e in K orb ch en ; ist dasselbe vollstandig entwickclt, 
so bat es einen Durclimesser yon  6— 6,5 cm ; die Scheibe misst 1 ,8 - 2 cm. D er lliilikelch  
ist migelahr yierreiliig , dacliig; die Bliittchen sind nahezu g lc ich la n g ; die innersten und 
aussersten etwas kleiner, lineal-lanzettlich, 6— 7 mm lang, 3 mm breit, der inuere Teil 
griin, spitz zulaufend, am Rande a l le  b r li u n l i c h  hJlu tig  d u r c h s c l ie in e n d .  Der Bluten- 
boden liat einen Durclimesser von 1 cm und eine Holie von 3 m m , ist kalii und feingrubig.



Dic 20 - -30 und mehr Randbltiten sind rosa oder weiss, zungenffirmig, w eiblicli; die Zungc, 
wenn schbn entwickelt, wird 22 mm lang und b— 7 mm breit, langlich -lanzettlich , stumpf 
dreiziihnig, mit grósserem  Mittclzahn und zwei tiofen Lilngsfurchen auf der Oberseite vor- 
sehen. Die Rohre ist griinlich, 2 mm lang, .1 mm weit; der Fruchtknoten ist ebenso breit, 
aber 2 ,5 - 1  mm lang, gewohnlich etwas hornformig gebogen und innen abgeflacht; am 
oberen Rand* triigt er oin wellig vierzahniges Kronehen , welches nacli der Innenseite (der 
Scheibe zu; goringer entwickelt und kiirzer ist, ais an der entgegengcsetzten. Die Seiten- 
fiachen des Fruchtknotens sind gerieft; zwischen den 8— 10 Riefcn befinden sieli je  2 0
Reilien melirzelliger gestieltci- Driisen, dereń Zahl an der Aussenseite der Frucht erheblich 
almimmt. Dic Scheibcnbliiten sind gelb, zwittrig, róhrig, regelmiissig fiinfzahnig. Der 
tricliterig- glockige Sauin ist 2 mm lang; dic dreieckigen ausgcbrcilcfon Ziihne 1 mm; die 
griin liche R ohre, sowio der Fruchtknoten sind 2 mm lang. Der letztere ist undoutlieh
4— 0 kantig, zclm riefig; zwischen den Riefen befinden sieli 2— 3 Reilien von Driisen; das 
oboro lOndo triigt den Kelcli in Form eines kleinen, ungefiihr vierzipfoligen KrOnchens. 
Au eta der Fruchtknoten der iiusseren Scheibcnbliiten ist noeh etwas gebogen , wahrend 
der der inneren gerade ist. Die lunf Staubbliitter sind mit den Faden der Blumen 
kronenrohre eingefiigt; ilirc linealen, mit Liingsspalten nacli innen sieli ofliiendcu
Beutel sind in einc, d ie  B Iu m e n k r o n o i ib e r r a g e n d e  Rohre verwaj3isen; das Vcr-
bindungsglied der Beutel iiberragt diesc fast nm die Hfllfte ilircr Liinge mit dreieckiger
Spitze, welehe dem (Jriffel sieli zuneigt und diesen fast beriihrt. Die Beutel verschmalern 
sieli am Grunde allmahlig; das Yerbindungsgliod erweitert sieh daselbst in eine farblose, 
blasige Auftreibung, bevor es in den Faden tibergoht. Der Pollen bat die den meisten An- 
themideen gemcinsamo Form ciner stachligen Kugel mit drei Keimbffnuiigen. Die Frucht 
ist eine grunlich-heUbraune, unregelmassig 4— 5-kantigo, 8 - 10-riefige Achane, in dereń 
Rille.n nur noeh die Reste der eingetroekneten Driisen wahrzunehmen sind. Die Spitze der 
Fruchtc ist abgoplattot, heller, und triigt die Narbe des abgefallenen Griffels und ein 4— ii- 
seitiges, mehr oder wenigor gezahntes, mehr oder weniger glockig ausgebreitetes Krbnehen. 
Dic Friiehte sind meist etwas gebogen, im oberen Drittel besonders am Riicken etwas aut 
godunsen, u ii ter dem Kronehen wieder verengcrt; diese Formen treten urn so deutlichor in 
die Frscheinung, je  niilier dem Rande die Friiehte stchen ; die imiersten sind gerade, kreisel- 
form ig, und liaben unter dem Kronehen keine V crciigerung; alle sind 4— 4,5 mm lang, an 
der dieksten .Stelle 1,5 mm dick, nacli unten zugespitzt. Der Same besiizt kein Nahrgewobc, 
dafiir zwei weisse, dieklleisehige Samenlappen und ani unteren, spitzen Fnde das W urzelchen.

Formen. Die Pfianze var.iiert mit rosa und weissen Bltitcn.
Bliitczelt. Mai, Juni.
Yorkoinmen. Dic Pfianze waehst, mit der folgenden, in den Iloe.hgebirgen des 

Kaukasus, Armeniens und Nord-Persiens und erroicht 1 lohenlagen von 2000 M etern, wo sie 
eine Zierdo der sonnigen Triften ist.

Chrysanthemum Marschallii Ascherson.

MarschalPs Insektenbliite, arm enisches Flolikraut.

Syn . P yretkru m  roseum  Marsehall von Bieberstein. —  Chrysanthemum roseum  Adam.

Bcschreiltung. Die ausdauernde Pfianze treibt cinen etwa fingerlangcn und finger- 
starken braunen Wurzelstoek in die lOrde, aus dem melircre federkicldieke bis 20 cm 
lange Wurzelfasern nach unten, und nacli oben mehrere bis 00 cm b ob o , auireelite 
8 10 rietige, aber ni e lit s o l i a r f o o k i g e ,  markige, nur unter den Bliitenkopfen liolile
Stengel entsendet werden. Die letzteren sind entweder ganz oin fach oder treiben doeli 
nur hiiehstens c in e n  Seitenast, nur in Ausnalmiefallen mehrere. An dem W urzelstoek 
enhpringeu aueli niehtbliihendc Sprosse; deren Blatter, 2— 5 an der Zahl, sind ungefahr 
20 cm lang und gestielt. Der Stiel misst etwa (>— 10 e m , die Blattlliiche entlialt 
etwa 5— 0 Paare von Fi< d< rlappen erster Ordnung, welcho 2 cm lang sind und wiederum 
Fie<lerlai)pen zwoi ter Ordnung von 0,5 em Liinge tragen. Der Finlang der Fiederselmitte 
erster Ordnung ist eiform ig, die letzten Zipfel babim an der Aussenseite gewohnlich 1— 2 
Ziilme. A l le  Z ip f e l  und Z iih n e  lia b e n  z ie m lic h  g e r a d e  R iin d e r , sind mehr lineal und



liiufim iii la n g e , s e iu ir fe ,  aklas.hel.le S p it z e n  aus. I)io voiiia.ndencn 7— K Stongelbliltter, 
zu deuen das obcrste (ais Stiitzblatt des 1 Lauptkflrbeliens) nielit zai reclm en ist, sind wee.hsel- 
sfandig, sitzend cinfaeh, ein fach- bis doppeltiiederspaltig, im IJmfanjg l a n g l i c h - e i l o n n i g ,  
liaben 4— 0 F ie d o r  pa a r e  und einon droizipfligen Endlappeu. Die dem Stengel zunachst 
sitzenden Ficderlappon sind b e d e u te n c l  kio-i n e r ;  die Blittter werden ani Grunde von g a n z  
e in fa e .h e n , u n g e t e i l t e n  so li m a le n  Z i p f e l n  begieitet. Willi It. mail zum Vwgle.ie.he mit, 
der vorigen Btlanze ein Biali etwa 20 cm vom  Grunde des Stengels ontfernt, so ist das 
liin gl i e h -e i  fb r m ig  e Biali etwa 10 cm lang und 4 ran hreil; 1— 2 cm v om  S te n  g o l  on t- 
f e r n i  ze-igen sieli die crst.cn grdsseren F ioderlappen , dereń grbsster l a n z e t t l i o h ,  (dwa,
2,5 cm lang und 1,5 cm breit ist. Da* Blatt besitzt 5— §  F i e d o r p a a r e  und einen drei- 
lappigen Endzipfel. Der Stengel cndet in einen 20— .‘10 cm lange.fi, etwa 3— 4 cm unler dem 
Kópfo.hen hohlw erdm den Blutenstiel, weleher mil eineni kleinen, (dniach oder zwoi fach iioder- 
spalligen D eekblall und nocli einzelnen zerstrcutfen plriemlichen Bliillchen besetzl isl und 
ineiir allin.11ilic.il. in den lltillkelch iibergeht, jcdenfalls in d e n s e lb e n  ni c h i  e in g e s e n k l .  
isl. Aus den Winkeln h d c h s t e n s  e in e s  o d e r  z w o i  d e r  o h e r s le n  Blatter eidspringt his- 
weilen nocli ein etwa 20 cm  langer Bliitensliei; eine weitere Ver«1stolung iindot niclit stall,. 
Die. vollstandig eiitwick(dten Kdrhchen sind k le i  n e r  a is  bp i C hrysantlianum  r o s n m  W eber 
& M ohr; sie liaben einen D u r e ln n c B s e r  v o n  4,5 cm ; ihre Srdieibe ist 1,5 cm  b r e i t ,  ilir 
Blnteiibodon fa s t  e b c n ,  etwa 8 mm breit und 2 mm. liocli, feingrubig, kalii. Der llu llkcleh  
ist ungelahr vicrroiliig, dacliig; die unterston IiUllblatler sind griin, spitz dreieckig, schwarz 
berandel, aber n ic l i t  h a u t r a n d ig ,  5 mm lang und an der Basis 2 mm breit; die mittloren 
sind mitleii griin, dreieckig, aussen schwarz hautrandig, (>— 7 mm lang, am Grunde 2 mm 
breit; die innerstcn sind lincal, kaum hautrandig, hlassgrun und 7 x 2  mm gross. —  Die 20 
bis 30 ltaiidbltlten sind zungenfórmig, w eiblich, dunkel karmoisinrot oder etwas weissstreilig, 
besonders auf der Riickseite oft weisslich. Die Zunge ist 18- -20 mm lang, b mm breit, sehr 
stumpf dreizalmig, der Mittclzalm grosser; die Rohre ist 2 m m , der F r u c h t k n o t o n  3 mm 
lang, also l a n g e r  a is  d ie  R oh re . Der Fruchtknoton zeigt oft an der Bauchseite b- -7, am 
Rftcken nur droi Riefen; in den Rillcn befinden sieli zahlreiche grane, beinalie kugelige 
Drilsen in 2— 3 Reihen. Der Keleli bildet ein undeutlich 4— 5-zi])feliges Kronchen. Der 
Gripbl uberragt die Rohre mit zwei hornfbrmig gebogenen rinnigen Jsten, die am Ende mit 
grdsseren, auf der oberen Seite mit zahlreichen kleinen Bapillen besetzl sind. —  Die Scheiben- 
bliitcn sind gelb, zwittr.ig, rdhrig, regelmassig, lunfzahnig. Der trichterig-glock ige Baum ist 
etwa 2,5 mm lang, die ausgebreiteten dreicckigen Zipfel etwa 0,5— 1 mm. Die Rohre misst 
2 mm, der Fruchtknoton 2,5 mm und ist achtrielig, zwischeu den Riefen dicht driisig; bci 
den iiusseren Bltiten ist er melir gekrum m t, hei den inneren gerade. Die fiinf .Staubblatter 
sind mit den freien Fiiden in der Rolire angeheftet; die linealen, nach innen in einer Lilngs- 
spalte sich bflhenden, gelben Antlieren sind zu einer Rohre yerw aclisen, w elcho in der 
B lu m e n k r o n e n r o h r e  v e r b o r g f n  b le ib t .  Das Verbindungsglicd der Btaubbcutel ist oben 
in eine stumpfe, dem Gritfel zugeneigte Spitze ausgezogen, wiihrend es am Grunde der An- 
theren vor dem TTbergang in den Staubfaden eine blasige Erweiterung bildet. Der gelbe 
Griffel uberragt die Rohre, ist mit Bapillen besetzt und teilt sich wie hei den Randbliiten.
— Die Fruchtchon sind grunlich liellbraune Ach ilu en, meist unregelmassig 4 -  5-kantig, 8 - 1 0 -  
rieflg, mit starker hervortrctenden Riefen an den Kantem Die Rillen tragen nur nocli die 
Ilautrcste der vertrocknetcn Driisen. Die oborę ,Spitze der Frucht ist abgeplattct und. heller 
und trilgt den Rest des abgefallenen GriffeLs; der bleibende Keleli bildet ein faltig-glockiges, 
undeutlich 8— 10-lappiges Kronchen. Die Korner sind meist etwas gebogen und wie die von 
Chrysanthem um  roseum  W eb. & Mohr im oberen Drittel, besonders am Rucken, aufgedunsen,
unter dem Kronchen wieder verengert; sie sind 4,5 mm lang und 1,5 mm d ick j am Grunde 
sehmaler, mehr oder weniger 4— o-kantig. Der .Samo besitzt kein N iiłirgew ebe, die zwei
(leischigen weissen Kotyledonen fiillen die Fruclitscliale vollkom m en aus und tragen am 
unteren spitzen Ende den Keimling.

Fonncn. Durch Kultur gehen, w ie bei vielen anderen Kom positen, die gelben Rohren- 
bltitcn ganz oder teilweise in Zungenbluten von der Farbo des Randes iiber; man bezeiclm etc 
die Blutcn dann ais „gclu llt/" Bei kultivicrten Exeniplaren beobachtcte ich eine Verm elirung 
der Hiillkelchblatter in der Art, dass die dem Rando naliestehenden Scheibenbltlten grane 
weisshautrandige Deckblilttor erhalten hatten. Die Deekbliitter der aussersten Scheibenbltlten 
hatten sogar scliwarze Spitzen.



Bliitezeit. Mai bis Juni.

Yorkomnicn. W ie vorig«, in don. TTochgebirgen des Kaukasus, Armeniens und Nord- 
persiens, besonders in Arm enien; in Deutschland liat raan Kultury crsuche gemacht, nament- 
lieh auf den Berliner Rieselfeldern bei Blankcnburg in der Niihe von Potsdam ; die Kulturen 
sind aber heute wieder yerschwunden, wahrsclieinlich w cii die BltUen an W irksamkeit dic 
wildgewaehsenen orientalischen, lnuiptsachlich aber die Dalmatiner Blflten nicht erreichen 
konnten.

Ofiicincll sind die nicht vollstandig entwickelten Bluten beider Pflanzen ais F lores  
(Jhrysanthemi p ersic i und F lores Chrysanthem i caucasici und ihr Pulver ais In s e k te n  p u lv c r .
Im getroekneten Zustande sind beide Blutenkopfe nicht allzu schwer z u unterscheiden. Ab- 
gesehen von der Farbę der iZungenbluten, charalcterisicrt sich Chrysanthem um  roseum  W eb. & 
Mohr durch den e r h a b e n e r e n  Fruclitboden, durch den o in g e s e n k t e n  Blutenstiel auf dem 
Lilngsschnitt, sowie endlich durch die meist h e i l c r e n  und m o h r  b e r a h d e te n  llullkelch- 
blatter. Giebt cndlich die Farbę der Blutenblatter kcinen Aufschluss, so findet man in der 
Nervatur der ZungenblUten ein gutos Unterscheidungsmcrkmal. Frische Randbluten erwiirmt 
man auf dem bedeckten Objcktglas mit Natronlauge, bis sie gleiehmilssig gelb oder grun 
sind; dann neutralisiert man mit ifisigsiiure und betrachtct scliliesslich unter dem Mikroskop 
bei 50— 80-faclier Vergrosserung in Chloralhydratlosung (5-|-2). (Jftrocknete Randbluten 
w cieli t man in W asser auf und betrachtct sie direkt in Chloralhydrat.

Chrysanthemum roseum W eb. & Mohr zeigt hierbei vier Hauptnerven, die an der 
Spitze in d r e i  S p it z b o g e n  unter den drei Zahnen sich treffen. Mehrere Verzwoigungcn 
der Ilauptneryen lauien diesen in der Mitte der Zuuge parallel und bilden an den Beitcn 
langgezogcne Maschen. Bei Clirysantlicmuin Marseliallii Asclierson aber bilden sich unter den 
drei Zalmen der Zunge s e c h s  S p itz b o g e n . Die Anzalil der parallelen Norven ist bei den 
einzelnen Bluten nicht gleich und łuingt natiirlich von der Verzweigung der IIaui)tnerven 
und der Liinge der Zweige ab. Sie schwankt bei beiden Pflanzen zwischen 11 und 15. — 
Beide Bluten durfen keiner hohen Ilitze ausgesetzt w erden ; die Troc.kenwarine soli 30° nicht 
libersteigen. Gescldossene Bluten sind wirksamer ais offene; da in den schwjfcher wirkenden 
vollstilndig entwickelten Bluten die Driisen des Fruclitknotens sclion oinzutrockuon beginnon, 
so ist es wahrsclieinlich, dass in diesen Drtisen der Insekten totende Stoff enthalten ist. 
Sekretschliluche in der Form , wie sie bei Chrysanthem um  cin era ria efo lim n  vorhanden sind, 
konnten weder bei Chr. roseum  nocli bei Chr. M arsch allii beobaclitet werden.

Yerweclisełungeii und YerfSlschungen. T)as porsische Insektenpulver ist scither den 
grdbsten Verfalschungen ausgesetzt gewesedi, ein Umstand, der die Ausfuhr der Bliiten nacli 
Europa sehr dezimiert, wenn nicht vernichtet hat. Unter die Vcrwechselungen sind zunilchst, 
die Blutenkorbclien anderer Anthemideen zu reclmen. Die Bluten von (Jhrysauthemum Part.he- 
nium  Pers., Chr. inodorum  L., Anthernis C otula  L. wirken ahnlich, aber schwiicher. Die Kopfe 
unterscheiden sich vor allem dadurch, dass sie keino schwarzgerilnderten llitTikclchschuppen 
haben. Ersatz der Insektenpulverblutcn durch diese KOpfe in grCsserem Mal.istabe ist wolil 
bisher wenig oder gar nicht beobaclitet worden. —  Anders verhalt es sich mit den Bluten 
von Chrysanthem um  Leucanthem m n  L ., welclie im Jalire 1888 in grdsseren Mengcn ais unga- 
r i s c l ie s  I n s e k te n p u lv e r  in den Handel kamen. Im Ausselien haben sie einige Alnilichkeit 
mit wcissen Bluten von Chrysanthem um  roseu m , sowohl im Ban ais auch durch die schwarz- 
randrigen Ilullkelchscliuppen; sie unterscheiden sich aber leicht durch folgende Merkmale 
von den persischen und kaukasischen Bluten:

1* Sie sind geruchlos.
2. Der Fruchtknoten triigt keine Driisen und keino Krdnchen.
3. Die Randbliiten haben drei stumpfe, gleich grosse Zahne.
4. Die Nervatur der Randbluten ist e.inc verschiedene; neben einem mittlcrcn grossen 

halbierten Zahne befinden sich zwei Gruppcn aus je  zwoi nicdrigercu ZiUuieil die 
von einem dritten uberragt werden.

o. Die Stiele der Korbchen sind in den Ilullkelcli nicht oingesenkt und haben 
diclit unter dem Kelch keine “ -formigen Ilaare. Dagegen liabcn die llOllkcleh- 
schuppcn vereinzelte kugelige, gestielte Driisenhaare, welche aus 4- 10 Zellen be- 
stelien.



6. Die Obcrhautzollen der Zunge sind breitkegelig , ohne Verdickung an der Spitze.
Obgleich alle diese Bliitenkopfe in Pulyerform  den Insekten sehr nachteilig sind, bat 

dccii nicld; eine der Bliiten annalicrnd die W irkung guten persisclien oder kaukasischen 
Insektenpulyers.

Cureuma, Bleichrom at, Baryum chrom at, Gelbholzpulver erkennt man nach den bei 
Chm jsanthem um  cin era ria efo liu m  Bentliam & Ilooker angegebcnen Methoden.

Aiiatoinisclics. Die Bliiten der beiden boschriebcncn Pflanzon zeigen im anatomischen 
Ban sehr viel Ubereinstimmung sowoiil unter sieli, ais aucli mit Chrysanthem um  e in era ria efo liu m  
Bentliam & Ilooker. Untersncłningen der Struktur liegcn vor von K i r k b y ,  S c l ir e n k ,  U n g e r , 
T s c h ir c h  und H a n a u s e k . Aus denselben ergiebt sieli folgendes: Die Bliitonstiele von 
C hrysanthem um  rosam i sind von Collencliym umkleidet, welehes sich sowoiil auf den [tiofen 
ais a uch in den Vertiefungen ausbreitet; die Riefen besonders sind mit Haarori ausgekleidet, 
w clche ahnlich denen von ('kr. o in erariaefo liu m  Bentham & Ilooker aus einem Stielehcn von 
1— 4 Zellen und langor, darauf ruhender, zweispitziger Q,uerzello bestehen, also -formig 
sind. Die Zellen des Stiels sind bei Chr. M a rsch a llii gewolm lich alle drei oder vier, bei (Jhr. 
rosam i W eb. & Mohr nur die Basab oder G ipfelzcllo mit gelbem Inlialt crfiillt. Nach U n g e r  
soli on die Q,ucrzcllen bei Chr. roseum  W eb. & Mohr (P yreth rm n  m m m m )  leicrfdrmig gebogen 
sein; ich (and nur wellige Zellen, allerdings von yerschiedener Form ; aucli bemerkto ich, 
dass der Stiel oft nahe dem einen Ende bofestigt und dass dieses Ende oft dick und ab- 
gerundet war. D agegen fand ich solche leierlorm ige, aucli dreizipfelige Q,uerzellen bei Chr. 
M arsch a llii Asch. Die Q,uerzellen -sind langer ais bei Chr. c in era ria efo liu m . —  Die Scluippen 
des Iliillkelchcs bestehen fast nur aus Sklerenchym zellen; die letzteren sind also zahlreicher im 
persisclien ais im dalmatinischen Insektenpulver. Die Zellen der Fruchtknotonwand fuhren 
bei beiden Bflanzen Oxalat, teils in Einzelkristallen, teils in Zwillingcn oder Druscn. Die 
Drusen bestehen bei beiden Ar ten aus raelireren (4— 10; Zellen, welche sich in einen kurzeń 
Stiel und ein mchr oder weniger kugliges Kbpfchen gliedern. Die Oberhautzellen der Rand- 
bliiten zeigc.n eine papillenahnliche Vorstiilpung, dereń Spitzenwinkel nicht ii ber 50° betrUgt- 
Die Spitze selbst ist verdickt (Unterschiede von Chr. c in era ria efo liu m  Bentham & Ilooker). 
Der Pappus von Chn/santhenm m roseum  und M a rsch a llii hat ani oberen Rande keine Spiral- 
faserzellcn. Die Nervatur der Randblilten eignet sich besonders gut zur Untcrscheidung von 
Chrysanthem um  roseum  A'Veb. & Mohr, Chr. M a rsch a llii Asch. und Chr. Leucanfhem um  L. — Aus 
dem Fruohtknoten treten in die Blutenzunge vier Ilauptstrange, w elche sich m elirfach vcr- 
asteln. Einigo der Astę verlaufen blind im G ow cbe; die meisten aber mflnden in die llaupt- 
strahge und bilden neben ein er Reilie von langlichcn Randmaschen auf jeder Seite, bei

C hrysanthem um  roseum  W eb. & Mohr drei Spitzbogen unter den drei Spitzen des Blattes; bei
C hrysanthem um  M arsch a llii iVs(;h. sechs SpitzbogdB; bei
C hrysanthem um  L m canthem um  L. einen lialbierten Spitzbogen in der Mitte und zweimal 

drei pyramidal gcstcllte an den Sciten. Siohe die Tafel von C hrysanthem um  cin era ria efo liu m  
Bentham & Ilooker, Fig. 12.

Iii allen drei Fali en ontspringen den mittleren Ilauptrippen hdchstens zwei Seiten- 
rippen, wahrend bei Chrysanthemum cinerariaefolium  Bentham & Ilooker dereń mehroro wahr- 
genoimnen werden.

Itestandtcile. Die alteren Analysen des Insektenpulyers beziehon sich meist auf 
persisclie bozw. kaukasischo Bliiten. Rothor fand in. C hr. roseum  W eb. & Mohr 1876 ein saures 
G iycosid, P e r s ic in .  Dasselbe zerilillt durcli Sauren in Zucker und das ebenfalls saure P e r s i -  
r e t in ; ausserdem stellto er eine Harzsaure von  oliger Konsistenz, das 1'ersieein dar. B e l le s m e  
fand Spuren ein es Insekten totenden alkaloidischen K orpers, er konstatierto, dass das 
athorischo Ol ohne W irkung auf Insekten sei. D a ls ie  fand 1871) eine lluchtigc Siiure. 
Diese Fundo lassen nocli immer die genaue Erkhirung der Insektenpulverwirkung vermisson. 
— Fur die Praxis dagegen ist es von W iclitigkeit, kiinstliclie Zusatze und Substitutionen zu 
ermitteln; dies gelingt zum Teil durcli die Aschen- und Feuchtigkoitsbestimnning. In dieser 
Hinsicht lieferte U n g e r  einige Analysen von lnsektenpulver aus Bliiten von den Berliner 
llieselfeldern, welche ergaben, dass diese Bliiten Aschenm engcn von 7,9— 10,‘20°/0, der Trocken- 
substanz und 4,8— S,3°/„ Feuchtigkeit cnthielten. Untersuchungen von V u lp iu s  zeigten ferner, 
dass das lufttrockene Pulyer dalmatischer Bliiten in feuchten Raumcn nocli etwa (>°/0 auf-



nehmen kćhinen; claraus ergiebt sieh, dass gutes persischcs oder kaukasisches Insekt.enpulver 
etwa 8°/„ Asclie und 5— 6°/0 Feuchtigkeit liaben darf. Die Asche war raeist bart, entliielt 
viel Eisen” und wenig Kohlensiiure, daneben Ca, Mg, abcr kein Mangan.

(jcschichtlichcs und Handclsnacliricliteii. Aromat,Mche Compositcnbluten sind schon 
soit Jahrhunderten ais Mittel gegen Ungeziefer und iastige.Insokten im Cebrauch; M a tth io lu s  
©rzalilt davon schon im Jahro 1565. Durcli Versuclie K a lk b r u n n e r s  ist, festgestellt worden, 
dass insbesondere ęhrysanthem w m - und T an acetu m -K rtcn zur llcrcitung von Ii)sektenpulver ge- 
eignet soion, wflhrend Anthemis - Arten ohne Wirkung bliebon. Die kaukasise.be Insekten- 
pulverpilanzc wurde zuerst, 1728 von B u x b a u m  beschrieben. 1802 sammelte A d a m  dieselbe 
in den iberischen Bergen; W e b e r  und M o h r  besebricben sie 1805, ohne ilirer Anwendung 
zu gedcnken. 1846 gelangte zuerst persischcs lnsekt,enpulver durcli Z a c b e r l  in Wien in 
den Handel. Ais aber das Pulver an den Ausfubrorten in ganz unerborter W eise verl'alscht 
wurde, und die starkerc W irkung des Dalmatiner Tns«ktcnpul.vers bekannt, w urde, nalnn die 
Ausfubr ausserordentlioh sclmeJl und stark ab, sodass mich Ijeriohten von C e l ie  & Co. in 
Drcsden 1895 in Deutsebland nur 49 Doppelzcntner persisc.be Bili ten und ihr Pulver ein- 
gefubrt wurden, gegcniiber 5080 Doppelzentner dalmatiscbor BlOten.

Littcratur. Beschreibung und Abbildungen. L e d e b o u r , F lora Ross. II. 520 (P yreth ru m ). —  
B e r g , Pliarmacognos. 299. 500 (P yreth ru m ). — H en k e l Pot. 127. (P yreth ru m ) — W e b e r  & M oh r  
in Boitrilge zur Naturkiuidc, Kieł 1805. I. 70. — K o ch  in L in  n a e a  X X IV . 529. — A s e h e r -  
son  in C e is le r  & M o lie r , Realeneyclop. III 122. 125 ( Chrysanthem um ). — K a rs te n , Flora 
von Deutsebland II. 672 (<Ihrysanthem um ). — E n g le r  & Prań  tl, Pllanzenfamilien IV. 5. 278. 
B a illo n , Ilistoire des Plant.es VIII. 276). 510. (C hrysanthem um ).

Drogę. H e n k e l, Pbarmacogr. 281. — H a g e r , Praxis II. 77. Fig. 169. —  M e y e r , 
Drogcnkunde II. 549. — F l i i c k ig e r ,  Handbucb d. Pbarm. 826. Crundriss 276. —
H a n a u sek  in Realeneyclop. V. 461. — W ic g a n d ,  Pbarm. 255. - S c h r e n k , American
Drugg. Marcb 1889 und American .Journ. of Pbarm. 1889. 295 m. Abb., durcli Pbarm. Z tg. 
1889. 265.

Anatomie. T s c h i r c h - 0 e s t e r l e ,  Anat. Atlas I. 175. — K ir k b y , Pbarm. .lourn. and 
Tr. (5) X IX  240 durcli Arcli. Pbarm. 227 (1889; 45 und Pbarm. Z  tg. 1888. 652. —  S e h r e n k  
1. c. —  Un g e r , Pbarm. Z tg. 1888. 82. — Pbarm. Cali. 71. 526. — Ncderl. Suppl. 165. — 
Deutsche Arzneimittel (1891) No. 505 p. 124.

Chemie. R o t h c r  & B e l le s n ie ,  s. Arcb. 1876. (212) 78. —  IJnger 1. c. 1887. 686. —  
1888. 164. - I lu s c m a n n - l l i lg e r ,  Pllanzenstoffe II. 1552.

Tafelbeschreibungen:
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v i c r t e n  lebende.n  P i l a n z e n  v o n  B e n a r y  in  K riurt .

Chri/santhcmum Marschallii A s d i .  A  b l i i l ie n d e r  Z w e i g .  1 K b r b d i c n  im L a n g s s d n i i U ; 2 a  b c  
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Ghrysanlhfiimim roseum  Weh. a  Mohr.



Chrysanthemum M a r s c M u  A schers.



Chrysanthemum inodorum L.
( leruch lose , falschc Kam illo.

Syn. H lntriciiria  in od ora  L. M . p a r fo ra ta  Me rat. Chamaemelnni inodorum  Vi?j. Chdm o- 

m illa  inodoru  O. Koch. Pyre.thrum  inodorum  Smith. T rip h n rosp en u iim  inodorum  C. Sclmltz 

lhpontinuE

Fam ilio: C om positae Jusa. A b t e i lu n g :  T u bu liflom e  DC. S e o t io n : S enecionoidm e. 

IJn t o r f i i in i l i* :  A ntlm n id eae. G a ttu ilg : C hrysanthem um  L. l t o t t o :  M a trica r ia  L.

Besclmulmug. Das Kraut ist « » ja h r ig  oder ausdauernd. Es besitzt oine 20— 25 om 

lange, hellbraune Pfahlwurzel mit wenigen. Astem Aus deraelben erhebt sieli oin geradeauf 

strebendor, starkerer J iauptstengol, welcher 20— GO cm lioc.h ist and sehon am Grundę mehrere 

wurzclnde Seitenaste treibt. Wiilirend der Hauptstengel sieli oben woiter verzweigt, tliun dies 

dic Soitenltsto niclit; letztore sind Uberdies diinner ais der Hauptstengel, mul siad erst nieder- 

liegend, dana aufsteigend, oder weaigstens bogig gekrUmmt. Im iibrigen aber siad beidc 
mit weoliselstandigen Bkittern bedeekt und endigen ia ein G ipfelblutenkorbchen; am Grandę, 

oft aueli bis nahe an die Spitze, siad Steagel and grundstandige Astę rot gelarbt and darci i 

lobhafte rotę Linieli gezeiclm et, w elche voa  der Mittelrippe ller Blatter and den Seitenrandern 

der Blattscheide a ach anten verlaafen. —  Die Blatter sind dankelgrasgrtin, wochselstftadig, 

einfacli, tief 2— 3-fach fioderteilig, sitzend und etwas tleiseliig. D ie Ziptcl des Blattes siad 

ganzraadig, fadlich, in ein glashelle#, seliarfes Spitzehen auslaufend. Die Blatter, wie iiber- 

liaapt die ganze Pflanze, sind kalii; nar bei starker YergrOsserang nimmt mail an den Ver- 

zweigaagen des Blattes einige kleilie Harchen wahr. Am Grandę sind sio selioidenartig vor- 

breitert, and gleieli łiier beiderseits mit den ersten angeteilten Fiederteilelien ziemlieli dielit 

besetzt. — Die Mittelrippe des Blattes ist oberseits ruudlich erhaben, anterseits scharf gckielt; 

i 11r ontspringen anten zunachst einige karze, entferiiter stehende G abelzip fel; weiter aacli oben 

dichter stehende, reieher geteilte Absehnitte, von denen man 4— 5 Paare und einen End- 

abschaitt untersclieiden kann. Jedcr Fiederteil erster Ordaung zerfallt mehr oder weniger 

dcatlich in drei G ruppen: einen doppelt fiederteiligen, grossen Lappen in der Ebene des 

Blattes, davor einen dreiteiligen Lappen, scliief za dieser Ebene und der Medianc und ganz 

vorn einen zweiteiTigen Lappen, senkrecht auf beiden Ebenen, sodass das Blatt, welches hinton 

eben erscheint, an der Vorderseite aas mehreren, scliief zur Mittelrippe gestelltcn zcrschlitzten 

ilalbkreisen zasammengesetzt za sein acheint. Der Endzipfel ist ebenfalls aas drei Lappen

gebildot; die beiden seitlichen sind den Seitenfiedern alinlich gostaltet, aber kleiner; die
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Spitze ist doppelt ficderspaltig. Im ganzen ist das Blatt, vou der tteite geschen, einem selir 

(ippig entwickelten Hirsehgewoik nicht muihnlich. —  Sten gol and Astę tragen an der Spitze 
je ein langgcstieltes Bliitenkbrbelien. Letztcre gruppieren sieli zu einer lockeren Doldeu- 

traube, bei der das erste, mittelste Kdrbehen iraraer bober steht ais dio spiiter erseboinenden 

seitliehen. Die Kdrbehen liaben im ausgewaclisenen Zustande einon Durchincsser von 

3 -  a,5 om and siad vollig geruchlos. Sie werden von einem mehrreihigcn llullkeleh mn- 
schlossen, dessen. Blattchen lineal-lanzettlich, griingeldelt und weissliautig berandet sind, und 

zwar maso breiter, je weiter nacb innen sie stehon. Her Bliitenboden ist etwas koniseb, 

nicht mit Spreublilttcben bosetzt, abor innen mit Mark angefCilll. Die 15— 18 Ltandbluten 
sind weiss, zungonformig, weiblieb; die Zaage ist driisen los, bis 10 mm lang and 4 mm breit, 
dreispitzig, viernervig; die Ncrven an der Spitze bogig verbanden. Die Rohrc ist 1 1,5 mm

lang, der Fruelitknoten nebst dem Kelebrande etwa 1 mm. Der Kelch ersebeint in der 

Form cines Krdnebens mit drei oder vier stumpfen Żabnem Der gelbe Griflbl Uberragt. die 

llobre um die Ilalfte ibrer Lange and teilt sieli in zwei bogig zuriiekgebogenc, linealiscbe 

Astę, dereń Endcn mit langen, die Innensciten mit kurzeń Fapillon bosetzt sind. Bcim Ver- 
liluben sold agon sieli die Strablenbliiten niebt zurilck. — Die Schoibenbluten sind gelb, 
róhrig, regelmassig Iiinfzipfelig, liiclit mit Driisen bosetzt; die Rolire ist 2 mm lang, oben 
ein wenig gloekig erweitert, der Fruelitknoten etwa 1 mm lang und mm breit und mit 
einem 3— 4-zahnigcn Pappuskronehen besetzt, die ftinf Staubbliltter sind mit den Faden der 
Robie angeheftet; die linealen, oben spitzen Beutel sind in eine Itbbre vorwachson und 

springon naeli innen aut'. Der Pollen bat die fur die Conipositen cbarakteristisebe Jform 
eines Morgensterns; in Nelkenol ipiillt er plOtzlich auf:' und bildet mm seitlieh ein Oval mit 

staebligem Rand, an dessen 1’reitseiten die KeimWeher liegen; von oben geschen, ersebeint 

er randliob dreicekig, mit den Keimldebern an den Keken. — Der Griffel liat diesclbe 

Form wie in der wcibliohen Blilte; er uberragt mit seinen beiden Schenkeln die Blumen- 
krone und die Staubbeutelrobre. Der Fruehtknoten beider Bliiten ist unterstaiidig, stumpf 
dreikantig an der naeli dem Innern der Sebeibe gelegencn Seite, ani Rtleken abgerundet und 
hier unter dem Kelebrande mit zwei leuchtend gelbgrtinen Ilonigdriisen verseben, wfclelie, 

wie die Frueht zeigt, auf der Oberseite des Frucbtknotens, im G run de des Kelclies ebenfalls 

siebtbar werden. Die Frueht ist eine kleine, etwa 2 mm lange, krciselform ige, gelbbraune 
Aeliane; auf der Ilauehseite triigt sie drei stumpfe, gelbbraune Riefen, zwiseben denen sieli 

rotbraune langsstreitige und ąuerrillige Flaclien ausdehnen. Der Riieken ist gewdlbt, rol;- 

braun, lRngsriefig, ąuerrillig, von den seitlichen, gelbcn Kanton eingefasst, und triigt ani 

Itande unter den gelbbraunen Kelcbkroneben die beiden ovalen oder vcrkebrt-eifornugen. 
purpurbraunen Driisen, welclie die oborę Flaebe der Frueht durelibreelien. Latzterc Flacho 
ist strahlig gerieft und triigt in der Mitic den G-riffclrcst. Der Q,uerschnitt der Frueht be 

stiitigt die Beschreibung der Form und zeigt eine dieke Frueht- und eine diunie Samenscliale, 

wcieli® don Embryo mit zwei tleischigen Kotyledonen und naeli unten geriobtotem W iirzel- 
elien umsebliesst. Fin N abrgewebe felilt.

Formen. /I ani liiguum Rclib. (.Pyrethrum  am biguum  Ledebourj. Rbizom ausdauernd, 
Sebuppen des llullkelehes dunkelbcrandet.

y Siilinuiii Rclib. (P yreth ru m  salinum  W allr.j Blattabselmitte sehr sehmal, selir dick 
selir kurz und zusammengezogen.



() lnaritilUlim Rcllb. (M a tr ica r ia  m arit,im a L ., P yreth ru m  m aritim am  Sm., C hrysanthem um  

m aritim um  Bers., T rip leu rosperm u m  m aritim um  K och, Syn. III.)

n lux.uriiuis (C hrysanłhem um  in od oru m  L. jlo r ib u s  om nibus lig u la tis  Fr. J. W eiss.)

Yorkom m cn. D ic typisclic imd ausdauernde Form  lindet sieli weit verbreitet ais 

Unkranl; an bebauton Orten , sandigen F ok iem , Scliutt, an Flussufern, G rabcu u. s. t'. D io 

var. y m lintvm  Ist am salzigen See boi Fislcben und an der Nordsee, die w ir. <)' m aritim u m  von 

Marsson an der Osi,sec und in Poinmern beobachtot w ordon; dic F onn  a luscurians ist von 

Fr. ,1. Weiss boi Graudcnz gcfuiidcn w ord en , ist iibrigons ais m indorwortigo Z ierpflanze in 
Garton niclit selten.

Bliitezeit. .Juli bis Oktober.

Nailie. G hrysanthemum  und P yreth ru m  s. C hrysanthem um  P arth en ium  Pers. —  T rip leu -  

rosperm um  ~  . dreiscitiger otlor droirippiger Same von y  n h w g d  oder u) n X ev^ ov , die Seite oder 

kipflb, und %<> tm ćo/ia, der Same.

Anatomisclios. Dio Zunge der RandblGten wird von vier bcinalio unverzw eigten  

Langsnerven d flR lizog on , w olche u liter der stum pf dreizahnigen Spitze 1— 3 gesehlossene 
Spitzbogon bilden. Nacli dcm ltande der Zunge bilden sieli keino N crvenm asolien , wio 

iiberliaupt nur gogon die Spitze der Zunge sieli je  cin k u rzer , blindvcrlaufender Sciton- 
nerv abzweigt.

Bcstandteile. Das Kraut besitzt einen bitteren G csclim ack. Atherisehos i)1 ist niclit 

vorhanden. Niilicrc Untersuchungen felilen.

Pliarm aceutiscli w iclitig ist die Pllanze ais Verw eehselung der ech ton und der 

rbmischen K am ille; das Pulver kdnntc aucli zur Verf'alselmng des Tnsoktenpulvers gebrauclit 
werden.

Durch naehlolgende M arkmale unterscheidet sieli C hrysanthem um  in od oru m  von der 
wohlriechcnden Kamille ( M a trica ria  Cham om illa  L., C hrysanthem um  cliam om illa  Bernli.):

1. Der Stengel ist meist rot gefilrbt (seltener grilli).

2. D ie Belaubung ist meist iippig, droifacli fiederteilig (niclit doppelt liederteilig).

.'I, Die Bhitenkopfe sind gross und geruchlos (niclit klein und stark riechend).

4. Die Randbluten illterer BlUten sind horizontal gerichtct (niclit zuriickgesolilagen).

5. Der gemeinsame Bltitenboden ist rundlich koniach, kalii und m arkig (niclit steil 

koniach, kalii und liohl).

0. Die Frtiehte sind droikantig, am Rttcken abgcrundet, mit zw ei rundlieheii DrOson 
und meist mit Kronclien verselien (niclit zelinriefig oline Kronclien).

Fur dio Verwccliselung der romisclien Kam ille mit C hrysanthem um  in od oru m  L. kamen 

besonders die gefullten BlUten der letzteren in Betraclit. D ie lotzteron unterscheidcn sieli 

dureli die N crvatur der Zungenbluten dcutlieli, wenn aucli nicht gerade auffallend , v on  

denen der A n th em is ' nohilis L. —  Bei der letzteren namlicli verzweig't sieli cinor der zw ei 

Mittclnerven schon vor oder bald nacli dem Eintritt in die Zunge, so dass diese von  f i l i i  f

Langsnerven durehzogen zu sein sclieint. Ausaer einigen kurzeń, blindverlaufenden Z w cigen
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an der Spitze der Zungc finden sieli woitere Spaltungen der Nervon nie.lit; besonders mork- 
wurdig a ber ist, dass sich die funt die Zunge durehziehenden N erv«i an der Spitze n ic h t  

z u B o g c n  s o h lie s s e n , sondom blind verlaufen.

Anwcmluug lindet sonst die Pllanze niclit; sio gilt vielmehr ais lifetiges Unkraut, das 
in sandigen Gegenden Brachfelder dicht iiberzieht und goto Futberkriuitcr verdifmgt.

Littcratur. Beschreihung untl Abbildung. L in n ś , spec. pl. 125B. — Sm ith , M or. Brit. 900.
(P yreth ru m ). — I la y n e , Arzneigewaohse I. 4. ( Chrysanthem um ) . — N e es v. Es., P la n ta e  

m edicinales) 10 Ta(:'. 5. —  K o s te le tz k i ,  Med. Pharm. Flora II. |91. (P yreth ru m ). —  H e n k e l ,  
Botanik 127. (Chrysanthem um ) . —  B e r s , Botanik 424. (P yreth ru m ). — S e l i le o b t e n d a l -  

I la l l ie r ,  Flora von Deutscliland X X IX . 285, Tal:'. 5047. T lio m e , Flora von Doutsehland IV. 
o 1 (» (M atricaria ). — (A a rck e , Flora von Deutscliland (XVII) 320, Fig. 1151. ( M a tricaria ). 

K a rs te n , Flora von Deutscliland II. 075, Fig. 710. 7— 9. (M a trica ria ). — L u e r s s e n , Med. 

Mianu. Botanik II, 1143 (Chrysanthem um ). — A s c h e r s o n  in G e is le r  & M o lie r ,  Lleal- 

encyelop. 111. 125. —  K. S ch u m a n n , Syst. Botanik. 518. (C hrysainm rm m ). — B a illo n , Iliat d. 
BI. VIII^ M a tr ic a r ia ) . — DC. Prodromus. Bd. IV. — Bent.hain <& H o o k e r ,  Gen. Bd. II. 420. —  
En g ie r  & P r ant 1, PfUinzenfarn. IV. 15) 277. Fig. 129 c.

Drogen. Verw. mit Flor. Cham. vulg.: Pharni. Austr. VII, S. 89. No. 199. Kom. (H t; 24. 
— Morw. (III; 101. — H a g e r  1.809. —  B erg , Pharm. 2 9 7 .—  F K io k ig e r , Ilandb. cl. Bliann. 
828. — W ie g a n d , Bliarm. 254. — Bealeneyel. II. 040. — Verlalsclumg von Insoktenpulver: 

W ie g a n d  1. c. 255. — F lu c k ig e r  1. c. 830. —  T s c l i i r c h  & O e s te r le ,  Anat. Atlas I. 173.

Tafelbeschreibung .
A  11 Toil ft  < 1 (■ v P Hanzo. 1 BHltonbode.n  m it  K o le b  im  L a n g s a e h m U ;  2 F r u e h lc h n u  an d e r  B a u e h s o i t o ;  

3 d a s s e lb e  v o m  R u c k e n  a u s  g o s c l i « n ; 1 d a s s e lb e  v o n  obe.n g e s e h e n ;  5 d a s s e lb e  im O u er se im if  t. A  I! nal.iir- 
lielie ćjtrusse; 1 — 5 yorg-rWsscrt. N a ch  le b e n d e n  K x o m p ]a r e m



Compositae
( A n f h e m i d e a e )

C h r y s a n r h e m u m  in o d o r u m  L .



Anthem is nobilis L.
R om isehe, Eclel-, (Tartenkamille, rom ischer R om ey , K uhm elle. Kngl.: Cham om  ile. Kran z.: 

Cam om ille romaine. H oli.: R oom sch e  Kam ille. lX ln .: Romer,ske Kafnille. P ort.: M acella

douracla. O r icch .: Jinfiui/np.m’.

,Svn. Cham om illa nobilis Godron. Ghamaemelum nobile Allioni.

Fam ilie: C om positae Adans. A b te i lu n g : T u bu lijlorae  DO. TJn t c r a b t e i lu n g : Con/m biferae  

Vaill. G r u p p o : Senecionoideae Less. U n t e r fa m il ie : A nthem ideac (lass. G a t tu n g : A nthem is  L.

Bescbreibung. Die Pdanze ist ausdauernd. Zablreiehe senkreehte Nebcnwurzcln ent- 

springen ans einem naliezu liorizontalen verzw cigten, walzenfdrmigen, seln* tief liegenden 

vielkopfigen JRhizom, welebes nacli oben zablreiehe, 15— $0 cm liolie, stielrunde gerillte Stengel 

treibt, von don en einige sieli an der Erde hinstreekeii; oft W urzoln treibon und einen Uasen 
bilderf, walircnd andere melir oder weniger senkreelit in die Jldlic strebe.ii. W alircnd erstere, 

ke.ino .111 utoń treiben, verzweigon sieli, die aufreehten in zentrifugaler liiebtung und bilden 

einen Oorymbus, dessen Eiulcn je  1 Kópfelicn tragen. Die Bliltter sind wecliselstilndig, ab- 

ste.hend, sitzend ciulach, im ganzen Unifang .langlieJi-lanzettlieh bis spatelformig; die Blattflaclie 

ist indessen doppolt fiedersolinittig, die Abscbnitte stelien an der Mittelrippe entfernt von 
eina,nder boinaho gegenstandig und sind wiederuni in selimaie, borstlielie, ganzrandige, an der 

fSpitze 2 — 3teilige Zipfel mit aufgesetztem Staelielspitzchen geteilt. Das ganze 111 att liat e.ine 

liiinge von 2— <1 jy n , wabrend die Zipfelclien 2— 3 mm lang sind. Stengel und Bliltter sind 

in der Jugend di elit llaumliaarig, im Alter wird die Pfianze kaliler; aueh ninnnt ilire Be.liaarung 

auf teuehterem Standpunkt ab, so dass sie hałd reiu grun, bald melir oder w eniger graugriin 

erselieint. Der Bliitenstiel ist beliaart, nacli oben etwas verdiekt und blattlos. Das Kopfelien 

bat 2,5— 3 cm im Durchm csscr. Der Htillkelcb bestelit aus drei Reilien dachziegelig auf 

einander liegender lineal-lanzettlieber, stumpfer, weieliliaariger Blattclien mit breitem luiutigem 

Bando, dereń aussorste die kiirzesten sind. Der Fruclitbodcn ist verlangert kegelfdrmig, 

markig. Die Deckblattclren der einzelnen Jlltltcben sind wenig gefarbt, kalinfOrmig, langlich- 

vcrkebrt-citbrniig, an der Spitze stumpf, zcrfctztgeziibnelt, niclit staelielspitzig, troekenliautig 

ani Rand und an der Spitze, so lang oder kiirzer ais die einzelnen Bliitclicn. —  Die Stralilen- 

bliitcn, 12— 18 an der Zalil, sind rcin weiss, etwa 10 mm lang, zungenformig, weiblich, eben

lalls oberstilndig; die Zungc ist drei mai so lang ais die llolirc, etwa 2 mm brcit, ist von 4,
si



N ew ell durehzogon uncl endet in eine nnregelmassig dreizahnige Spitze. —  Die Seheibenbliilen 

sind zwittrig, golb, 5 mm lang, oberafeindig, regejnassig , rbhrig mit ctwas glookentrsrmig 
erweitertem Saunie und 5 zu r Oekgeselilagei i en Ziptein; die Jiohrc ist hier, wie boi den 
Strahlenbluton, mit; Driisen besetzt. Der Keleli ist bis auf eilien sehwaoh hewortretenden 
Rand am oberen En de des Fruchtknotens roduziert. —  Staubblatter 5, Antlieren ani Gnm dc 

zugospitzt oline Anliangsel; der Antherent,Wigor iiberragt mit langer Spitze die Antlieren, 

welehe mil; einander in eine Rolire venvaehsen sind und naoh inne.n aufspringen. Der Drittel 
ist fadenformig, langer ais die Staubblatter; das Griftclcnde ist u liter der N arbę nie.lit knotig 
angeseliwollen; Narben 2, zuruokgebogen, kurz pinselig. Die Achane ist braun, verkehrt- 

eifbrmig, aut der Aussenseitc mit a ltiefen verselien, dali er fast dreikantig, sonst glatt, vom 
schwaeli hewortretenden Kelelirand gekrbnt. Der Keimling ist gerade; das W iirzelchen naeli 

anten geriebtet, die beiden Kotyledonen naeli obeii Naeli aneinander liegend. N hhrJjwebo ielilt.

Bliitczeit. Juli bis August.

Yorkom m eii. In Portugal, Spanie.fi, Prankreioh wild; in Siiddeuiscliland verwiklert, 

in England, Nordamerika und in Deutschland in der Nalic Deipzigs (Borna, Kieritzseh) an- 

gebaut. Die PHanzc wiielist aut Sandboden, ani lian de stcliender Gewiisser, abe.r auojl aut 

selir trooknon Stellcn, wo sie dana selir beliaart erselieint. Duroli Kultur gelien die Holi ron
ił Kiton grbsstenteils oder ganz in ZungenblLUen ii ber, wodurcli sog. gefiillte BI ii ten entstelien, 
welelie geseliatztor sind, ais die ungefiillten.

Nuiiie uml Gescliichte. Der N afto „romamiP ist naeli 'MIIIlor niclit aut Iłom, sondom  
aut die roinanisehen YolkerstUinino zurllckzutTiliren, boi donon die Plan ze wild wiielist und 

liist ausseliliesslioLi unsoro Feldkamille ersetzt. Naeli Fliiekiger und. Hańbm y CPlianuaedijr.j 

soli der Name von Joachim Camerarius (L5t)&) lierstaminen, der die Pllanze in grosser iMenge 

in der Uingesrotid. von Rom bcobaelitete. Naeli Gessner soli sie gegen Dudę des Mittelalters 

ans Spanieli naeli Deutschland gebracht worden Sein, wo sie 1582 von Tragus ais Dhamomilla 
nobilis besehrieben wird. Porta orliiolt 1 (>04 davon ein grimliehes iitlieriselies Dl. (Fliiekiger 
und Ilanbury, Pliarm. ilKo.;

Anatomio. Die Zungenbliiten liaben oberseits eine aus rundlic.h polygonalen Zellen 

bestehendo oborę und eine aus lilngliehen welligwandigen Zellen zusaiiimengesetzto untere 
Ppidermis. Das Mesopliyll ist polyedriseli, liiekig. koliren und Fruelitknoton sind mit nielir- 

zelligon Dldriisen. versehen. — Die 'NiUlbHiiteheu sind ani Rande einsehiehtig, in der Mitl.e 

mehrsehiehlig; hier vcrlautt ein Uetassbimdel naeli der Spitze. Die obersten Zellen sind 

geradwandig, schinal und biegen sieli bogentbrmig naeli dem Rande zu, woselbst sie ungleieh 
bing endigen und den gesilgten Rand des Sprcublattes heworbringen. D 12 Zalino sondern 

sieli ais Dappen ab. Die Rtiekseite der Bliittchen ist mit nieist bzolligen Ilaaren bedeekt, 

'leren let.zte Zelle borstenformig ist und sieli hakig kriinunt. Der markigo Rliitenboden zeigt 

sieli von iietTIssbundeln durelizogen, von donen jodes in ein Bliit.e.h('ii iibergel.it. (Naeli 
r;lV;hir< -.11 - Oesterl o.)

O llicincll sind in v*Jen ouropaisehon Staatcn die gefiillten BI ii ten der Pllanze; in 
•Doutsehland dienen sie ais Yolkshoilmittel ais F lores (Jhamomillae rom anae. Man sammelt boi



troekenom W olier dio Bliltenkopfe mul troeknot sio raseh. Dio dureli Kultur gefiillton stolion 

liolior im ITeise, ;ils dio ge.wfllmliehen, „niolit jjetTillton“  Pluton. Dor (len ieli ist stark 

iiromfitisoli, der Cesohm aek, foosonders dor wild waohsenden, jCue.htgemilto.il lilii ten, bitter; 
besonders letztore wirkon leicht bro-elienerrogend.

Jteinweisse Farbo doi' Zuiłgenbliiten mul leueht.ond ^ d d go lb o  dor Kohrenbliilen, stark or 

angonclimor Ceriich siiul Zeichen dor (liite dor Drogo. 37 Teilo Irisuho geben 17 Teilo. go- 
Irooknete Mlii ton.

Ver wecliscl lingcn. Ais soleho gol ton dio lii ii ten von

1. A ch illea  P ta rm ica  I,.; Blutenkople kleinor, gerue.hlos, sidłem gefiillt; Zmigoiibliitolion 

Insi kridsrnnd; Bliitenboden Iłach, olmo .S ] j r o 11 b 1; it.t<' i *.

2. Ghrysanthem um  Parthtm iurn  Bernh. (P jfetlm un  Parthomum Smith) Bliitenboden llnidi 

und naokt; Zungonbliitc.hen langlioli vorkebrt eiforniig, stmn]>r dreizfdmig, mittloror 

Zalin kiirzer. (s. dio 'rab) ICs findet sieli aueh oine Vario.tat in ( blrten mit; ver- 

einzelten Spreublattohen auf dom lilii tenbodon (Aniliemis parthenoides 1 lenili.?) 
Cerueh der romisohen Kamillo almlich.

3. Ghrysanthem um  inodorum  D. Bliitenboden tlao.h, tiaok I:. Kopio gerue.hlos, n i < ■ 11 i; 
gefiillt. (s. dio Tafel.)

4. M a tr ica r ia  suaveolens L., in Spam u. I>orI. (Pliarm. Portug.)

5. jin a cy c lu s  aureus K. aut' den Azorem  (Pliarm. Portug.)

(». Authemiis (M u la  17. llliitonbodon keglig, mil; borstliehon, spitzon Spreubla.fto.ru besotzt. 

Illiite kleinor, niolit gefiillt, (loruob stinkond. (s. dio Tafel).

7. A nthem is aroensis L. Bliitenboden tast koglig mit lanzettlio.h-nao.henfdrmigeJ), lang- 

zugespitzten Spreublattchem K opie gerue.hlos, nielit gefiillt. (s. dio Talol.)

Ilestandtoile. Das atli«riso.lie Ol (oB — 40/») enthitlt naoh Soli midi; dio Butyl-, Am yl 

und Iloxylost.er dor Isobuttorsiluro, Angolikasiiure und der Methylorotongiuire, nobon Antlioniol 
C UM11U(), oiner boi 2 lii,5- 214,0° siodonderi Eliissigke.it. Es ist von blaugriiner Farbo, lml; 

ein spoz. Dow. v. 0,8I>0 bis 20° (0,005— 015 boi 15", Schimmel & Co.). E li a A m o r  m an n  

entzog don lilii ton dureli Petrolather ein griines, in relnein Zustande, weisses krystalliniso.hes 

Waohs von bitterem Clesolimao-k und 130° Se.limelzp. —  A o tli e r  entnalim darni der D rogo 

ein (lljff.osid, dossen Kosung mieli dem Erliitzen mit 1101 Felilingselio LOsung roduzierte untor 

Entwiekelung einos lionigillmliohen Duft.es. (Arcli. 1880. 523.)

Anwciidung. Der Aufguss der Bliite.n wirkt, kramptst.ill.end, stiirkond und anregend, 

mane.hmal ot. w as brechreizend. In stidlieho.n Landem  wird sio an Stelle dor dort niolit 

waobsondon Kamillo (doutselien Kamillo) gebrauelit., ebenso last ausseliliosslio.il in England. 

In an dereń ouropaiiehon Staaten und in N ordam erika wird sio nobon dioser angowandt.

Litteratnr: Beschreibung und Abbildung. L u o r s s e n , Med. Pliarm. Bot. 1141. C a r k e ,  FI. v. D. 

17. Auli. 310. N e es  v. E s., PI. med. Taf. 245. — B e n t le y  & T r im e n , Med. PI. 111. Taf. 154. 

U a y n e , Arzneigow. 10, 47. S o h lo o h t o .n d a l - l la l l i o r ,  F lora v. Deutsclil. 20. 257. Tli o m e 

Flora v. Deutselil. IV. 312. En g ie r  & P ra n tl, Pllanzonfam. IV. (5) 271, Fig. 128. (J e is lo r  

& Mii l le r , lteal Enoyol. 1. 403 B a illo n , I list. d. PI. VIII. 310. 27 4. 00, Fig. 100. 107. (Mat.riea.ria



nobilis). U ci'}?, Ho tan. 022. Charakterist. cl. PIL (Jon. 78. t. 51, Fig. 088. I lon  k ol, Botan. 125. 
K o s te lc t z k i ,  Med. pharm. Flora II. (182.

Drogę. II o u k o l, Pharmaeofii. 27<>. B org , Pliarmao.ogn. 289. W  i e g  a ml, Pharm. 254. 

A le y e r , Drogenkuncle II. 041). M U llor, Medi/dnalflora 501. F l i io k ig e r ,  dnm dr. d. Pharm. 
271. F l i io k ig e r  u. l la u b u r y ,  Pharmacogn. 084. I I a g o r , Pharm. Praxiw 1. 812. —  Pharm. 
austr. VII. SB). No. 11)1). Bolg. II. 121). 048. Brit. Suppl. 50. frano. Suppl. 181)5. 4 #  I)an.
181)0. 150. drace. 18158. 01). Holvet. III. 128. Italio. 181)2. (id. Neclerl. III. lf)89. 8-5. Port. 

1870. 81). U. Mt. Pli. 1.81)4. 41. Arznoimittcl cl. Deutseh. Apoth. Vereins 181)1. 124. No. 004.

Praparate. Acp C h a m o m illa o  rom . clost. Pharm. Belg. 00. Italio. 20. Portug. 25. 
F xtr . o.haniom . rom . Belg. llt>. Brit. 141). Infus. Brit. 204. O lou m  ch a m om  illa e  ro m a n a o  

Coot. Brit. 280. Opel. frano. Suppl. 440. oampli. 444. Portug. 284. S p e c . a rom a t. Bolg. 207.

Tafelbeschreibung:
A  b lu l ie n d e  P llan / .c .  1 g o t i i l l t c s  K d r b c h o n ; 2 K iirbeh en  im L i in g s s c h i i i t t ;  3 l ta n d b l t t to ;  1 S c h e ib e n -  

bliilr. m it  R t i i t /b la U :  5 diosc .lbe  im L H n g s s d m i t t ;  G S t a n b b la t t ;  7 N a r b o ;  3 I l lu t e n b o d c n  m i t  S p r o u b l iU to r a  im  
U tugH Selm itt ;  II Spre.ubliLllchon, V o r d c r a n s ie h t ;  10 F n i c h  tchem n a t u r l i c h e r  O r łłsso  u n d  v e r g r « s s e r t ; 11 u n d  12 
L ttn g ssc l in i l ta  d e s s e lb e n ;  13 O u e r sc h n it t  d e s s e lb e n ;  14 P o l len .  A  u n d  1 n at i i r l i c lm  G r b s s e ,  2 - 1 4  y e r & f c i s e r t .  
Naeli d e r  Natur.



Compositae
( A n f h e m i d e a e )



Anthem is arvensis L.
Acker-Hundskamillo, falsche Kamille, Kuli- oder Ochsenauge, franz. Chamomille champetre.

Syn. A nthem is agrestis Wallrotli. M a trica r ia  aroensis Baillon. (Jhamaemelmn aw anse Allioni.

F a m ilie : C om positae A d a n s. I. Tubw liflorae UC. S ek t. I. C orym biferae  Yaill. T r ib . 3. 
łie-necionoidcae Less. IJ n te r fa m ilie : Anthem ideae Cass. G a ttu n g : A nthem is L.

Iksclireibnnę. Kin einjahriges, iiberwintejides, aucli wohl zweifflhriges Kraut. Die 
yielfaeh verilstelte spindelformige Wurzcl steigt senkreclit in den Bodcn hinab. Ans ilirem 
Kopfe entspringen mchrerc aufsteigende, schwachgeriefte, feinhaarige, 25 50 cm lango, cin- 
fach iistige Stengel, unter denen aber keiner durch besondere Starkę oder sen krech te 
Bieli tung sich ais IIauptaeh.se z u erkeunen giebt. Die Bliitter sind sitzend, bis zu 5 cm 
lang und o cm breit, doppclt fioderteilig, die obersten nur einfach fiederteilig. Die 
Fiedern orster Ordnuug, dereń 4 — 5 Paar gezihlt werden, sind entfernt von einander und 
Janglieh lanzettlich, die zweiter Ordnung lineal lanzettlich, spitz, stacholspitzig, lang 
stgezahnig oder ganzrandig mit 2— 3 spaltiger Spitze. Besonders auf der RUckseite sind sie 
mit wolligen Ilaaren bekloidet. — Die geruchlosen BlUtenkorbclien stehen in Dolden- 
trauben, einzeln auf jedem Stiele, zahlreicli am ganzen Stock; ihr Durclimesser betritgt 2,5 
bis 3 cm; der der łlaclien Scheibe 1— 1,5 cm. Die Schuppeu des llullkelches liegen mehr- 
reiliig dachziegelig, die inneren sind erheblicli langer ais die ausseren, alle scbmal lanzett- 
lich, staehelspitzig, zuletzt mit zuruckgebogener Spitze, alle weisshautig mit wimperigem 
Bandę und griinem Mittelnerv, imien glatt und ctwas glanzend, aussen wollliaarig. Die 
Bandbltiten, 20 an der Zahl, sind weiss, zungenformig, drciziihnig, mit kurzerem Mittelzalm 
viernervig, etwa 10 mm lang, wovon 2,p mm auf Bolirc und Fruchtknoten, 7,5 mm auf die 
Zunge zu reclmen sind. Der Griffel ist kurz, die beiden weissen Narben zuruckgebogen. 
Der Fruchtknoten ist seitlich zusammengedruekt und nicht gestreift. Die SclieibenbltUen sind 
zwittrig, rolirig, gelb, die Rohre erweitert sich allmahlich tricliterig glockig und 
endigt in den zurUokgeschlagenen Saum mit 5 eifdrmigen Zipfeln. Die 5 Staubblattcr sind 
mit den nacli innen sich bffnonden Staubbeuteln zu einer zugespitzten Siiule verwaclisen, 
durch welclic sich der Griffel mit zwoi liakig zuruckgebogenen Narben hindurchscliiebt. Die 
SlaublMen sind unter den Beuteln keulig vcrdickt. Der Fruchtknoten der Zwitterbliit.cn 
ist kraftiger entwickelt; er ist nndeutiich dstreifig, kreiselformig und triigt oben einen 
zackigen, liiiutigen Band, wiihrend die StrahlenbUiten einen molu* wulstigen aufwoisen. Alle 
BlUtchen sind von kah nfbrmig en, scharf zugespitzten, sie anfangs ein wenig Uberragenden 
Spreublattelien gestiitzt, sodass der konisclic, markige Fruclitbodon iiber seine 
ganze Ausdelinung mit Spreublattelien besetzt ist. Die bis 2 mm langen Frtichte sind 
braunlich, verkehrt eittJrmig und ziomlich glatt, fcin j)unktiert, stumpf, vierkantig und 
an der breiteren Spitze olinc Hautrand.

Formen. R e ich e n b a c .h  unterscheidet folgende Form en:
a. var. F a p p e r i t z i : Bflanze ausgebreitet, zwergliaft, Spreublattelien unter der Spitze 

abgostumpft; Fruchte doutlich bekront.
/?. var. in erassa ta  Boiss.: gedrungen, robust, kleinblattrig, die K bpfchentrager zuletzt 

verdickt. {A . in erassa ta  Loisl. A. d ijfusa  Salzm.) 
y. var. rcjlectens: Bflanze selir zierlicli, mit kurzeń Zungenbluten. A .rejlectcn s  Rchb. Exc.

10



IUiltezeit. Miii biw Oktober.

Vorkomnicn. A uf Schli tt, Ackern, Wegrilndern durcli ganz Europu, Nordafrika uud 
Kleinasicn; iu Norduraeriku ist sie eingesclileppt, dort verwildert uud ebenfalls weit verbreitet.

Anwcmlung findet die Pllanzc nicht; sie ist aber ais Verweehselung der Kamille, mit 
der sie den Standort teilt und der sie schr iilmlich ist, der Borueksiolitigiuig mul des Studiums 
wert. Von der Kamille unterscheidet sie sich durch folgende Eigensohaftcn:

1. Die Pflanze ist g e r u c h lo s .  %  Die Bliiten siad g r o s s e r .  3. Der Blutenbodcn ist 
tiber und iib e r  m it k a h n fo r m ig e n , z u g e s p it z t e n  S p r e u b liU tc lie n  b e d c c k t . 4. Die 
Blattzipfcl siad b r e ite r  u n d  k iir z e r , ais bei der Kamille.

Itcstandteilc. Pattone stellte aus Anthem is aw ansis ein Alkaloid A n th e m in  und ein# 
.Siiure, A n th e m is s iiu re  dar, dereń Tdentiti.lt noch der Bestatigung bedarf. (Ilusemann, 
iiilger 1. o.)

Littcratur. Beschreibung und Abbildung: I l c y n c  1, Tal'. 5. — B lu f f  & E in g e r b n t ,  
FI. v. Deutschl. TI. 390. —  K o s t e ! e t z k i , Med. Pliarm. Bot. TI. 683. —  H e n k e l ,  Bot. 120. —  
B erg , Botanik 322. — K a r  s t e n ,  FI. v. D. II. 607, Fig. 707,3. — L u e r s s e n , Med. pliarm. 
Bot. II. 1142. —  0 a rk o , 17. Auli. 31,S, Fig. 1143. —  Th o m * , FI. v. D. IV. 311. Taf. .083. —  
iSeli 1 e e l i t c n d a l - l !a l l ie r ,  X X IX . 200, t. 3033. —  E n g lc r  & P r a ń t l ,  Pilanzenfam. IV. (f>) 271. 
Fig. 127 N. —  B a ild on , lllist. d. PI. VIII. 310. 274. —  G u ib e r t , Dróg. simpl. 03.

Drogę F lo r e s  ais Verweclisclung: W ie g a n d , Pliarm. 204. —  H a g e r , P r a x is I 8 1 3 .—  
Pliarm. Austr. VII. 89. — N orw . III. 101. - -  R om . III. 24. — U. St. Pb. VII. 220.

Bestandteile: IIu so m a n n -H ilg e r , Pllanzenstoile II. 1012. - - F l i i c k ig o r ,  Pliarmacognos.
3. Aufl. 830. — H e n k e l, Bot. 1. c.

Tafelbeschreibung:
A  W u r z e l  u iu l  u n t o r e r  T o i l  d e r  P l la n z c .  15 b lu h e n d o r  Z w e i g .  1 S t c n g c l b l a t t ;  2 K m -beliun  im  Idiim-s- 

s c lm it t ;  ‘1 IJlatt des  I lu l lk e l e l i e s ;  I  R a n d b l u t c ;  5 S c b o i b o n b l u t e ;  G S p r e u b la tC e h o n ;  7 H lu t c n b o d e n  m it  ttprou - 
b lattelien  im  L a n g s s e lm i t t ;  8 r e i fe s  F r t i e b t e b e n ; !) d a s s e lb e  im  U t i ig -sse lm itt ;  10 da.ssolbe  im O u e r s c lm i t l .  
A ,  15, 1 u u d  7 natttr l iche  Griisse. 1— G u n d  8 — 10 v c r g r o s s e r t .  N ae li  d e r  NaPur.



Compositae 
( A n l h e m i d e a e )

to



Anthem is Cotula L.
D eu tsch : Stinkende H undskam ille, K roten- oder Kuhdille. E n gk : Stinking Cham om ile, 
M ayw ccd . branż.: Cam om ille puante, M aroute. Spam : Manzanilla Idetida. kort.:

Contusa bastarda. Jtal.: Cam om illa fetida.

Syn . A nthem is cottiloides .Rafiaosipie. A. fo e t id a  bamarek. A . psorospernui Tonoro. 
A . ra m o m  Link. (Jhamaemelmn CoHila Allioni. C otula foetid a  .1. liauhin. M arata  ( 'otida l)C!. 
M . foetida  Cassini. M . m d garis  IiliiH' & jFingerhufr.

Familie: Com positae Adans. I. TubuM florae DC. Seot. 1. C orym b ifera e  Yaill. Trib. n. 
Mcueciounideae bess. [Jn to r fa m  i 1 i o : Anthem ideae Cass. C a ttu n g : Anthem is b.

Bcschrcibung. Kin Krant, von ;■’>()— 00 wu lldho. D ie einjuhrige, einkbpfige W urzol 
ist spindelig und steigt nahezu ten krecht in. den Bodom liinal), w o sio sieli melivfao.li vorzweigl, 
Ant dom W urzelkople sitzen zwar lnlufig melirere Stengol, die aber ais 'koilun,gon des Haupt 
stengels angesehen werdon nuissen. Der mittiere von ilnien, d e r  H au p t s t e n g o l ,  zeiolmet 
sieli d u rc li so i n e au Ir c o  lite R ie h tu n g  und duro.h s ta r k o r ę  E & tw ic k e lu n g  ans. Alle 
Stengol sind am Crundę kalii, naeh obon zu woichhaarig, etwas gerieft. Sio vorzvvoige.ii sieli 
trugdoldig, rispjg, wejm aucdi nielit so sparrig, ais boi Anthem is a w en sis  b .; die grdsseren 
mid kleineren blattwinkoistandigen Triebe sind einkbpfig. .Die lllattor sind grasgriin, die unteron 
etw a 4 e.ui king, 2 om brcit, ot w as hel lor; letztere sind dr o i b ie li fi o do r t e i l i g ;  die Kiedom ilritter 
Ordiiung sind bald inclir, baki wonigor entwickelt, und sind untor Umstamlon aut’ grosso Kalino 
re<luziort; die Stiitzblattor dej' Bliitenzweige sind nur doppelt fiederteilig, die oberston liabon 
liiswejlen nur Kiodorn orster Ordnung. Alle Kipiel sind ontfernt von einander, langlio.h-lanzettlioh, 
stao-lielspitzig, oberseits kalii, unterseits niehr oder wonigor iieiiaart, jo  naeh dom Standort. Die 
Korbo.lion stoli on in lockorcn Doldentraubon, oinzeln an der Spitzo oinos langeron oclor ktirzoren 
Zwoiges und liabon eincn Durehmesser von 2,5— $ om, ilire Rliitenstile sind weiohhaarjg, obenso 
die eilm nug-langlic.hen, grimem, am Ramie und an der zersfthlitzten Spitze. troo.konliautigen 11ii 11 
kolchblfltter. Der Iliillkelch ist hal.bkugel.ig, die B l& w hen dae.hzie.gflig, der von ilinon 
gesehlossene Bliitenboden zylindrisch-kegellbrm ig, am Grundo kalii, an d e r  S p it z e  mit 
l in e a lb o r s t l i c h e n ,  d ie  IH iitch on  et w a s  U b e r r a g e n d e  S p r e u b  la tte  li en  bosetzt. Die 
Korbolien enthalten wcisse zungontdrmige Rand- und gelbe rolirige Scheibenbluten. Die er,steroli, 
otwa 15 der Kalii naeh, liaben eine etwa 10 mm lange und 2 mm breitc Klingo, eine 2 nim 
lango Rdliro, ciuou 2 mm langen, langliehen, zusammongedriiokton Fruo.htknoten. Sio sind 
woiblioh; i li r Sriftbl, kaum langer ais die Rdliro, endigt in 2 hakig zuriickgebogene weisse 
Narbon. D ie So-heibonblitten sind zwittrig. Jlire ;> mm lange Rdliro. erwoitert sieli oiien 
p lo t z l i c h  g l o c k i g ,  ilir regelmassiger Samu bestelit ans 5 broił: eiformigen zurue.kgekriimmlen 
Kipieli). Die 5 mit i li ren stumpthn golbon Anthoron vorwaohsc.ncn Staubblatter liabon untor 
der Anthoro verdiekt«, im librigen ladoidormige Staiibladen, wclc.he in der Kroiionrdhre 
migohoftol; sind. D or Stempel bositzt oinon li ber die Korol le und Siaubbeutelrdhre liinaus- 
ragenden, mit la.dlio.hcn zuriie.kgekrummten Narbon ondondon Grilfel und oinon verkohrt- 
oiibrmigon g e s t r e i f t e n  K ruohtk.ii o ton. Dio Kbrbchen sind in der Mitto erhaben; allo 
Bili ton sind kol eh los, die Ran db 1(1 ten im Altcr zurtlc.kgescU lagom Die Krtlohto sind selir kleili, 
hellbraun, l i ln g lie h  - v c r k c h  r te if  o r m ig , r o ih e n w e is o  w a r z ig ,  olme Kruo.htkrone. 
D ie Spitze des Kriic.htchcns ist erlidlit, von oinom kloinwarzigen, erhabenoii Ringo umgeben. 
Der Samo ist troi von Nahrgcwo.be, der Koimling gerade.



Vorkoinin.cn. Dureh ganz Europa vorbrciłwt, auf Aekern, wiiston Phitzcn, W eg- 
riindern u. dergl., jedoeh nieht so liaufig ais A nthem is aruensis. S<'ih eiftjgen .Jahron isl; sio in 
Nordamerika eingesehleppt imd begimit sieh dort ebenfalls liaufig zu zoigen; ebenso in 
Brasilien und Chile.

Blutezeit. Juni bis Oktober.

Anwcmlung. Das durehdringend, wklorlicti aromatiseli noc,hondo, seharf und bil,lor 
schmcokondc Krant, sowie die stinkenden Bi ii ton wurden Iriiher wie dio Kamil len verwendel 
und waren ais H erba  und Jiores Bbtulae fo e tid a e  sou Chamornillae fo etid a e  gebrhuehlieh. In Nord- 
Ainorika dient sic lieute nocli ais Volksheilinittel gegen Kolik, Dysmonorhoe und ncrvbsc 
Krankheitserseheinungen. Cegemviirtig vordiont dio Pllanze nocli besonders Bonieksichfigung 
ais Verweehselung der Kamille, von der sieli Kraut und Bluto wie folgi, untersoheiden: 
Anthem is Cotula \ i. bat 1) l in e a l - la n z e t t l io h e ,  nie.lit lad li eh o, Blattzipfel; 2j oinen koniselion 
m a rk ig e u , au d er  S p itz e  m it b o r s t l ie h e n  S p re u b  1 atteh  en b o s o tz te n  (nielit naekten 
und hoh len; BLiitenboden; :4j dio Bifltenkbpfe sind e tw a s  g r d s s o r  ais boi der Kamille; 4) 
Kraul; und liliiten kopie stin k on .

Bcstandtcilc. l la a k e  (Amor. Journ. Pharm. 1891. p. 51855; land in den Bliiten der 
Pllanze einen glukosidiselicn llitterstoff, Baldriansaure, ein ililelitiges Alkaloid und atheriselies 
<)1. Nalierc Angaben felilen.

latteratur. Beschreibung und Abbildung. l le y n e ,  Arzncigew. 1 t. 0. N ees  v. Es. IM.
mcd. Snppl. IV. (i. BlutT und F ingeid i. II. 5192. K o s t e le t z k i ,  Mml. Pharm. El. 11. (>H4. 
B org  Bot. 1422. H enk el Bot. 125. Soli 1 e c h ten d a l-fla llier , El. v. Deutsohl. 29, 254 t. .'50:45. 
Th om  A, El. v. .Deutsohl. IV. 5412. K a rs to n , El. v. Deutsohl. 11. <1(18. Eig. 707 4. 5. (1. C a r e k o  
(17. Auli.; 5119. E u erssen , Mod. Pharm. Bot. 11. 1142. E n g lo r  und P ra n 1 1, Pllanzenfam. IV. 
(5). 272. K o eh, .Synopsis

Drogę. B erg , Pharmaoog. 298. H enkel, Pharmae. 277. W i eg a n d , Pharmaeogn. 254. 
l )o r v a u lt  i/oltleine XIV. 511(1. Pharm. Austr. VII. 89. Port. f 187(1; 2o8. Morw. III. 101. 
IJ. St. Ph. VII. 255.

Tafelbeschreibung:

A  W u r z e l  u n d  in d orm ' T o i l  d e r  P l lan ze .  li Id i ihen der  Z w e i g .  1 Schoibonblilfc ft ;  2 l i lu U m b o d e n  mit, 
S p rnu b la tte lnm  ; 11 L iu ig sse l in H t d e s s e l b e n ; 4  jiproublaUelm .n  ; 5 K ru c lit ;  <> d i e s e lb e  im L iings.sclm itt .



Compositae
( A n f h e m i d e a e )



Calendula officinalis L.
Ringelblume, Totenblume, Dotterblume, Studentenblume, Warzenkraut. branż.: Tous les 

rnois, Soubi. Engi: Marigold. Span.: Calendula. Holi.: Goudsbloom.

Familio: Compomtae Adans. Sekt.: Cynareae Juss. Trib.: Calendnloideae Less. Unter- 
fam ilie: Calenduleae Less. C attun g: Calendula L.

Besekreibimg. Die einjahrige, selten zweijlthrige, bis 50 cm hohc Pfianze besitzt eine 
gelbliehweisse Pfahlwurzel mit wenigen Scltonzwoigen und Nebenwurzeln. Der krautige 
Stengol verastelt sich bald iibor dem Boden; er ist fast stielrund, wenig kantig und moist 
ctwas filzig beliaart. Vom Grundo an ist er mit wecksolstandigen, nicht sehr entferntstekenden, 
etwa 10 bis 15 cm langen, 3 bis 4 cm breiton, sitzendon, spateliTirmigen, zugespitzten, ent- 
fernt kleinzahnigen, filzig behaarten Blattcrn besetzt. Aus den Aeliseln derselben entspringen 
die Seiteniiste, welelre, wie der Stengel, filzig beliaart und mit allmahlicli kleiner werdenden 
Blattern besetzt sind. Letztere gehen darni allmalilich in die BlUttelien des Hiillkelclres iiber. 
Die Bluteiikorbclieii haben etwa 5 cm im Durclimesser und stelien einzeln ani Ende der 
Zweige, derart da,ss sie sohliesslich eine ebene Trugdolde bilden. Der Hullkelch .jedes Korb- 
chens ist breit scluisselformig und bestelit aus ungeftllir 21 scinnal lincalen, spitzen, kurz- 
haarigen, dacliigen Blattclien mit etwas zerfranztem Itande; er umscbliesst einen festen, 
ebenen kalilen feingrubigen gemeinsamen Eruchtboden. A uf demselben sitzen zunitclist in 
zwei bis drei lieilien etwa 15 bis 24, meist 21 zungenformige weibliclie Bandbliiten, welclio 
eine kurze blassgelbe Rblire, eine ziemlich breite, ungefahr 25 mm lange, zwciriimigo, droi- 
zalmige goldgelbe und orangegelbe Zungo und einen kurzeń, melir oder minder gebogenen, 
dreikantigen Fruchlknoten besitzen. Die zalilreichen Selieibenbliiten sind ebenso gelarbt, 
zwittrig oder richtiger mlinnlicli, regelmftssig, walzig-rolirig, viel kiirzer ais die Randbliiten, 
oben mit kurzem, zuritckgebogenem, iunlzipfeligem Saunie und unten mit kleinem, durniem 
Fruclitknoten endigend. Beide Forrnen von Bltiten liaben weder einen Pappus noch ein 
anderes Uberbleibsel eines Kelches. Den weibliclien Randbliiten felilt das Androeceum voll-
standig; der Griffel nimmt etwa ein Viertel bis ein Drittel der Lange der Zungenbluten ein. 
Fs ist ebenfalls goldgeU) und spaltet sieli in zwei linealisciie liornartig zuriickgebogene, auf 
der Inn en- oder Oberseite mit Papillen bosetzte Narbenonden. Diese sind empfiingnisfaliig; 
die dicken gebogenen aussen lidckerigen Fruclitknoten enthalten tje eine Samenknospe, welclie 
zu cinem keimfUhigen Samen auswllchst. Wegen des Vorhandenseins von zwei Narbonendon
be trach ret mail die Fruclit ais aus zwei Fruclitblattern entstanden.---- Die Selieibenbliiten
haben iurif Staubbliitter, dereń mit den Randem verwaelrsene Staubbeutei nacli imion auf- 
springen, von winem blattartigen Spitzelien, dem verUingerten Konnektiv iiberragt werden

Ol



und am Grunde in zwei lineare Vorsprimge verlangert sind; die freien Fndcn der Filamente 
sind in der BlumonkronenrOhre zwisclien den Zipfeln derselben angehoftet. Der vorhaudene 
Griflel sitzt auf einem niedrigen epigynen Diskus und endigt, die StaubbeutolrOliro kaum 
liberragend, in eine konische ungeteilte oder gespaltene, runzlige, etwas papilltJse Narbe, wetche 
indessen nicht empKingnisfahig ist. Der kleine vcrkflmmerte Fruehtknoten enthSlt keine 
Samenanlagen, srzeugt also keinen Samen, sondern vertrocHnet nebst der ganzen Seheiben- 
bliite nacili erfolgtem Ausstauben. FiUchte entstehen also nur aus den weibliehen Randblflten; 
sie urageben die kable Mitte des Fruchtbodcns und treten in drei Formeu auf; alle sind auf 
dera Rtteken dieht hOckerig oder weichstachlig, auf der Innenseitc langsricfig und glatt; die 
flussorsteu, ftinf bis sechs an der Zahi, sind lang und sclunal, ungefalir dreikantig, hakig oder 
hornartig gebogen und geschnabolt; die folgenden, etwa in gleiclier Anzahl, sind bedeutend 
kiirzer, aber breit, kałmformig, rait gefliigeltem, eingebogenem Rando; die inuersten noun bis 
zwolf Friichte sind noeh kleiner, aber schmftler, ais die mittleren, nicht gefluge.lt und bcina.be 
kreisformig naeh der Achse des BlutenkBrbchens zu ei.ugewicke.lt. Alle enthalten keimMrigo 
Samen. Diese sind vom Rtieken lier stark zusammengedruckt, mit einer zarten Sainenschale 
bekleidet und enthalten oinen dicken Embryo mit nach unten gerichtetcm Wiirzelchen und 
zwei dicken Kotyledonen, die auf der Tnnenseite frei oder verwaclisen sind. Kin besonderes 
Nahrgewebe ist nicht vorhanden.

Bliitezeit. .Juni bis August.

Yorkommen und Kultur. Die Pllanze wiichst in don Mittelmeerlandern, den kanarisehon 
Inseln und hn Orient wild.: in Deutschland ist sie eine flberaus haufige Zierdc der Baucrn- 
garten, und lindet sieli deshalb verwildert und bisweilen ais Gartcnfliichtling vor. In 
Thuringen, zwłschon Krfurt und Jeha, wird die Pllanze neben an dereń Ar zi i eigew §  ehsen an 
mehreren Orten kultiviert. Man sammo.lt zur Bliitenzeit die BHitenkopfe, trocknet, rupft und 
wurft sie dann, um die scliwereren Kelche von den Strahlenbluten zu trennen.

Anatomie. In den RandblOten bemerkt man in Chi orałbydratpraparaten vier Liingś- 
nervon, wclche sieli in drei Spitzbdgen dieht unter den Endzahnen treffen. Die Randncrven 
verlaufen dieht am Rande der Sproite; Nebennerven treten, im Ganzen hÓehstens drei, am 
Grunde der Sproite aus einer der llauptnęrven, denen sie parallel laufen, oliue die Spitze zu 
errcichen oder Randmaschen zu bilden.

Pliarmaz.eutisclie Bedeutung. Offizinel.1 waren friihcr das bltthendc Kraut der Pflanze, 
llerba (Jalenunlae, und die Strahlenbluten der Kdpfe, Flores Calendulae; heuto sind beide 
obsolot. Die Flores Calendulae finden sieh aber im Handel ais Saffran-Surrogat in der Fciuinello 
oder ais Satfran-Verfalsehung; ferner sollen sie betrugerischer Weise den Flor. A m icae bei- 
gemengt werden. Femiuelle besteht oigentlioh aus den geflirbten Griflel n des Saifrans, wird 
aber thatsdehlieh meist aus Oalendidabliiten hergestellt, indem man diese mit Fernambuk 
oder mit Anilinfarben farbt. Im crsteren Kalle wird der Farbstoff von Ammoniak beim Kocben 
mit schmutzig rotor Farbę aufgenommen. GefEirbte oder ungefiirbte Oalendidabliiten haben 
sieli tbatsJleblieb in minderwertigem Satfran vorgefundcn; man erlcennt sie biorbei leicht an 
der vom Saffran vollstandig abweiebenden Gestalt, die sie beim Aufweiehen annebmen; ferner 
an dem abweiebenden Yerhalten gegen Ammoniak und endlich daran, dass Saffranfadcn



die lconzentrierte SMwefelsfture vortibergehond blau filrben, Calendulabltitcn dagegen braun. 
Ferner giebt ein wilsseriger Auszug der Całondulabluten eine Triibung mit Silbernitrat und 
mit Eisenchlorid eine grUne Fiirbung; beide Reaktionen giebt Safffcui niclit. —- Von den 

Arnikablliten unterselieiden sieli die Calendulabliiten wie folgt:

Fu len dnia oflieinalis L. liat keinen Pappus; die Bliiten sind rundlich keilformig, drei- 

zalmig mit langerem Mittelzahn; die Zunge ist 25 mm lang und 7 mm breit und bat nur 

vier llauptnerven mit vereinzelten Nebenneiwen. Die Fruclitknoten sind gckrummt, und 

zeigen auf der konvexen Seite zablreielie spitze Iloekcr und w ciche Staeheln.

Arn ica m on tan a L. bat 35 bis 40 mm lange und etwa 5 mm breite Randbliiten m it 

Pappus, w obei etwa 5 mm der Lange auf die Itbbre kommen. Sie endigen cbcnfalls in drei 

Zalme, von denen der Mittelzahn grosser ist. Selm verscbieden ist die Neiwatur der Arnika- 

bliiten von der der Calendulabltitcn: vier Haupt und etwa drei Nebenneiwen durclizieben die 

Zimgenbliite und treffen sieli in drei SpitzbOgen unter den drei ZKhnen; daneben entsenden 
die Randnerven naeb dem Rande ii in nochmals drei bis vier N ebenncrven, sodass im Canzen 
elf oder m ebr naliezu parali cle Nerven die >Sprcite durclizieben. —  Die Friiolite von Arnika 

sind naliezu walzenform ig, bcidcrseitig zugospitzt, funfrippig, niclit gebogen , und besonders 
auf den Rippen raulihaarig, ab er niclit stachlig.

Bostandtelle. Die Ringelblumen entlialten etwas atlierisches 01, Bitterstoff, Calendulin, 
Apfelsaure und ilire Salze, Ascbe. Das Calendulin, dessen cliemisohe Natur noch wenig be- 

kannt ist, erlialt man aus dem I?xtrakt der Blatter und Bliiten der Pllanze durcli Beliandeln 

dosselben mit W asser und A tber; es bildot eine gelbliche durclisicbtige zerreibliche Masse 

oline Gerucli, Geschm ack und lteaktion, ąuillt in W asser gallertartig auf und lost sieli in 
Kalilaugc und Am m oniak, w elclic LOsungen durcli Sauren gefallt worden. Ferner lost es 
sieli in Alkohol und konzentrierter Essigsiiure, niclit in Atber und Cliloroform. Die wein- 

geistige LOsung wird durcli Gerbsiiure niclit gefallt, wolil aber durcli M ercuricblorid und 
Bleiacetat. (H u sem a n n  -I l i lg e r .)

Am rcndung. Man benutzte frflher das im frisclien Zustande stark und eigenttimlich 

riechende, scharf und bitter scbm eckende Kraut ais schweisstrcibendes oder erOffneiules Mittel 

bei Gclbsuclit, Am enorrhoe, Leber- und Milzanscliwellung, sowie gegen Krebs. D ie Bliiten 

fan den zur Ileilung derselben Kranlcheiten Anwendung; andere Autoren riilimen die Bliiten 

ais flebeiwertreibondes, anregendes, lósendes und kramplstillendes Mittel; w ioder andere be- 
nutzen sio ais Em enagogum , Diureticum bei W assersucht und ausscrlich ais Mittel gegen 

Geschwiire. Ileute gelten die Bliiten kaum noch ais Heilmittel; sie bilden einen Bestandteil 

der Raucherpulverspezies und werden ais Fiirbemittel benutzt. Da sie indessen au d i ais 

Verfftlscliungsmittel von SafCran und Arnikabltiten tbatsachlicli Verwendung findeii (W ie sn e r ), 

so ist ilire genaue Kenntnis niitzlich und wunsebenswert.

Litteratur. Beschreibung und Abbildung. Calendula. E in n e , Gen. n. 990. Spec. 1304. 

— Juss., Gen. 183. —  G a ertn ., Fruct. t. 168. DC., Prodr. VI. 451 n. 1. — I lo o k . in Bot. 

Mag. t. 3204. —  S p a c h , Suit. Buff. X . 110. -  B en th . I lo o k ., Gen. PI. III. 454. n. 598. —  

E ndl., Gen. n. 2822. —  J a cq ., Fragm. t. 103. •— R e ic h b ., Icon. FI. Genu. t. 890. —  S ieb tli.

FI. Graec. t. 920. —  B a i l l o n ,  llist. pi. VIII. 194. 304. 42 Fig. 59 bis 63. —  G u ib ., Dróg.
61*



srripl. III. 33 (ed. 7.). — O ozen ., PI. indig. med. od 3. 1018. — E n g l. P r a n t l .  Pf. Fam. IV. 

(3) 304 Fig. 140 A. B. — C. B a u h in , Pin. 275. (Caltha vulg .). ~  M o e n ch , Meth. 585 (C altha).

- l le n k e i ,  Bot. 132' — B e r g , .Bot. 328. Char. d. Pt). Gen. t. XI. VIII. n. 370. —  K o s t e le t z k i ,  

Med. pharm. FI. II. 621. —  I la y n e ,  Arzineigew. IX . 47. — S e h le e h t e n d a l -H a l l ie r ,  FI. 

v. D. X X X . 42 t. 3107. — T h o m e , FI. v. D. IV. 322. t. 588. — G a r c k e , FI. v. Nord- u.
M.-I). (ed 7.) 332 Gen. 332 n. 1194. — K a r  s te n , FI. v .  D. II. 643. Fig. 699. —  L u e r s s e n , 

Med. Pharm. Bot. II. 1145. — K. .S chum ann , syst. Bot. 519. —  R e a le n c y c lo p .  d. Pharm. II. 501

Drogę. H en k e l, Pharm. 286. (Flor.) —  B e rg , Pharm. 225. (Herb.) 301. (Flor.). —  
H a g er , Praxis I. 687 (Herb.) 688 (Flor.) — W ie g a n d , Pharm. 256 (Flor.) 398 (Herb.). 

R e a le n c y k lo p . d. Pharm. II. 501. (Calcndulin) V. (Feminelle.) — ń i r s e h ,  Univ. Pharm. I.

p. 731. n. 1210 (Flor.) p. 830 n. 1574 (Herb.). — V og t;h err , Compositenbluten; Ber. d. U. 

Pharm. Ges. VII (1897) 51. Fig. 13.— W ic s n e r , Ilohst. 707. — H u s e m a n n -I I i lg e r , 'Ptlanzen- 
stoffo II. 1534.

Tafelbeschreibung.
A Bltthemie 1’ flanze. 1 BlutcnkopŁ nu Durchschnitl; 2 Blatt des Hullkelehes; 3 w olblichc Kandblut©; 

4 Bclie.ibcnbliitu; 4a Narbe dev Scheibcnblute; 5 Fruciitkorbehen; 6 mittleros Frttchtckcn, BaucbsoH c; 7 innoros 
Fruchtc.lum, iSeitcnansieht; 8 ilusscrc.s Frtlchtchon, Scitenansicht; 9 mittleres Fruchtchen, Seite.muisiclil,-, 10 
m iitlorcs Frftchteheu im LłSig-ssclmitt. A, 1, » miturliche Grossa. 2, 3, 4, 0, 7, 8, 9, 10 vevgr8ssert. Nacli 
lcbendcn Filanzcn.
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